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1. 

Parlamentaarne valitsemisviis, ehk lühidalt parlamentarism1), 
on meie ajal enamas jaos riikides politilise korra sisseseadeks, 
mis ilma pikema kahtlemiseta vastu võetakse. 

Selleks on oma põhjused. 
Riigikord võib praegusel ajal olla ainult esinduslik, s. o. 

niisugune, kus kõik võimuorganid oma võimu teostavad rahva-
kollektiivi asetäitjatena, mitte aga ise oma õiguse põhjal, millele 
jumalusestki allikat otsiti, nagu paarkümmend aastat tagasi Vene 
riigis keisri instituudi kohta seda veel tehti. Võimalik on aga 
riigikord, nagu iga korraldus, ainult siis, kui temas ühtlus kätte 
saadakse ; esinduslikus riigis, mitme võimuorgani juures, on par-
lamentarism selleks viisiks, et riigikorra tarvilikku ühtlust siin 
maksma panna. Selle valitsemisviisi puhul riigis on parlamendi 
kui rahva pea-asetäitja kätte antud otsustav osa teiste võimu-
organite seas : riigikorda peab ühtluse tooma parlament, mitte 
aga valitsus ; kui on mingi lahkuminek parlamendi ja valitsuse 
vahel, siis on viimane õiguslikult kohustatud esimesele järele 
andma. Viimasel lõpul on riigi valitsemises mõõduandev seega 
parlamendi otsus, mille läbi saavutatakse tarvilik ühtlus riigi-
korra jaoks. Seepärast kutsutakse seda süsteemi täie õigusega 
„parlamentarismiks", sest parlament on tema keskkohaks. 

1) Parlamentarismi all tuleb mõista riigivalitsemiskorda, kus tegeva 
valitsuse („ kabineti", „ministeeriumi") antud isiklik koosseis niikaua riigivõimu 
käsitleb, kuni tema tegevust pooldab („toetab" »usaldab") parlamendi enamik. 
Seal, kus parlament kahte kotta jaguneb, on harilikult otsustav tähtsus toe-
tusel koja poolt, keda rahvas otsekoheselt valib („alamkoda", »teine koda"); 
kui see toetus valitsusel puudub, siis juriidiliselt peab tema isiklik koosseis 
ametist lahkuma, et aset anda uuele valitsuse koosseisule, kes leiab parla-
mendi enamiku toetust. Enamas jaos maades võib valitsus enesele toetust 
luua ka seega, et ta rahvaesinduse koosseisu, kes temale keeldub oma toe-
tust andmast, koju saadab, uued valimised määrab j a siis rahva valiku taga-
järgede järele toimetab. 
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See põhjendus on juriidiline, kuid me võime leida parla-
mentarismile ka laiema aluse. 

Riigis nähakse peaasjalikult autoriteetliku ilmega ühiselu 
kujunemist, s. o. niisugust, milles avaldub käskiv, sundiv, valit-
sev vaim, millele inimene alistub, sest et ta tunneb ennast selle 
vastu võimetu olevat. Seda vaimu riigi olemises on ühiskond 
pidanud ajaloo jooksul vastu võtma ehk kõige teravamalt, sest 
kriitilistel ajajärkudel, millest ühiselu ikka rikas on, näitab 
ennast riikluse avaldustes just see vaim, mida ühiskond tervena 
kui ka iga tema liige üksikult ära kannatavad ja isegi ootavad. 
Ometi avaldub riikluse vaim ka veel teistviisi, olles sisuliselt 
rahuldaja, siduja, lepitaja; ja inimene tunneb seda kui ühiselu 
paratamata tarvidust, et kooselu inimeste vahel võimalik oleks. 
Mida püsivama ja selgema kuju on ühiselulised vahekorrad oman-
danud, seda rohkem on võimalik sellel lepitajal vaimul ennast 
maksma panna, ära hoides, et sotsiaalsed elemendid vastastikku 
üksteist ei hävitaks. 

Seal, kus valitseb autoriteetlik vaim, on märgata riigivõimu 
püüdu ennast paigutada väljapoole huvide võitlust, mida pakub 
riigi sisemine elu, ning oma käskudega otsustada, mis maksab 
riigielus ja mis mitte, olgugi mõne ühe huvi mõjul või sihil. 
Selle ilme mõttes võiksime riiki nimetada r i i k - v a l i t s e j a k s . 
Seal aga, kus riiklus ennast lepitavalt ilmutab, tekitab huvide 
võitlus ise ülespidamise keskmise määra, mida politilise elu tegu-
rid tarvilikuks tunnistavad, et nad riigis ennast üheskoos saak-
sid avaldada, tehes seda määra riikliku korralduse kaudu üldi-
selt kohustuslikuks : seesuguse ilme mõttes võiks riiki nimetada 
r i i k - l e p i t a j a k s . 

Sel vahetegemisel ei ole absoluutset ulatust ; ta märgib õieti 
ära kaldumisi, mida me riigivõimu teostamise juures võime tähele 
panna. Üksikuis riikides avaldab riiklus ennast harilikult nii 
ühes kui teises vaimus, kuigi see ühes kohas võib sündida roh-
kem sundiva, valitseva ilmega, nagu näiteks seal, kus riiklus on 
tekkinud ühe rahva allaheitumisest teisele, kuna aga teises paigas 
osutab riiklus enam lepitava loomu jooni, näiteks seal, kus rah-
vad vabatahtlikult riiklikult ühinevad ; samuti võib riiklus mõnes 
riigis ühel ajajärgul kalduda rohkem ühe, teisel aga teise ilme 
poole. VOib ka tervele ajajärgule omane olla kaldumine ühe või 
teise riiklusevaimu poole, mille me siis selle aja riikides mõõdu-
andva leiame olevat. 
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Vastajalt vaimule, mis ühele riiklusele omane, kujunevad 
oma olemises ja tegevuses ka võimuasutised, mis sellele riiklu-
sele reaalsuse annavad. Kuigi siin midagi eksklusiivset ei ole, 
ometi võib monarhistlikke asutisi omasteks pidada riik-valitsejale, 
mitte aga riik-lepitajale, olgugi et ka selle viimase võimuasu-
tiste seas esineb monarhe. Ometi on riik-valitseja uuemal ajal 
kõige teravama kuju omandanud absoluutse monarhia vormis, 
ja selle vormi kadumine on tee rajanud praeguse aja riikluse 
kujunemisele, mis oma vaimu poolest tahab lepitaja olla, mitte 
ainult siseriiklikult, vaid ka rahvusvaheliselt. Ja just selle vaimu 
tõttu mitte juhuslikult on meie aja riigi pea-võimuorgan rahva-
esindus, parlament. Politüised jõud, mis end riigis avaldavad, 
leiavad parlamendis omale esinduse ja ühtlasi areeni oma võit-
luste jaoks; parlamendi asjaajamis-kord aga juhatab tee kätte, 
kuidas need võitlejad jõud omavahel kokkuleppele võivad jõuda, 
mida seadustes väljendatakse. Siiski on vähe sellest, et need 
kokkulepped seadustena protokolleeritakse, vaid nad omandavad 
tõsise väärtuse alles siis, kui nad ellu viiakse. Selle ülesande 
täitmine riigis on valitsuse, ministeeriumi käes. Ministeerium 
võib oma tegevuses olla täiesti rippumatu parlamendist, kuid 
siis puudub viimasel igasugune tagatis selleks, et seadusi — 
kokkuleppeid tõepoolest nõnda täidetakse, nagu parlamendi politi-
lised rühmad seda on otsustanud. Et selleks kindlustust oleks, 
peab valitsus ehk ministeerium olema rippuvuses parlamendist, 
teise sõnaga — peab maksma parlamentarism. Nõndaviisi jõutakse 
praeguse aja riik-lepitajas parlamentaarse valitsemisviisi juurde 
välja: viimane konsekvents selles, et riiklus oleks realiseeritud 
lepitamisvaimus, on parlamentarism. 

Kuigi parlamentarism näib kokkukõlas olevat kaasaegse riik-
lusega, on tema teostamisel siiski kokku puudutud alaliste ras-
kustega. Nii näiteks Prantsusmaal (ja muidugi ka teistes riikides) 
on see süsteem nii palju kordi tekitanud säärase valitsusekõikuvuse, 
et on ähvardanud riiki tõugata väljapääsmata seisukorda, mispärast 
küsitavaks on saanud parlamentarismi kasulikkus ; ja Prantsusmaal 
ongi läinud aastasaja jooksul mõnikord (teise keisririigi ajal) te-
mast loobutud, aga viimaks ometi jälle tema juurde tagasi pöördu-
tud. See süsteem on küllalt keeruline ja tema tarvituselevõtmine 
eeldab suurt politilist kasvatust, mida sugugi igal pool ei leidu, 
kus ta omaks võetakse ; ja kui teda idealiseeritakse ning ta ometi 
seda ei anna, mida temast ekslikult loodeti, siis ollakse pettunud. 
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See süsteem ei tekita siiski igal pool ühesuguseid raskusi. 
See maa, kus ta aastasadade jooksul spontaanselt on] kujune-
nud, Inglismaa, näis temaga üldiselt rahul olevat, aga siin ei anna 
tema puudused ennast ka mitte teravasti tundax). Teistes maades 

1) See on Inglise politilise elu iseärasuste tagajärg, mida me mujal 
ei leia. Olgu siin lugejale lühike kirjeldus Inglise spontaanse parlamenta-
rismi kohta. Rahvaesindus, parlament, on Inglismaal kuninga kõrval ikka 
püsinud ; mõnikord on ta maa politilises elus suuremat osa etendanud, mõni-
kord vähemat, kuid ka kuningate võimu kõrgema tõusu ajal (Tudor'ite ajal 
16. aastasajal) ei ole parlament siin kunagi kadunud. 17. aastasajal on 
kuningavõim parlamendi ees taganenud, j a sest saadik on parlamendil val-
dav tähtsus riigis. A j a jooksul on siin parlamendi ja valitsuse vahekord 
omandanud parlamentarismi vormi, mida siin kabineti valitsemiseks nimeta-
takse. Mis tingimused on siis selle valitsemisviisi loonud ? Üks iseloomulik 
asjaolu on see, et siin on kuni viimase ajani ikka ainult kaks erakondlikku 
korraldust olnud, kes valitsuses vahelduvad, j a sest saadik, kus politilises 
elus on valdav tähtsus kuningalt üle läinud parlamendi kätte, on need era-
kondlikud korraldused püsiva loomu omandanud, esialgu wh ig ïde ja tory'de, 
pärast liberaalide j a konservaatorite nime all. Sellel erakondade korraldusel 
on maa politiliste sisseseadete kohta suurim tähtsus, eriti aga parlamendi 
kohta. Parlament, kui kollegiaalne asutis, on loomu poolest otsekoheselt ilma 
ühise tahteta; aga temas eneses peavad siiski tingimused loodud olema, et 
üksteist eitavad eritahted lõpuks valdavale tahtele alistuvad,. vähemik ena-
mikule järele annab, j a nii siis ühine tahe kätte saadakse. Erakondade dua-
lism on kergendanud seda ülesannet siin täita ja ühes valitsemisviisis parla-
mentarismi väl ja kujundanud. Enamuse moodustamine parlamendis on siin 
ühe või teise üksiku erakonna tegu juba väljaspool parlamenti seltskonnas 
eneses, sest erakondi on ainult kaks, mispärast üks nendest on antud momen-
dil ikka valdava politilise tähtsusega ka seltskonnas : see on siis see tõeline 
enamuserakond mitte ainult parlamendis, vaid üldiselt maa politilises elus. 
Nii on siin võimalik valijatemassidest peale kuni valitsuse-ringkondadeni, 
alt kuni üles, üks mõõduandev politiline tahe, enamusetahe, kes riigivõimu 
käsitleb: seadusi annab, valitsuse moodustab jne. Teine, vähemuserakond 
muidugi seisab kõrval, aktiivsest võimuteostamisest osa võtmata. Võib ütelda, 
et Inglismaal parlamendi tõus 17. aastasajal on selle tagajärjega olnud, et 
siin on kuninga tahe, kes varemalt riiki juhtis, aset annud enamuserakonna 
tahtele, kes nüüd riiki valitseb. — Ometi ei ole parlamentarism siin kohe 
kujunenud, vaid teda võib alles 18. aastasaja lõpu poole selgesti tähele panna ; 
sugugi ei olnud enesest mõistetav, et see erakond, kes moodustab parla-
mendis enamiku, peab ka valitsuse andma. Teada on, kuidas Charles II, 
peale 1660. aasta restauratsiooni, olles juhitud isikliku režiimi mõttest, asjata 
püüdis leida valitsusele kindlat, püsivat vormi, ja et just vahekord parlamen-
diga oli alatasa komistuskiviks ettevõetud katseile. Konfliktide õhkkonnast 
pääseti välja, see tähendab, politilised vahekorrad leidsid endile vastava vormi 
alles siis, kui valitsuse moodustamine seati rippuvusse parlamendist enesest, 
mis tähendas tegelikult rippuvust parlamendi enamikust. Kuid siiski rohkem 



ВIX. ι Parlamentarismist Prantsuse restauratsiooniajal 7 

aga on parlamentarism sisse seatud teoreetiliste õpetuste ja konst-
ruktsioonide viljana, kuigi Inglise politilise elu tegeliku eeskuju järele 
ja mõjul. Inglismaal ei ole parlamentarism muud kui politiliste 
sisseseadete ja nende vahekordade loomulik tagajärg, nende 

kui poole aastasaja jooksul ei olnud siin veel parlamentarismi, kuigi valitses 
parlamendi enamik. Uus Hannoveri valitsejasugu oli troonile kutsutud ühe 
erakonna, whig'ide poolt, kuna tory'sid Stuart'ite poolehoid]aiks peeti; niikaua 
kui valitsejasool kindlad juured maal alles puudusid, ei riskeeritud muidugi 
temale vaenulikku tory'de erakonda valitsusse kutsuda, ja whig'id olid kuni 
18. aastasaja teise pooleni ainuvalitsejad riigis. Seal aga, kus ainult üks 
erakond valitseb, ei või olla parlamentarismi, vaid on lihtne erakonna-dikta-
tuur, nagu praegu Venemaal ja Itaalias, ja riik on siin loomu poolest riik-
valitseja, oma täie sundiva ilmega. Siin ei ole parlamendi usaldust tõepoo-
lest olemas, vaid teatava erakonna juhid hoiavad võimu eneste käes igasu-
guste surve-abinõudega, mis võimatud on seal, kus riiklus rahuldajat ja lepi-
tajat loomu üles näitab. Sel puhul tuleb meeles pidada, et iga riigivõimu aval-
dus (seadus, käsk, otsus jne.) on ühekülgne ; ikka leidub neid, kes tema kohta 
ühel või teisel määral valmis on eitavat seisukohta võtma : politilised aktid 
kutsuvad arvustuse esile. Üksmeelt ei ole politilises elus ; paremal juhtumu-
sel võib leida ainult enamikku ja vähemikku, ja see on nõnda kõigis riikides ; 
olud aga on riigis korraldatud või — ütleme — normaalsed, kui enamik ja 
vähemik mõlemad ennast võivad avaldada. Muidugi teotseb enamik, ometi 
peab vähemik vähemalt arvustada võima ; pikapeale ei suuda riigikord vastu 
pidada, kui riigi avalikus elus on vähemik eitatud, sest et see on ometi ole-
mas j a püüab seepärast ennast ikka avaldada. Arusaadavalt eitab siis vähe-
mik seda riigikorda ennast, mis talt avaldamisõiguse võtab: vähemik on siin 
revolutsiooniline ja valmis riigikorda kukutama, kui see kriitilisse seisukorda 
satub ; ükski riik pole aga kriiside eest kaitstud. Inglise reaalne polîtiline mõte 
oli juba varakult küllalt leplik, et seda mõista j a maa politilises elus ka arves-
tada; vähemuserakonna opositsioon valitsevale enamuserakonnale tunnista-
takse siin legaalseks ja tehakse riigi konstitutsiooniliseks sisseseadeks — see ongi 
see kuulus Inglise politiline vabadus. Kahe erakonna puhul on vahekorrad parla-
mendis selged ja arusaadavad : ühtede valitsemine, teiste arvustamine sünnib 
kogu maa ees, ja val i jad on otsusetegijad, kelle poole kalduda. Vali jad oma suu-
res kogus ei ole mitte tingimata ühe või teise erakonna partisaanid, küll aga 
nende tegevuse tagajärgede hindajad, ja seepärast määravad igakordsed vali-
mised ikka uuesti, missugune erakond valijate enamiku poolehoiu on leidnud. 
Tingimused olid nõndaviisi olemas, et erakonnad riigi valitsemises vahelduvad, 
ning pidid järjelikult moodud määratama, kuidas see võis sündida. Sellest tegeli-
kust tarvidusest on siin välja kasvanud n. n. parlamendi kombed oma sümbool-
sete vormelitega, mis määravad ära kodade j a kabineti vahekorra, kuninga 
osa, kodade asjaajamis-korra jne. jne. — küsimused, mis puhas Inglise koha-
listes oludes on tekkinud, mispärast ka vastused sellele on vastava koloriidiga. 
Need on vormilised nõuded, mis oleksid i lma sisuta, kui Inglise politilises elus 
ei leiduks mõlemad olulised tingimused : 1) püsiv kahe erakonna korraldus 
ja 2) enamiku ja vähemiku legaalne vahekord. Kui siin parlamentarismi põhi-
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koostegevuse parem ja lihtsam väljendusvorm, teistes riikides 
aga on ta sagedasti midagi enamat olnud, kujutades enesest 
politilisele mõttele teoreetilist sihti, mille poole esinduslik riigi-
kord peab arenema; õpetati, et selle korra asutised ja sisseseaded 
on õiges vahekorras, kui maksab parlamentarism. Teistes riikides 
on ka erakondlik elu ikka olnud teistmoodi kui Inglismaal. Kuna 
viimases on erakondlik dualism parlamentaarse valitsemisviisi 
loonud, on teistes maades teoreetiliselt tarvilikuks tunnistatud 
parlamentarism kimbus erakondade rohkusega, mida sünnitab 
kohaline politiline elu. Ometi on see rohkus tagajärg huvide 
mitmekesisusest ja nende vabast mängust, mis omane meie ajale. 
Kuid see nähtus rõhutab ühtlasi, kui tarvilik on lepitaja vaim 
kaasaegses riikluses, ilma milleta võimatu oleks riigis korda alal 
hoida; sest erakondade paljususe juures on igaüks nendest 
üksikult vähemuses, ning parlamendi otsused on hädasunnil 
kokkulepped erakondade vahel. Lepitamisvaim teeb küll valit-
suse tegevuse raskeks ning keeruliseks, aga see vaim on 
möödapääsmata, et ühiskond võiks edasi elada ja hukatusele 
vastu ei läheks, kui lepitamata pooled tarvitusele võtavad 
abinõud, mida pakub kaasaegne tehnika hävitustöö jaoks. 
Inimese mõtet peab lepitamisvaimus kasvatatama selle võimaliku 
hädaohu pärast, ja parlamentarism riigi elus on selles mõttes mõju-
vaks abinõuks. 

mõte on välja kujunenud, et võimu teostab ministeerium, kuni tal on parla-
mendi enamiku usaldus, siis on see siin nõndaviisi, et normaalseis oludes ei 
või see erakondade dualismi juures üldiselt teisiti ollagi, sest kui ühel erakon-
nal on enamus parlamendis (tähendab, ka maal), siis peab ta andma valit-
suse, ja niikaua kui see erakond moodustab enamiku, püsib ka tema valitsus, 
ehk mis sedasama ütleb : valitsus on niikaua võimul, kuni tal on parla-
mendi enamiku usaldus — juriidiline vormel tegeliku seisukorra jaoks, nagu 
ta on kirjeldatud. 

Seesugused põhijooned on spontaansel Inglise parlamentarismil. Riik-
lus võib siin ennast avaldada väga sundivalt, kui üks erakond on pikemat 
aega enamuses ; ometi jääb parlamentarismi lepitav joon siin ikka alale, sest 
vähemuserakonna opositsiooni jaoks on legaalne vabadus olemas, ja enamus-
erakonna enese huvides seisab vähemikuga leplikult läbi saada, sest vi imane 
võib ise igal ajal enamikuks muutuda, vastates siis sama mõõduga. 

Viimaseil aastakümneil on Inglismaal erakondlik dualism siiski kõikuma 
löönud, seda enam aga kujunevad politilised olud niisugusteks, mis tarvili-
kuks teevad, et parlamentarismi lepitav vaim ennast täies ulatuses ilmutaks. 
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2. 

Prantsusmaa osa on parlamentarismi arenemises, nagu üldi-
selt esindusliku riigi kujunemises, iseäranis tähtis. Olgugi et 
see süsteem oma tegelikku algust mitte Prantsusmaa oludes ei 
ole leidnud, vaid Inglismaal, on Prantsuse politiline mõte ta siiski 
üldistanud ja moodsa riikluse probleemiks teinud, mille teostamise 
poole hiljemalt pea kõigis haritud riikides on pöördud. Prantsus-
maal aga on see süsteem päevakorrale tulnud sada aastat tagasi 
— restauratsiooniajal. Käesolev artikkel tahab valgustada teo-
reetilisi ja tegelikke tingimusi, missugustes oli selle süsteemi 
teostamine tol ajajärgul.x) 

1) Olgu siin selguse pärast Prantsuse restauratsiooni-ajajärgu (1814—1830) 
sündmused lühidalt, meie artikli mõttes, kokku võetud : 

Aprilli alul 1814. a., pärast seda kui Napoleon troonilt ära astus, otsus-
tasid Prantsusmaa tolleaegsed ajutised võimud hukatud kuninga Louis XVI 
venna kuningriigi troonile kutsuda ; see asuski Louis XVIII nime all siin valit-
sema ning määras 13. mail oma esimese ministeeriumi ametisse. Vastavalt 
oma lubamistele avaldas uus kuningas 4. juuni l 1814 Charte constitutionnelle, 
mis riigis konstitutsioonilise korra kahe esinduskojaga sisse seadis ; saadikute-
kojaks nimetati ümber endine keisririigi-aegne seadusandja kogu (Corps légis-
latif), ilma et uusi valimisi oleks ette võetud. Uue valitsuse vead tekitasid paha-
meelt laialistes ringkondades, mida Napoleon, kes viibis Elba saarel, tahtis 
ära kasutada, et keisririiki jälle jalule seada. 1. märtsil 1815. a. ilmus ta äkki 
Prantsusmaa pinnale — ja kolme nädala jooksul oli ta trooni omale tagasi 
võitnud. Algasid n. n. „sada päeva". Püüdes vastu tulla ajavaimule aval-
das ka Napoleon omalt poolt 22. aprillil 1815. a. Act additionnel aux consti-
tutions de l'empire, mis oli õieti Charte constitutionnelle'! arendamine vaba-
meelses vaimus. Waterloo lahingu kaotamine lõpetas aga Napoleoni viimase 
katse. 

Louis XVIII, kes vaheajal Gentis oli elanud, pöördus 8. juulil 1815 uuesti 
Prantsusmaale tagasi j a hakkas valitsemist sealt jätkama, kus ta selle märtsis 
oli seisma jätnud, nähes „sajas päevas" ainult interregnumit. Charte astus* 
jälle täide jõusse, kuid määrati uued valimised saadikutekoja liikmete jaoks. 
Senine Talleyrandi ministeerium lahkub ametist, kui teatavaks sai saadikute 
ultrarojalistlik enamus, ja kuningas määras uue — duc de Richelieu l-se 
ministeeriumi. Kuid 7. oktoobril 1815. a. kokkuastunud uus saadikutekoda, 
kes ajaloos Chambre introuvable! nime all tuntud, algab kohe võitlust minis-
teeriumiga, leides, et see ajavat liiga nõrka politikat. Järgnevad teod, mis 
„valge terrori" nime all tuntud. Ometi äratab Chambre! leppimatus tema 
vastu pahameelt Prantsusmaal kui ka välismaal, ja ministeerium laseb kunin-
gal ta septembril 1816. a. koju saata. Uus koda on leplikuma vaimuga j a 
käib jèsiotsa ministeeriumiga käsikäes ; aga järgmise aasta osalised valimised 
nõrgendavad poolehoidu ministeeriumi vastu ja kõvendavad opositsiooni. 
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Restauratsiooniajal oli Prantsuse seltskond raske ülesande 
ette seatud, leida politilisele elule püsiv riiklik vorm, et lõppu 
teha erakordseile jõupingutusile ja vapustusile, mis olid omased 
revolutsiooni- ja keisririigi-ajale. Õieti ei olnud see ülesanne 

Peale asjata katseid, ministeeriumi uuendada, lahkub Richelieu detsembril 
1818. Uus Dessolles-Décazes'i ministeerium valitseb, toetudes pahempoolsele 
tsentrumile, mis aga küllalt kindel ei ole ; juurde tuleb pair'idekoja opositsioon. 
Ministeerium tahab oma orientatsiooni rohkem parempoolseks muuta, kuid 
veebruaril 1820. a. juhtuv duc de Berry tapmine toob enesega tema lange-
mise kaasa. Ametisse seatakse Richelieu 2-ne ministeerium, kes püüab parem-
poolsetega koos sammuda. Ometi läheb viimaste mõju liiga kaugele, ja see 
toob kaasa Richelieu lahkumise detsembril 1821. a., sest ta ei leia kuninga poolt 
soovitud toetust. Saadikutekojas on parempoolsed uute osaliste valimiste 
järel täiesti peremehed ning nende juht Yillèle moodustab uue ministeeriumi. 
Parempoolsed tahavad oma ülekaalu lõplikult kindlustada ning sunnivad 
valitsust reaktsiooniteele asuma. Louis XVIII sureb septembril 1824. a. 

Charles X, keda peetakse ultrarojaiistide peaks, näitab troonile astudes . 
esialgu mõõdukust üles. Villèle'i ministeerium jääb ametisse, kuid kaotab 
järjest poolehoidu ; vaenulised on temale lõpuks mõlemad kojad. Et seisu-
korda päästa, saadab ministeerium 1827. a. saadikutekoja koju, kuid uued 
valimised annavad valitsusele vähemuse ; ministeerium ei leia toetust ka 
kuninga poolt, j a nii lahkub Villèle ametist 1828. a. jaanuari alul. Kuningas 
kutsub ametisse Martignac'i ministeeriumi, kes tahab pahempoolsetele vastu 
tulla; siiski kukutavad viimased kohalise omavalitsuse eelnõu läbi, mis põh-
just annab Charles X-le augustil 1829. a. ministeeriumi ametist vabastada. 
Asemele määrab kuningas Polignac'i ministeeriumi ; viimast võtab saadikute-
koda vaenulikult ning umbusklikult vastu. Temast arvatakse, et ta Charte'i 
poolt sisseseatud põhiseaduslikku korda tahab kukutada. Saadikutekoja 
pahempoolne enamik võtab märtsikuul 1830. a. 221 häälega aadressi vastu, 
mis nõuab parlamentarismi-põhimõtete omaksvõtmist ministrite määramisel. 
Vastusena sellele saadetakse saadikutekoda enne laiali j a pärast, 16. mail 
1830. a., koju. Uutel valimistel valitakse kõik 221 aadressile allakirjutanut 
tagasi ja ministeerium jääb vähemusse. On valimise tagajärjed teada, siis 
avaldab valitsus 26. juulil ordonnansid, mis koja enne kokkuastumist koju 
saadavad ja valimisseadust muudavad. Seepeale puhkeb juulirevolutsioon 
lahti ja Charles X kukutatakse troonilt. Restauratsioon on lõppenud, algab 
Juuli monarhia. 

K i r j a n d u s : 

1. Lavisse, E. Histoire de la France contemporaine depuis la Révo-
lution jusqu'à la Paix de 1919; t. IV: L a R e s t a u r a t i o n (1815—1830) 
par S. C h a r l é t y ; libr. Hachette, 1921. 

2. D a u d e t , E. Histoire de la Restauration 1814—30, Paris, 1882. 
3. L e b o n , A. Cent ans d'histoire intérieure 1789—1895, Paris, 1898. 
4. W e i l l , G. La France sous la monarchie constitutionnelle 1814 

—1848, 1912. 
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sellele seltskonnale küll mitte esimest korda seatud ; ka 1789. a., 
kui vana kuningriiklus kokku varises, seisis Prantsusmaa prob-
leemi ees, kuidas ennast riiklikult uuesti korraldada. Seisukoht, 
mille juurde siis peatuma jäädi, läheb lahku sellest, mida me 
1814. a. tähele paneme. 1789. a. tegelased on oma otsustavas 
osas abstraktsete ideede mõju all ; nad seavad enestele absoluut-
sed eesmärgid üles ja neil näis usk olevat, et filosoofiline mõtle-
mine võib õige tee kätte juhatada kõige parema politilise korra 
juurde. Nende tegelaste seas on tüüpiline Sieyès, kes püüdis 
leida politilise korra jaoks niisuguse kombinatsiooni, mis pidi 
üksikud võimuelemendid täielisse tasakaalu seadma, nii et riigi-
kord oleks automaatselt elanud ; väljenduse leidis seesugune süs-
teem VIII aasta põhiseaduse-eelnõu esialgses kujus, mille Sieyès 
kokku seadis. Oldi tagasihoidlik Inglise süsteemi vastu, kuigi 
siin parlamentarism juba nähtavale tuli; ometi puudus viimase 
kohta alles arusaamine, võib-olla ka sellepärast, et ta veel lõpulikku 
kuju ei olnud omandanud, nagu kakskümmend viis aastat hilje-
malt, 1814. aastal. Nii peeti revolutsiooni alul õigeks seda, mis 
Sieyès oma kuulsas brošüüris „Qu'est ce que le Tiers Etat" kirjutab : 
Inglise riigikord on hea ainult Inglise oludes, seda mujal järele 
aimata on mõtteta. 

1814. aastal on seisukoht selle poolest muutunud. Tagasitulnud 
emigrantide ringkonnad, kuningaga eesotsas, olid vaenulised revo-

Parlamendi ajaloo kohta: 
1. B a r a n t e , de — La vie politique de M.Royer-Collard, 2 -   éd., 1863, 2 vol. 
2. B a r t h é l é m y , J. L'introduction du régime parlementaire en 

France sous Louis XVIII et Charles X, 1904. 
3. B o n n e f o n . J . Le Régime parlementaire sous la Restauration, 1905. 
4. C h a l l e t o n , F. Cent ans d'élections (1789—1890), Paris, 1891,1.1. 
5. D u v e r g i e r d e H a u r a n n e , P. Histoire du gouvernement 

parlementaire en France 1814—48 (ulatub ainult kuni juulirevolutsioonini), 
10 torn., 1857—72. 

6. M i с h o n , L. Le gouvernement parlementaire sous la Restau-
ration, 1905. 

7. T h u r e a u - D a n g i n , P. Le parti libéral sous la Restauration, 
1888; Royalistes & républicains, 1888. 

Allikad : 

1. D u g u i t - M o n n i e r : Les constitutions de la France depuis 1789, 
3 -   éd., Paris, 1915 (põhiseaduste kogu). 

2. A r c h i v e s Ρ a r 1 e m e n t a i r e s , 2 -   série (1800—1860), t. 12—62 
(la Restauration). 
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lutsioonilistele ideedele, millede pärast nad nii palju olid kannata-
nud; teiselt poolt aga tunti emigrantide seas inglise keelt, Inglise 
riigikorda õige laialt, sest paljud olid revolutsioonist saadik Inglis-
maal elanud, muu seas ka kuninglik perekond. Üldine oli aga Prant-
suse seltskonnas elav tung vabama politilise elu järele, kui see või-
malik oli langenud keisririigi ajal. Sellepärast leidsid laia vastukaja 
madame de Staël'i sõnad : „Inglismaal on juba kaua aega sissesea-
ded olemas, mis on päri vabaduse kujunemisele ; Prantsusmaa käigu 
aga selle eeskuju järele." Kuningas Louis XVIII arvestaski selts-
konna soovi konstitutsioonilise korra järele ning selles mõttes 
avaldas ta Charte constitutionnelle'!. See akt rajas kuninga kõrvale 
küll rahvaesinduse, kuid temast ei olnud näha sugugi, kas peab 
siin maksma hakkama parlamentarism Inglise eeskujul või midagi 
muud: küsimus oli lahtine ja jäi olude otsustada. 

Ometi ei jäänud Prantsuse politilised kirjanikud selles küsi-
muses sugugi äraootavale seisukohale, kuidas kujunevad politili-
sed vahekorrad olude mõjul. Me leiame restauratsiooni alul juba 
publitsiste, kes ilmuvad selgete ning läbitöötatud õpetustega selle 
kohta, missugune peab olema Charte'i poolt väljakuulutatud esin-
duslik kord. Iseäraliku mõjuga tuuakse aga see vaatekoht ette, 
et uus kord peab ja võib olla ainult parlamentaarne monarhia, 
s. o. monarhia, kus maksab parlamentaarne valitsusviis. Tolle-
aegsed teoreetilised tööd ongi siis parlamentarismi kohta niivõrt 
ümmarguse õpetuse üles seadnud, et see oma põhijoontes püsima 
on jäänud ka meie-aegse parlamentarismi kohta. See teooria ei 
otsi oma oletustele tuge Prantsusmaa tegelikust politilisest elust, 
vaid ümberpöördult, ruttab sellele elule ette, võtab ta oma põhi-
mõtete seisukohalt arvustamise alla ning püüab teda, kui ta oma 
arenemises näis pikaldane olevat, juhtida kiiremalt sinna, kus 
see teoreetiliselt õigem peaks olema. Siiski ei ole see mitte 
mingi väljamõeldud süsteem à la Sieyès, vaid kujutab Inglise 
korda, kuid abstraktses käsitluses. Inglismaal enesel on parla-
mentaarne süsteem kohaliste olude ja tingimuste läbi niivõrt 
määratud, et ta Inglise kujus enam kuskil mujal ei ole korratav ; 
võib ehk ilma liialduseta ütelda, et parlamentarism oma imma-
nentses Inglise kujus vaevalt oleks suutnud universaalseks poli-
tiliseks süsteemiks haritud riikides kujuneda. On see aga sün-
dinud, siis küll ka tänu parlamentarismiteooriale, mille on loo-
nud Prantsuse restauratsioon ; selles võib näha tolle ajajärgu 
publitsistika ilmaajaloolist teenet. 
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Olgu lõpuks tähendatud selle teooria kohta üldiselt, et tema 
poolt võeti käsitlusele Inglise riigikorra sisseseadete ja nende 
vahekordade välispidised avaldamisvormid, mida abstraktne 
teooria suutis õieti ka ainult omaks aineks teha. Politilise elu 
nähtuste sotsiaalne, majanduslik, ajalooline tagasein pidi käsitlu-
sest ära jääma, sest neid küsimusi mitte ainult ei teatud tarvi-
likul määral üles võtta, vaid see näis üleliignegi olevat üldiste 
põhijoonte määramisel, mis pidid olema omased parlamentaris-
mile abstraktses kujus või, nagu siis üteldi, konstitutsioonilisele 
korrale kui seesugusele l). Sellest on tulnud parlamentarism i-
teooria vormiline ilme, mis on ta algusest peale teinud juriidili-
seks õpetuseks. 

3. 

Publitsistide seas, kes restauratsiooni-ajajärgul parlamenta-
rismist kirjutasid, on kahe nimi iseäranis laia kuulsuse omanda-
nud. Kui me teada tahame, mida politiline mõte siis selles küsi-
muses mõõduandvat pakkus, peame eeskätt tutvuma nende vaa-
detega, mida me leiame B e n j a m i n C o n s t a n t i ja C h a t e a u -
b r i a n d ' i töödes. Nad ei olnud küll üksikud, kes sel ajal esin-
duslikust korrast ja parlamentarismist kirjutasid või rääkisid, 
mitte sugugi, kuid nagu selle ajajärgu parlamentarismi uurija 
Barthélémy ütleb, need olid kaks õpetajat (ce sont les deux maî-
tres2). Kirjanduses ilmus rida brošüüre mitmelt poolt (Vitrol-
les, Villemain, Guizot j . t.), ajakirjanduses ja parlamendi kõne-
toolil olid parlamentarismiprobleemid sagedad ained; ometi on 
pärastine arenemine parlamentaarses režiimis läinud seda joont 
pidi, mille need mõlemad „õpetajad" ette näitasid ; käesoleva artikli 
raamides võime leppida ainult nende kahe „meistri" vaadetega. 

B e n j a m i n C o n s t a n t ' ! 3 ) peetakse prantsuse kirjan-

1) Sada aastat tagasi oli politiliste mõistete terminoloogia alles arene-
mata. Tolle-aegses publitsistikas on nimetus : „konstitutsiooniline kord" tar-
vitusel laias ja kitsas mõttes, tähendades esinduslikku korda üldiselt kui ka 
eriti parlamentaarse valitsemisviisiga ; vahet siin veel ei tehtud. Allpool on 
igal pool asemele võetud praeguse a ja terminoloogia. 

2) Henry Michel (L'idée de l'Etat, 2 -   ed., p. 364) kirjutab küll, et „Royer-
Collard avait fait la théorie de la Restauration" ; see märkus on täppis selles 
mõttes, et ta tolleaegset ametlikku teooriat ära tähendab; teine küsimus on 
aga seltskonnas valitsevad politilised püüded j a vaated. 

3) B. Constanti (1767—1830) kirjatööd esindusliku korra üle on avalda-
tud Edouard Laboulaye poolt 1861. a. kahes köites nime all : Cours de poli-
tique constitutionnelle. Parlamentarismi kohta käivad selles kogus järgmised 
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duses liberalismi tähtsamaks algupäraseks esindajaks 19. aastasajal. 
Tema on see, kes Montesquieu konstitutsioonilist õpetust mitte 
ainult ei populariseerinud, vaid teda ka edendada tahtis, kohen-
dades uute praktiliste tarviduste järele, mis restauratsiooniajal 
üles kerkisid. Constant kuulub ka veel nende kuulsate prantsuse 
publitsistidega ühte ritta, kes enne teda katsusid politilise korra 
jaoks üldised põhimõtted üles seada, nagu Bodin, Montesquieu, 
Rousseau. Tema tähtsam kirjatöö, mis tahab teoreetiliseks sele-
tuseks olla tema redigeeritud „Act additionnel'ile" 1), kannab selles 
mõttes iseloomulikku pealkirja: „Principes de politique a p p l i -
c a b l e s à t o u s l e s g o u v e r n e m e n t s r e p r é s e n t a t i f s 
et particulièrement à la Constitution actuelle de la France (mai 
1815)" ; nii siis kirjutas Constant sellest, mis pidi olema üldine 
kõigile esinduslikkudele riigikordadele. 

Oma õpetuse lähtekohaks võtab ta isikuvabaduse selle 
mitmekesistes avaldusviisides, nähes selles vabaduses uue aja 
riigikordade ainsat võimalikku printsiipi. Inglise riigikorras leiab 
tema selle viimase teostatud olevat ; sellepärast siis pöörab ta oma 
silmad alati sinnapoole, otsides sealt eeskuju oma õpetuse jaoks. 
Ta tunneb aga küllalt põhjalikult Inglise korda, et aru saada, et 
senised selle korra kirjeldused, muu seas ka Montesquieu oma, 
olid puudulikud ja ei peegeldanud sugugi täpselt seda, mis oli 
tõepoolest olemas. Tume oli peaasjalikult valitsuse ja parlamendi 
vahekord, mis avaldas end juba selgesti parlamentarismi viisides. 
Seda nähtust ei olnud teoreetiline käsitlus veel valgustanud; 
Constant oli nüüd see, kes seda tegi. 

Prantsuse politiline teooria oli Montesquieu õpetuse võimude 
lahutamisest omaks võtnud kui konstitutsioonilise korra algtõe. 
Aga see õpetus ei suutnud kuidagi seletada Inglise kabineti ja 
eriti peaministri seisukohta; Montesquieu järele pidi isikuvaba-
duse seisukohalt päris hukkamõistetav olema, et valitsusevõim on 
teostada kolleegiumi käes, kes oleks võetud parlamendi seast2); 
seda aga oli Constant'! ;a]al alatasa Inglise kabinetiga. Aga po-

traktaadid : 1) Principes de politique (kõige suurem töö, avaldatud 1815. a.) ; 
2) Réflexions sur les Constitutions et les garanties (1814); 3) De la responsa-
bilité des ministres (1815). 

1) Napoleoni poolt 1815. a. „saja päeva" jooksul maksmapandud põhi-
seaduse akt. 

2) L'Esprit des lois, livre XI, ch. VI (Panthéon littéraire, Oeuvres de 
Montesquieu, Paris 1838, p. 267). 



BIX.ι Parlamentarismist Prantsuse restauratsiooniajal 15 

litilisele vabadusele midagi ähvardavat ei võinud selles asjaolus 
tähele panna. Nõndaviisi oldi teoreetilise umbsõlme ette seatud, 
mis pidi enne lahendatama, kui taheti parlamentarismi ära sele-
tada. Sellepärast leiamegi Constanti õpetuses, et ta võtab või-
mude lahutamise doktriini revideerimisele ja tahab talle uue kuju 
anda, mis raskustest üle aitaks parlamentarismi seletamisel. 

Inglise korra mõjul, mida Constant hästi tundis, annab ta 
ministrite instituudile iseäralise tähtsuse. Oma võimudeteoorias 
teeb ta sellest riigiorganist tõsise võimuorgani parlamendi kodade 
ja kohtute kõrval, ja õpetab, et ministrite käes olevat täidesaatja 
võim: ministrite võim ongi see tõeline täidesaatja võim. Kuid 
konstitutsioonilises riigis on täidesaatmis-võimust vähe; siin leidub 
veel erivõim, mida Constant nimetab neutraalseks ja mille kand-
jaks on riigipeaL) (kuningas või president). Mis on siis oma loomu 
poolest neutraalne võim, ja mis ülesanded on tal täita? See võim 
on teiste seas kõige kõrgem ja sellepärast vastutuseta; see on 
põhjus, mispärast tema kõige kohasem kandja on pärilik monarh. 
See võim peab ikka erapooletu olema ja kindlais piirides teotsema, 
et oma neutraalsust alal hoida. On rida võimuõigusi, mis har-
moneeruvad selle võimu loomuga: armuandmine, rahvaesinduse 
kojusaatmine ja uute valimiste määramine, ministrite nimetamine 
j. m., mis on selleks, et teisi võimusid nende piirides hoida, liial-
dusi, mis korraliku riigi elu rikuvad, teiste võimuorganite poolt 
ära hoida. Kui kõik on selle poolest korras, iga võimuorgan just 
seda teeb, mida ta oma loomu järele peab tegema, siis õieti jääb 
neutraalsel kuningavõimul väga vähe teha. Ta astub ikka tege-
vusse erakordseil juhtumustel riigielus, erapooletu vahemehena 
teiste võimuorganite tegevuse kohta. Neutraalse, ja lisame omalt 
poolt juurde — passiivse, monarhi kõrval on ministrite käes täide-
saatmine tema laias ulatuses, aktiivne valitsemine tegelikus kül-
luses, kuid nad on vastutavad oma võimu teostamise eest, ja 
mitte ainult eneste eest, vaid ka monarhi (ehk presidendi) eest, 
sest vabas riigikorras ei tee monarh ilma ministrite vaheabita 
midagi: „monarh ei käsi midagi, mis pole ministrite allkirjade 
tõttu nende vastutuse läbi rahva ees garanteeritud"2). 

1) Oma politiliste kalduvuste poolest on Constant monarhist ; sellepärast 
püüab ta näidata, et kõige sündsam neutraalse võimu kandja on just pärilik 
monarh ja et konstitutsiooniline monarhia on kõige täielikum riigivorm isiku 
vabaduste kaitseks. 

2) Ministrite vastutus peab ühtlasi ära hoidma seda, et parlamendi j a 
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Sellega, et Constant täidesaatja võimu kuninga isikust lahti 
tegi ja ministrite instituudiga ühendas, suutis ta parlamentaris-
mile anda teoreetilise aluse, mida liberaalne doktriin, kammitsas 
kinni olles Montesquieu kolme võimu õpetuse küljes, sinnamaani 
ei mõistnud ära seletada. Constant pakkus seletuse ja nii oli 
Prantsuse politilisele mõttele parlamentarismi vastuvõtmiseks tee 
teoorias avatud. 

Teooria seisukohalt tuleb aga tähtsamaks küsimuseks par-
lamentarismis pidada ministrite ja kodade vahekorda. Constant 
tõrjub kindlasti tagasi arvamise, mis tema ajal laialt valitses, et 
ministrid peavad olema väljaspool parlamenti — seisukoht, mis 
on senini mõõduandev Põhja-Ameerika Ühisriikides. Just 
ümberpöördult leiab Constant, et seal, kus ministrid on rahva-
esinduse liikmed, olevat ka kõige paremad tingimused konsti-
tutsioonilise korra kindlustamiseks: see on hea asi, et mi-
nister, olles parlamendi liige, on alalises kontaktis rahvaesindu-
sega ; on ta võimetu ja mitteusaldatav isik, siis ei suuda ta võimu 
kaua käes hoida. Oma parlamentarismikonstruktsiooni keskkohta 
on Constant paigutanud ministrite vastutuse küsimuse. Seda 
probleemi on tema nii tähtsaks pidanud, et ta selle üle eritrak-
taadigi on kirjutanud. Tema püüab, terminoloogiliselt küll tume-
dalt, vahet teha ministrite vastutuse mitmesuguste külgede vahel 
ning seab teravasti teineteise vastu nende kohtuliku ja politilise 
vastutuse mõisted1). Esimeses mõttes on ministril, nagu igal 
teisel kodanikul, vastutus kaelakohtuliste tegude ja tsiviilasja-
liste nõuete eest. Politilises mõttes aga on ministril midagi 
rohkem kanda kui teistel kodanikel ; sellepärast on tarvilik ise-
äraline tagatis, et ministrid oma politilist võimu kurjasti ei pruu-
giks. See tagatis ja sellega ühendatud vastutus ei käi kaasas 
millegi muuga kui aktidega, mis on otsekoheselt tuletatud mi-
nistri funktsioonidest. Ministri funktsioonid võivad aga oleneda 
ainult seaduslikust, legaalsest võimust; sellepärast seisab kõik, 
mis väljaspool seaduslikkust, mis on illegaalne, ka väljaspool 
ministri funktsioone. Siin ei olegi Õieti enam ministri vastutust, 
vaid minister käib hariliku õigusemõistmise alla, nagu iga teine 
isik. Ministri vastutus võib käia ainult seadusliku võimu halva 

avaliku arvamise arvustus ja vastuseismine kuninga isikut otsekoheselt mitte 
ei puutuks (Constant ütleb „compromette"). Ministrite kontrasigneerimine 
oleks nii siis tingimuseks vabale arvustusele. 

1) Terminoloogia ei ole mitte Constant'! oma. 
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teostamise kohta1). Võimatu on seaduses üksikasjalikult ära 
määrata, kunas see vastutus tekib, sest tuhandel viisil võib näi-
teks halvasti sõda pidada jne. jne. Sellepärast võib neid legaalse 
võimu kuritarvitusi seaduses väljendada ainult üldises vormis. 

Nii siis pole ministri politiline vastutus muud kui selle taga-
järg, et minister ebaotstarbekohaselt teostab oma legaalset võimu. 
Missugune sanktsioon on aga sel vastutusel? Otstarbetu oleks 
siin maksma panna nuhtlusemomenti, nagu mingi süü puhul. 
Niisamuti ei oleks heaks kiita, et rahvaesindus ministreid avali-
kult laidaks, neid avaliku usalduse jaoks mitte vääriliseks kuulu-
tades. Ometi on rahvaesindus see, kes peab ministrite vastutust 
sanktsioneerima. Parlamentarismi nõuete kohaselt on tarvilik, 
et ministrid oleksid ühiselt tegevad ja et nad leiaksid toetust 
rahvaesinduse püsivalt enamikult; opositsioon, mis neil parla-
mendis ka on, peab olema selgesti lahutatud nendele sõbralikust 
enamikust. Ükski ministeerium ei suuda püsida, kui tal pole 
seda enamust rahvaesinduse seas; ehk ta pööraku siis rahva 
poole uute valimiste pärast, et enesele seda enamust soetada. 
Ministrite politiline vastutus leiab omale sanktsiooni juba selle 
faktiga iga kord, kui ministeerium enamuse parlamendis kaotab, 
et ta peab ametist lahkuma. Parlamentarismi puhul on igale 
ministrile tähtis teada, missugune usaldus tal on või kui palju 
ta umbusaldust äratab, mis tuleb ilmsiks selles enamikus, kes 
teda rahvaesinduses toetab või aga maha jätab. „C'est le moyen 
légal; c'est l'expression constitutionnelle. Il est superflu d'en 
chercher une autre" (о. c., p. 408). 

See on üldjoontes Constanti teooria parlamentarismist. Mi-
nistrid on võimu poolest kõrgele üles nihutatud, mis oleks kuul-
mata asi olnud 18. aastasaja õpetustes ; politilises teoorias oli uus 
aeg alanud. Monarh on paigutatud kuhugi udusesse neutraal-
susenimbusesse, tegelikust politilisest elust välja jäetud, rohkem 

1) See küsimus on mõnikord aktuaalse tähtsusega meil; sellepärast siis 
olgu illustreerimiseks esitatud üks tsitaat: 

„Ainsi une guerre injuste, ou une guerre mal dirigée, un traité de paix, 
dont les sacrifices n'auraient pas été commandés impérieusement par les 
circonstances, de mauvaises opérations de finances, l'introduction de formes 
défectueuses ou dangereuses dans l'administration de la justice, enfin tout 
emploi du pouvoir, qui bien qu'autorisé par la loi, serait funeste à la nation 
ou vexatoire pour les citoyens, sans être exigé par l'intérêt public ; tels sont 
les objets sur lesquels la responsabilité étend son empire (De la responsabilité 
etc. dans le Cours de pol. const., t. I, p. 403). 
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sümbol kui võim1). Selle asemel omandab aga parlament, kui 
tõusev päike, otsustava tähtsuse teiste võimuorganite seas, sest 
kõrvaldades monarhi (laiemas mõttes riigipea) täidesaatmisest 
kaotatakse ka igasugune vastukaal täidesaatja võimu poolt sea-
dusandjale võimule ära. Parlament on riigis tõeline peremees, 
kelle enamik annab riigile tegeliku valitsuse, ministeeriumi. Seda 
valdavat parlamendi osa edaspidises esindusliku riigi arenemises 
ei olnud keegi enne Constanti ära märkida tahtnud; Constant 
teeb seda, kuigi tagasihoidlikult, mitte igal pool i-le punkti peale 
pannes, aga ometi on tema teoorias loogiliselt peaasi just see, 
mis on ühtlasi ka tõsiseks väärtuseks selles õpetuses. Constant 
on südames monarhist ja sellepärast ei julge ta ise oma õpetuse 
tõsist tuuma tunnustada; teeb monarhi neutraalse võimu ümber 
palju sõnu, sellega kattes ainult tühjust, mida see mõiste tõe-
poolest ikka varjab. 

Kui Constant on parlamentarismi jaoks annud teooria ja selle 
tõttu kuulub tähtsamate politiliste teoreetikute sekka, siis on 
C h a t e a u b r i a n d ' i l täita olnud peaasjalikult populariseerija osa 
parlamentarismi ideede laialikandmises Prantsuse seltskonnas2). 
Ta tahab praktilisi näpunäiteid anda parlamentarismi mõistmiseks 
ja selleks, mis oleks teha, et teda teostada. Lähem siht aga tema 
publitsistlikel töil on Charte constitutionnelle! vaimu parlamenta-
rismi mõttes ära määrata. 

Selle akti teostamine näitas, et kõige tumedam, aga ühtlasi 
ka aktuaalsem küsimus oli ministrite seisukord kindlaks määrata. 
Chateaubriand kaebab, et Chartels ei ole mingit selgust selles 
asjas ning puuduvat ka eriseadus ministrite vastutuse kohta. 
Ometi arvesse võttes kogemusi mujal püüab ta küsimusele lahen-
dust leida. 

Sel küsimusel on kaks külge : vahekorrad l) kuninga ja 
ministrite vahel ja 2) kodade ja ministrite vahel. 

Esimene vahekord on tegeliku võimu mõttes tarvis ministrite 

1) Restauratsiooni-aegsed rojalistid vaidlesid ägedasti õpetuste vastu 
monarhi puutumatusest ja vastutamatusest, just ümberpöördult näidates, et 
Prantsuse kuningad on ekslikud ja on ikka oma] tegevuse eest vastutust 
tunnud (muidugi mitte õiguslikku, N. M.). 

2) Chateaubriand! (1768—1848) tööd parlamentarismi kohta on leida tema 
teoste kogus : Oeuvres complètes de Chateaubriand, éd. précédée d'une étude 
par M. Saint-Beuve, Paris, 1859, t. VII, Mélanges politiques : 1) Réflexions 
politiques (1814), ja 2) De la monarchie selon la Charte (1816) — tähtsam töö 
sellel alal. 
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kasuks mõista. Nagu Constant, püüab ka Chateaubriand kuningat 
seada väljapoole toelist politilist võitlust: tema ei pea end otse-
kohe valitsemisse segama, ükski toimetus ei sünni otseteed tema 
poolt, mitte needki, mis tehakse kuninga nimel ja tema allkirja-
dega. Esinduslikus monarhias pidavat kuningas olema jumalus, 
keda ei tohi ükski asi puutuda; tema on puutumata, püha ja 
eksimatu1). Tegelikult seda suurem on ministrite osa. Valitsemis-
aktid on kõik ministeeriumi töö, kes nende eest vastutust kannab. 
Sellepärast võib takistamata neid arvustamise alla võtta, ilma 
Majesteeti haavamata. Ministrite vastutuse küsimuses on tarvilik, 
et nad oma otsustamise järele tegevad oleksid, ilma et kuningas 
neid sunniks. Kuigi minister eksib, aga siiski oma arvamisest 
kinni peab, siis ei pruugi kuningas ometi peale käia: minister 
toimetab, teeb vea ja langeb — kuningas vahetab oma ministri. 
Olgugi, teiselt poolt, et kuningas nõus on ministri eksiarvamis-
tega, siis ei ole sellest ometi kuningale mingit süüdi: ministrid 
on sel korral kuninga usaldust kurjasti pruukinud, temale asju 
valevalguses kujutades, niiviisi pettes mitmesuguseil põhjusil. 
Sääraste poolsofistlikkude, poolvormiliste väidetega tahtis Chateau-
briand kuninga-instituudi nõnda seada, et valitsemise positiiv-
sed tagajärjed tuleks kuninga heaks kirjutada, kuna aga nega-
tiivsed jääksid ministrite õlgadele kanda. Ühtlasi aga ei võinud 
ministritel tarvidust olla kuningat tõsisemalt arvestada. 

Ometi ei pea ministrid moodustama ka omavolilist ametnik-
kude kolleegiumi, kes juhib riigi asju ilma kontrollita; seda ei 
lase olla vahekord, mis on ministrite ja parlamendi vahel. Pea-
asi parlamentarismis on, et kodade ja ministrite vahel oleks võimu 
teostamisel kokkukõla olemas. Seepärast peab mõlemate vahel 
alaline läbikäimine olema: ministrid peavad kodadesse ilmuma, 
kojad aga võivad igal ajal ministrite poole pöörduda. Siiski ei 
tohi kojad ennast kunagi administratsioonisse segada ega pea 
ministrite vastu enesele niisugust ülesastumist lubama, mis rahu-
tust esile kutsuvad või ministreid püüavad kompromitteerida. Nii 
oleks koostöö välispidi korraldatud: vormiliselt näivad ministrid 
olevat küll kodade teenijad, kuid sisuliselt peaksid nad olema 
nende peremehed. Kuidas saavutada seesugust õnnelikku taga-

1) Huvitav on rojalist Chateaubriand! sulest sääraseid vaateid kuninga 
osa kohta monarhias kuulda. Cli. rehkendab küll etteheitega, et sel viisil oleks 
kuningas paljas idool, kes altaril küll austamist leiab, kuid on ilma tegevuseta 
ja võimuta; ometi on tema kaitse se^e etteheite vastu nõrk. 

2 * 
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järge? Selleks on olemas kõige lihtsam abinõu maailmas: mi-
nisteeriumil peab kasutada olema parlamendikodade enamik; 
ta peab selle viimasega koos sammuma, ilma selleta ei ole valit-
sust. Mispärast peab ministeerium sellele enamikule toetuma? 
Sellepärast, et esindusliku korra järele on avalik arvamine minis-
teeriumi olemise allikas ja juhtmõte (source et principe); ava-
liku arvamise pea-avaldajad on aga rahvasaadikud, nimelt saadi-
kutekoja liikmed. Selle viimase enamik ongi ministeeriumi 
tõsine tugi ja allikas. Võib nüüd olla, et ka vaim, mis on sellele 
enamikule omane, ei ole ministrite oma; nende isiklik maitse, 
kalduvused, kombecf võivad teist tahta, kuid siis peavad mi= 
nistrid kas enamiku vaimu muutma või järele andma. Ei saa 
valitseda ilma enamikuta. Kindlasti tuleb tagasi tõrjuda politi-
line ketseriõpetus, et ministeerium võiks vähemikuga koos sam-
muda; selleks ei ole tingimusi olemas. Tarvilik on, et ministee-
rium kas enamiku ees käib või aga tema järel käib. Kui ta ei 
saa või ei taha üht ega teist seisukohta võtta, siis peab ta kas 
saadikutekoja koju saatma või aga ise lahkuma1). 

Ministeerium ise peab aga ka vastama parlamentaarse korra 
üldistele nõuetele. Ta peab olema küllalt ühine; kuid silmas 
pidades Prantsuse olusid, kus erakondlik jagunemine mitmekesine, 
võib leppida ka sellega, et ministrid üldise süsteemi kohta kokku 
lepivad, olgugi et nad politiliste vaadete poolest lahku lähevad. 
Vastastikuste ohvritega oma politilistes vaadetes, võivad nad 
koalitsiooni moodustada, kes siiski ühes ja samas vaimus peab 
valitsema. Peale homogeensuse on ka tarvis, et ministeeriumid 
oleksid küllalt arvukad, et tähtsamad valitsuseharud oleksid siin 
esindatud. 

Ministeeriumis võib osalisi muutusi ette tulla : ühed liikmed 
võivad lahkuda, teised asemele tulla ; viimased peavad aga alale-
jäänutega ikka ühise valitsemissüsteemi looma. Kogu ministee-
rium langeb, kui lahkub esimene ehk peaminister. Sagedais mi-
nistrite vahetusis ei tule näha midagi ebakohast. Absoluutse 
monarhia all võib küll ministrite kiirete vahetuste üle rahutu 
olla, sest seda võib monarhi puuduliku arusaamise või aga õue 
intriigide tunnismärgiks pidada. Esinduslikus monarhias aga 011 

1) Need selged mõtted on Ch-le sulge surunud olud restauratsiooni alul, 
millest me veel kuuleme. Tema traktaat, kus need mõtted hiilgavas vormis 
ette tuuakse, De la Monarchie selon la Charte, olevat 1816. a. kirjutatud õieti 
selleks, et tolleaegset Richelieu ministeeriumi kukutada. 
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sellest nähtusest suur kasu, sest siin püütakse asjade etteotsa 
seada kõige osavamaid isikuid ja nõndaviisi luua sunduslik päri-
likkus arukusele ja andeile. Selle põhjendus on mõistetav. Üks 
nõrk ministeerium ei suudagi parlamendi ees püsida ; tema vead, 
meelde tuletatud kõnetoolil, korratud ajakirjanduses, kantud sel 
viisil avaliku arvamise ette, toovad enesega ministeeriumi lange-
mise peagi kaasa. Ometi ei tohi põhjused ministeeriumide kuku-
tamiseks olla era-iseloomuga ; kui ministrite vahetust sagedasti 
ette tuleb, siis küll lihtsalt, et ministrid on omaks võtnud vale-
süsteemi, et nad ebaõigelt mõistavad seltskonna vaimu või et nad 
on võimetud kandma valitsemise raskust. Arusaadav siis, et 
esinduslikus monarhias võivad ja peavad ministrid nii kaua vahe-
tuma, kuni leiduvad kohased isikud, senikui parlament ja ava-
lik arvamine andekuse välja toovad sealt ridadest, kus ta varjub. 
„Need on veed, mis püüavad oma tasapinna poole; see on tasa-
kaal, mis tahab end maksma panna." Ministrite vahetusi saab 
siis nii palju olema, kuni täpselt on leitud kokkukõla parlamendi 
ja ministeeriumi vahel. 

Me näeme, et mõlemal publitsistil on esindusliku riigikorra 
kohta ühised vaated1) ja et nad peavad selle korra kõige sünd-
samaks kujuks parlamentaarse monarhia, mille põhijooned on: 
enam-vähem passiivne monarh ja aktiivne ministeerium: parla-
mendi ja ministeeriumi vahel valitsemisküsimustes täieline kok-
kukõla, kuna konfliktid nende vahel on ebanormaalsed nähtused, 
mida tuleb ära hoida; selle kokkukõla kättesaamine ministrite 
vastutuse-instituudi abil, mis sunnib ministeeriumi otsima parla-
mendi enamiku toetust; ei leia ministeerium seda mitte, siis on 
ta kohustatud lahkuma. Nii siis paigutavad mõlemad autorid 
politilise elu keskkohta ministeeriumi ja parlamendi vahekorra, 
kuigi nad monarhiat kaitsevad ; ometi räägib nendes hirm 
despotismi ees, mille vastu peab parlamentarism kaitseks olema. 
See hirm oli aga omane kogu restauratsiooni-aegsele seltskonnale, 
ja meie autorites rääkis ajavaim, kelle tõlgendajaiks tuleb neid pidada. 

Kumbki rääkis omale ringkonnale2). Liberaal Constant kir-

1) Põhimõtted on küll õieti Constanti poolt üles seatud; Chateaubriand 
kordab neid. Seda märgib ära ühes kohas ka Constant, kes rahulolemist aval-
dab, et tema põhimõtted Chateaubriand'i haruldase talendi poolt on arendamist 
leidnud (Cours, I, Additions et Notes, p. 296). 

2) Oma memuaarides kirjutab duc Victor de Broglie : „C'est Benjamin 
Constant qui a véritablement enseigné le gouvernement représentatif à la 
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jutas kodanliste olluste jaoks, kes sel ajajärgul võimu veel mitte 
ei käsitelnud ja opositsioonis olid valitseva režiimi ja dünastiagi 
vastu. Need olid ringkonnad, kes juulirevolutsiooniga võimule 
pääsesid, ja Constant! ideed leiavad teostamist hiljemalt juuli-
monarhia ajal. Rojalist Chateaubriand oli parempoolsete autor, 
kuid tema kirjanikukuulsus kandis tema töid palju laiemaisse 
ringkondadesse kui politiliste sõprade keskele; leppimata rojalis-
tide seas leidsid tema vaated tagasitõrjumistki, sest et nad sisuli-
selt liberaalseid ideesid eneses peita ning monarhiat hukatusse 
viiaL). Kummagi publitsisti mõju ulatus aga ka üle Prantsusmaa 
piiri kaugemale, muu seas Inglismaale, kus parlamentarism uut 
hoogu võttis peale 1832. a. reformiakte2). 

Nii siis kirjutavad meie autorid põhimõtteliselt üht ja sama; 
siiski leidub neil ka lahkuminekuid ning omapäraseid vaateid, 
mis küll ka sellest on tingitud, et nende seisukord ei olnud 
restauratsiooniaja politilises elus mitte ühesugune. Constant 
ei võinud selle peale prätendeerida, et tema erakond selleaegses 
saadikutekojas oleks valitsevaks enamikuks olnud ; tema kirjutab 
tundmusega, et ta on opositsioonis, selle siis mitte kellelegi eriti, 
vaid kõigile ja igaühele. Me leiame talt üldiste probleemide 
käsitlust, nagu võimude lahutamise ja ministrite vastutuse küsi-
musi, ja kõik see on ilma isikliku koloriidita, juhitud püüdest, 
leida üldisi teoreetilisi aluseid parlamentarismile, üles seada sel-
geid mõisteid ja seega arendada politilist teooriat kui seesugust. 
Constant tahab esindusliku korra jaoks anda läbimõeldud süsteemi, 
mis aga siiski on konstrueeritud puhtväliste vahekordade najal, 
ilma sügavamalt uurimata aluseid, mis seda süsteemi suudaksid 
kanda. Seepärast on tema konstruktsioon parlamentarismist vor-
miline juriidiline pealisehitis, mis küll, teatava sihi jaoks mõelduna, 

nation nouvelle, tandis que M. de Chateaubriand l'enseignait à l'émigration et 
à la gentilhommerie." Tsitaat võetud Ch. de Loménie : Trois années de la vie 
de Chateaubriand, p. 30, märkus. 

1) Näiteks anonüümne brošüür : Lettre d'un vrai royaliste à M. de Oh. 
sur sa broch. intituleé De la Mon. sel. la Charte, Paris, 1816. Veel 1898. a. 
kirjutab tagurline Ch. Maurras (Trois idées politiques), et Ch. on anarhismi 
esindaja. 

Ometi kirjutab Loménie (о. е., р. 109), et Ch. ideed ei leidnud oma sisu 
poolest tema kaasaeglastes vasturääkimist, vaid ainult üksikasjades. 

2) V. Constant! kohta Dolmatowsky," D. Parlamentarismus in d. Lehre 
В. Constant's, 1907, p. 45. Chateaubriand! kohta Loménie: Trois années de la 
vie de Chateaubriand, Paris, 1905, p. 109. 



BJX. ι Parlamentarismist Prantsuse restauratsiooniajal 23 

puhas on loogiliselt ja stiililiselt, kuid lahtiseks jätab küsimuse, 
mis tingimusi oleks tarvis, et see süsteem saaks elujõuline olla. 
Kuid sellest küljest on Constant'il ühised puudused 18. aastasaja 
publitsistidega, kellede sekka ta oma käsitlusviisi poolest kuulub. 

Chateaubriand, olles rojalist, kuulus erakonda, kes restau-
ratsiooni-ajajärgul mõõduandev oli saadikutekojas ning valitseda 
tahtis. See valitsemistahe on Chateaubriand'i sulgegi juhtinud, 
kui ta vahekorrast kirjutab, mis on ministeeriumil kuningaga ja 
kodadega. Rojalistlik enamik parlamendis tahtis ministeeriumi 
tegevust oma püüete ning sihtide järele juhtida ja Chateaubriand 
annab oma kirjatöös sellele soovile prägnantse väljenduse parla-
mentarismi üldise teooria näol. Tema kuulus traktaat De la 
Monarchie selon la Charte on ülemlaul parlamendi enamiku takis-
tamata valitsemisele, nagu see näis rojalistlikule enamikule Chambre 
introuvable!s 1815. a. õige olevat, kui vastav esindusliku riigi-
korra loomule. Kuid luuletaja-autor ei näi küsivatki, kas see on 
kokkukõlas ka esindusliku korra ideega, mille vaimus on huvisid 
lepitada, kui rojalistlik enamik parlamentarismi kaudu oma 
ühekülgseid erakondlikke huvisid tahab teostada, hoolimata teiste 
huvidest, millel sel korral esindus puudub. Tegeliku tarviduse 
jaoks annab Chateaubriand õige parlamentarismi mehanismi kir-
jelduse, kuid ileed, kellest ta arvas, et need pidid olema selle 
keerulise aparaadi käimapanijad, ei olnud mitte kohased selleks, 
sest nende vaim oli teissugune. Aga just see tegelik külg Cha-
teaubriand! publitsistikas avas tema silmad nähtuse jaoks, mis 
Prantsuse rahvaesinduses end algusest peale ilmutas: erakond-
likkude voolude mitmekesisuse jaoks, mis on moodsa esindusliku 
riigikorra juures igal pool harilik nähtus ning millega on parla-
mentarismi kujunemine üksikuis riikides kõige tõsisemalt seotud, 
võib ütelda, mille läbi ta on tingitudki. Chateaubriand ei näi 
küll aimavat selle nähtuse täit kaaluvust parlamentaarse valitsuse 
moodustamises, ometigi on tema see, kes esimesena räägib koa-
litsiooni valitsustest ning põhijoonedki ära määrab, kuidas neid 
moodustada, nagu me seda kuulsime. Kuid juhitud politilise 
võimu püüetest, kaldub kuulsa luuletajapublitsisti sulg ka liial-
dustesse ja isegi otsekohe valeoletustele. Liialdus on see, kui ta 
kuninga niivõrt inertsesse seisukorda seab, et ta sel laseb takis-
tamata lubada ministrit riigile kahjulikke toimetusi ette võtta. 
See mõte kutsus ka Constant! poolt tagasitõrjuva tähenduse esile, 
et see sugugi tema poolt nii ei olevat mõeldud neutraalse kuninga-
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võimu kohta: „Kui kuningas näeb, et minister teeb vea, siis ei 
või ta kuidagi passiivne olla, sest selle vea all kannatab rahvas. 
Kuningas ei sunni küll ministrit midagi tegema, aga ta saadab ta 
minema, enne kui viga on tehtud" 1). Päris ebaõige aga on, kui 
Chateaubriand ülistab võimalust parlamentarismi juures ministreid 
sagedasti vahetada. Kuigi selle oletuse taga peitub kena mõte, 
et parlamentaarne valitsemisviis aitab kaasa politiliste annete 
väljavalikule, on siiski riigis eeskätt tarvis, et siin oleks valitsus, 
aga mitte just valitsuse koosseisu otsimine. Saja-aastane politiline 
elu parlamentaarses režiimis on näidanud, et ministrite alalised 
vahetused, „kriisid", on just selle valitsusviisi valusam piits ; neid 
sagedaid vahetusi kiita on võimatu, kui neid ikka ja alati ette tuleb, 
olgu aeg normaalne või erakorraline. Monarhistliku režiimi puhul 
on ka võimalik, et mõnikord on ministrite vahetused liiga sagedad, 
nagu näiteks Vene riigis 1915. ja 1916. aastal; kuid see oli tingitud 
erakordseist sündmusist, kus valitsevad ringkonnad revolutsiooni 
aimates nii-ütelda pea olid kaotanud. See oli tunnismärk, et ei 
teatud mingit sihti võtta riigi juhtimises ; aga ka parlamentarismi 
puhul tähendab ministrite sage vahetamine sedasama, kuigi see 
on teiste tingimuste loodud. Kokkukõla ministeeriumi ja parla-
mendi enamiku vahel on parlamentarismi maksvusel küll mööda-
pääsemata tarvilik, kuid seda kokkukõla leida ei ole sugugi kerge ; 
mõnikord on see päris lootuseta ja katsutakse läbi ajada ajutiste 
hädavalitsustega, kes kõige ketserlikkuse peale vaatamata juhtuvad 
ka vähemuse valitsused olema. Parlamentarismi maksvusel ei ole 
enamasti võimalik tugevaid valitsusi luuagi, sest ka rahvaesin-
duses on oma intriigid, erakondlikud hõõrumised ja vastastikune 
kadedus, mis ei luba pikema aja jooksul ühe ministeeriumi või-
mule jäämist. Parlamentaarset valitsemisviisi liialt idealiseerida 
on aga, kui arvata, et isiku võimine ja anded siin on tingimused 
võimu juurde pääsmisel ; mitte seda ei küsita ikka, vaid missugune 
on kellegi erakondlik füsiognoomia, et ta vastuvõetav oleks era-
kondadele antud silmapilgul. Kuigi parlament peab avaliku 
arvamise avaldaja olema, ei ole see arvamine ometi midagi püsivat, 
vaid liiga kergesti muudetav ja isegi, mis veel halvem, raske 
kindlaks teha; teda võib pealegi kunstlikult tekitada, et sihte 
kätte saada, mis päevavalgust kardavad. Kõige selle vastupeegel-
dust on leida parlamendis, kuhu võib korruptsioon sisse tungida, 

1) V. Cours I, Additions et Notes, p. 296. 
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aga selle all kannatab ministeeriumide püsivus ja ühtlasi riigi-
asjade juhtimine. 

Lõpuks olgu ära tähendatud üldine puudus parlamentarismi-
teoorias, mis ühine mõlemale publitsistile. Nende süsteemis on 
parlamendi enamik see politiline tegur, kes valitsuse politika lõp-
likult ära määrab, kusjuures näib nagu enesest mõistetav ole-
vat, et parlamendis leidub see enamik igal ajal. Säärane meie 
autorite arusaamine on seletatav, sest et nende eeskuju oli Inglise 
parlamentarism, mille oli tekitanud erakondlik dualism; ka 
Prantsuse parlamendis oli sel ajal, kui Constant ja Chateau-
briand oma teooria välja töötasid, kompaktne rojalistlik ena-
mik, kuid siin oli see enamik paljas juhus, mitte aga süsteemi 
tagajärg. Värssi andis ennast Prantsuse parlamendi elus tunda 
raskus püsivat enamust leida, kellele oleks valitsus toetuda või-
nud ; valitsusevastased enamikud olid siin kergesti tekkimas, 
kuid valitsusevõimulisi enamikke saadi suure vaevaga kokku; 
aga just neid viimaseid enamikke on parlamentarismiteooria järele 
tarvis. Nende enamikkude kohta tähendas selle aja tuntud par-
lamendi-kõnemees Royer-Collard ühes oma kõnes üsna õieti, et 
enamik, millest räägib parlamentaarne teooria, on harva leida 
olnud Prantsuse esinduskogudes *). See kõne peeti küll hiljemalt, 
kui meie autorid oma õpetuse lõid, aga siin on siiski tõsiasi ette 
toodud, mida nende õpetus tarvilikult pole hinnanud. 

Teooria oli nii siis juba restauratsiooni alul parlamentarismi 
vormilise kuju selgete joontega tõmmanud, küsimata raskustest, 
mis tegelik politiline elu selle süsteemi teostamisele võis ette 
veeretada. Politiline mõte oli enesele piirjooned leidnud ja" vormi, 
mille poole ta pidi püüdma. Vaatame nüüd, missugustes politi-
lise elu tegelikes tingimusis oli restauratsiooni-ajajärgul parla-
mentaarse valitsusviisi teostamine võimalik. 

3. 

1814. a. Charte constitutionnelle määras järgmised võimuasu-
tised, kelle koostöö pidi tekitama restauratsiooniaja parlamenta-
rismi: kuningas, kaks koda, ministrid. Üks koda (Chambre 
des pairs) oli kuninga poolt määratav ; teine koda (Chambre des 

1) De Barante : La vie de M. Royer-Collard, 2-   éd., 186B, t. I, p. 215. 
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d é p u t é s ) oli v a l i t a v , k u i d v ä g a p i i r a t u d v a l i m i s õ i g u s e põhja l , m i s 
a n d i s o t s u s t a v a m õ j u s u u r m a a o m a n i k k u d e l e 

C h a r t e r s t e n e s e s t oli a r u s a a d u d k u i k u n i n g a k i n g i t u s e s t 
r a h v a l e , m i s k ü l l r a h v a o s a v õ t m i s e s e a d u s e a n d m i s e s t p a r l a m e n d i 
k a u d u s i s s e s e a b , s u g u g i a g a m i t t e k u n i n g a v õ i m u v a l i t s e m i s e s 
ei lõpeta, s e d a e d a s i a n d e s m i n i s t r i t e kät te . J a m õ l e m a d v e n n a d , 
L o u i s X V I I I j a C h a r l e s X t a h t s i d olla t õ s i s e d k u n i n g a d , k e s i se 
r i ik i v a l i t s e s i d , nii k u i n e n d e e s i v a n e m a d e n d i s t e l a a s t a s a d a d e l 
s e d a olid t e i n u d . Nad olid v a l m i s k ü l l r a h v a e s i n d u s e l e kontro l l i -
õ i g u s i m i n i s t r i t e üle j ä t m a , k u i d s u g u g i m i t t e l e p p i m a sel le 
p a s s i i v s e o s a g a , m i s p a r l a m e n t a r i s m i t e o r e e t i k u d n e n d e l e t a h t s i d 
pea le s u n d i d a . Oma õ i g u s t e e h k p r ä r o g a t i i v i d e k i t s e n d u s t ei või-
n u d n a d k u m b k i sal l ida, k u i g i L o u i s X V I I I k u n a g i ei l a s k n u d 
s e i s u k o r d a nii p i n e v i l e m i n n a , et v ä g i v a l d n e m u r d m i n e t a g a j ä r -
j e k s o leks olnud, k u n a sel le peale Char le s X k ü l l j u l g e s v ä l j a 
m i n n a 1830. a a s t a j u u l i k u u l . L o u i s X V I I I tõeline v a a d e o m a 
õ i g u s t e peale tu l i m i t u k o r d a n ä h t a v a l e . Muu s e a s k a n n a t a s sel le 
all k a C h a t e a u b r i a n d . K u n i n g a l e ei m e e l d i n u d s u g u g i k i r j a n i k u 
v a a t e d p a r l a m e n t a a r s e m o n a r h i s e i s u k o r r a peale, m i d a s e e o m a 
k u u l s a s t r a k t a a d i s De la Monarhie se lon la C h a r t e p r o p a g e e r i b . 
T r ü k i s t i l m u n u d t r a k t a a t p a n d i a r e s t i al la j a a u t o r i se v a b a s t a t i 
k u n i n g a poolt r i i g i n õ u k o g u l i i k m e k o h u s t e s t . Seda, et L o u i s 
X V I I I ja p ä r a s t C h a r l e s X o m a m i n i s t r e i d a m e t i s t ei v a b a s t a n u d , 
k u i g i nad s i l m a n ä h t a v a l t k o d a d e t o e t u s e olid k a o t a n u d , s e l e t a b 
M i c h o n 2 ) s a m a p ü ü d e g a , o m a p r ä r o g a t i i v e hoida. S i i sk i ei o lnud 
see a inu l t m õ l e m a t e B o u r b o n i d e i s i k l i k a r u s a a m i n e o m a präro-
g a t i i v i d e s t , v a i d sel le a j a t e g e l a s e d p i d a s i d t a r v i l i k u k s , et k u n i n -
g a l o leks i s i k l i k a k t i i v s u s n i n g m õ j u r i i g i a s j a d e k ä i g u peale, 
o l g u g i et n a d ü h t l a s i la ia l u l a t u s e l k a b i n e t i v a l i t s e m i s e s i s s e s e a d -
m i s t n õ u d s i d 3 ) . Kõige sel le j u u r e s ei p u u d u n u d k ü l l k u m m a l g i 
m o n a r h i l a r u s a a m i n e p a r l a m e n t a a r s e k o r r a v i i s i d e s t 4 ) ; n a d olid 
k a u a a e g a I n g l i s m a a l e l a n u d n i n g sea l s e l l e g a m u i d u g i t u t t a v a k s 
s a a n u d . K u i n e n d e i s i k l i k u d s o o v i d j u h t u s i d k o d a d e s o o v i d e g a 

1) Varanduslik tsensus mitte alla 300 frangi kroonumaksusid (valijaid 
oli kuni 100 000). 

2) Michon, Le Gouvernement parlementaire etc., p. 134 jj. 
3) ibid., p. 332. 
4) Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire etc., 

t. II, p. 196 kirjutab, et Louis XVIII juures leidub „sinon la connaissance appro-
fondie, du moins l'instinct vif et vrai de gouvernement parlementaire". 
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ü h t e l a n g e m a , s i i s olid n a d r u t t u v a l m i s p a r l a m e n t a a r s e k o r r a 
m o n a r h i v i i s i t a l i t a m a ; nii t e g i s e d a L o u i s X V I I I Richel ieu 2-se 
m i n i s t e e r i u m i l a h k u m i s e l j a Char le s X M a r t i g n a c ' i t a g a s i a s t u m i -
mise l . Ometi ei o lnud n a d k u m b k i omal k o h a l k u i p a r l a m e n -
t a a r s e d m o n a r h i d , s e s t n a d olid l i i g a v a n a - e a l i s e d (üle 60 a a s t a 
v a n a d ) j a t e i s t e s t i n g i m u s t e s ü les k a s v a n u d n i n g v a e n u l i k u d u u e 
a j a v a i m u l e , ke l le all n a d i s i k l i k u l t j a t e r v e n e n d e p e r e k o n d p a l j u 
olid k a n n a t a n u d . Nad k a n d s i d e n e s e s a r u s a a m i s t v a n a rež i imi 
pr in t s i ip ide j a o k s , J u m a l a a r m u s t k u n i n g a idee v a s t u , ja C h a r l e s X 
a i m a s ette, et k o n f l i k t on m ö ö d a p ä ä s e m a t a v a n a m o n a r h i s t l i k u j a 
u u e e s i n d u s l i k u k o r r a p r i n t s i i p i d e v a h e l ; a e g pidi a g a s o o d u s 
l e i d u m a v a n a l e pr ints i ib i le , et see o l e k s k o n f l i k t i s t v õ i t j a n a v ä l j a 
t u l n u d . See oli a g a v õ i m a t u , n a g u n ä i t a s i d p ä r a s t i s e d s ü n d m u s e d . 

R e s t a u r a t s i o o n i - a e g s e d k o j a d olid n õ n d a v i i s i m o o d u s t a t u d , et 
ne id võidi m o n a r h i s t l i k u p r i n t s i i b i t u g e d e k s p i d a d a : ü k s k u n i n g a 
poolt m ä ä r a t u d , te ine sel le r a h v a k l a s s i ( s u u r m a a o m a n i k k u d e ) 
poolt v a l i t u d , k e s o m a pol i t i l i s te k a l d u m u s t e pooles t v õ i s a i n u l t 
m o n a r h i s t l i k olla. Tõepooles t m õ õ d u a n d e v e n a m i k k o d a d e s oli 
ro ja l i s t l ik , k u i d t a ei o l n u d k o m p a k t s e l t k o r r a l d a t u d , j a i g a -
a a s t a n e s a a d i k u t e k o j a osal ine u u e n d a m i n e '/б kaupa muut i s selle 

koosse i su l i ikuvaks, k õ i g u t a d e s k o r d k ä t t e s a a d u d e n a m u s t l i i g a 
l ü h i k e s t e v a h e d e g a . Vi l lèle p ü ü d i s s e i s u k o r d a p a r a n d a d a , a n d e s 
sel lele k o j a l e p ü s i v u s t see läb i , et ü l d i s e d v a l i m i s e d o l e k s i d i g a 
s e i t s m e a a s t a j ä r e l k o g u k o o s s e i s u u u e n d a m i s e g a , n a g u I n g l i s -
m a a l ; k u i d s e e r e f o r m oli r e s t a u r a t s i o o n i - a j a j ä r g u lõpul, s e e g a 
h i l j a k s j ä ä n u d , e t s a a d i k u t e k o j a i lmet m u u t a , m i s oli v i i m a s e l e 
se l a j a l i s e l o o m u l i k . P a r l a m e n t a r i s m i p õ h i m õ t t e d v õ t t i s a g a k a 
r o j a l i s t l i k e n a m i k s a a d i k u t e k o j a s o m a k s ; m e t e a m e , et k a Cha-
t e a u b r i a n d , see p a r l a m e n t a a r s e v a l i t s e m i s v i i s i apostel , n e n d e s e k k a 
k u u l u s . O l g u g i et ro ja l i s t id k a u g e l olid p a r l a m e n t a r i s m i õ i g e s t 
l e p i t a v a s t v a i m u s t , olid n a d s i i s k i o s a u u e s t po l i t i l i ses t t e g u r i s t , 
r a h v a e s i n d u s e s t , j a s e e p ä r a s t a n n a b e n d n e n d e g i ü l e s p i d a m i s e s 
j a p ü ü e t e s ü l d i n e a r e n e m i s t e n d e n t s t u n d a , m i s on r a h v a e s i n d u -
sele k u i n i i s u g u s e l e omane, m i s on l ä i n u d a a s t a s a j a j o o k s u l po-
l i t i l i se k o r r a p a r l a m e n t a a r s e v a l i t s e m i s v i i s i j u u r d e v ä l j a v i i n u d . 
R e s t a u r a t s i o o n i a j a l oli kü l l k u n i n g a v õ i m s a g e d a s t i pol i t i l i se l t tar-
g e m , t a g a s i t õ r j u d e s r a h v a e s i n d u s e e r a k o n d l i k k u l i ia ldus t , n a g u 
s e d a r o j a l i s t l i k u e n a m i k u poolt s a a d i k u t e k o j a s nii m õ n i g i k o r d 
i lmutat i , k u i d o m e t i oli k u n i n g a v õ i m s i s u l i s e l t v õ õ r a s j a v a e n u -
lik p a r l a m e n t a r i s m i l e , j a ei v õ i n u d sel le a r e n d a j a olla, v a i d o l e k s 
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p ö ö r d u n u d v i i m a s e v a s t u , k u i t a o m a s e i s u k o h t a k i n d l u s t a d a 
o leks j õ u d n u d . S e e p ä r a s t s i i s võ i t les l o o m u s u n n i l r a h v a e s i n -
d u s i s e o m a pol i t i l i se osa ees t , k ü s i m a t a , m i s s u g u n e oli t e m a 
e r a k o n d l i k k o o s s e i s . Sel a j a j ä r g u l v õ i b a l a t a s a t ä h e l e p a n n a 
p e a l t n ä h a i m e l i k k u n ä h t u s t , et j u s t p a r e m p o o l s e d r o j a l i s t i d k i x ) 
on need, k e s p a r l a m e n t a r i s m i - p õ h i m õ t t e i d k a i t s e v a d , s e e g a a g a 
v a e n u l i s e d on k u n i n g a p r ä r o g a t i i v i d e l e , s e s t n a d p ü ü a v a d rii-
g i s k u n i n g a osa v ä h e n d a d a j a r a h v a e s i n d u s e t ä h t s u s t tõs ta . 
Nii k o o s n e s n ä i t e k s 1815. a a s t a l v a l i t u d t u n t u d C h a m b r e introu-
v a b l e oma e n a m u s e s u l t r a r o j a l i s t i d e s t , n e n d e s t , k e l l e s t öeldi, e t 
n a d on r o h k e m r o j a l i s t i d k u i k u n i n g a s i se . See u l t r a r o j a l i s t l i k 
e n a m i k t a h t i s e n n a s t t e h a o t s u s t a v a k s t e g u r i k s r i i g i j u h t i m i s e s 
j a o m a l i ia ldatud p ü ü e t e k o h a s e l t m ä ä r a t a r i ig i s i sepol i t ika t . Ta 
le id i s a g a k u n i n g a j a se l le m i n i s t e e r i u m i poolt v a s t u s e i s m i s t , j a 
k o g u o m a o l e m i s a j a j o o k s u l võ i t les t a m i n i s t e e r i u m i v a s t u , t e d a 
k u k u t a d a p ü ü d e s ; s e e võ i t lus oli a g a k a k u n i n g a v a s t u s i h i t u d , 
s e s t u l t r a r o j a l i s t i d e poolt nõuti , et k u n i n g a s o m a m i n i s t e e r i u m i 
m i t t e i s i k l i k u h e a k s a r v a m i s e j ä r e l e ei m ä ä r a k s , v a i d k o j a ena-
m i k u t a h t m i s e j ä r e l e . A r u s a a d a v on s i i s ü h e autor i ' 2 ) o t s u s sel le 
C h a m b r e ! k o h t a , et t a o leva t lõpu t e i n u d k e i s r i r i i g i - a e g s e l e o r j a -
m e e l s u s e l e n i n g a l u s e p a n n u d e s i n d u s l i k u l e k o r r a l e P r a n t s u s m a a l , 
ü l e s n ä i d a t e s k õ i k u m a t a u s t a v u s t o m a pr ints i ip ide le . A g a k a 
p ä r a s t i s t e s s a a d i k u t e k o d a d e s t u l e b s e e s a m a t e n d e n t s a la l i se l t 
i l m s i k s , k u i t e k i v a d l a h k u m i n e k u d m i n i s t e e r i u m i j a p a r l a m e n d i 
v a h e l . Ka p a i r ' i d e k o d a a s u s , k u i g i k u n i n g a poolt n i m e t a t u d , opo-
s i t s iooni v a l i t s u s e g a , i s e ä r a n i s Vi l lè le ' i m i n i s t e e r i u m i a j a l ; k u i 

v i i m a n e j u b a l i ia l t s a t t u s s a a d i k u t e k o j a p a r e m p o o l s e t e m õ j u alla, 
s i i s m u u t u s p a i r ' i d e k o d a v a b a m e e l s e t e p ü ü e t e k a i t s j a k s , nii et 
k u n i n g a s m i t u k o r d a u u s i p a i r ' i s i d n i m e t a s , et se l le k o j a v a s t u -
s e i s m i s t m u r d a . U u s v a i m , m i s v a n a rež i imi j u u r d e p ö ö r d u m i s t 
t a g a s i t õ r j u s , oli P r a n t s u s e s e l t s k o n n a s se l a j a l n i i t u g e v , e t 
B o u r b o n i d e k u k u t a j a k s sa i r a h v a e s i n d u s , ke l le n a d i s e olid s i s s e 
s e a d n u d j a k e s Char les X v i i m a s t e v a l i t s u s e a a s t a t e j o o k s u l m u u -
t u s a v a l i k u a r v a m i s e m õ j u l k u n i n g a v a l i t s u s e l e n i i v õ r t oposits ioo-

t) Nagu comte de La Bourdonnaie (v. Navarre, M. La Chambre introu-
vable, Paris, 1911, p. 58). Kibedalt tähendab Thureau-Dangin: „La vieille 
royauté n'a régné que seize années. Sur ces 16 années les hommes qui se 
prétendaient les amis les plus ardents de cette royauté ont passé 15 ans dans 
l'opposition." (Royalistes et Républicains, 2 -   éd., Paris, 1888, p. 379.) 

2) Navarre, о. е., p. 58. 
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n i l i s e k s , e t k u n i n g a s C h a r l e s X t a h t i s v õ i m u a k t i g a m u r d a j ä r -
j e s t k a s v a v a t l i i k u m i s t , m i d a t e m a a r u ei s a a n u d j a m i s t e m a l e 
n ä i s e r a k o n d l i k u v a i m u l i i a ldus o levat . 

N õ n d a v i i s i oli s i i s r e s t a u r a t s i o o n i a j a l m õ l e m a t ä h t s a m a poli-
t i l i se s i s s e s e a d e — k u n i n g a j a p a r l a m e n d i v a h e l s ü g a v põhimõt-
te l ine l a h k u m i n e k : k a k s pr ints i ip i , m o n a r h i s t l i k j a p a r l a m e n t a a r n e , 
m i s t e i n e t e i s t e i tas id, p ü ü d s i d e n n a s t m a k s m a p a n n a ; et k o k k u -
lepe ei o lnud võ imal ik , s i i s p id i ü k s n e i s t t a g a n e m a , et te ine 
võidule p ä ä s e k s . V ä l i s p i d i s e l t oli k ü s i m u s a g a k o n k r e e t s e t e 
m i n i s t e e r i u m i d e k o h t a s e a t u d , m i s s i h i s n e e d v a l i t s e m i s t p id id 
o t s e k o h e s e l t t e o s t a m a . 

Minis t r id olid ü l d i s e a r v a m i s e j ä r e l e k u n i n g a m i n i s t r i d j a 
n a d a s t u s i d k o d a d e v a s t u s e e s u g u s t e n a k a ü les . Mini s t r i te poli-
t i l i se v a s t u t u s e m õ i s t e , k u i g i s e l l e s t C o n s t a n t k i r j u t a s j a Cha-
t e a u b r i a n d s e d a p r o p a g e e r i s , j ä ä b k o g u se l le a j a j ä r g u j o o k s u l teo-
r e e t i l i s e k s k ü s i m u s e k s . M i n i s t e e r i u m i d e l a h k u m i s e l ei t r i m u f e e r u n u d 
see v a s t u t u s k o d a d e ees k u n a g i a i n u ü k s i , k u i m i t t e t e i s e d a s j a o l u d 
j u u r d e ei t u l n u d , m i s a l les m i n i s t r i t e v a h e t a m i s t k u n i n g a poolt 
k a a s a tõid. Minis t r i te v a s t u t u s e s t s a a d i a r u p u h t n u h t l u s s e a d u s e 
m õ t t e s , j a k u i r e s t a u r a t s i o o n i a lul k o r d s a a d i k u t e k o j a s m i n i s t r i t e 
pol i t i l i se v a s t u t u s e k ü s i m u s ü l e s võet i , s i i s a i n u l t se l leks , et s ä ä r a s t 
v a s t u t u s t t a g a s i l ü k a t a 1 ) . M i n i s t e e r i u m ei o lnud s i i s k a n õ n d a 
k o r r a l d a t u d , e t s e e v a s t u t u s o l e k s t ä i e s t i loogi l ine o lnud. K u n i n g a 
j u u r e s oli k a k s n õ u k o g u : ü k s — conse i l p r i v ée , m i l l e s t o s a v õ t s i d 
p r i n t s i d j a t e i s e d l i i k m e d ( a r v a t a v a s t i p id i s e e v a s t a m a I n g l i s e 
p r i v y counci l ' i le) j a m i s oli l a iem k o g u , k e s k u n i n g a l e pidi täht-
s a m a i l j u h t u m u s i l nõu a n d m a ; j a te ine — consei l d e s m i n i s t r e s , 
k u s pea le k u n i n g a a i n u l t v a s t u t a v a d m i n i s t r i d l i i k m e d olid, m i s 
nii s i i s p ä r i s m i n i s t r i t e k a b i n e t t ol igi . S i i sk i ei p e e t u d se l les t , et 
k a b i n e t i s o l e k s i d a i n u l t v a s t u t a v a d i s i k u d , m i t t e i k k a k i n n i . Nii 
oli ü k s v a h e L o u i s X V I I I u s a l d u s m e e s V i t r o l l e r i i g i s e k r e t ä r i n i m e 
al l s i in l i ige, m i s k ü l l t e i s i m i n i s t r e i d p a h a n d a s ; s i i s p e a a e g u 
a la l i se l t vee l k u n i n g a õ u e - m i n i s t e r , j a 1828. a. v õ t t i s t r o o n i p ä r i j a 
(dauphin) k a b i n e t i i s t u m i s t e s t osa, k u s j u u r e s t e m a ü k s v a h e i s e g i 
s õ j a m i n i s t r i f u n k t s i o o n e tä i t i s . Need olid se l le a j a k a b i n e t i ise-
ä r a s u s e d , m i s m u i d u g i ei v a s t a n u d nõuete le , m i d a e s i t a t a k s e 
p a r l a m e n t a a r s e k o r r a k a b i n e t i k o o s s e i s u l e , k u s a i n u l t pol i t i l i se 
v a s t u t u s e g a m i n i s t r i d l i i k m e d v õ i v a d olla. A g a k a t e i s e d nõud-

1) Barthélémy, L'introduction du régime parlementaire etc., p. 52. 
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m i s e d , m i s sel le k a b i n e t i k o h t a e s i t a t a k s e , ei l e i d n u d t ä i t m i s t . 
Nii p u u d u s pea alat i polit i l ine ü k s m e e l m i n i s t r i t e v a h e l ; s a a d i 
k ü l l a r u j u b a r e s t a u r a t s i o o n i alul, et k a b i n e t t p e a b pol i t i l i se l t 
h o m o g e e n n e o l e m a 1 ) , omet i oldi t e o s t a m i s e s t i k k a k a u g e l . Selle 
a j a k a b i n e t i d on s i s e m i s e l t k a h t e leeri j a o t a t u d : p a r e m p o o l n e j a 
pahempoolne, j a s i s e m i s e d lõhed olid k a t õ u g e t e k s m i n i s t r i t e 
l a h k u m i s e l e , n a g u n ä i t e k s Richel ieu m õ l e m a i s m i n i s t e e r i u m i d e s . 
P e a l e g i p u u d u s s a g e d a s t i p e a m i n i s t e r , k e d a i g a k o r d s u g u g i ei 
n i m e t a t u d 2 ) ; sel le v ä l i s e s i d e m e p u u d u m i n e oli n õ r g e n d u s e k s ka-
binet i le, k e s s u g u g i k u i t e r v i k ü l e s ei a s t u n u d . A g a k a se l korra l , 
k u i p e a m i n i s t e r o l e m a s oli (Richelieu m i n i s t e e r i u m i d e s ) , ei a s t u n u d 
v i i m a n e k a b i n e t i n i m e l ü les , ei i l m u n u d s e d a e s i t a m a g i k o d a d e s s e . 
Minis t r i te m ä ä r a m i n e j a l a h k u m i n e k a n n a b k a p ä r i s j u h u s l i k k u 
i l m e t : v õ e t a k s e m i n i s t r i k s , k e s j u h t u b , i s e g i p e a m i n i s t r i n i m e t a -
m i n e k a n n a b m õ n i k o r d a n e k d o o t i l i s t v ä r v i 3 ) . A r u s a a d a v , et s i i s 
k a m i n i s t r i d k o r r a g a ei l a h k u , v a i d i g a m i n i s t e r i s i k l i k u l t l a h k u -
m i s t e a t e ä ra a n n a b 4 ) . M i n i s t e e r i u m i d e ü h t l u s oli n i iv i i s i v ä g a 
p u u d u l i k , m i t t e a i n u l t v a a d e t e poolest , v a i d k a t e h n i l i s e s t k ü l j e s t . 
P e a m i n i s t r i l , k u i t a m ä ä r a t u d oli, ei o lnud s u g u g i v a b a vol i o m a 
k o l l e e g i d e v a l i k u l m i n i s t e e r i u m i . Nii pidi V i l lè le l e p p i m a sel le 

m i n i s t e e r i u m i - k o o s s e i s u g a , m i s t e m a l e t e a d a a n t i t e m a a m e t i s s e 

k u t s u m i s e l . 

Oli k ü l l k a t s e i d ü h t l a s t m i n i s t e e r i u m i m o o d u s t a d a , a g a see 
o l e k s võ imal ik olnud, k u i m i n i s t e e r i u m o l e k s i k k a j a a la t i saa-
d i k u t e k o j a e n a m i k u s e a s t v õ e t u d olnud, m i d a a g a j u h t u s a inu l t 
ü k s k o r d — Vi l lè le ' i m ä ä r a m i s e l 1821. a a s t a l . T e i s e d mini s teer i -
u m i d on a g a v ä l j a s p o o l r a h v a e s i n d u s t s e i s n u d , j a m õ õ d u a n d e v 
a s j a o l u m i n i s t r i t e i s i k u v a l i m i s e l oli k u n i n g a ja t e m a l ä h e m a 
ü m b r u s e soov id n i n g s ü m p a a t i a d . Mitte t ä h t s u s e t a ei o lnud k a 

1) Michon'i (о. с.) poolt tsiteeritud Talleyrand! ministeeriumi memuaar 
juulikuust 1815 seab otsekohe nõudmised selles mõttes üles: „unité, responsa-
bilité, solidarité — telles sont les bases du ministère". 

2) Kuigi selleaegsed ministeeriumid kellegi ühe liikme järele kutsutakse, 
siis ainult sel põhjusel, et see on peaesindaja või rääkija, mitte aga, et ta 
ametlikult peaministriks oleks nimetatud olnud ehk selle kohuseid täitnud 
(Villèle — alul, Martignac, Polignac). 

3) Kindral Dessoles leiti 1818. a. Almanach Royal'i nimekirjast ja kut-
suti siis peaministriks (Michon, о. c.). 

4) 1818. a., Richelieu 1-se kabineti lahkumisel, kuuleb kogemata minister 
Lainé, kellega keegi ei olnud nõu pidanud, et teised ministrid on lahkunud ja 
tema üksinda ei ole seda mitte (Barthélémy, о. е., p. 141). 
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s e e a s j a l u g u , et Louis X V I I I v i i m a s e i l e l u a a s t a i l n ä i s i d P r a n t s u s e 
k u n i n g a õues e n d i s e a j a V e r s a i l l e ' i v a i m n i n g k o m b e d u u e s t i 
e l u s t a t u d olevat, k u s k u n i n g a d n a i s t e m õ j u all s e i s i d j a r i ig ipo-
l i t i k a t k u n i n g l i k u d m e t r e s s i d j u h t i s i d . H a i g l a n e j a ü k s i l d a n e 
L o u i s X V I I I oli enese le u s a l d a t a v a i s i k u l e i d n u d k e l l e s k i m a d a m e 
d u C a y l a ' s '), ke l le k a u d u t a g a s i k i s k u j a d õ u e r i n g k o n n a d v a n a 
k u n i n g a pea le k a t s u s i d m õ j u d a , teda ü l e s k i h u t a d e s n e n d e l e 
m i t t e s o o v i t a v a t e m i n i s t r i t e v a s t u j a a v a t e l l e s ne id a m e t i s t t a g a n -
d a m a n i n g polit i l is i t e g u s i d e t te v õ t m a , m i s n e n d e l e r i n g k o n d a -
de le k a s u l i k u d olid. Selle m a d a m e d u C a y l a m õ j u l v a b a s t a s 
L o u i s X V I I I Richel ieu t e i s k o r d s e i s t p e a m i n i s t r i k o h u s e i s t 1821. 
a . 2 ) . Seda k i n n i p ü ü d m a t a m õ j u olla k a Vi l lèle ä r a t ä h e n d a d a 
t a h t n u d 1822. a., k u i ta olla ü t e l n u d , e t ta v ä h e m k a r d a b par-
l a m e n d i k o d a s i d k u i õue e e s k o d a s i d („qu ' i l c r a i g n a i t b i e n m o i n s 

les c h a m b r e s q u e l e s a n t i c h a m b r e s " ) . M u i d u g i olid n e e d k o m b e d 

j a m õ j u d , mi l le l p a r l a m e n t a r i s m i g a m i d a g i ü h i s t ei olnud, j a näi-
t a v a d a inul t , k u i v õ r t r e s t a u r a t s i o o n i - a e g n e k u n i n g a ü m b r u s võõ-
r a s oli sel lele v a l i t s e m i s k o r r a l e . Mitte v ä h e ei p e i t u k i b e d a t iroo-
n i a t a g a k a se l les , et C h a t e a u b r i a n d , k e s nii k u j u k a l t r ä ä g i b või-
m a l u s t e s t p a r l a m e n t a r i s m i m a k s v u s e l m i n i s t r i k o h a l e k u t s u d a k õ i g e 
a n d e k a m a i d n i n g v i l u n u d i s i k u i d , m u u t u s k u n i n g a p r ä r o g a t i i v i d e 
h o i d j a k s , k u i t e m a e r a k o n n a m õ j u k u n i n g a peale oli k i r j e l d a t u d 
a j a s t l ä i n u d v i i s i l k i n d l u s t a t u d 3 ) . 

S ä ä r a n e oli se l a j a j ä r g u l pol i t i l i s te t e g u r i t e ü l d i n e i se loom 
ja s e i s u k o r d , ke l le k o o s t e g e v u s p id i s ü n n i t a m a p a r l a m e n t a a r s e 
v a l i t s e m i s v i i s i k u i e s i n d u s l i k u r i i g i k o r r a n o r m a a l s e t a g a j ä r j e , n a g u 
s e d a teoree t i l i sed õ p e t u s e d l ä h e m a l t k ä t t e j u h a t a d a p ü ü d s i d . K a s 
l e i a m e m i d a g i teooria le v a s t a v a t r e s t a u r a t s i o o n i o ludes ? K u i d a s 
t ö ö t a s i d n e e d t e g u r i d t e g e l i k u l t k o o s v a l i t s e m i s a l a l ? 

R e s t a u r a t s i o o n i a lu l ei m õ i s t e t u d õieti õ i g e t k o o s t ö ö t a m i s -
v o r m i le ida. I n g l i s e e e s k u j u j a p a r l a m e n t a r i s m i i d e e d olid k ü l l 
teada, omet i oli k a e e l t i n g i m u s i t a r v i s , et p a r l a m e n t a r i s m i v i i s i d 
j a k o m b e d o leks id t e o s t a t a v a d . E s i m e n e t a r v i d u s oli i n i m e s t e 
järe le , k e s o l e k s i d o s a n u d või v ä h e m a l t t õ s i s e l t t a h t n u d se l le 
reži imi k o h a s e l t ü l e s a s t u d a j a t e o t s e d a . K e i s r i r i i k j a e m i g r a n -
t ide elu ei o l n u d a g a s e l l e k s pol i t i l i s i t e g e l a s i k a s v a t a n u d , nii et 
s e e t a r v i d u s le id i s v ä h e r a h u l d a m i s t . E s i m e s e m i n i s t e e r i u m i liik-

1) Duvergier de Hauranne, o. c., t. VII, p. 229. 
2) Daudet, Histoire etc., p. 276. 
3) Barthélémy, о. е., ρ 179 jj. ; Michon, о. е., p. 286. 
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m e d olid e n d i s e d k e i s r i r i i g i - a e g s e d a m e t n i k u d * ) , kel le le olid võõ-
r a d p a r l a m e n t a r i s m i k o m b e d , k u i g i ü k s i k u i l l i ikmei l j u h t u s ette-
k u j u t u s olema, k u i d a s p e a b m i n i s t e e r i u m e s i n d u s l i k u s r i i g i k o r r a s 
ü l e s a s t u m a . S a a d i k u t e k o d a , s e e e n d i n e k e i s r i r i i g i v a i k i v 2 ) j a 
p a s s i i v n e s e a d u s a n d j a k o g u (Corps lég i s l a t i f ) , p id i k o r r a g a a k t i i v -

s e k s n i n g r ä ä k i j a k s m u u t u m a , n a g u p a r l a m e n t k u n a g i ; t e m a l 
p u u d u s i d s e l l e k s h a r j u m u s e d n i n g o m a d u s e d , j a ni i on ta o m a 
ü l e s a s t u m i s t e s t a g a s i h o i d l i k j a v ä h e n õ u d l i k . Minis t r id ei moo-
d u s t a n u d s i i s v e e l n õ u k o g u ü h i s e p r o g r a m m i g a , v a i d i g a ü k s oli 
l i h t s a l t o m a v a l i t s u s h a r u j u h a t a j a n i n g e s i n e s ü k s i k u l t k u n i n g a 
j a k o d a d e ees . Ometi p u u d u s m i n i s t r i t e j a k o d a d e v a h e l tõs ine 
s i d e ; ü k s k i e s i m e s t e s t ei o lnud s a a d i k u t e k o j a l i i g e ; s e l l e p ä r a s t 
s i i s i l m u s i d n a d s i n n a v ä g a h a r v a n i n g l a s k s i d o m a e t t e p a n e k u t e 
k a i t s e k s ü l e s a s t u d a e n e s t e l e a l l u v a i d a m e t n i k k e , s u g u g i m i t t e 
t a r v i l i k u k s p i d a d e s i s i k l i k u l t e s ineda . Minis t r id ei m õ i s t n u d k a 
i k k a Õiget tooni võt ta , n a g u s e e s ü n n i s on p a r l a m e n t a a r s e k o r r a 
t i n g i m u s t e s . Selle poolest on n ä i t l i k ü k s j u h t u m u s , mil le j u t u s -
t a b B a r t h é l é m y 3 ) . P a r u n L o u i s , r a h a m i n i s t e r e s i m e s e s m i n i s t e e -

r i u m i s , oli s a a d i k u t e k o j a l e e s i t a n u d o m a poo l t k o r r a l i k u l t vä l j a -
t ö ö t a t u d r i i g i - e e l a r v e eelnõu. S a a d i k u t e k o j a s a r v a t i k o h a s e k s 
v ä h e n d a d a l i s a m a k s u ( c e n t i m e s a d d i t i o n n e l s ) 60 peal t , n a g u L o u i s 
oli e t te p a n n u d , 50 peale. S e d a k u u l d e s t õ u s e b m i n i s t e r j a l a -
m a i d o m a p i n g i s t ü les , v a r j a m a t a p a h a s t u j u s , j a l ä h e b o m a mi-
n i s t e e r i u m i . Ta a r v a b , e i t e m a k a v a on h ä v i t a t u d j a e e l a r v e 
t a g a s i l ü k a t u d . Teine m i n i s t e r p id i t e m a a s e m e l l ä b i r ä ä k i m i s i , 
m i s v e e l e d a s i k e s t s i d , j ä t k a m a ; ta t u l i n i n g t e a t a s s i i s Louis ' l e , 
et e e l a r v e on v a s t u v õ e t u d j a t e m a k a v a d e s e i s u k o r d v ä g a hea . 
P ä r a s t i s t e s m i n i s t e e r i u m i d e s on sel le p o o l e s t k ü l l p a r a n e m i s t 
m ä r g a t a , k u i d omet i on m i n i s t r i t e k s h a r i l i k u l t i s i k u d , k e s ei ole 
k o d a d e l i ikmed, j a n e n d e l e t e e b k o d a d e s k õ n e d e g a e s i n e m i n e 
r a s k u s i , n a g u n ä i t e k s Richel ieu ' le, k e s r a h v a e s i n d u s e ees e n d 
v ä g a v ä h e n ä i t a b 4 ) . Sel a j a l oli k a v i i s i k s k o d a d e s ü l e s a s t u d a 

1) Lavisse-Charléty, p. 19 : „. . . tous avaient été fonctionnaires de 
Napoléon". 

2) Keisririigi ajal ei olnud seadusandja kogu liikmeil õigust oma koos-
olekuil kõnedega esineda; nemad kuulasid pealt kõnesid, mida nende ees pida-
sid kaks poolt, riiginõukogu ning tribunaadi liikmed, eelnõude kaitsmiseks ja 
arvustamiseks, ja tegid siis otsuse, nagu kohtus seda vandekohtunikud teevad. 

3) о. c., p. 46—47. 
4) Ministrite mittekohane esinemine kodades on inspireerinud Chateau-

briand! sulge järgmistele kujukatele õpetustele, mis on arvatavasti küll 
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l a s t a v a l i t s u s e k o m i s s a r e , k e s o s k a s i d r ä ä k i d a või olid m õ n e s 
k ü s i m u s e s e r i t e a d l a s e d . Kõige r o h k e m t ä i t i s p a r l a m e n t a a r s e k o r r a 
n õ u d m i s i Vi l lèle ' i m i n i s t e e r i u m , s e s t Vi l lè le j a m õ n e d t e m a k a a s -
tööl i sed olid i se p a r l a m e n t a a r l a s e d n i n g m õ õ d u a n d v a p a r e m p o o l e 
j u h i d ; omet i k a se l j u h t u m u s e l ei k u j u n e n u d p u h a s p a r l a m e n -
t a r i s m v ä l j a , v a i d k o r r a l i k u d v a h e k o r r a d p a r l a m e n d i j a m i n i s t e e -
r i u m i v a h e l olid i k k a m i d a g i j u h u s l i k k u , õ n n e l i k k u d e a j u t i s t e 
t i n g i m u s t e t a g a j ä r g . J a Vi l lè le ' i m i n i s t e e r i u m i e l u e a v i i m a n e 

pool, k u s p a r l a m e n t j a v a l i t s u s j ä r j e s t e n a m l a h k u l ä k s i d , on e h k 
k õ i g e s e l g e m a k s t õ e n d u s e k s , k u i v õ r t p a r l a m e n t a a r n e v a l i t s u s v i i s 
o m e t i v õ õ r a s oli r e s t a u r a t s i o o n i a j a l e . 

P a r l a m e n d i k o j a d p ü ü d s i d s i i s k i o m a õ i g u s i k a i t s t a n i n g aren-
dada. K u i g i e s i m e n e s a a d i k u t e k o d a , m i l l e k s oli k e i s r i r i i g i - a e g n e 
s e a d u s a n d j a k o g u , oli o m a ü l e s a s t u m i s t e s t a g a s i h o i d l i k j a ei too-
n u d o m a õ i g u s i m i n i s t e e r i u m i v a s t u t e r a v a s t i esile, p ü ü d i s t a 
omet i o t s e k o h e s e läb ikä imise poole m i n i s t r i t e g a j a ei l e p p i n u d 
i k k a se l l ega , e t m i n i s t r i d i s i k l i k u l t s a a d i k u t e k o t t a ei i l m u n u d , 
k u i n e n d e s e a d u s e e l n õ u d si in a r u t u s e l olid. Nii ei t a h t n u d a b b é 

M o n t e s q u i o u , s i s e m i n i s t e r e s i m e s e s m i n i s t e e r i u m i s , t r ü k i s e a d u s e 
a r u t u s e a j a l s a a d i k u t e k o j a s ü l d i s e l t e s ineda, j ä t t e s ee lnõu ka i t s-
m i s e r i i g i r a a m a t u k o g u d i r e k t o r i Royer-Col lard ' i hoolde, k e s k ü l l 
k a eelnõu tõel ine autor oli. S i i s k i a s t u s s a a d i k u t e k o d a s ä ä r a s e 
a s j a a j a m i s - v i i s i v a s t u ü l e s n i n g a v a l d a s soovi , et ee lnõus id ka i t-
s e k s i d m i n i s t r i d , k e s ü k s i on v a s t u t a v a d *). See oli k a t a r v i l i k , 

tõsioludest materjali leidnud. Oma traktaadis De la Monarchie selon la Charte, 
XXXVII peatükis kirjutab ta nõuandmistena ministritele järgmist : 

„. . . Kui minister peab ilmuma parlamenti ja seal rääkima, siis ei pea 
tema mitte affekteerima ebasündsat kõrkust. 

Kui kõnetoolilt ministrile midagi teravat üteldakse, siis ei pea tema mitte 
kõike käest viskama ja ette kujutama, et kohe on riik hädaohus. 

Kui ühe kõne ajal kellegi pair'i või saadiku suust on võõrastavaid lau-
seid libisenud, kui ta on väljendanud ebakonstitutsioonilisi põhimõtteid, siis ei 
tohi mitte otsekohe uskuda, nagu oleks sala-vandeselts Charte! vastu olemas, 
et kõik läheb kaduma, et ongi juba kadunud. Need on kõnetooli ebamugavused, 
nende vastu ei ole abinõu. Kui kuus- kuni seitsesada isikut on õigustatud 
rääkima ja kogu rahvas kirjutama, siis peab juba leppima, et kuulda ja lugeda 
saadakse palju rumalusi. Selle vastu pahaseks saada, see tähendaks kanda 
nõrka pead või lapse pead (ch. XXXVII). 

Ministrid peavad ikka kodadesse minema. Ketserlik on mõte, et mi-
nister ei peaks oma seaduseelnõusid kodades jälgima, et ta võib väga hästi 
sinna minemast hoiduda jne. jne." (ch. XL). 

1) Barthélémy, о. е., p. 47. 

3 
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et k o j a d s u u d a k s i d t e o s t a d a o m a p r ä t e n s i o o n e m i n i s t e e r i u m i te-
g e v u s e kontrol l i j a a r v u s t a m i s e p e a l e ; j a s e d a m õ i s t s i d k o j a d 
k o h e . P ä r a s t i s e d j u b a v a l i t u d k o j a d p i d a s i d e n d i d t õ s i s e i k s a v a -
l i k u a r v a m i s e a v a l d a j a i k s j a n e n d e e n a m i k u d t a h t s i d v a l i t s u s e 
t e g e v u s s e o t s u s t a v a l t m õ j u d a . See t e n d e n t s a v a l d a s e n n a s t tä ie 
r õ h u g a k o h e e s i m e s e s r e s t a u r a t s i o o n i a j a v a l i t u d s a a d i k u t e k o j a s , 
C h a m b r e i n t r o u v a b l e ' i s , v a l g e t e r r o r i i n s p i r e e r i j a s 1815. a., võib-
olla k a v ä r s k e p a r l a m e n t a a r s e teoor ia e s i m e s e m õ j u all. Koja 
e n a m u s oli m õ õ d u k a Richel ieu m i n i s t e e r i u m i v a s t u v ä g a a g g r e s -
s i o n e j a v i i m a n e jä i s i in a l a t a s a v ä h e m u s s e , k u i d ei t e i n u d sel-
l e s t s u g u g i j ä r e l d u s t , et ta p e a b l a h k u m a , p i d a d e s e n n a s t v a s t u -
t a v a k s k u n i n g a ees, m i t t e a g a k o d a d e ees . See C h a m b r e introu-
v a b l e ! h e i t l e m i n e Riche l ieu m i n i s t e e r i u m i g a on n ä h t a v a s t i Cha-
t e a u b r i a n d ' ! , k e s s o o v i s Richel ieu l a n g e t a m i s t , a v a t e l n u d j ä r g m i s t e 
k i r g l i k k u d e r i d a d e k i r j u t a m i s e l e : „Öeldakse, et m i n i s t e e r i u m v õ i v a t 
i k k a o m a k o h a l e j ä ä d a , h o o l i m a t a e n a m i k u s t ; on j u õige, et see 
e n a m i k ei s a a m i n i s t r i t e l m a n t l i s t f ü ü s i l i s e l t k i n n i h a a r a t a e g a 
n e i d m i n e m a t õ r j u d a ; k u i d kui , et o m a k o h t a k i n n i hoida, t ä h e n d a b , 
i g a p ä e v a l a n d u s i v a s t u võt ta, k u u l a t a k õ i g e v a s t u m e e l s e m a i d s õ n u 
j a a v a l d u s i , ei k u n a g i k inde l olla, e t ü k s s e a d u s e e l n õ u l ä b i läheb, 
s i i s t e a n m a ü h t e , e t m i n i s t e e r i u m on k ü l l o m a k o h a l e j ä ä n u d , 
a g a v a l i t s u s on l a h k u n u d S e e s u g u s t e s m õ t t e a v a l d u s t e s pee-
g e l d u s r a h v a e s i n d u s e meeleo lu j a a r u s a a m i n e o m a o s a s t , j a o l g u g i 
e^ s i in v k ä i s i d soov id r e a a l s e t e v õ i m a l u s t e ees, omet i olid n e e d 
s o o v i d p ü s i v a d j a k o r d u s i d p a r l a m e n d i s i k k a u u e s t i k o g u r e s t a u -
r a t s i o o n i a j a jooksu l , k u i g i n a d t e g e l i k u l t m õ j u l e ei p ä ä s n u d k u i 
t u n n u s t a t u d õ i g u s l i k u d v a h e k o r r a d 2 ) . Me le iame s e e p ä r a s t , et 
s a a d i k u t e k o d a on m i n i s t e e r i u m i v a s t u a k t i i v n e , k u i t e m a s t e k i b 
se l le le v a e n u l i n e e n a m i k , k u i d ei t e a t u d i k k a t e g e l i k k e a b i n õ u s i d 
v a l i d a , et m i n i s t r e i d s u n d i d a k o j a t a h t m i s t a r v e s t a m a . Chateau-
b r i a n d , ke l le p u b l i t s i s t i k a on sel le pooles t nä i t l ik , t a h a b k a s i in 

1) De la Monarchie selon la Charte, ch. XXXIX. 
2) Olgu siin veel ette toodud teine juhtumus, mis prägnantselt iseloo-

mustab politiliste vaadete ja võimaluste vahekorda. Villèle, kes oli Chambre 
introuvable! enamiku liige, kirjutab märtsikuul 1816 oma päevaraamatus Riche-
lieu ministeeriumi üle pahaselt: „Ces messieurs s'attachent à résoudre le pro-
blème insoluble jusqu'ici d'un ministère se maintenant contre la majorité de la 
Chambre sous un gouvernement représentatif; à la vérité ils sont furieusement 
crottés et ballotés, mais cela leur est égal, ils cheminent toujours" (Michon, 
о. c., p. 142). Kümme aastat hiljemini, peaminister olles, toimetas Villèle vaenu-
lise parlamendienamikuga veel hoolimatumalt kui Richelieu. 
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n õ u anda, k u i d a s k o j a d p e a v a d e n n a s t ü l e s p i d a m a . S a a d i k u t e -
k o d a p e a b e n e s e s t l u g u p i d a m a s u n d i m a ; l u g u p i d a m i n e on ähvar-
d a t u d a g a k a h e l t p o o l t : m i n i s t r i t e j a a j a k i r j a n d u s e poolt. Koja l 
on e s i m e s t e v a s t u õ i g u s e d j a t a r v i s on n e i d k a k a i t s t a : ü h e l t 
poolt a k t i i v s e l t nõuda, et m i n i s t r i d o m a t e g e v u s e s t a r u a n n a v a d , 
n a d p e a v a d v a s t a m a j a k o d a d e soovi l s i n n a i l m u m a ; t e i s e l t poolt 
ei toh i k o d a a g a k u n a g i sal l ida, e t m i n i s t r i d p õ h i m õ t t e k s t e e v a d 
e n e s e r i p p u m a t u s e k o d a d e s t n i n g t o h i v a d s e l l e p ä r a s t k e e l d u d a 
k o d a d e s s e i l m u m a s t , k u i v i i m a s e d s e d a s o o v i v a d . Mis p u u t u b 
a j a k i r j a n d u s s e , s i i s ei tohi k o j a d l u b a d a , e t n e i d k u i k o l l e e g i u m e 
a j a l e h t e d e s t e o t a t a k s või et n e n d e ü k s i k u t e l i i k m e t e k õ n e s i d moo-
n u t a t a k s ; se l le e e s t t u l e b m i n i s t r e i d v a s t u t a v a k s p i d a d a . K u u l u s 
p u b l i t s i s t , n a g u n ä e m e , a r v a b , et v a s t a s t i k u n e m õ t t e v a h e t u s saa-
d i k u t e j a m i n i s t r i t e v a h e l v õ i b v a l i t s u s e t e g e v u s e k o k k u k õ l a s s e 
s e a d a s a a d i k u t e k o j a e n a m i k u s o o v i d e g a . A v a l i k pol i t i l i s te k ü s i -
m u s t e s e l g i t a m i n e p a r l a m e n d i s n ä i t a b , m i s on õige, — m u i d u g i 
p e a b s e d a o lema see, mil le poole e n a m i k k o d a d e s k a l d u b ; mi-
n i s t r i d ei võ i a g a teis i t i , k u i p e a v a d s e i s u k o h a l e a s u m a , m i s on 
o s u t u n u d õ i g e m a k s k o g u m a a ees ; e t m a a s e d a õ i g e t s e i s u k o h t a 
t e a k s , ei tohi k õ n e d e a r u a n d e i d m o o n u t a d a . K õ n e d e l a h i n g u s 
p a r l a m e n d i s p id i j ä r j e l i k u l t p a r l a m e n d i e n a m i k t u g e v a m o lema 
k u i v a l i t s u s 1 ) . K o d a d e s e n e s t e s p ü ü t i s i i s k i k a k o n k r e e t s e m a i d 
a b i n õ u s i d le ida, et m õ j u a v a l d a d a v a l i t s u s e peale. B a r t h é l é m y 

k i r j u t a b , e t s e l l eks o t s t a r b e k s ol id t a r v i t u s e l p a r l a m e n t a a r s e k o r r a 

k o m b e d : k ü s i m u s e d , m i s m õ n i k o r d p ü ü d s i d a r u p ä r i m i s t e u l a t u s e 
o m a n d a d a , a a d r e s s i d , p a r l a m e n d i t e a d e t e k o g u m i s e d ( e n q u ê t e ' i d ) j a 

s e a d u s e e l n õ u d e a r u t a m i s e d , m i s k õ i k k u i j u h u s e d ä r a k a s u t a t i , 
e t o m a t u n d m u s i m i n i s t e e r i u m i v a s t u a v a l d a d a . Omet i k õ l a b 
l i i a l d u s e n a B a r t h é l é m y l a u s e , e t „le r é g i m e p a r l e m e n t a i r e e x i s t a i t 

t o u t e n t i e r e n g e r m e d è s 1 8 1 4 " 2 ) , s e s t m i n i s t r i t e po l i t i l i se 

v a s t u t u s e k ü s i m u s k o d a d e ees on k ü l l t eoreet i l i se l t ü l e s s e a t u d , 
k u i d ei ole k u s k i l t näha, et k o d a d e a s j a a j a m i n e s e l l e s m õ t t e s 
m i d a g i olekö a r e n e m a t a g i k u j u l s i s s e s e a d n u d ; B a r t h é l é m y ise 

ei t o o o m a vä i t e t õ e n d u s e k s m u u d , k u i et r e s t a u r a t s i o o n i a lu l 

1) See arvamine valitses restauratsiooniajal ; kuid revolutsiooniajal oli 
arvamine teissugune : kardeti, et valitsuse ja parlamendi kõnededuellis näost 
näkku esineb valitsus kõvema poolena ning paneb rahvaesinduse vaba otsus-
tamist kammitsasse, ja sellepärast ei lubanud tolle aja konstitutsioonid mi-
nistrite esinemist kodades. 

2) о. c., p. 45. 
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k o r d s a a d i k u t e k o j a s p ö ö r a t u d k ü s i m u s e g a m i n i s t r i t e poole, m i s 
a g a p ä e v a k o r r a l t ä r a j ä ä n u d , k u i m i n i s t r i d k o d a d e õ i g u s e , k ü s i -
m u s i e s i t a d a v a l i t s u s e l e , a n t i k o n s t i t u t s i o o n i l i s e k s olid t e m b e l d a n u d . 
P a r l a m e n d i p r o t o k o l l i d e s t k o g u sel le a j a j ä r g u j o o k s u l ei ole k a 
n ä h a , et m i n i s t e e r i u m i poole o l e k s p ö ö r a t u d k ü s i m u s t e g a , l i ia-
t i g i a r u p ä r i m i s t e g a , m i s a g a p a r l a m e n t a r i s m i l e j u s t i s e l o o m u l i k 
v i i s o n g i p a r l a m e n d i j u h t i v a t osa r i i g i p o l i t i k a s m õ j u l e v i i a ' ) . 
N e e d a b i n õ u d on j u se l leks , et p a r l a m e n d i ees m i n i s t r i t e j a 
s a a d i k u t e s e i s u k o h a d pol i t i l i s tes p ä e v a k ü s i m u s t e s e t te t o o d a k s , 
v a s t a s t i k k u a r v u s t a t a k s n i n g s e l g i t a t a k s j a s i i s k o g u k o j a osa-
võt te l o t s u s t a t a k s , m i s s u g u n e s e i s u k o h t p e a b v a l i t s u s e l e mõõdu-
a n d e v o l e m a : k u i s e n i s e v a l i t s u s e o m a l e i a b h e a k s k i i t m i s t , s i i s 
on ta l p a r l a m e n d i t o e t u s , e n a m u s , j a ta j ä ä b a m e t i s s e edasi , 
et o m a pol i t ikat j ä t k a t a ; l e iab a g a m i n g i t e i n e s e i s u k o h t par la-
m e n d i e n a m i k u poolehoiu, s i i s on v a l i t s u s v ä h e m u s e s j a l a h k u b , 
et a s e t a n d a u u e l e v a l i t s u s e l e , k e s p o o l d a b j a k a t e o s t a b s e d a 
pol i t ikat , m i s p a r l a m e n d i e n a m i k on o m a k s v õ t n u d . K u i parla-
m e n t a r i s m k u s k i l tõepooles t m a k s a b , s i i s on s e a l k a a r u p ä r i m i s -
õ i g u s o l e m a s ; k u s a g a ei ole p a r l a m e n t a r i s m i , s e a l ei võ i olla 
k a a r u p ä r i m i s õ i g u s t , s e s t ta o l e k s s i s u t a n i n g o t s t a r b e t a , j a t ä i e s t i 
loogi l ine on sel le õ i g u s e e i t a m i n e m i n i s t r i t e poolt, k e s k u i k u n i n g a 
m i n i s t r i d ei pea oma v õ i m u l o l e m i s t o l e n e v a k s k o d a d e e n a m i k u 
o t s u s t e s t . Pol i t i l i se e lu k o r r a l d u s e s ei tohi m i d a g i olla, m i s po-
l i t i l i s i i h a s i d ü l e s k i h u t a b , n a g u a r u p ä r i m i s e d s e d a l o o m u l i k u l t 
t e e v a d , i lma et teed n i n g v i i s i d o leks id a v a t u d n e i d i h a s i d vai-
g i s t a m a n i n g r a h u l d a m a , j a s e d a p u u d u b seal , k u s l ä b i r ä ä k i m i s e d 
a r u p ä r i m i s t e p u h u l p a r l a m e n t i ei õ i g u s t a t a r b e k o r r a l min i s teer i -
u m i k u k u t a m a . Pol i t i l i s i i h a s i d v õ i d a k s e ü l e s p i i t s u t a d a — s e e 
o leks n e n d e l i h t n e k u j u n e m i s k ä i k , k u i d s e d a ei tohi s ü n d i d a vii-
s idel j a t i n g i m u s t e s , m i s on a n t u d pol i t i l i s tes o l u d e s v a s t u v õ e -
t a m a t u d ; see o leks a s j a t a j õ u k a o t u s , s e e p ä r a s t ebaõige , j a see-
s u g u s e i d a v a l d u s v i i s e ei või p i d a d a õ i g u s l i k e k s v o r m i d e k s , m i s 
on o m a s e d t e a t a v a l e a j a j ä r g u l e . A r u p ä r i m i s t e p u u d u m i n e r e s -
t a u r a t s i o o n i a j a p a r l a m e n d i s on ü k s s i l m a p a i s t v a m t õ e n d u s , 
e t sel lele a j a j ä r g u l e ei o lnud p a r l a m e n t a r i s m m i t t e v e e l o m a n e , 
ni i k u i see on p r a e g u m õ i s t e t a v ; k u i d oli e s i n d u s l i k k o r d , k u s 

1) Samal arvamisel, et arupärimised olid tundmata restauratsiooni-aja-
järgule, on ka Esmein (Éléments de droit constitutionnel, 7-e, éd. t. II, p. 448) 
ja Moreau (Précis élémentaire, 7-e éd., 1911, p. 401, märkus I-ne), 
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p a r l a m e n t e n n a s t p ü ü d i s m a k s m a p a n n a k u n i n g a v õ i m u k u i tu-
g e v a m a v a s t u , a v a l d a d e s k a p r ä t e n s i o o n e õ i g u s t e peale, m i s või-
m a l i k u d a inul t tõel i se p a r l a m e n t a a r s e v a l i t s e m i s v i i s i m a k s v u s e l ')· 
Kui m e ni i s i i s a r u p ä r i m i s i se l a j a l ei leia, s i i s on o m e t i hari-
l i k u d n ä h t u s e d pol i t i l i s te k ü s i m u s t e p u u d u t a m i n e p e t i t s i o o n i d e 
j a s e a d u s e e l n õ u d e a r u t a m i s e l , m i d a m i n i s t r i d e s i t a s i d , k u n a koda-
del s e a d u s e a l g a t u s e õ i g u s t ei o lnud, n i n g sel p u h u l m i n i s t r i t e 
v ä h e m u s e s s e j ä ä m i s e d ; n i i s a m u t i k a a a d r e s s i d e s k u n i n g a l e , m i s 
s e s s i o o n i d e a v a m i s e l hää le ta t i , l a i t u s e a v a l d a m i n e minis teer iumi le ' 2 ) . 
N e e d olid t e g e l i k u d a b i n õ u d , m i l l e g a p a r l a m e n t v a l i t s u s e t e g e -
v u s e peale t a h t i s m õ j u a v a l d a d a , a b i n õ u d , m i s k a u d s e l t m i n i s -
t e e r i u m i s e i s u k o h t a võis id k õ i g u t a d a , i l m a a g a o t s e k o h e s e l t m u u -
t u s i k a a s a toomata . 

Minis t r id p e a v a d k o g u sel le a j a j ä r g u j o o k s u l k i n d l a s t i sei-
s u k o h a s t k inni , et n a d on k u n i n g a m i n i s t r i d , kes k ü l l k o d a d e 
kont ro l l i a l la k ä i v a d , k u i d k e l l e d e p ü s i m i n e a m e t i s o leneb a i n u l t 
k u n i n g a s t : n i i k a u a k u i k u n i n g a u s a l d u s vee l alal, ei t o h i g i mi-
n i s t e r l a h k u d a . Ei ole s e e p ä r a s t ü h t e g i m i n i s t e e r i u m i s e l l e s t 
a j a s t n i m e t a d a , k e s o l e k s a i n u l t k o d a d e v a e n u l i k u o l e k u p ä r a s t 
a m e t i s t t a g a s i a s t u n u d . R ä ä k i m a t a m i n i s t e e r i u m i d e s t , k e s olid 
k u t s u t u d õue- või a m e t n i k k u d e - r i n g k o n d a d e s t , a s u b k a se l le a j a 
ü k s i k r a h v a e s i n d u s e s t v õ e t u d Vi l lè le ' i m i n i s t e e r i u m s a m a l s e i s u -

k o h a l . 1826. a . pea le , k u s t e m a v a s t u olid õieti k õ i k : m õ l e m a d 
k o j a d , a j a k i r j a n d u s , õu, p e a b t e m a o m a k o h t a k ä e s n i n g ei 
l a h k u a m e t i s t , s e s t et k u n i n g a s s e d a o t s e k o h e ei soovi . Vi l lè le 

l a s e b s a a d i k u t e k o j a k o j u , u u e d v a l i m i s e d a n n a v a d opos i t s ioon i l e 

tä i e l i s e e n a m u s e ; p a r l a m e n t a a r s e v a l i t s e m i s v i i s i j u u r e s v õ i k s see-
s u g u s t e l a s j a o l u d e l j ä r g n e d a a i n u l t m i n i s t e e r i u m i a j a v i i t m a t a 
l a h k u m i n e , omet i ei mõt le Vi l lè le s e d a v e e l t e h a , v a i d k a t s u b 

u u s i k o m b i n a t s i o o n e le ida , e t a m e t i s s e jääda. T a a s t u b a l les s i i s 
t a g a s i , k u i k u n i n g a poolt e n a m t o e t u s t ei leia, olles p e a l e g i h a i g e . 

1) Duguit ütleb restauratsiooni-ajajärgu kohta : „le gouvernement établi 
en 1814 était une monarchie limitée et point une monarchie parlementaire" 
(Traité de droit constitutionnel, 1923, t. II, p. 651). 

2) V. Barthélémy, о. c., p. 219 jj.; Bonnefon, Le Régime parlementaire 
etc., p. 163 jj. ; mõlemad kirjutavad, et teiste toimetuste juures (petitsioonide, 
eelnõude arutamisel) tarvitati juhust ka valitsuse tegevusest rääkida; kuid 
see ei tähenda veel mitte parlamentarismi. 

Chateaubriand oma Monarchie selon la Charte'is püüab küll küsimuste 
instituuti laiemas ulatuses soovitada, eeskujuks Inglise olusid tuues, kuid see 
oli siis ikka alles teoreetiline probleem. 
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S e e s u g u n e t e g u v i i s n ä i t a b k u j u k a l t , et r e s t a u r a t s i o o n i a j a r i ig i-
m e e s t e p s ü ü h i k a l e oli v õ õ r a s p a r l a m e n t a a r s e rež i imi p o l i t i k a m e h e 
h i n g e e l u , ke l le ü l e s p i d a m i n e on o r i e n t e e r u n u d m i t t e m u u k u i 
p a r l a m e n d i - r i n g k o n d a d e mee leo lu jä re le . ' Tolle a j a r i i g i m e h e d 
m ä ä r a s i d o m a t e g u v i i s i m o n a r h i i s i k l i k k u d e v a a d e t e n i n g s o o v i d e 
k o h a s e l t , n a g u see l o o m u l i k on m o n a r h i s t l i k u k o r r a m a k s v u s e l . 
K u i m õ n i k o r d on k o k k u k õ l a t ä h e l e p a n n a m i n i s t e e r i u m i j a par-
l a m e n d i v a h e l , n a g u Dessoles-Decazes ' i m i n i s t e e r i u m i a j a l (1818 
k u n i 1819) j a Vi l lè le ' i m i n i s t e e r i u m i e s i m e s e l poole l (1821—26), 
s i i s ei ole see s u g u g i se l le t a g a j ä r g , et p a r l a m e n t a a r n e rež i im 
k u i s ä ä r a n e ü l d i s e l t v a s t u v õ e t u d j a h e a k s k i i d e t u d o l e k s o lnud 
j a se l le rež i imi p õ h i m õ t t e d v õ i d u l e p ä ä s n u d . Need k o k k u k õ l a -
a a s t a d olid j u h u s l i k u d pol i t i l i se e lu n ä h t u s e d : e s i m e n e k o r d 
l e i d s i d s a a d i k u t e k o j a p a h e m p o o l s e d k u n i n g a l t j a m i n i s t e e r i u m i l t 
v a s t u t u l e k u t , j a te ine k o r d oli p a r e m p o o l n e e l e m e n t võ idu le pääs-
n u d k o d a d e s k u i k a k u n i n g a ü m b r u s e s ; ta l p u u d u s oposi t s ioon 
n i n g l o o m u l i k u l t s e a d i s ta s i i s k a p a r e m p o o l s e m i n i s t e e r i u m i 
v a l i t s e m a . Niipea a g a k u i t e k k i s i d l a h k u m i n e k u d v a l i t s u s e j a 
k o d a d e v a h e l , oli m i n i s t r i t e m ä ä r a m i n e k u n i n g a h e a k s a r v a m i s e 
o t s u s t a d a , n a g u k u n a g i . 

L õ p u k s t u l e b vee l ü k s k ü s i m u s n i m e t a d a , m i s t a k i s t a s par-
l a m e n t a a r s e t v a l i t s u s v i i s i m õ j u l e p ä ä s m a s t n i n g o lenes P r a n t s u s e 
pol i t i l i se e lu i s e ä r a s u s e s t , m i s p e e g e l d u s k o d a d e k o o s s e i s u s : see 
on e r a k o n d l i k elu. Me o leme k u u l n u d , m i s p ä r a s t I n g l i s m a a l par-
l a m e n t a a r n e s ü s t e e m r a h u l o l d a v a l t v õ i b f u n k t s i o n e e r i d a : par la-
m e n d i e r a k o n d l i k d u a l i s m on se l le e e l t i n g i m u s , mil le t õ t t u s i in 
i k k a e n a m i k t e a d a on, k e s võ ib v a l i t s u s t a n d a j a t o e t a d a . 
P r a n t s u s e p a r l a m e n t ei p a k u m i d a g i s a r n a s t ; m e o t s i m e s e d a 
a s j a t a k a r e s t a u r a t s i o o n i a j a l . B a r t h é l é m y a n n a b h u v i t a v a k i r j e l -

d u s e t o l l e a e g s e i s t e r a k o n d a d e s t , k u i d s ee p i l t ei ole s u g u g i j u l -

g u s t a v 1 ) . R e s t a u r a t s i o o n i a lu l oli e r a k o n d l i k e lu p ä r i s a r e n e m a t a ; 
l a n g e n u d k e i s r i r i i g i d e s p o t i s m ei p a k k u n u d s e l l e k s t i n g i m u s i , s e s t 
p u u d u s v a b a d u s s e l l e k s , e t m õ t t e d n i n g p ü ü d e d o leks id e n d 
a v a l d a d a n i n g k o r r a l d a d a v õ i n u d , m i s e r a k o n d l i k u e lu o l e k s tek i-
t a n u d . A l l e s r e s t a u r a t s i o o n i - a j a j ä r g u l h a k k a b e r a k o n d l i k elu 
P r a n t s u s m a a l peale, ol les e s i o t s a m u i d u g i õ i g e p u u d u l i k . Val i-
m i s õ i g u s oli k ü l l v ä g a p i i r a t u d : v a l i d a v õ i s a i n u l t k i t s a s sots i-
aa lne k i h t , m a a o m a n i k u d j a r i k k a d l i n n a k o d a n i k u d , j a n e n d e s 

1) о. c., p. 152 jj. 
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ringkondades oli aktiivne politiline elu võimalik; ometi tekitas 
prantsuse iseloom, mis ei lase ennast ideeliselt distsiplineerida 
ja politilises elus ning mõttes kaldumist avaldab individuaalse 
vabaduse poole, selle kitsagi politiliselt aktiivse kihi seas mitmeid 
voolusid. Barthélémy loendab kuni viis erakondlikku gruppeeru-
mist, mis ennast kodades ilmutasid, peaasjalikult saadikutekojas, 
kuid lisab ise kohe veel juurde: „ei pea aga selle loendamisega 
ennast petma ega arvama, et need tõepoolest olid neli või viis 
korraldatud ja distsiplineeritud erakonda oma kindla program-
miga ; ümberpöördult, iga erakond jagunes omakord veel lõpma-
tuseni . . . Erakondade vahel ei olnud selgeid piirisid, kergesti 
mindi ühest erakonnast teise üle. Chateaubriand on selles mõt-
tes kõige kuulsam n ä i d e . . . u l ) Seesugustes oludes ei olnud 
kodade tegevusel püsivat iseloomu; siin tekkisid politiliste voo-
lude vahel kombinatsioonid üksikuis huvides ja küsimustes, ei 
olnud aga võimalik ideelisi pikema-aegseid ühendusi luua, millele 
oleks ministeerium võinud toetuda. Enamused, mis kodades hää-
letamistel kujunesid, ei olnud mitte enamused, mida lõi mingi 
politiline tahe ja eesmärk, vaid vormilised asjaajamis-enamused 
selleks korraks, et mõne teise küsimuse puhul koost langeda ja 
aset anda uuele enamusele, samasugusele juhuslikule, möödami-
nevale. Valimised andsid küll mitmel korral parempoolseile roja-
listidele enamuse ja kui need endid tundsid sellena, siis avaldus 
nende juures kohe tendents puht-erakondlikkudest huvidest ning 
seisukohtadest välja minnes riigi asju juhtida ja ära otsustada: 
rahuldada eeskätt oma erakonna ihasid ja huvisid, nagu seda 
nii küsimatult teha tahtsid 1815. a. Chambre introuvable („saja 
päeva" eest kättemaksu tuhin jne.) ja 1824. a. Chambre retrou-
vée (majoraatide uuestiloomine jne.), nii et valitsus, kes säära-
sele kitsale seisukohale ei võinud asuda, sunnitud oli nad koju 
saatma ja uued valimised määrama. Ebapraktilised olid ka saa-
dikutekoja osalised iga-aastased ümbervalimised 1/ò kaupa, mis 
oma jagu kaasa aitasid, et selle koja politiline ilme iga sessiooni 
ajal muutus. Nii andsid 1824. a. üldised valimised saadikutekoja 

1) Chateaubriand oli Villèle'i ministeeriumi liige ning parempoolne roja-
list nagu Villèle'gi. Isiklikel põhjusi l® hkus ta lõpuks ministeeriumist ning 
algas siis kõige vihasemat opositsiooni Villele'i vastu, kuigi ta politilise meel-
suse poolest oli sama rojalist kui Villèle'gi; ta moodustas mõne teisega koos 
valitsusevastase rojalistide grupi, mis on seletatav küll isiklikkude vahekorda-
dega, kuid politilises mõttes täiesti hukkamõistetav kui küpsuseta tegu. 
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koosseisu, mis oli parempoolne-rojalistlik ja ministeeriumisöbra-
line oma suures enamuses ; parempoolseid dissidente oli ainult 10 
isikut ; kuid kahekordsed osalised valimised muutsid niivõrt seda 
koosseisu, et 1827. a. ulatas parempoolsete lahkmõtteliste arv 
150-ni ja Villèle'i ministeerium oli alalises vähemuses. 

Seesuguse erakondade kõikuvuse vastu saadikutekojas püüd-
sid ministeeriumid end kaitsta, sest valitsuse kavatsuste ja eel-
nõude läbiviimine parlamendist kujunes liiga raskeks. Sellepä-
rast võib tähele panna, et tähendatud ajajärgul püüdis valitsus vali-
miskäigu peale ikka mõju avaldada ning saadikutekotta ametnikke, 
nimelt kohtunikke, valida lasta, et siis nende parlamendiliik-
mete peale oma politika mõttes mõjuda, nendest luues valitsuse-
ehk ministeeriumierakonna. Prefektide kaudu mõjuavaldused 
valimiste peale olid alati tarvitusel ja andsid sagedasti soovitud 
tagajärge1). Weill! teate järele oli 1828. a. saadikutekojas 130 
ametnikku2). Põhimõtteliselt peavad valimised muidugi vabalt 
sündima, et valijate tõelist meeleolu teada saada; igasugused 
mõjuavaldused, mis mingit soovitud meeleolu valimiste tagajär-
jena peavad andma, ei lase valimise eesmärki saavutada ja tee-
vad valimised üleliigseks kometimänguks; sellepärast on sarna-
sed mõjuavaldused ikka hukkamõistmist leidnud. Ometi näitab 
see, et valitsus kodasid kõige tõsisemalt arvestas ja enesele siin 
toetust püüdis muretseda, asudes seega parlamentaarse korra 
vaatekohale. Mõnede teadete järele olla valitsuse korruptsiooni-
püüded ulatunud kuni saadikute isikuteni ametite, au ja sisse-
tulekute lubamiste ning määramiste näol; nii siis ei olnud abi-
nõude otsimisel ja tarvituselevõtmisel valikut3). Kõige selle peale 
vaatamata ei olnud sel ajajärgul valitsuse ja kodade vahekord 
leplik, iseäranis tema lõpu poole. Saadikutekoda saadetakse viis 
korda koju ja pair'idekojas on uute pair'ide nimetamisi suuremal 
arvul kaks korda; ja pea iga ministeerium esineb kavatsusega 

1) Üks Villèle'i ministeeriumi liigi, kohtuminister Peyronnet, oli iseära-
nis selle poolest tuntud, et ta omale alluvail ametnikel otsekohe käskis amet-
likkude kandidaatide heaks hääletada. Mõju avaldati aga ka teistel viisidel ; 
näiteks kaotati 1824. a. valimistel valijate nimekirjadest liberaalsete valijate 
nimed sellega, et nendele kroonumaksu vähe alla 300 fr. määrati (valimistsen-
sus), nimede ortograafias vigasid tehti jne. jne. (Challeton, Cent ans d'élections 
1789—1890, Paris, 1891, t. I, p. 331). 

2) Weill, G. La France sous la monarchie etc., p. 17 (märk. 4). 
3) Barthélémy, о. c., p. 308. 
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valimisseadust muuta, ja ta ongi laiemal määral muudetud kolm 
korda selle 15-aastase lühikese ajajärgu jooksul. 

Kodade erakondlik ülesehitus läks Prantsusmaal täiesti lahku 
sellest, mida pakkus Inglismaa parlament oma kahe kindlasti 
korraldatud erakonnaga. Seda teati ka restauratsiooniajal ning 
saadi aru, kuivõrt see lahkuminek tähtis oli Prantsuse politilise 
elu kohta; puht-parlamentaarse režiimi vastased (Royer-Collard, 
Fievée j. t.) vaidlesid just sellest seisukohast liberaalide õpetuste 
vastu. Kuningas Louis XVIII hindas oma poolt ka õieti Inglise 
erakondliku süsteemi tähtsust ning avaldas kahtlust just sellest 
seisukohast parlamentarismi teostatavuse kohta Prantsuse oludes1). 
Bourbonide isiklik sümpaatia kaldus küll vana režiimi poole, kuid 
seda tunnet kinnitas ka veel rahulik järelekaalumine ja umbusaldus 
uue parlamentaarse režiimi kõikuva murdlikkuse vastu; rahva-
esindus Prantsuse oludes näis vaevalt suutvat korralikku valitsust 
anda, kui ta oleks olnud otsustavaks teguriks ministeeriumide 
määramistel. Juhuslikud enamused, mida tekitasid politilised 
ihad kodades, kui nad ministeeriumi vastu olid sihitud, ei pak-
kunud kindlat alust uue ministeeriumi loomiseks. Kui Inglis-
maal vanale ministeeriumile vastane parlamendi enamik on üht-
lasi uuele ministeeriumile toeks, siis ei leia me samasuguseid 
olusid restauratsioorii-aegses parlamendis Prantsusmaal. Siin 
ilhineti küll enamikuks, juhitud ühisest vihkamisest ministee-
riumi vastu, kuid valitsuse positiivse tegevuse toetamiseks ei 
olnud neil enamikel ometi mitte püsivust, ja nii on kuningas 
ikka raske ülesande ette seatud: senine ministeerium on koda-
des küll vähemuses, kuid mis alustel uut ministeeriumi moodus-
tada, et see enamiku leiaks kodades, on tume ; kojad ise ei anna 
juhatust selleks, nad nõuavad ainult uusi ministreid, sest et nad 
vanu vihkavad. Seesugune seisukord oli iseäranis silmatorkav 
1829. aastal, kui Martignac'i ministeeriumi vastu oli kujunenud 
enamik mõlemast tiivast; ühtegi ministeeriumi ei võinud luua, 
kes oleks suutnud toetuda sellele enamikule, sest tema osad olid 
teineteisele põhimõtteliselt vaenulised ; tsentrum aga oli liiga nõrk: 
nagu ta senist ministeeriumi ei jõudnud toetada, nii ka mitte 
aut. Kuningas Charles X nägi nendes asjaoludes uue põhjuse 
oma isikliku äranägemise järele nimetada väljaspool kodasid seis-
vat Polignac'i ministeeriumi, kes temale saatuslik pidi olema. 

1) Barthélémy, о. е., p. 148. 
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Kuigi see määramine oli politiliselt meeletus, nagu sündmused 
hiljemalt näitasid, siiski on esindusliku süsteemi puudulikkuse de-
monstreerimiseks siin oma loogika. Ometi ei olnud need rasku-
sed süüks panna esindusliku korra põhimõtetele, vaid küll püüe-
tele seda korda maksma panna tema arenemise hilisemas järgus, 
parlamentarismi vormis. Kõigi politilise elu vastolude peale vaa-
tamata, millest eespool on kõneldud ja mis võisid seisukorda viia 
sisemiste kriisideni, on siiski arvata, et puht-parlamentaarse 
valitsemisviisi mõjulepääsmine oleks siin, nagu nii mitmel teisel 
maal, pikema arenemiskäigu järele isegi sündinud, ilma revo-
lutsioonilise pöördeta, mis selleks sugugi tarvilik polnud. Me 
teame aga ajaloost, et käsiteldud ajajärk lõppes juulirevolutsi-
ooniga. Mispärast? Meie ei puuduta siin mitmekesiseid selle 
sündmuse põhjusi, aga märgime ainult ühe vea ära, mis tegi 
monarhism enesekaitse sunnil ja mis oli sisuliselt õiguse rikku-
mine ning meie käsitluse seisukohalt seepärast huvi pakub. 
Restauratsiooni-ajajärgul sündis võitlus monarhistliku ja parla-
mentaarse printsiibi vahel õigusliku korra juures, mis põhjenes 
Charte constitutionnelle'il ja mis oli esinduslik riigikord. Seda 
korda pidid austama mõlemad pooled. Juuliordonnansid aga 
tegid selle korra ise kõikuvaks, sest Uuesti valitud rahvaesindus 
saadeti enne kokkuastumist koju, ja nad sihtisid seega mitte 
parlamendi kui asutise vastu1), vaid juba rahvavalimise vastu, 
mis tähendas ühtlasi esindusliku korra enese eitamist; see oli 
aga maksva õiguse rikkumine — nii hävitas ka legaalsusetunde 
puudus legitimismi. Võõras oli vana monarhismi teguviis ka oma 
vaimu poolest esinduslikule riiklusele ; juuliordonnansid olid 
puhtad võimuaktid, mis lihtsa käsuga tahtsid politilise elu prob-
leeme korraga lahendada, kuna need probleemid, nagu ühiselu 
probleemid üldiselt, oma sisemise kujunemise teel lahendamist 
võivad leida, ja riigivõim suudab ainult lepitava vaimuga siin 
rahuldavat ja püsivat tagajärge saavutada. 

1) Vaad. P. Rossi tuntud juuliordonnansside kriit ikat: Cours de droit 
constitutionnel, 1877, t. IV, 2 -   éd., p. 45. 



R é s u m é . 

Du Parlementarisme en France pendant la Restau-
ration. 

Le régime parlementaire fonctionne dans la plupart des Etats 
civilisés modernes. On peut trouver à ce fait une explication juri-
dique dans l'unité de la volonté de l'Etat réalisée dans le Par-
lement devant qui le gouvernement doit céder en cas de dés-
accord. Mais on peut voir aussi le fondement de ce régime 
dans une nécessité générale qui émane de l'esprit étatique moderne. 
L'esprit d'un Etat peut revêtir deux caractères bien différents. 
Il se présente comme un esprit impérieux, contraignant, domi-
nateur, à qui l'homme se soumet parce qu'incapable de résister. 
Ou, au contraire, c'est un esprit apaisant, unifiant, conciliant dont 
l'homme accepte l'action comme une nécessité sociale. Dans le , 
premier cas, l'autorité publique a tendance à se placer en dehors 
de la lutte des intérêts qui constitue la vie interne d'un Etat; 
elle fixe par ses ordres ce qui peut être dans la vie de l'Etat ou 
ce qui ne le doit pas. On peut donner à l'Etat où régne un tel 
esprit l'appellation d'Etat dominateur. Dans l'autre cas, c'est de 
la lutte même des intérêts que surgit la ligne moyenne de con-
duite nécessaire au jeu normal des forces politiques en présence. 
L'organisation politique sert alors à réaliser cette moyenne indis-
pensable qui est la résultante d'un accord mutuel. On peut 
nommer Etat conciliateur celui où prévaut un tel esprit. Cette 
distinction n'a rien d'absolu, mais elle qualifie les tendances 
morales qui se manifestent dans la nature de l'Etat. L'un et 
l'autre esprit se trouve dans les Etats, mais selon les circonstances 
et les particularités de ceux-ci, il y a prépondérance de l'un d'eux. 
On peut même, pour une époque donnée, constater la prépondé-
rance générale de l'un de ces esprits sur l'autre. 

Les institutions politiques d'un Etat s'organisent en corres-
pondance avec l'esprit qui y prévaut. Bien qu'on ne puisse poser 
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aucune règle absolue, on peut voir dans les institutions monarchi-
ques les institutions les plus propres à l'Etat dominateur; c'est 
pourquoi la forme de la monarchie absolue est dans les temps 
modernes l'expression la plus typique de l'Etat dominateur. Et 
c'est la disparition même de cette forme qui a rendu possible la 
formation des Etats modernes avec, comme caractéristique, l'ap-
parition d'un esprit conciliateur dans les relations internes et ex-
ternes des Etats. L'organe principal de l'Etat actuel est le Par-
lement, la représentation nationale, où les forces politiques trou-
vent à la fois l'expression de leur puissance et une arène pour 
leurs luttes. Le règlement du Parlement indique aux partis la 
route vers la conciliation indispensable. L'expression formelle 
de cette conciliation sont les lois, dont l'exécution revient au Gou-
vernement, ou au Ministère. Si celui-ci était entièrement indépen-
dant du Parlement, il n'y aurait aucune garantie précise de l'exé-
cution des lois suivant l'esprit qui a présidé à leur élaboration. 
Cette garantie résulte de la dépendance légale du Ministère du 
Parlement, c'est-à-dire du régime parlementaire. Ainsi dans 
l'Etat moderne le parlementarisme c'est installé comme la consé-
quence dernière de la prépondérance de l'esprit politique conciliateur. 

Mais le parlementarisme réalisé se heurte aux difficultés 
inhérentes aux avantages mêmes de ce régime, au premier 
rang desquelles il faut mettre l'instabilité des gouvernements. 
On doit cependant faire une exception pour l'Angleterre, où ce 
système, par suite de son développement spontané, fonctionne 
d'une manière satisfaisante, en raison de particularités historiques 
qui ne sont pas à imiter ailleurs. Fondé sur le dualisme des 
partis, le système britannique offre la possibilité d'un renverse-
ment régulier, alternatif, du parti au pouvoir. Mais comme le 
maintien illimité au pouvoir du parti majoritaire n'est pas exclu, 
ce système présente des caractères d'un Etat dominateur; ce-
pendant les coutumes parlementaires et la possibilité de mesures 
de réciprocité dans les relations des partis préservent le pays des 
exagérations d'une dictature du parti au pouvoir. La,vie des partis 
en Angleterre subit actuellement des changements profonds qui 
peuvent y bouleverser les vieilles coutumes parlementaires, en 
les rapprochant des méthodes plus modernes du parlementarisme 
continental. 

Ce dernier qui a son origine dans de pures spéculations 
théoriques s'est heùrté dans son application à la multiplicité des 
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partis politiques. Cette circonstance qui cause l'instabilité gou-
vernementale, exclut d'autre part la domination d'un 
parti unique en période de fonctionnement normal du régime 
parlementaire. Il n'y a pas en effet un seul parti de majorité: 
toutes les factions du Parlement constituent des minorités et la 
formation d'un ministère parlementaire n'est possible que par 
voie de conciliation entre ces factions. De lui-même et auto-
matiquement le régime pousse les forces politiques à la concili-
ation et, se différenciant du parlementarisme anglais empreint 
d'esprit dominateur, fait de l'esprit conciliateur un élément de 
sa vie politique. 

Le parlementarisme continental a eu son origine en France 
sous la Restauration. On trouve alors une théorie assez poussée 
de ce système. Les principaux représentants en furent Benja-
min Constant et Chateaubriand. Mais, s'ils ont exactement dé-
terminé le mécanisme du régime parlementaire, ils n'ont pas 
éclairci les conditions et l'esprit nécessaires au bon fonction-
nement de son mécanisme compliqué. Tous deux présentent la 
liberté comme le principe fondamental de ce régime. Mais la 
liberté est une idée ou plutôt un sentiment entièrement négatif. 
S'il y a oppression, elle est un stimulant puissant, mais s'il n'y 
a pas oppression, elle ne donne aucune impulsion positive à 
l'activité de l'homme. Les deux publicistes défendent alors le 
rôle décisif de la majorité parlementaire, ce qui est juste avec 
le système représentatif. Mais ils traitent trop simplement le pro-
blème. Selon eux, la majorité doit exister toujours et se mani-
fester sans cesse. La réalité est plus complexe; dans les parle-
ments, le problème

 ч
 de la majorité présente toujours une double 

face: si une majorité se forme assez facilement pour l'attaque 
d'une politique déjà exécutée, sa constitution est beaucoup plus 
difficile en face d'une politique qu'on est encore à fixer, et il 
arrive même qu'elle ne puisse pas se constituer. La majorité 
parlementaire est évidemment une base trop fragile pour l'édi-
fication d'un système politique. Les deux auteurs, qui n'ont pas 
connu ces doutes, n'indiquent pas non plus comment affermir la 
majorité dans les Parlements. 

La vie politique de l'époque de la Restauration présente un 
tableau curieux d'inopportunité d'une théorie politique, applicable 
dans des conditions qui faisaient alors presque toujours défaut. 
Les institutions d'un régime représentatif existaient sans doute, 
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mais elles agissaient à l'encontre des exigences d'un régime par-
lementaire. C'est ainsi qu'on y voit des rois, connaissant les 
méthodes du parlementarisme, agir toujours suivant leurs goûts 
personnels et se refuser à former un ministère correspondant 
aux désirs des Chambres, — des Chambres, conscientes que le 
poids et la responsabilité d'un gouvernement parlementaire re-
posent tout entiers sur le parlement, se laisser entraîner par 
l'esprit de parti et faire leur principal souci de la lutte contre 
le gouvernement, repoussant des lois d'utilité générale parce que 
présentées par un ministère dont elles ne voulaient pas, renver-
sant un ministère sans constituer une majorité capable d'en sou-
tenir un autre, — des ministères, qui n'ont ni programme d'action, 
ni support dans les Chambres, se cramponner aux fauteuils 
ministériels contre toutes les règles d'un régime parlementaire. 
Une telle situation de fait ne fut guère favorable à la fixation 
des traits juridiques du parlementarisme. On cherche en vain 
alors une responsabilité politique des ministres, et un contrôle 
effectif du parlement- sur le gouvernement, qui résulteront par 
la suite de la création des questions et des interpellations. Il 
n'y eut pas pendant la Restauration un vrai parlementarisme, 
au sens actuel du mot, malgré l'existence d'une théorie de ce 
régime; mais des prétentions du parlement aux droits et à l'in-
fluence que possèdent les Chambres sous un régime véritable-
ment parlementaire, prétentions qui furent d'autant plus vives 
que la lutte était plus acharnée. Il y avait encore un désaccord 
général sur les principes du régime politique lui-même, or le par-
lementarisme n'est possible que lorsque de telles dissensions 
n'existent plus. On ne comprit pas alors le vrai esprit du régime 
parlementaire qui est de содсШег les divergences, mais on pous-
sait au contraire à outrance les oppositions politiques. Aussi la 
Restauration se termina-t-elle par un acte de violence,— les or-
donnances de juillet — acte antiparlementaire quant au fond, 
mais conforme à l'esprit d'un Etat dominateur. 

Ainsi la théorie parlementaire qui dominait les esprits pen-
dant la Restauration a engendré un mécanisme gouvernemental 
mal adapté et un régime politique dont l'idée essentielle n'a 
pas été bien comprise à l'époque même de sa création. 
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Allgemeines. 

„Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht". . . 
Nirgendwo ist dieser Grundsatz so sehr ins Auge springend, wie 
in den von Russland abgetrennten s. g. Randstaaten. Nach dem 
Fall der Autokratie des absoluten Staates fordert die Demokratie 
des neu entstandenen Freistaates, dass der Staatswille von den-
jenigen selbst erzeugt werde, die der Staatsgewalt unterworfen 
sind. Eine konsequente Durchführung des demokratischen Ge-
dankens macht die unmittelbare Teilnahme des Volkes nicht nur 
in der Gesetzgebung, sondern auch in der Vollziehung nötig. 
An Stelle des monarchischen Prinzips der G e w a l t e n t r e n -
n u n g tritt der demokratische Wunsch der G e w a l t e n v e r -
e i n i g u n g . Die rein sozialtechnischen Gründe der Notwen-
digkeit einer Arbeitsteilung führen hier neben der Gesetzgebung 
noch viel mehr auf dem Gebiete der Vollziehung zu neuen For-
men mittelbarer Willensbildung.1 

Für die am 24. Februar 1918 ausgerufene demokratische 
Republik Estland gelten dieselben politischen und staatstheore-
tischen Grundsätze. Eine fieberhaft arbeitende Gesetzgebung 
erzeugte, durch die Augenblicksbedürfnisse fortwährend ange-
spornt, eine Masse schwankender Rechtsnormen. Dazu kam eine 
zu weit gehende Anteilnahme der Regierung an der Gesetzge-
bung, indem ihr das Recht der Erlassung von Verordnungen 
mit Gesetzeskraft eingeräumt wurde. Dabei blieb das an und 
für sich schon vielgestaltige russische Recht, soweit es an-
wendbar war, in Geltung. In diesem Chaos der Rechtsnormen, 
in dem es manchmal unmöglich ist, den Wandlungen des Stoffes 
zu folgen, ist es keine geringe Aufgabe der Wissenschaft, für 
Klarheit und Ordnung der juristischen Begriffe zu sorgen. 2 

1 Vgl. dazu die neuesten Erörterungen von K e l s e n , Allgemeine 
Staatslehre, Berlin 1925, S. 362 f. 

2 Vgl. A n s c h i i t z , Drei Leitgedanken der Weimarer Reichs Verfas-
sung, Tübingen 1923, S. 1. — Erschien auch im Heidelberger Tageblatt 1922, 
Nr. 275-276. 

1* 
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Die nachstehenden Erörterungen unternehmen den ersten 
Versuch, die Q u e l l e n l e h r e d e s e s t n i s c h e n V e r w a l -
t u n g s r e c h t s zu bearbeiten. Sie waren jedoch oft genötigt, 
über den Rahmen des Verwaltungsrechts ins Staatsrecht hinüber-
zugreifen. Nicht selten muss auch das Verwaltungsrecht, um 
seine Aufgabe befriedigend lösen zu können, ebenso von vorn 
anfangen, wie das Staatsrecht.3 Die Bestrebungen dieses Ver-
suches waren, die Vielgestaltigkeit der Rechtsnormen, deren Er-
zeugung auf dem Gebiete der Verwaltung auch heute noch un-
ter dem Einfluss der alten russischen Ideologie fortdauert, mög-
lichst auf gleichen Nenner mit der westeuropäischen Rechtssprache 
zu bringen. 

Dieser Versuch bereitete nicht nur wegen des Stoffes grosse 
Schwierigkeiten, sondern auch wegen der Unklarheit der sich in der 
Entwicklung befindlichen Rechtsbegriffe und wegen der Unent-
wickeltheit der sprachlichen Terminologie des estnischen Rechtes. 

In der R e c h t s n o r m e n l e h r e 4 pflegt man zwischen 
i n n e r e n und ä u s s e r e n R e c h t s q u e l l e n zu unterschei-
den. I n n e r e R e c h t s q u e l l e ist die zur Rechtserzeugung 
berufene Autorität, aus deren Wille das Recht fliesst; der 
Normsetzer, von dem die bindende Kraft der Rechtsnorm 
stammt. (Gesetzgeber, Regierung, Minister, Selbstverwaltungs-
körper, Volk usw.) Ä u s s e r e R e c h t s q u e l l e i s tДе Form, 
in der die Rechtsnorm erscheint, aus der das Recht unmittelbar 
geschöpft wird. (Gesetz, Regierungs- und Ministerialverordnung, 
autonome Satzung, Gewohnheitsrecht usw.) 

Wenn man im allgemeinen von Rechtsquellen spricht, pflegt 
man darunter nur die äusseren Rechtsquellen zu verstehen. 
Zwischen denselben kann wieder nach ihrem Verhältnis zur 
rechtsschaffenden Gewalt, nach ihrer Erscheinungsform und 
Wirksamkeit unterschieden werden. 

Nach ihrem V e r h ä l t n i s z u r r e c h t s c h a f f e n d e n 
G e w a l t werden p r i m ä r e o d e r u n m i t t e l b a r e und 

3 S. S p i e g e l , Die Verwaltungsrechtswissenschaft, Leipzig 1909, S. 37. 
4 Vgl. dazu besonders G r o s s c h m i d , Magänjogi elöadasok. Jog-

szabâlytan [Privatrechtliche Vorlesungen. Rechtsnormenlehre], Budapest 1905. 
— S o m l ó , Juristische Grundlehre, Leipzig 1917, S. 330f .—Ereky, Jogtôrténelmi 
és közigazgatasi jogi tanulmänyok [Rechtsgeschichtliche und verwaltungsrecht-
liche Studien], Eperjes [Eperies] 1917—8, Bd. I, S. 157 f. — M o l n â r , Magyar 
közjog [Ungarisches Staatsrecht], I. Heft Eger 1921, S. 6 f. 
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s e k u n d ä r e o d e r m i t t e l b a r e R e c h t s q u e l l e n unter-
schieden. Die rechtsschöpfende Macht kann nämlich nicht nur 
selbst Rechtsnormen erzeugen, sondern damit auch einen ande-
ren, ihr untergeordneten Faktor betrauen. Ist das letztere der 
Fall, so entsteht sekundäre Rechtsnorm. Hierher gehört z. B. 
im Sinne zahlreicher Verfassungen die Ministerialverordnung. 

Nach ihrer E r s c h e i n u n g s f o r m gibt es g e s e t z t e 
( g e s c h r i e b e n e ) R e c h t s q u e l l e n , wobei der rechtsschöpfende 
Faktor seinen Willen ausdrücklich äussert, die also in Abfassung 
erscheinen und in dieser Form verkündet werden. (Gesetz, Ver-
ordnung, autonome Satzung.) Die u n g e s e t z t e n ( u n g e -
s c h r i e b e n e n ) R e c h t s q u e l l e n jedoch führen ihre Ent-
stehung auf die tatsächliche Übung, die Gewohnheit zurück, und 
sind meistens ohne Fassung. (Gewohnheitsrecht.) Da jedoch auch 
das Gewohnheitsrecht gesetzt werden kann, ist es richtiger, nach 
der bewussten Rechts S a t z u n g besonderer Organe zu unterschei-
den, welche bei der gewohnheitlichen Rechtsschöpfung fehlt. 

Nach ihrer W i r k s a m k e i t gibt es a l l g e m e i n e R e c h t s -
quellen (jus universale), welche sich auf das ganze Staatsgebiet 
erstrecken, und L o k a l r e c h t s q u e l l e n (jus particulare), die 
nur auf einen Teil des Staatsgebietes Anwendung finden. 
Gesetz, Verordnung und Gewohnheitsrecht können sowohl allge-
meine wie partikulare Rechtsquellen bilden, die autonome Satzung 
dagegen ist immer Lokalrechtsquelle. 

Um die Kollision der Rechtsquellen zu verhindern und die 
Rechtseinheit zu schützen, schuf die Rechtsordnung das System 
der Hierarchie der Rechtsquellen. Es gibt Rechtsquellen höherer 
und niedererer Stufe. Die Kraft der R e c h t s q u e l l e n höhe-
rer ist grösser als die niedererer Stufe, weshalb die letztere der 
ersteren nicht zuwiderlaufen, sie nicht abändern kann. An der 
Spitze steht das Gesetz. Dem Range nach stehen alle übrigen Rechts-
quellen unter ihm. Das macht den Vorrang des Gesetzes aus. In Be-
zug auf die b i n d e n d e K r a f t gibt es aber zwischen den Rechts-
quellen keinen Unterschied, mögen sie auch aus verschiedenen 
Quellen fliessen. Da jede Rechtsquelle Staatswille ist, äussert sich 
die bindende Kraft in ihrer Wirkung auf den Untertan gleich. 

Die Q u e l l e n d e s V e r w a l t u n g s r e c h t s sind diesel-
ben, wie die des Rechts überhaupt, nämlich: G e s e t z e , V e r -
o r d n u n g e n , a u t o n o m e S a t z u n g e n und G e w o h n -
h e i t s r e c h t . 



I . Das Gesetz. 
Literatur î 

Angegeben bei B e y e r , Rechtsetzende und rechtausführende Gewalt 
(Abhandlungen aus dem Staats- und Verwaltungsrecht, H. 19), Breslau 
1909, S. 68 f. — В о r n h а к, Preussisches Staatsrecht, 2. Aufl., Breslau 
1911—4, Bd. I, S. 503 f. — F l e i s c h m a n n , Die materielle Gesetzgebung 
(Handbuch der Politik, 3. Aufl., Berlin u. Leipzig 1920, Bd. I, S. 219 f.). — 
L a b a n d , Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5. Aufl., Tübingen 1911—4, 
Bd. II, S. 1 f. — M e y e r — A n s c h ü t z , Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 
7. Aufl., München u. Leipzig 1914—9, S. 27 f. u. 637 f. — S c h o e n , Die for-
mellen Gesetze (Handbuch der Politik, Bd. I, S. 241 f.). 

Ausserdem sind von den wichtigsten Werken und der neueren Literatur 
zu erwähnen : 

Riigikogu kodukord, Põhiseadus, Põhiseaduse maksmapaneku sead-
lus [Geschäftsordnung der Staatsversammlung, Grundgesetz, Gesetzkräftige 
Einführungsverordnung des Grundgesetzes], Tallinn [Reval] 1924. — K o r s a -
k o v , Seadusandlik j a valitsuse võim [Gesetzgebende und Regierungsgewalt] 
(Postimees [Der Postbote], Tartu [Dorpat], Jahrg. 1925, Nr. 288). — M a d d i s o n , 
Seaduste väljakuulutamine põhiseaduse seisukohalt [Die Verkündung der Ge-
setze vom Standpunkte des Grundgesetzes] (Päevaleht [Tageblatt], Tallinn 
[Reval], Jahrg. 1925, Nr. 284). — T i e f , I Sundnormide (seaduste ja määruste) 
süsteemiline nimestik. II Riigi Teataja üldine sisujuht [I. Systematisches Ver-
zeichnis der Rechtsnormen (Gesetze und Verordnungen). II. Allgemeines In-
haltsverzeichnis des Staatsanzeigers], Tallinn [Reval] 1925. 

G e s s e n , Iskljuciteljnoe položenie [DerAusnahmezustand], S.-Peterburg 
1908, bes. S. 136 f. — G r a d o v s k i j , Nacala russkago gosudarstvennago 
prava [Grundriss des russischen Staatsrechts], I. Teil S.-Peterburg 1901, S. 
9 f. — D e r s e l b e , Zakon i administrativnoe rasporjaženie po russkomu 
pravu [Gesetz und Verordnung nach russischem Recht] (Sbornik gosudarstven-
nych znanij [Sammlung der Staatswissenschaften], Bd. 1, 1874, S. 1 f.). — 
I v a n o v s k i j , Novyja ucenija о zakonë [Die neuen Lehren über das Gesetz] 
(Juridiceskaja Lëtopisj [Juristische Chronik], Jahrg. III, 1892, Nr. 10, S. 198 f.). — 
D e r s e l b e , Ukaz i zakon po dSjstvujušcemu russkomu pravu [Verordnung 
und Gesetz nach dem geltenden russischen Rechte] (Zurnal Ministerstva Justicii 
[Journal des Justizministeriums], Jahrg. 1912, No. 5, S. 49 f.). — K o r f , Rus-
skoe gosudarstvennoe pravo [Russisches Staatsrecht], I.^Teil Moskva [Moskau] 
1915, S. 233 f. — K o r k u n o v , Russkoe gosudarstvennoe pravo [Russisches 
Staatsrecht], 7. Aufl., S.-Peterburg 1913, Bd. II, S. 42 f. — D e r s e l b e , Ukaz i 
zakon [Verordnung und Gesetz], S.-Peterburg 1894, bes. S. 325 f. — L a z a -
r e v s k i j , Lekcii po russkomu gosudarstvennomu pravu [Vorlesungen über 
das russische Staatsrecht], I. Teil Konstitucionnoe pravo [Verfassungsrecht], 
S.-Peterburg 1908, S. 427 f. 
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A n s c h ü t z , Allgemeine Begriffe und Lehren des Verwaltungsrechts 
nach der Rechtsprechung des Oherverwaltungsgerichts (Preussisches Ver-
waltungsblatt, Jahrg. XXII, 1900, S. 83 f.). — D e r s e l b e , Deutsches Staats-
recht (Enzyklopädie der Rechtswissenschaft, hsg. v. Holtzendorff u. Kohler, 
7.Aufl.,Leipzig u.Berlin 1913—5,Bd.IV, S. 151 f.). — D e r s e l b e , Die gegen-
wärtigen Theorieen über den Begriff der gesetzgebenden Gewalt und den 
Umfang des königlichen Verordnungsrechts nach preussischem Staatsrecht, 
2. Aufl., Tübingen u. Leipzig 1901, S. 1 f. Dazu die Besprechungen v. Otto 
M a y e r im Archiv des öffentlichen Rechts (zitiert Arch. öff. R.), Jahrg. XVII, 
1902, S. 464f. und Georg J e l l i n e k im Verwaltungsarchiv, Jahrg. XII, 1904, 
S. 264 f. — D e r s e l b e , „Gesetz", Artikel im Wörterbuch des Deutschen 
Staats- und Verwaltungsrechts, hsg. v. Stengel u. Fleischmann (zitiert WB. 
St.-VgR.), 2. Aufl., Tübingen 1913, Bd. II, S. 212 f. — D e r s e l b e , Kritische 
Studien zur Lehre vom Rechtssatz und formellen Gesetz, Leipzig 1891, S. 22 f. 
(Neudruck Berlin 1913.) — B e r e n d t s , Die Verfassungsentwicklung Estlands 
(Jahrbuch des öffentlichen Rechts [zitiert Jahrb. öff. R.], Bd. XII, 1924, S. 191 
f.). Mit dem Abdruck des estnischen Grundgesetzes, S. 202 f. (Auch in S.-A.) 
Dazu die Besprechung von K o r s a k o v , Eesti põhiseadusest [Vom estnischen 
Grundgesetz] (Päevaleht [Tageblatt], Tallinn [Reval], Jahrg. 1924, Nr. 
176—177). — С s e k e у , Über das handschriftliche Original der ungarischen 
Pragmatischen Sanktion (Arch. öff. R., Jahrg. XXXVI, 1916, S. 103 f.). (Auch 
in S.-A.) — E n g e l m a n n , Das Staatsrecht des Russischen Reiches (Mar-
quardsens Handbuch des Oeffentlichen Rechts, Bd. IV, Hlbd. II, Abt. 1), Frei-
burg i. B. 1889, S. 143 f. — E n g l i s c h , Die Publikation der Gesetze und 
"Verordnungen im Deutschen Reiche und Preussen, Breslau 1911. — F l e i n e r , 
Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 7. Aufl., Tübingen 1922, S. 68 
f. — F l e i s c h m a n n , Der Weg der Gesetzgebung in Preussen (Abhandlun-
gen aus dem Staats- und Verwaltungsrecht, H. 1), Breslau 1898. Dazu die 
Besprechung v. L a b a η d im Arch. öff. R., Jahrg. XIII, 1898, S. 610 f. — 
F r o r m a n n , Eine Streitfrage aus dem Rechte des konstitutionellen Gesetz-
gebungsverfahrens (Arch. öff. R., Jahrg. XIV, 1899, S. 503 f.). — G l a t z e r , 
Das Recht der provisorischen Gesetzgebung (Abhandlungen aus dem Staats-
und Verwaltungsrecht, H. 2), Breslau 1899. Dazu die Besprechung v. L a b a n d 
im Arch. öff. R., Jahrg. XIV, 1899, S. 421 f. — G n e i s t , Gesetz und Budget, 
Berlin 1879. — G r i b o w s k i , Das Staatsrecht des Russischen Reiches (Das 
öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. XVII), Tübingen 1912, S. 24 f. — Grund-
gesetz der Estnischen Republik. Nichtamtliche Uebersetzung. Reval [1920]. — 
G u h i , Bundesgesetz, Bundesbeschluss und Verordnung nach schweizerischem 
Staatsrecht, Basel 1908, S. 12 f. — H a e n e 1, Das Gesetz im formellen und mate-
riellen Sinne (Studien zum Deutschen Staatsrechte, Bd. II), Leipzig 1888. — 
H a r t w i e g , Der Ausgabevermerk auf dem Reichsgesetzblatt (Arch. öff. R., 
Neue Folge Jahrg. III, 1922, S. 97 f.). — H a t s c h e k , Deutsches und 
preussisches Staatsrecht, Berlin 1923, Bd. II, S. 3 f. — D e r s e l b e , Englisches 
Staatsrecht (Marquardsens Handbuch des Oeffentlichen Rechts, Bd. IV, Hlbd. 
II, Abt. 4), Tübingen 1905—6, Bd. I, S. 112 f. — D e r s e l b e , Lehrbuch des 
deutschen und preussischen Verwaltungsrechts, 2. Aufl., Leipzig u. Erlangen 
1922, S. 49 f. — H e r r n r i t t , Grundlagen des Verwaltungsrechtes, Tübingen 
1921, S. 79 f. — Η über, Über die Realien der Gesetzgebung (Zeitschrift für Rechts-
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philosophie,Bd. 1,1913, S. 39 f.).— H u b r i c h , Das Reichsgericht über den Gesetzes-
und Y er Ordnungsbegriff nach Reichsrecht, Berlin 1905. — D e r s e l b e , Die Ent-
wicklung der Gesetzespublikation in Preussen, Greifswald 1918. — D e r s e l b e , 
Die reichsgesetzliche Judikatur über den Gesetzes- und Verordnungsbegriff 
nach preussischem Staatsrecht (Annalen des Deutschen Reiches, Jahrg. XXXVI, 
1904, S. 770 f., 801 f., 911 f.). — J a s t r o w , Das Reichsgesetzblatt (Zeit-
schrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. LXXIX, 1925, S. 40 f.). — 
J e l l i n e k , Georg, Gesetz und Verordnung, Anastatischer Neudruck der Ausgabe 
von 1887, Tübingen 1919. — J e l l i n e k , Walter, Gesetz, Gesetzesanwendung und 
Zweckmässigkeitserwägung, Tübingen 1913, S. 187 f. — D e r s e l b e , Revolution 
und Reichs Verfassung (Jahrb. öff. R., Bd. IX, 1920, S. 108 f.). — K e l s e n , Allge-
meine Staatsléhre, Berlin 1925, S. 231 f. — D e r s e l b e , Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre, 2. Aufl., Tübingen 1923, S.537 f. — K l o e p p e l , Gesetz und 
Obrigkeit, Leipzig 1891. — L a b a n d , Das Budgetrecht nach den Bestimmungen 
der preussischen Verfassungsurkunde, Berlin 1871. — L i e b e n o w , Die Promul-
gation, Berlin 1901. Dazu die Besprechung v. L a b a n d im Arch. öff. R., Jahrg. 
XVII, 1902, S. 740 f. — L o e n i n g , Lehrbuch des Deutschen Verwaltungs-
rechts, Leipzig 1884, S. 225 f. — L u k a s , Über die Gesetzespublikation, Graz 
1903. — M a r t i t z , Ueber den konstitutionellen Begriff des Gesetzes nach 
deutschem Staatsrechte (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 
XXXVI, 1880, S. 241 f.). (Auch in S.-A.) — M a y e r , Otto, Deutsches Ver-
waltungsrecht, I. Bd. 3. Aufl., München u. Leipzig 1924, S. 81 f. — M e y e r , 
Georg, Der Begriff des Gesetzes (Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und 
öffentliche Recht, Bd. VIII, 1881, S. 1 f.). — M e y e r — D o c h o w , Lehrbuch 
des deutschen Verwaltungsrechts, 4. Aufl., München u. Leipzig 1913—5, S. 
17. — Ρ a b s t , Die Sanktions- und Publikationsfrist, Berlin 1909. — R o s i n , 
Gesetz und Verordnung nach badischem Staatsrecht (Freiburger Abhandlun-
gen aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts, H. 18), Karlsruhe 1911, S. 4 f. — 
S e e g er, Das Gesetzgebungsverfahren in der Schweizerischen Bundesversamm-
lung, Weinfelden 1915. — S o m 1 ó, Juristische Grundlehre, Leipzig 1917, S. 341 f. 
Dazu die Besprechung v. P i t a m i c in der Österreichischen Zeitschrift für 
öffentliches Recht, Jahrg. III, 1918, S. 734 f. — S p i e g e l , Gesetz und Recht 
(Prager staatswissenschaftliche Studien, H. 2), München 1913. — Τ e ζ η e r , 
Über die gehörige Kundmachung von Gesetzen nach österreichischem Ver-
fassungsrechte (Juristische Blätter, Jahrg. XVI, Wien 1887, Nr. 4—9). — 
T h o m a , Der Vorbehalt des Gesetzes im preussischen Verfassungsrecht 
(S.-A. aus der Festgabe für Otto Mayer), Tübingen 1916. — T r i e p e l , Der 
Weg der Gesetzgebung nach der neuen Reichs Verfassung (Arch. öff. R., Bd. 
XXXIX, 1920, S. 456 f.). — Wahlgesetz. Das—. (Von der Konst. Versammlung 
am 2. Juli 1920 angenommenes Gesetz über die Wahlen zum Riigikogu, über 
die Volksabstimmung und das Recht der Volksinitiative.) Nichtamtliche 
Übersetzung. Tallinn [Reval] [1920]. — W a n d e r s i e b , Der Präsident in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Frankreich und im Deutschen 
Reiche, Berlin u. Leipzig 1922, S. 73 f. — W e n ζ e 1, Juristische Grund-
probleme. I. Abhandlung: Der Begriff des Gesetzes, Berlin 1920, bes. S. 135 f. Dazu 
die Besprechung v. G i e s e im Arch. öff. R., Neue Folge Bd. III, 1922, S. 360 
f. — W e y r , Rahmengesetze ( Wiener Staatswissenschaftliche Studien, Bd. XI» 
H. 3), Leipzig u. Wien 1913. 
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С a h e n, La Lois et le Règlement, Paris 1903. — Constitution de la 
République Esthonienne, Paris [1920]. — D'à I l o ζ, Répertoire pratique de 
législation, de doctrine et de jurisprudence, t. VII, Paris 1915. — D u c r o c q , 
Cours de droit administratif, 7e éd., Paris 1897—905, t. I, p. 16 et s. — D u -
g u i t , Traité de droit constitutionnel, 2e éd., Paris 1921—4, t. II, p. 140 et s. — 
E s m e i η, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 7e éd., Paris 
1921, t. I, p. 22; t. II, p. 399 et s. — G u i l l o i s , Recherches sur l'application 
dans le temps des lois et règlements, Paris 1912. — H a u r i o u , Précis de 
droit administratif et de droit public, 10e éd., Paris 1921, p. 56 et s. — P i e r r e , 
Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 5e éd., Paris 1919, 
p. 51 et s. — R o s s i , Cours de droit constitutionnel, Paris 1866—7, t. IV, 
p. 205 et s. — V a l e t t e e t B e n a t S t . - M a r s y , Traité de la confection 
des Lois, Paris 1839. 

A n s ο η, The law and Custom of the Constitution, 4th ed. (1909), 
reissue revised Oxford 1911, t. I, p. 240 sq. — B l a c k s t o n e , Commentaries 
on the Laws of England, 19th ed., London 1836, vol. I, chap. 2 sq. — Consti-
tution, The — of the Esthonian Republic, London [1920]. — I I b e r t , Legis-
lative Methods and Forms, Oxford 1901. — Manuel of Procedure in the Public 
Business of the House of Commons, 4th ed., London 1919, p. 139 sq. — 
M a y — W e b s t e r , A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage 
of Parliament, 12th ed., London 1917, p. 345 s q . — S t u b b s , The Constitutional 
History of England, 4th ed., London 1906, vol. II, p. 603 sq. 

C a m m e o , Corso di diritto amministrativo, Padova 1914, p. 26 e seg. 
— C h i m i e n t i , Manuale di diritto costituzionale, Roma 1918—20, vol. II, 
p. 209 e seg. — C o d a c c i - P i s a n e l l i , Legge e regolamento, Città di 
Castello 1900. — D'A 1 e s s i о, Il diritto amministrativo e le sue fonti (Rivista di 
Diritto Pubblico, fase. Maggio-Giugno, parte I, 1913). — D o n a t i , I caratteri 
della legge in senso materiale, estratto dalla Rivista di Diritto Pubblico, Came-
rino 1910. — M a r c h i , Sul concetto di legislazione formale, Milano 1911. — 
O r l a n d o , Le fonti del diritto amministrativo. (Primo trattato completo di 
Diritto Amministrativo Italiano, vol. I.) 2. ed., Milano 1906, p. 26 e seg. — 
P r e s u t t i , Istituzioni di diritto amministrativo italiano, 2. ed., Roma 1917—20, 
vol. I, p. 62 e seg. — R a n a l l e t t i , Principii di diritto amministrativo, Napoli 
1912—5, vol. I, p. 296 e seg. — S a l a n d r a , Corso di diritto amministra-
tivo, 3. ed., Roma 1921, p. 354 e seg. — S a r e d ο, Trattato delle leggi, Fi-
renze 1886. — Z a n o b i n i , La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano, 
Torino 1917. 

С s e к e y , A magyar pragmatica sanctio irott eredetijérôl [Über das 
handschriftliche Original der ungarischen Pragmatischen Sanktion] (A Magyar 
Tudomânyos Akadémia Ertekezései a philosophiai és târsadalmi tudomânyok 
kôrébôl [Abhandlungen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften aus 
dem Bereiche der philosophischen und soziologischen Wissenschaften], Bd. I, 
Nr. 7), Budapest 1916, S. 37 f. — D e r s e l b e , Az Észt. Kôztârsasâg alkot-
mânya és a Baltikum vilâgpolitikai helyzete [Die Verfassung der Republik 
Estland und die weltpolitische Lage des Baltikums] (Magyar Kisebbség [Ungari-
sche Minderheit], Jahrg. V, 1925, S. 120 f.) — E r e к у, Jogtôrténelmi és közigaz-
gatâsi jogi tanulmänyok [Rechtsgeschichtliche und verwaltungsrechtliche Stu-
dien], Eperjes [Eperies] 1917 — 18, Bd. I, S. 212 f. — G r o s s c h m i d , Magânjogi 
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elöadäsok. Jogszabâlytan [Privatrechtliche Vorlesungen. Rechtsnormenlehre], 
Budapest 1905, S. 64f. — J â s z i , A magyar közigazgatäsi jog alapvonalai [Grund-
züge des ungarischen Verwaltungsrechts], Debrecen [Debrezin] 1907, S. 122 f. — 
J e l l i n e k Arthur, A tôrvények kihirdetése a magyar közjog szempontjaból 
[Die Verkündung der Gesetze vom Gesichtspunkte des ungarischen Staats-
rechtes] (Jogtudomänyi Közlöny [Rechtswissenschaftlicher Anzeiger], Jahrg. 
VI, 1881, S. 435 f.). — J ο ó , A magyar tôrvény fogalma és jogi természete 
[Begriff und rechtliche Natur des ungarischen Gesetzes], Kecskemét 1908—10. 
Dazu die Besprechung v. С s e k e y in der Magyar Tarsadalomtudomänyi 
Szemle [Ungarische Sozialwissenschaftliche Revue], Jahrg. VI, 1913, S. 57 f. — 
M â r f f y , Magyar közigazgatäsi és pénzûgyi jog [Ungarisches Verwaltungs-
und Finanzrecht], I. Bd. 2. Aufl. Budapest 1926, S. 14. — M о 1 n â r , Magyar 
közjog [Ungarisches Staatsrecht], I. H. Eger 1921, S. 7 f. — N a g y , Magyar-
orszâg közjoga [Ungarns Staatsrecht], 7. Aufl., Budapest 1914, S. 10,f.; 51 f. 

I. An der Spitze der Verwaltungsrechtsquellen steht das Gesetz. 
Man unterscheidet Gesetz im formellen Sinne und Gesetz 

im materiellen Sinne. Seitdem diese Lehre von L a b a n d 5 für 
das deutsche öffentliche Recht scharfsinnig ausgeführt, dann 
von Georg J e l l i n e k 6 und A n s c h ü t z 7 vornehmlich weiter-
gebildet wurde, kann sie als die herrschende angesehen werden. 
G e s e t z im f o r m e l l e n S i n n e bedeutet jede Anordnung, 
welche von den gesetzgebenden Organen (der Legislative) aus-
geht. G e s e t z im m a t e r i e l l e n S i n n e ist jeder Rechtssatz. 
Dem Ideal des Rechtsstaates würde es entsprechen, wenn jedes 
Gesetz im materiellen Sinne auch zugleich Gesetz im formellen 
Sinne wäre, also jeder Rechtssatz durch den Willen der gesetzge-
benden Gewalt erzeugt würde. Da dieses in der Praxis undurch-
führbar ist, so hat der Rechtsstaat ein eigenes Rechtsinstitut 
geschaffen, welches die Bezeichnung „Rechtsverordnung" führt.8 

Das Gesetz im materiellen Sinne ist ein Begriff nicht des 
positiven Rechts, sondern vielmehr der allgemeinen Rechtslehre, 
deren Aufgabe es ist, ihn dogmatisch zu begründen und auszu-
führen. 

5 Das Budgetrecht, S. 5 f. — D e r s e l b e , Staatsrecht, Bd. II, S. 1 f. — 
Schon vor L a b a n d bei Ε. Α. Chr. [ν. S t о с к m a r], Studien über das 
preussische Staatsrecht II (Aegidis Zeitschrift für deutsches Staatsrecht, Bd. I, 
1866, S. 196 f.). 

6 Gesetz und Verordnung, S. 226 f. 
7 Kritische Studien, S. 23 f. — D e r s e l b e , Gegenwärtige Theorien, 

S. 160 f. — Vgl. zu allen diesen K e l s e n , Hauptprobleme, S. 537 f. 
8 Diese Frage wird unten bei der Verordnung eingehender besprochen. 
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Der im Verfassungsrecht des e s t n i s c h e n F r e i -
s t a a t e s (Eesti Vabariik) gegebene Gesetzesbegriff ist nirgends 
ein materieller, sondern stets ein formeller. Man trifft nirgends 
eine allgemeine Bestimmung darüber, was Gegenstand des Gesetzes 
ist, sondern es heisst nur, dass eine in gewissen Formen erlassene 
Massregel ein Gesetz sei. Also nur die vom Parlamente und 
vom Volke auf dem Wege der Volksabstimmung, d. h. von der 
Legislative ausgehenden Staatswillensakte, nur sie und sie alle, 
heissen „Gesetze". Sie heissen so nur ihrer Form wegen, im 
Hinblick auf den Ursprung und den Weg des Zustandekommens, 
ungeachtet ihres Inhalts, der aus materiellen Gesetzen, d. h. Rechts-
sätzen bestehen kann, in der Regel bestehen wird, aber nicht 
bestehen muss.9 

II. In E s t l a n d v e r s t e h t m a n u n t e r e i n e m Ge-
s e t z d e n v o n d e r S t a a t s v e r s a m m l u n g ( R i i g i k o g u ) 
o d e r v o m V o l k au f d e m W e g e d e r V o l k s a b s t i m -
m u n g a n g e n o m m e n e n u n d im S t a a t s a n z e i g e r (R i ig i 
T e a t a j a ) 1 0 v e r k ü n d e t e n S t a a t s w i l l e n s a k t . (Grundge-
setz11 [Põhiseadus] der Estnischen Republik vom 15. Juni 1920 
[R. T. Nr. 113/114—1920, Gesetznr. 243], §§ 31, 53 und 54.) Für 
den Begriff des Gesetzes sind also nur die wesentlichen Merk-
male s e i n e r F o r m massgebend. 

Der W e g d e r G e s e t z g e b u n g , d. h. der Prozess der 
Gesetzesbildung, gliedert sich in folgende Abschnitte: d i e 
F e s t s t e l l u n g d e s G e s e t z e s i n h a l t s , d i e S a n k t i o n , 
d i e A u s f e r t i g u n g u n d d i e V e r k ü n d u n g . 

1. Die Feststellung des Gesetzesinhalts12 geschieht auf 
Grund der Vorschriften der „Geschäftsordnung der Staatsversamm-
lung" [Riigikogu kodukord]. (Gesetz vom 28. April 1921 [R. T. 
Nr. 33—1921, Gesetznr. 26], §§ 38—58.) Für die auf Grund der 

9 Vgl. für den Begriff des formellen Gesetzes A n s c h ü t z , Staats-
recht, S. 151 f. 

10 Im Folgenden als R. T. angeführt. 
11 Im Folgenden als GG. angeführt. 
12 T r i e ρ e 1 braucht statt dieses L a b a η d sehen Ausdrucks die Be-

zeichnung „Vorbereitung des Gesetzesbeschlusses". (A. a. 0. S. 474 f.) Er 
wendet sich überhaupt gegen das von L a b a η d geschaffene System des Pro-
zesses der Gesetzesbildung. Es wurde nämlich von L a b a η d das als allge-
meingültig bezeichnet, was höchstens für eine Verfassung von ganz bestimmter 
Struktur zutrifft. (A. a. 0. S. 473 f.) T r i e p e l s Bedenken sind besonders für 
die Gesetzgebung der neuen parlamentarischen Republiken sehr zutreffend. 
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Volksinitiative (GG. § 31) eingebrachten Gesetzentwürfe findet 
jedoch die Regel der dreimaligen Lesung nicht statt. Zur Annahme 
oder Ablehnung dieser Gesetzentwürfe genügt die einmalige ein-
gehendere Verhandlung. (Gesetz vom 15. Dezember 1922 über 
die Ergänzung der Geschäftsordnung der Staatsversammlung [R. T. 
Nr. 159—1922, Gesetznr. 105], I zu § 46 der Geschäftsordnung.) 

2. Unter Sanktion wird die Erteilung des Gesetzesbe-
fehls verstanden. Die Sanktion ist der wesentlichste Akt in dem 
Gesetzgebungsverfahren. Dadurch wird der Entwurf zum Gesetz 
erhoben, der Gesetzesinhalt mit Gesetzeskraft ausgestattet. In 
den republikanischen Verfassungen steht dieses Recht den Parla-
menten zu, und eben deshalb ist es nicht so ins Auge springend 
wie in den Monarchien, wo es das wichtigste Recht des Monarchen 
ist. Nach der deutschen Reichsverfassung vom Jahre 1871 war 
das Recht der Sanktion von Reichsgesetzen auch nicht dem Kai-
ser, sondern dem Bundesrat vorbehalten. Nach der Weimarer 
Reichsverfassung vom 11. August 1919 sind die Erteilung des 
Gesetzesbefehls (Sanktion) ebenso wie die Feststellung des 
Gesetzesinhalts Rechte des Reichstages, der allein die Gesetze 
„beschliesst". Die Reichsverfassung spricht das zwar nicht beson-
ders aus, ebenso wie das estnische GG., welches im § 52 sagt: 
„Das Riigikogu e r l ä s s t Gesetze, . . . " und § 53: „Die vom 
Riigikogu a n g e n o m m e n e n Gesetze werden vom Präsidium 
des Riigikogu verkündet". Obwohl es auf die Benennung nicht 
ankommt, wäre es doch vielleicht zutreffender, diese zweite 
Stufe des Gesetzgebungsverfahrens als „ G e s e t z e s b e s c h l u s s " 
zu bezeichnen, da die „Sanktion" in republikanischen Verfassun-
gen im allgemeinen nicht vorkommt. 

3. Die Ausfertigung (Promulgation, früher solennis editio 
legis) ist die Herstellung der authentischen Gesetzesurkunde, 
des Gesetzesoriginals. Sie erfolgt allgemein durch Namens-
unterschrift (Unter f e r t i g un g) und gibt dem Gesetz das Datum. 
Die Ausfertigung der Gesetze bekundet, dass das Gesetz auf ver-
fassungsmässigem Wege zustande gekommen ist, d. h., dass die 
tatsächlichen Voraussetzungen, welche das Staatsrecht für die 
Gesetzeskraft erfordert, im gegebenen Falle vorliegen. Sie stellt 
fest, dass das Gesetz verfassungsmässig beraten, angenommen 
und sanktioniert ist. 

In den konstitutionellen Monarchien fällt der Akt der Aus-
fertigung mit dem der Sanktionierung zusammen. Indem der 
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Monarch das Gesetz in eine Urkunde fasst, bezeugt er nicht nur, 
dass er den Beschluss des Parlaments genehmigt und bekräftigt, 
sondern auch, dass das Gesetz unter Beibehaltung der verfas-
sungsmässigen Formalitäten zustande gekommen ist. Deshalb 
wird auch in den monarchischen Verfassungen die Sanktionie-
rung und Ausfertigung nicht besonders erwähnt. Demgegen-
über war nach der deutschen Reichsverfassung von 1871 (Art. 
17), ebenso wie in der heutigen französischen Verfassung, Sanktio-
nierung, Ausfertigung und Verkündung streng voneinander 
getrennt. Das deutsche Reichsgesetz wurde vom Bundesrat 
sanktioniert, dagegen stand dem Kaiser das Recht der Ausferti-
gung und Verkündung zu. In Frankreich besitzen die Kammern 
das Recht, die Gesetze zu sanktionieren, während die Ausferti-
gung (promulgation) vom Präsidenten und die Verkündung (pub-
lication) vom Minister vollzogen wird. (Art. 8 des Gesetzes vom 
24. Februar 1875 und Art. 3 des Gesetzes vom 25. Februar 1875.)13 

Die Ausfertigung ist also von der Sanktion und der Ver-
kündung der Gesetze scharf zu unterscheiden. Die Ausfertigung 
der Gesetze und der Befehl, dieselben zu verkünden, stehen 
zwischen der Sanktion der Gesetze und ihrer Verkündung durch 
das amtliche Blatt. 

Auf die Schwierigkeiten in der vielfachen Auslegung des 
Wortes P r o m u l g a t i o n (Ausfertigung) macht schon L a b a n d 
aufmerksam, dessen grosses Verdienst es gewesen, zwischen den 
Einzelakten auf dem Wege der Gesetzgebung diese Grenzen zu 
ziehen.14 

13 S. С s e k e у , Sanktion, S. 182 f. 
1 4

 In D e u t s c h l a n d wird die Promulgation bald mit der Sanktionie-
rung (sanctio), bald mit der rechtskräftigen Verkündung (publicatio) ver-
wechselt. Es wird gewöhnlich der zwischen die Sanktionierung und Verkün-
dung fallende Akt, bei dem der Gesetzestext auf dem Reichstage in feierlicher 
und glaubwürdiger Form festgesetzt wurde, ausser Acht gelassen (solennis 
editio = promulgatio). S. L a b a n d , Staatsrecht, Bd. II, S. 21 f. — Vgl. fer-
ner J e l l i n e k , Gesetz und Verordnung, S. 321 f. — L i e b e n o w , a. a. 
O. S. 61 f. — L u k a s , a. a. 0. S. 4 f. — Solche verworrene Begriffe von der 
Promulgation sind aber auch in anderen Staaten vorherrschend. Auch die 
französische Rechtsentwicklung schuf im Gesetze vom 9. November 1789 die 
Grundlagen der Lehre von der Promulgation. S. V a l e t t e e t B e n a t S t . -
M a r s y , а. а. О. p. 205 et s. — R o s s i , a. a. 0. t. IV, p. 245 et s. — P i e r r e , 
a. a. 0. p. 560 et s. — In U n g a r n veränderte sich und wechselte auf bloss 
gewohnheitsrechtlicher Grundlage der Begriff der „solennis editio" und der 
„promulgatio". S. J o ó , a. a. O. S. 24, 214 f. — C s e k e y , Sanktion, S. 176 f. 
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Die Ausfertigung und die Verkündung sind in der Weima-
rer Reichsverfassung als zwei besondere Handlungen aufgeführt 
und dem Reichspräsidenten übertragen. Nach Art. 70 hat dieser 
„ . . . die verfassungsmässig zustande gekommenen Gesetze a u s -
z u f e r t i g e n und binnen Monatsfrist im Reichs-Gesetzblatt zu 
v e r k ü n d e n " . Schon der Wortlaut des Artikels bringt zum 
Ausdruck, dass die Ausfertigung und Verkündung der Gesetze 
als Pflicht des Reichspräsidenten angesehen werden. Er könnte 
dafür vor dem Staatsgerichtshof verantwortlich gemacht werden, 
wenn er ein Gesetz ausfertigen würde, das nicht nach den Vor-
schriften der Verfassung über das Verfahren bei der Gesetzge-
bung erlassen worden wäre. 

Das estnische Verfassungsrecht kennt nicht einen ausser-
halb oder über den Parteien stehenden Staatspräsidenten im 
Sinne des republikanischen Staatshauptes. Der s. g. „Staats-
älteste" (riigivanem) ist zugleich Vorsitzender der Regierung des 
Freistaates (vabariigi valitsus), d. h. des Ministerrates. Er ist 
also politisch verantwortlicher Ministerpräsident, der zugleich mit 
den anderen Ministern vom Riigikogu zu berufen und zu ent-
lassen ist. (§§ 58 und 59 des GG.) Aus der eben gekennzeich-
neten rechtlichen Stellung des Staatsältesten folgt, dass er dem 
Parlament gegenüber kein Gegengewicht repräsentiert, und dass 
er als blosses Exekutivorgan keine Mitwirkung in der Erzeu-
gung des obersten Staatswillens auf dem Wege der Gesetzge-
bung besitzen kann. Dem Staatsältesten in Eesti steht weder 
das Recht der Sanktion, noch der Ausfertigung, noch der Ver-
kündung der Gesetze zu. Da nach der estnischen Verfassung 
alle diese Rechte von der Staatsversammlung ausgeübt werden, 
sind die Sanktion und die Ausfertigung der Gesetze einheitlich 
und nicht voneinander zu unterscheiden, ebenso wie in den 
Monarchien, wo diese Rechte dem Monarchen zustehen.15 

In der estnischen Gesetzgebung fällt also der Akt der 
Sanktion (Gesetzesbeschluss) mit dem der Ausfertigung zusam-
men. Der Weg der Gesetzgebung nimmt also nach der dritten 
Lesung des Entwurfs folgenden Verlauf. Der Parlamentsbe-
schluss kommt in die s. g. Redaktionskommission, die aus dem 
Referenten des Gesetzentwurfes und drei beständigen Mitgliedern 

15 Indem der Monarch das Original des Gesetzes unterschreibt, sank-
tioniert und beurkundet er es zugleich. 
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besteht. Hier kann der Entwurf nur sprachliche oder stilistische, 
aber keine inhaltliche Umgestaltung erhalten. (§ 55 der Geschäfts-
ordnung.) Das vom Riigikogu angenommene Gesetz kann jedoch 
auf Grund des Beschlusses desselben auch ohne Mitwirkung der 
Redaktionskommission verkündet werden. (Anmerkung18 zu 
§ 5 5 der Geschäftsordnung.) 

Die Redaktionskommission legt den ihr zur Redigierung 
gegebenen Gesetzentwurf17 in endgültig redigierter Form möglichst 
in der nächsten Sitzung dem Riigikogu z u r A n n a h m e vor. 
(§ 56.) Die Redaktionsarbeit kann in der Sitzung des Riigikogu 
weiter verhandelt werden. Ein Gesetz wird als vom Riigikogu 
a n g e n o m m e n betrachtet, wenn alle die Redaktion betreffenden 
Vorschläge vom Riigikogu durch Abstimmung angenommen 
worden sind. Gesetze, welche das Riigikogu beschlossen hat anzu-
nehmen, ohne dass sie vorher der Redaktionskommission eingehän-
digt worden sind, werden als angenommen angesehen, nachdem 
sie in dritter Lesung angenommen sind. (§57 der Geschäftsord-
nung.) 

Nach der in dieser Weise erfolgten Annahme des Gesetzes 
kommt die Reihe an seine A u s f e r t i g u n g . Sie besteht in 
der Fertigstellung der das Gesetz enthaltenden Urkunde; dies 
geschieht durch unterschriftliche Vollziehung. Die Originalur-
kunde des Gesetzes wird vom Präsidenten und Sekretär der 
Staatsversammlung unterfertigt und mit dem Datum der Annahme 
des Gesetzes seitens des Riigikogu versehen. Dieses gilt als Tag 
der Erlassung des Gesetzes.18 Die Ausfertigungsformel des Ge-

16 Solche s. g. „Anmerkungen" (märkus), welche für die westeuropäische 
Rechtssprache sehr fremd klingen, kommen in den estnischen Gesetzen häu-
fig vor. Das ist ein Pesthalten an dem russischen Gesetzgebungsverfahren, 
bei welchem die Gesetze den Weg für die Ausnahmefälle im Interesse der Be-
vorzugten frei gelassen haben. Diese gesetzgeberische Bequemlichkeit ist mit dem 
modernen Begriff des Gesetzes kaum vereinbar. Das Gesetz muss imperativ, 
klar und kurzgefasst sein. Es ist eine allgemeine Rechtsquelle, in welcher 
generelle und abstrakte, aber keine individuelle Rechtsnormen enthalten sind. 

17 Die Geschäftsordnung des Riigikogu sagt hier wie auch an anderen 
Stellen unrichtig „ G e s e t z " (seadus), obwohl es sich hier bis zur endgültigen 
Annahme von der Staatsversammlung bloss um einen G e s e t z e n t w u r f 
(seaduseelnõu) handelt. 

1 8 Dasselbe Verfahren besteht auch in der S c h w e i z . Nachdem ein 
Gesetz oder ein Beschluss von beiden Abteilungen der Bundesversammlung 
angenommen ist, wird durch die Bundeskanzlei eine Originalausfertigung be-
sorgt, namens der Bundesversammlung von den Präsidenten und Protokoll-
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setzes führt folgende Aufschrift: „Vom Riigikogu am [Tag, Mo-
nat, Jahr] angenommenes Gesetz über [Titel des Gesetzes]".19 

4. Der Schlussakt der Gesetzgebungstechnik ist die Yer-
kündnng des Gesetzes. Das durch die Sanktion entstan-
dene, durch die Ausfertigung in eine Urkunde gefasste Gesetz 
muss noch rechtsgemäss verkündet werden, um den Behörden 
und den Untertanen gegenüber Wirksamkeit zu erlangen. Ei-
gentlich besteht der allerhöchste Staatswille bereits bei der Sank-
tionierung. Ein sanktionierter Parlamentsbeschluss ist eigent-
lich schon ein Gesetz. Aber die Sanktionierung hat keine selbst-
ständige Wirkungskraft. Sie geschieht nämlich nicht öffentlich, 
und so erhält vor der Verkündung niemand Kenntnis davon. 
Um die gewünschten Wirkungen zu erzielen, muss das Gesetz 
öffentlich zur Kenntnis gebracht, d. h. es muss verkündet werden. 
E b e n d e s h a l b w i r d d e r V e r k ü n d u n g d ie . R e c h t s -
w i r k u n g b e i g e m e s s e n , d a s s v o n i h r an d i e G ü l t i g -
k e i t d e s G e s e t z e n b e g i n n t . 

Um die Publikation zu bewerkstelligen, welche in früheren 
Zeiten mit der Promulgation (solennis editio legis) oft zusam-
menfiel und teils in den Parlamenten, teils an öffentlichen Orten 
erfolgte,20 sind im Laufe des 19. Jahrhunderts fortlaufende 
Gesetzsammlungen eingeführt worden. Wie so vieles auf dem 
Gebiete des Staats- und Verwaltungsrechts, wurde diese Errun-
genschaft der Menschheit von der französischen Revolution gege-

führern der beiden Räte mit Angabe des Datums der Annahme unterzeichnet 
und dem Bundesrat zur Bekanntmachung und Vollziehung mitgeteilt. Das 
einfache Bundesgesetz trägt das Datum des Tages, an welchem die Überein-
stimmung zwischen beiden Räten (Nationalrat und Ständerat) zustande ge-
kommen ist. (Art. 32 des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1902 über den Ge-
schäftsverkehr.) S. F1 e i n e r , Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tübingen 
1923, S. 406. 

19 „Riigikogu poolt [päev, kuu, aasta] vastuvõetud [päälkiri] seadus". 
2 0 Ein derartiges formelles Verkündungsverfahren fand auf dem älte-

ren deutschen Reichstage statt und ist auch heute im englischen Parlament 
gebräuchlich. Vgl. darüber ausführlicher L a b a n d , Staatsrecht, Bd. II, S. 
14 f. — L i e b e η о w , a. a. O. S. 65 f. — L u k a s , a. a. О. S. 29 f. — 
H a t s c h e k , Englisches Staatsrecht, Bd. I, S. 131 f. — В 1 а с к s t o n e, a. a. О. 
vol. I, chap. 2 sq. — M a y — W e b s t e r , a. a. 0. p. 391 sq. — Über das 
ähnliche Verfahren im ungarischen Staatsrechte vgl. J o ó , a. a. O. S. 215 
f. — C s e k e y , Sanktion, S. 176 f. — Über den Irrtum L a b a n d s , der 
der ungarischen solennis editio legis deutschen Ursprung zuschreibt (Staats-
recht. Bd. II, S. 15 f.), siehe die beiden letzt angeführten Stellen. 
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ben. Damit wurde die Kenntnis des Rechtes, nach dem sie 
beherrscht werden sollten, den Untertanen auf ausreichende 
und zuverlässige Art zugänglich gemacht. „Das Wesen des 
Publikationsblattes — schreibt kürzlich J a s t r o w — hängt aufs 
engste mit der allgemein-politischen Entwicklung und den An-
schauungen über das Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern 
zusammen. Die Korrektheit seiner Herstellung, seine Vollständig-
keit und allgemeine Zugänglichkeit bildeten die Grundlage aller 
Grundlagen für eine freiheitliche Gestaltung des Verhältnisses 
von Herrschern und Beherrschten."21 

Diese charakteristischen Worte müssen hier umso mehr betont 
werden, als der Gebrauch der estnischen Staatsversammlung 
einen nicht nur willkürlichen, sondern vom Standpunkte der all-
gemeinen Staatsrechtslehre durchaus unhaltbaren Weg einge-
schlagen hat. Für die Verkündung der Gesetze sind nämlich 
die §§ 53—54 des GG. massgebend. Diese §§ lauten: „Die vom 
Riigikogu angenommenen Gesetze werden vom Präsidium des 
Riigikogu v e r k ü n d e t . " (§ 53.) „Ein Gesetz tritt in Kraft, falls 
im Gesetz selbst keine andere Ordnung und kein anderer Termin 
vorgesehen ist, am zehnten Tage nach seiner V e r k ü n d u n g 
im >Riigi Teataja«." (§ 54.)22 

2 1 J a s t r o w , a. a. 0. S. 107 f. 
2 2 §53. Riigikogu poolt vastuvõetud seadused k u u l u t a b v ä l j a 

Riigikogu juhatus. 
§ 54. Kui seaduses eneses muud korda ja tähtaega ei ole ette nähtud, 

hakkab ta maksma kümnendal päeval peale a v a l d a m i s t „Riigi Teatajas". 
Im § 53 des estnischen Originaltextes heisst es also „kuulutab välja" 

(verkündigt), im § 54 dagegen „peale avaldamist" (nach seiner Kundmachung). 
Diesen Ausdrucksvarianten darf aber keine verschiedene juristische Bedeutung 
beigemessen werden. In der deutschen Terminologie sind die Ausdrucks-
varianten Publikation, Kundmachung, Verkündung ganz gleichbedeutend. 
Die amtliche französische Übersetzung des GG. braucht jedesmal den Ausdruck 
„publication", die amtliche englische benutzt den Ausdruck „promulgated" und 
„promulgation," während der nichtamtliche deutsche Text die zwei verschiedenen 
estnischen Ausdrücke mit „veröffentlicht" und „Veröffentlichung" wiedergibt. 

Ist also im Gesetz der Anfangstermin seiner Geltung weder bestimmt, 
noch die Bestimmung desselben vorbehalten (sie kann entweder einem späte-
ren Gesetz oder der Regierung, bzw. dem Minister vorbehalten werden), so 
beginnt die bindende Kraft des Gesetzes mit dem zehnten Tage nach dem 
Ablauf desjenigen Tages, an welchem die betreffende Nummer des Staatsan-
žeigers in Tallinn (Reval) ausgegeben worden ist. Deshalb muss auf jeder 
Nummer des Riigi Teataja der Tag angegeben werden, an welchem die Aus-

2 
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• Nach dem Wortlaut dieser §§ ist die Verkündung der Gesetze 
nicht nur Recht, sondern vom GG. auferlegte P f l i c h t des Riigi-
kogu und zur Erlangung der verbindlichen Kraft der Gesetze 
verfassungsmässig e r f o r d e r l i c h . Trotz dieser grundsätzlichen 
Anordnung hat das Riigikogu in dringenden Fällen öfters in 
der Schlussformel eines Gesetzes ausgesprochen, dass „dieses 
Gesetz m i t s e i n e r A n n a h m e Gültigkeit erlangt."23 Diese 
Bestimmung jedoch widerspricht derAnordnung des GG. und erin-
nert sehr an die Omnipotenzbestrebungen eines Revolutionsparla-
ments, was aber die Vernichtung des parlamentarisch-konstitutio-
nellen Gedankens der demokratischen Republik bedeuten würde. 
Es lässt sich kaum etwas denken, was dem Sinn der parlamen-
tarischen Übung mehr widerspräche, als die Anschauung, ihr 

gäbe desselben in Tallinn erfolgt ist. Die Zwischenzeit ist die s. g. I n k u -
b a t i o n s f r i s t (vacatio legis). 

23 „See [käesolev] seadus hakkab maksma tema vastuvõtmisega." Vgl. 
ζ. Β. das Gesetz vom 15. Dezember 1922 über die Ergänzung der Geschäftsord-
nung des Riigikogu (R. T. Nr. 159 — 1922, Gesetznr. 105). Ebenso verfügt eine 
ganze Reihe neuerer Gesetze. (Vgl. R. T. Nr. 15/16 — 1925, Gesetznr. 2 und 
3; R. T. Nr. 29/30 — 1925, Gesetznr. 7; R. T. Nr. 95/96 — 1925, Gesetznr. 
34; R. T. Nr. 187/188— 1925, Gesetznr. 102 und 103.) — Als diese Bestim-
mung ins Gesetz vom 12. April 1924 über die Veränderung des Gesetzes 
über die Verlängerung der Pachtkontrakte der Kleinpächter (R. T. Nr. 
51/52 — 1924, Gesetznr. 17) wieder aufgenommen wurde, hat sie eine 
lebhafte Debatte ausgelöst. Bei diesem Gesetz handelte es sich nämlich 
um das Eingreifen in Hab und Gut des Untertans, für den ein Gesetz 
erlassen wurde, ohne ihn davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Diesen 
richtigen Standpunkt nahm der Abgeordnete E i n b u η d ein. (S. II Riigikogu 
protokollid. 3. istungjärk 1924. a. [Protokolle der II. Staatsversammlimg. 3. 
Session 1924], Sp. 2014 f.) — Sehr zutreffend hat der Abgeordnete L a i d o n e r 
darauf hingewiesen, dass die Bestimmung, dass das Gesetz mit dem Moment 
seiner Annahme in Kraft tritt, ein Absurdum sei, da kein Gesetz früher in 
Kraft treten könne, als es publiziert worden ist. (Ebenda Sp. 2013.) — Rich-
tig bemerkte auch der Abgeordnete R e i : „Meie põhiseaduse järele näib 
ikkagi nii olevat, et iga seadus peab t i n g i m a t a v ä l j a k u u l u t a t a m a." 
[Nach unserem Grundgesetz scheint die Sache doch so zu sein, dass jedes 
Gesetz u n b e d i n g t v e r k ü n d e t w e r d e n muss.] (Ebenda Sp. 2015.) — 
Der Hinweis des Abgeordneten A n d e r k o p p auf das englische Ver-
fahren (ebenda Sp. 2013 f.), nach dem die Gesetze nicht verkündet werden, 
war ganz verfehlt. Abgesehen davon, dass die Authentikation der Gesetze 
durch den Clerk des englischen Parlaments die Publikation vollständig ersetzt, 
ist es unzulässig für die rechtlichen Einrichtungen einer parlamentarischen 
Republik die meistens auf Gewohnheitsrecht beruhenden Institutionen Englands 
(eventuell auch Ungarns) vorbildlich zu machen, welche mit ihren historischen, 
monarchischen Verfassungen auf der ganzen Erde allein dastehen. 
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Wesen bestehe darin, dass die Mehrheit tun könne, was sie 
wolle.24 

D e r v e r f as s u n g s g e m ä s s e G r u n d s a t z i s t , d a s s 
j e d e s G e s e t z im a m t l i c h e n O r g a n zu v e r ö f f e n t -
l i c h e n i s t , u n d d a s s n i c h t s G e s e t z w i r d , w a s n i c h t 
so v e r k ü n d e t i s t . Da im Rechtsstaate keine Unsicherheit 
der Rechtsquellen herrschen darf, überschattet die Verkündung 
als die Grundlage allen Verfassungslebens alle anderen dies-
bezüglichen Einrichtungen. Im Rechtsstaate hat der Untertan 
bei dem heutigen Publikationssystem einen Rechtsanspruch dar-
auf, dass alles, was als Rechtsnorm von der Obrigkeit erlassen, 
ihm auch ordnungsgemäss bekannt gemacht wird. Sonst könnte 
er nicht auf Grund des Rechtssatzes „ignorantia juris nocet" zur 
Verantwortung gezogen werden, was im 2. Absatz^ des § 4 des 
estnischen GG. mit den Worten ausgedrückt wird : „Niemand 
kann sich mit Unkenntnis des Gesetzes entschuldigen." Das 
Gesetzblatt erhält also ein Publikat ionsmonopol. W a s i m 
G e s e t z b l a t t n i c h t s t e h t , g i l t n i c h t a l s R e c h t s s a t z . 2 5 

Nach K e l s e n , einem der bedeutendsten Staatsrechtslehrer 
unserer Zeit, ist sogar die Terminologie, die von der „Publikation eines 
G e s e t z e s " spricht, inkorrekt, denn „Was publiziert wird, ist kein 
Gesetz, sondern ein sanktionierter Parlamentsbeschluss, der durch 
die Publikation erst zum Gesetz wird."26 Nach dieser Auffassung 
wäre der Wortlaut auch des estnischen GG. verfehlt, indem es von 
der Verkündung der vom Riigikogu angenommenen „Gesetze" 
spricht. Der herrschenden Lehre27 nach dagegen ist der sank-

24 S. J a s t r o w , a. a. 0. S. 113. 
25 S. H a t s c h e k , Staatsrecht, Bd. II, S. 92. — „Der wesentliche Punkt, 

— schreibt L a b a n d , — auf welchen es allein ankommt, ist der R e c h t s -
s a t ζ , welcher dem Abdruck in einem gewissen Blatt d i e K r a f t d e r V e r -
k ü n d i g u n g beilegt. Die Wirkung dieses Rechtssatzes ist es, dass das Gesetz 
durch d i e s e n Abdruck als aller Welt verkündet gilt, auch wenn niemand 
von seinem Inhalt Notiz genommen haben sollte." „Es giebt daher keine 
rechtswirksame Verkündigung ausser auf Grund eines Rechtssatzes, welcher 
einer gewissen Art Bekanntmachung die Rechtswirkung der Verkündigung 
beilegt." — Die Verkündigung von Rechtsverordnungen (Arch. öff. R., Bd. XVIII, 
1903, S. 312). 

26 Hauptprobleme, S. 419. — Übereinstimmend T r i e p e 1, a. a. 0. S. 474. 
27 An der Spitze mit H a e η e 1 (a. a. 0. S. 159) und L a b a η d 

(Staatsrecht, Bd. Il, S. 57). Vgl. noch J e l l i n e k , Die rechtliche Natur der 
Staatenverträge, Wien 1880, S. 35. — Andere Meinung bei K e l s e n , Haupt-
probleme, S. 419 f. 
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tionierte Parlamentsbeschluss bereits schon ein Gesetz;
2 8

 es hat 
jedoch noch keine bindende Kraft. Um diese zu erlangen, muss 
das Gesetz ordnungsgemäss verkündet werden. In Wirklichkeit 
beruht aber diese bindende Kraft ebenfalls nicht auf der Verkün-
dung, sondern wiederum auf der Sanktionierung, deren Folgerung 
ihrerseits wieder die Ausfertigung und die Verkündung sind.29 

Die Gesetze erlangen ihre bindende Kraft nur scheinbar durch 
die Verkündung. Dies ist nur ein praktisches Erfordernis. Dar-
aus, dass niemand verpflichtet ist, sich vor der Verkündung an 
das ansonst geschaffene und sanktionierte Gesetz zu halten, folgt 
nicht, „dass das sanktionierte Gesetz nicht endgültig geschaffen 
wäre, bevor es verkündet ist, sondern, dass vor der Verkündung 
der Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit desselben nicht eintreten 
kann." 30 

Die Rechtswirkung der Verkündung ist, dass die R e c h t s -
g ü l t i g k e i t des Gesetzes von der Veröffentlichung im Gesetzblatt 
an zählt, und dass das so verkündete Gesetz nur durch actus 
contrarius, d. h. wieder nur in Form eines Gesetzes, abgeändert 
werden kann. Das ist die f o r m e l l e G e s e t z e s k r a f t . Von 
der Rechtsgültigkeit des Gesetzes unterscheidet sich die R e c h t s -
W i r k s a m k e i t desselben, d. h. die bindende Kraft des Gesetzes 
für die, welche es angeht. Das ist die m a t e r i e l l e G e s e t z e s -
k r a f t , welche auch später eintreten kann, wenn nämlich das 
Gesetz nicht am Tage der Verkündung in Kraft tritt. In diesem 
Falle ist das verkündete Gesetz schon fertig, d. h. rechtsgültig, 
im Leben jedoch noch nicht anwendbar, d. h. noch nicht rechts-
wirksam. Die materielle Gesetzeskraft gründet sich aber auf 
der formellen, so dass die materielle Gesetzeskraft vor der for-
mellen nicht eintreten kann. Das Gegenteil würde bedeuten, 
dass das Gesetz vor seinem rechtsgültigen Zustandekommen 
(d. h. vor der Verkündung) Veränderungen in der Rechtsordnung 
verursachen könnte. 

28 Nach T e z n e r (a. a. 0. S. 49 f.) ist der promulgierte, erste, sank-
tionierte handschriftliche Text eigentlich das „leibhaftige Gesetz." 

29 Vgl. С s e k e у , Sanktion, S. 185. Der im Texte gegebene letzte 
Nebensatz wurde hier aus dem Ungarischen unrichtig folgendermassen über-
tragen : „die [nämlich die Sanktion] wiederhin eine Folge der Promulgation 
und Publikation ist." Der ungarische Originaltext entspricht richtig dem 
oben im Texte gegebenen "Wortlaut, („a minek viszont a promulgatio és publi-
catio a kôvetkezménye." — A magyar pragmatica sanctio, S. 46.) 

3 0 S. Gr о s s с h m i d, a. a. 0. S. 101. 
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Das ausserordentliche Verfahren des estnischen Riigikogu 
widerspricht also der allgemeinen Rechtsüberzeugung, aber nicht 
nur dieser, sondern auch dem GG. Die Auffassung des Abge-
ordneten A n d e r k o p p , dass laut den Bestimmungen des GG. ein 
Gesetz n i c h t e r s t p u b l i z i e r t zu werden braucht, um in 
Kraft treten zu können, und dass es vollkommen d e r S t a a t s -
v e r s a m m l u n g ü b e r l a s s e n bleibt, festzusetzen, von wel-
chem Moment an ein Gesetz in Kraft treten soll31: bedeutet nicht 
nur eine willkürliche Auslegung des GG., sondern sie ist juri-
stisch unhaltbar. 

Obwohl die §§ 53—54 des GG. von der Verkündung 
der „ G e s e t z e " sprechen, sind darunter keineswegs die r e c h t s -
g ü l t i g e n G e s e t z e zu verstehen. Es handelt sich bloss 
um das sanktionierte, aber noch nicht rechtsgültige Gesetz, denn 
dieses kann rechtswirksame Änderungen in der Rechtsordnung 
erst nach seiner Verkündung erzeugen. Wenn K e l s e n , wie 
oben gesagt,32 es für inkorrekt hält, von der „Publikation der 
G e s e t z e " zu sprechen, kann unter der Bezeichnung „ G e s e t z " 
jedoch nur der oben angedeutete Sinn verstanden werden. Sonst 
wäre der Wortlaut des Art. 70 der Weimarer Reichsverfassung 
ebenso inkorrekt, wenn er sagt: „Der Reichspräsident hat die 
verfassungsmässig zustande gekommenen G e s e t z e auszuferti-

31 „Siin antakse õigus Riigikogule ise ära määrata, kuidas, missugu-
ses korras seadus maksma hakkab." [Hier wird der Staatsversammlung das 
Recht gegeben, selbst zu bestimmen, wie, in welcher Ordnung das Gesetz in 
Kraft tritt.] A. a. 0. Sp. 2015 f. — Derselben Meinung schloss sich neulich 
T i e f in seinem Referat „Seaduste maksmahakkamine põhiseaduse järele" 
[Das Inkrafttreten der Gesetze nach dem Grundgesetz] an, welches von ihm 
am V. Juristentag (V. õigusteadlaste päev) in Dorpat den 8. April 1926 \-or-
getragen wurde. Er stellte die folgenden drei Thesen auf: 1. Nach dem GG. 
kann das Gesetz ohne Verkündung in Kraft treten. 2. Die Verkündung des 
Gesetzes kann nicht nur durch Veröffentlichung im R. T. geschehen, sondern 
auch in anderer Weise nach der Bestimmung des Präsidiums des Riigikogu. 
3. Das Gesetz, in dem gesagt wird, dass es mit seiner Annahme in Kraft 
tritt, und für dessen Verkündung keine besondere Verfügung getroffen wird, 
tritt am zehnten Tage nach seiner Veröffentlichung im R. T. in Kraft und 
erlangt die rückwirkende Kraft bis zum Moment seiner Annahme. — Vgl. zur 
vollständigen Unhaltbarkeit dieser Auffassung die Ausführungen des Mitrefe-
renten C s e k e y , Seaduste väljakuulutamine Eestis [Die Verkündung der Ge-
setze in Estland] (Õigus [Das Recht], Jahrg. VII, 1926, im Druck). 

3 2 S. 19. 
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gen und binnen Monatsfrist im Reichs-Gesetzblatt
33

 zu verkün-
den." Niemand versteht in der deutschen Theorie und Praxis 
darunter ein schon vor der Verkündung rechtsgültiges Gesetz. 
Die Verkündung der Gesetze wird auf Grund des angeführten 
Artikels in erster Linie als P f l i c h t des Reichspräsidenten auf-
gefasst. Bei der Unterlassung der Verkündung könnte er durch 
Anklage vor dem Staatsgerichtshof persönlich zur Rechenschaft 
gezogen werden.34 

Bei der heutigen Verkündungsmethode herrscht im Rechts-
staate der s. g. P u b l i k a t i o n s z w a n g für das zur Verkün-
dung berechtigte oder verpflichtete Staatsorgan ; ferner die 
G e b u n d e n h e i t desselben an die Verkündungsformen, welche 
v e r f a s s u n g s m ä s s i g feststehen und für a l l e G e s e t z e 
gelten. 

Die Bestimmung des estnischen GG. kann auch nicht an-
ders aufgefasst und ausgelegt werden. Nach dem § 53 des GG. 
wird der Staatsversammlung die P f l i c h t auferlegt, die Gesetze 
zu verkünden. Verkündung bedeutet also so viel wie V e r k ü n -
d u n g s b e f e h l . Der §54 des GG. bestimmt auch das Organ, 
wo die Verkündung stattfinden muss. In der Rechtssprache be-
deutet das soviel, dass jedes Gesetz dem Riigi Teataja zur Ver-
kündung zu übergeben ist, und dass nichts Gesetzeskraft hat, 
was nicht in dasselbe aufgenommen ist. Der Verkündung 
unterliegen a l l e G e s e t z e , ganz gleich wie sie erlassen sind ; 
also auch Gesetze, welche nicht das Riigikogu, sondern das 
Volk in der Volksabstimmung endgültig festgesetzt hat. Ein im 
Riigi Teataja nicht veröffentlichtes Gesetz kann in Estland we-
der die Gerichte und Verwaltungsbehörden, noch die Untertanen 
binden. Auf Grund seines Prüfungsrechts könnte der Richter die 
Anwendung eines solchen Gesetzes verweigern.36 

33 Seit 1922 „Reichsgesetzblatt". 
34 Vgl. W a n d e r s i e b , а. a. 0. S. 76. — S t i e r - S o m l o , Die 

Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, 2. Aufl., Bonn 1920, 
S. 162. — T r i e ρ e 1. a. a. 0. S. 534. 

3 5 Die italienische Gesetzgebungspraxis hat auch den estnischen ähnliche 
Fälle statuiert. Es wurden Gesetze erlassen, deren Inkrafttreten v o n i h r e m 
D a t u m ab, d. h. von dem der Ausfertigung, bestimmt war, während die Verkün-
dung erst später erfolgte. Die Entscheidung des Kassationshofes in Rom vom 
26. Juli 1919 hat dieser Übung ein Ende bereitet; denn es ist undenkbar, dass 
ein sanktioniertes, aber noch nicht verkündetes Gesetz gegenüber einem 
Staatsbürger als wirkungskräftig und die Gehorsamspflicht erzeugend gelte. 
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Der Nebensatz des § 54 des GG.: „falls im Gesetz selbst 
keine andere Ordnung und kein anderer Termin vorgesehen ist" 
findet sich auch in anderen Verfassungen.36 Diese Bestimmung 
bezieht sich aber nur auf die m a t e r i e l l e Gesetzeskraft, der 
die formelle, wie es oben ausgeführt wurde, vorangehen muss. 
Diese Formel verleiht der Ötaatsversammlung nur das Recht, die 
materielle Gültigkeit des Gesetzes zu bestimmen. Die formelle 
Gesetzeskraft in der Form der Veröffentlichung wird schon im 
GG. vorgeschrieben. 

Die europäischen Staaten haben mit der Einführung des 
Systems des französischen Gesetzblattes gleichzeitig auch die 
Art der f o r m e l l e n V e r k ü n d u n g angenommen. Während 
es dem Gesetzgeber beim alten, s. g. m a t e r i e l l e n P u b l i -
k a t i o n s p r i n z i p darauf ankam, dass der Gesetzesinhalt dem 

Die Entscheidung mitgeteilt in Giurisprudenza Italiana, vol. LXXI, 1919, p. 840 
e seg. — Vgl. dazu S i o t t o - P i n t ó r , Das Verfassungsrechtsleben in Italien 
in den Jahren 1913—1922 (Jahrb. öff. R., Bd. XI, 1922, S. 159). 

Die Ideologie der estnischen Staatsversammlung wurde diesmal unwill-
kürlich wieder von der russischen Auffassung beeinflusst. Der Artikel 91 des 
russischen Staatsgrundgesetzes vom 23. April 1906 spricht den Grundsatz 
richtig aus : „Die Gesetze werden durch den Dirigierenden Senat in einem 
bestimmten Verfahren zur allgemeinen Kenntnis gebracht und t r e t e n v o r 
i h r e r P u b l i k a t i o n n i c h t i n K r a f t . " Der Artikel 93 durchbricht aber 
sofort nach russischer Art diesen richtigen allgemeinen Grundsatz mit der 
folgenden Ausnahme : „In dem Gesetze selbst kann bestimmt sein, dass das-
selbe schon vor der Publikation auf Grund telegraphischer oder durch Staffetten 
bewirkter Mitteilung in Kraft tritt." Abgedruckt bei S c h l e s i n g e r , Die 
Verfassungsreform in Russland (Jahrb. öff. R., Bd. II, 1908, S. 429). — In 
solchen dringenden Fällen kann aber die estnische Regierung auf Grund des 
Punktes 5 des § 60, bezw. des Absatzes 2 des § 82 des GG. den Schutzzustand 
proklamieren und die Mobilisation anordnen. — Offenbar handelt es sich im 
russischen Staatsgrundgesetz um eine Vermischung des formellen (Art. 91) 
mit dem materiellen Publikationsprinzip (Art. 93). S. oben im Text. 

3 6 Nach Art. 71 der Weimarer Reichsverfassung: „soweit sie nichts 
anderes bestimmen,..." — Laut § 4 des ungarischen Gesetzartikels LXVi : 1881 : 
„Inwieferne der Zeitpunkt, an welchem die Wirksamkeit irgend eines Gesetzes 
beginnt, in dem Gesetze selbst nicht bestimmt, oder die Festsetzung des Ter-
mines dem Ministerium nicht überlassen worden ist, begin-nt die bindende 
Kraft eines jeden Gesetzes am 15. Tage nach der Kundmachung des Gesetzes 
in der Landes-Gesetzsammlung, weshalb auch auf jeder Nummer der Gesetz-
sammlung der Tag der Hinausgabe desselben auszusetzen ist." Authen-
tische Übersetzung des kön. ung. Ministeriums des Innern. Reichsgesetz-
sammlung für das Jahr 1881. 
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Untertan t a t s ä c h l i c h bekannt werde, begnügt er sich beim 
f o r m e l l e n P u b l i k a t i o n s p r i n z i p damit, bloss die Mög-
l i c h k e i t zu schaffen, dass der Untertan von dem Gesetzesin-
halt Kenntnis erhalte. Das geschieht dadurch, dass die Verkün-
dung mit der Ausgabe des Gesetzblattes erfolgt. Es kann aber 
vorkommen, dass die tatsächliche Ausgabe des Gesetzblattes 
(wegen einer Verzögerung der Druckerei u. dgl.) erst nach Ab-
lauf des auf der betreffenden Nummer des Staatsanzeigers an-
gegebenen Tages erfolgt. Wenn nun der Anfangstermin der 
Geltung auf den Tag der Verkündung festgesetzt ist, kann es mög-
lich sein, dass die bindende Kraft des Gesetzes vor dem tatsäch-
lichen Erscheinen desselben im Gesetzblatte eintritt. Das Gesetz 
wird nämlich als verkündet, d. h. rechtsgültig zustandegekom-
men betrachtet von dem aus dem Gesetz blatte ersichtlichen Tage 
seines Erscheinens an. Dieser Tag beginnt mit Ablauf der letzten 
Stunde des vorhergehenden Tages, und so ist das rechtsgültige 
Zustandekommen des Gesetzes von da an zu rechnen, d. h. von 
einem Zeitpunkte, in welchem die Gemeinkundigkeit noch gar 
nicht erfolgen konnte. Wenn nun das Gesetz anordnet, dass es 
am Tage seines Erscheinens in Kraft tritt, dann fällt nicht nur 
die formelle Gesetzeskraft, sondern auch die materielle Wirkungs-
kraft auf einen Zeitpunkt, nämlich auf den ersten Augenblick 
des ersichtlichen Erscheinungstages, an dem das Gesetzblatt 
tatsächlich noch gar nicht erschienen ist.37 

Bei dem heutigen allgemeinen System der Gesetzblätter ist 
also die r e c h t s w i r k s a m e V e r k ü n d u n g keine tatsächliche, 
sondern bloss eine f o r m e l l e V e r k ü n d u n g . Die bindende 
Kraft der Gesetze ist nicht an die tatsächliche Verkündung, 
sondern an einen g e w i s s e n Z e i t p u n k t gebunden, in der 
Voraussetzung, dass der Befehl des Gesetzes, durch welchen das 
tatsächliche Erscheinen des Gesetzblattes angeordnet wird, zu 
gehöriger Zeit auch durchgeführt werde.38 

„Da die Verkündigung ein wesentliches Erfordernis für die 
Existenz eines Gesetzes ist, so ergibt sich, — schreibt L a b a n d, 
der Altmeister der Staatsrechtswissenschaft, — dass das Gesetz 

3 7 Vgl. dazu die scharfsinnigen Erörterungen von G r o s s c h m i d , 
a. a. 0. S. 107 f. 

38 Vgl. J ο ό , a. a. O. S. 220. — С s e k e y , Sanktion, S. 130. — Über den 
Begriff der materiellen und formellen Verkündung vgl. Li e b e n о w, а. a. 0. 
S. 57. — L u k a s , а. a. 0. S. 7 f. 
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vor seiner Verkündigung keinerlei Rechtskraft äussern kann, 
und dass daher auch d i e B e s t i m m u n g ü b e r d e n B e g i n n 
s e i n e r G e l t u n g v o r d e r V e r k ü n d i g u n g r e c h t l i c h 
als nicht vorhanden anzusehen ist."39 

Das ausserordentliche Verfahren der estnischen Staatsver-
sammlung, nach dem Gesetze mit ihrer Annahme, d. h. vor ihrer 
Verkündung in Kraft treten, steht jedoch nicht nur mit den 
Bestimmungen des GG., sondern auch mit denen der in Ge-
setzesform verkündeten Geschäftsordnung des Riigikogu im Ge-
gensatz. 

Nach dem § 30 des GG., welcher übrigens auch einen Be-
weis liefert, dass das Gesetz ohne Verkündung keine Rechts-
wirksamkeit erhält, bleibt jedes vom Riigikogu angenommene 
Gesetz zwei Monate lang, vom Tage seiner Annahme an gerechnet, 
u n v e r k ü n d e t , wenn ein Drittel des gesetzmässigen Bestan-
des des Riigikogu dies fordert. Falls im Laufe dieser Zeit fünf-
undzwanzigtausend stimmberechtigte Bürger fordern, dass das 
genannte Gesetz dem Volke zur Annahme oder Ablehnung vor-
gelegt werde, so hängt die spätere Verkündung desselben vom 
Ergebnis der Volksabstimmung ab. Die Mitglieder des Riigikogu 
jedoch, welche haben wollen, dass das von dem Riigikogu ange-
nommene Gesetz im Laufe von zwei Monaten unverkündet bleibt, 
müssen ihren Wunsch nach dem § 58 der Geschäftsordnung nicht 
später als im Laufe von drei Tagen, vom Tage der Annahme 
des Gesetzes an gerechnet, schriftlich dem Präsidium des Riigi-
kogu einbringen, welches dann diese Mitteilung auf der nächsten 
Sitzung des Riigikogu demselben vorlegt. Die Mitteilung muss 
wenigstens von drei Mitgliedern des Riigikogu unterschrieben 
sein. Wenn solch eine Mitteilung erfolgt ist, hat jedes Mitglied 
des Riigikogu das Recht, im Laufe von sieben Tagen, vom Tage 
der Annahme des Gesetzes an gerechnet, dem Präsidium des 
Riigikogu schriftlich vorzulegen, dass es die Suspendierung der 
Verkündung des in seiner Mitteilung angegebenen Gesetzes for-
dert. F a l l s i m L a u f e v o n d r e i T a g e n n a c h A n -
n a h m e d e s G e s e t z e s d i e o b e n g e n a n n t e M i t t e i l u n g 
n i c h t e r f o l g t i s t , oder wenn solch eine Mitteilung wegen 
der Suspendierung der Verkündung des Gesetzes im Laufe von 
sieben Tagen nicht wenigstens von einem Drittel des gesetz-

39 Staatsrecht, Bd. II, S. 84. 
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massigen Bestandes des Riigikogu dem Präsidium desselben 
schriftlich vorgelegt wird, v e r k ü n d e t d a s P r ä s i d i u m d e s 
R i i g i k o g u d a s G e s e t z n a c h d e r O r d n u n g d e s § 53 
des GG. 

Aus obigem § (58) der Geschäftsordnung des Riigikogu geht 
ausdrücklich hervor, dass die Verkündung eines Gesetzes im 
Sinne des estnischen Verfassungsrechts niemals früher als drei 
Tage nach der Annahme des Gesetzes vom Riigikogu erfolgen 
kann.40 F o l g l i c h k a n n d i e R e c h t s w i r k s a m k e i t e i n e s 
G e s e t z e s n a c h e s t n i s c h e m R e c h t f r ü h e s t e n s 
n a c h A b l a u f d e s d r i t t e n T a g e s n a c h d e r A n n a h m e 
d e s G e s e t z e s d u r c h d a s R i i g i k o g u e i n t r e t e n . 

Für die Verkündung hat also die Geschäftsordnung der Staats-
versammlung eine Fristbestimmung getroffen. Die Frist läuft 
von dem Tage der Schlussabstimmung des Riigikogu, also von 
der Annahme des Gesetzes. Da nun nach § 58 der Geschäftsordnung 
der Staatsversammlung mindestens drei Abgeordnete binnen drei 
Tagen nach der Annahme eines Gesetzes schriftlich verlangen 
können, dass das Gesetz zwei Monate lang unverkündet bleibe, 
so darf das Präsidium des Riigikogu ein Gesetz frühestens drei 
Tage nach der Annahme seitens des Riigikogu verkünden. Da 
diese Frist aber nur die Vorbedingung für den Antrag auf Volks-
abstimmung schaffen soll, kann sie sich also gegen Gesetzesbe-
schlüsse, die der Volksabstimmung nicht unterliegen, nicht rich-
ten. Nach dem § 34 des GG. sind solche Gesetze: die Aufstel-
lung des Budgets, der Abschluss von Anleihen, die Steuerge-
setze, Kriegserklärung und Friedensschluss, die Proklamierung 
und Aufhebung des Schutzzustandes, die Anordnung der Mobili-
sation und Demobilisation, sowie Verträge mit auswärtigen 
Staaten. Da diese Angelegenheiten weder auf dem Wege der 
Volksabstimmung, noch dem der Volksinitiative zur Entscheidung 
gelangen können, können sie nach ihrer Annahme sofort publi-
ziert werden. A l l e ü b r i g e n G e s e t z e j e d o c h k ö n -
n e n e r s t n a c h A b l a u f d e r d r e i T a g e n a c h d e r 
A n n a h m e d e s G e s e t z e s v o m R i i g i k o g u d u r c h d a s 
P r ä s i d i u m d e s s e l b e n v e r k ü n d e t w e r d e n . 

40 Übereinstimmend M a d d i s o n, Seaduste väljakuulutamine põhi-
seaduse seisukohalt [Die Verkündung der Gesetze vom Standpunkte des 
Grundgesetzes] (Päevaleht [Tageblatt], Tallinn [Reval], Jahrg. 1925, Nr. 284). 
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Nach der herrschenden Lehre verbindet sich mit der Pro-
mulgation der B e f e h l zur Verkündung des Gesetzes.41 Daraus 
entsteht also die Rechtspflicht, den sanktionierten und ausge-
fertigten Parlamentsbeschluss zu p u b l i z i e r e n . Dieser Auf-
fassung kann aber nicht beigepflichtet werden. Wie könnte ein 
noch nicht perfektes, weil noch nicht verkündetes Gesetz jeman-
den verpflichten? Die Rechtspflicht, die Verkündungshandlun-
gen vorzunehmen, beruht nicht auf der Ausfertigung, sondern auf 
einer perfekten Rechtsnorm, und das ist das Grundgesetz oder 
Verfassungsgesetz oder wenigstens ein den Bestandteil der Ver-
fassung bildendes G e s e t z ü b e r d i e V e r k ü n d u n g v o n 
G e s e t z e n . In d e r e s t n i s c h e n V e r f a s s u n g i s t e s 
d e r § 53 d e s GG. 

Was für wichtige verfassungsrechtliche Fragen in dem Ver-
kündungsverfahren der Gesetze stecken, bezeugt die vor kurzem 
erschienene Untersuchung des Berliner Professors J a s t r o w in 
einem Umfange von 77 eng gedruckten Seiten des 79. Jahrgan-
ges der „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft" unter 
dem bescheidenen Titel: „Das Reichsgesetzblatt". Er hat jedoch 
nicht nur die staatsrechtlichen Fragen erörtert, sondern auch die 
Verwaltungshandlungen, da die Verkündung eine ganze Reihe 
von Verwaltungsaufgaben in sich schliesst.42 

Der „Riigi Teataja" steht in Estland unter der Kontrolle 
und Verantwortung des Justizministers.43 Er haftet für die 
Korrektheit, und nur er kann wirksam eingestehen, dass eine 
Inkorrektheit vorgekommen ist. Wenn also ein Publikationsfeh-
ler (bei Satz, Korrektur oder Druck der Gesetzesurkunde) vor-
kommt, so muss das in der Form einer Erklärung des Justiz-
ministers im Riigi Teataja berichtigt werden. Wenn eine solche 

41 H a e n e 1, a. a. O. S. 159. — L a b a n d , Staatsrecht, Bd. II, S. 20. 
4 2 Er stellt die Stadien der Entstehung eines Gesetzes unter dem Ge-

sichtspunkte möglicher Fehlerquellen hintereinander wie folgt dar : 1. Antrag 
eines Ministers an die Reichsregierung. 2. Beschluss der Reichsregierung 
(Protokoll). 3. Zustellung an den Reichstag (Entwurf). 4. Reichstags-Bera-
tung und endgültiger Beschluss. 5. Ausfertigung an die Reichsregierung. 6. 
Urkunde zur Gegenzeichnung und Zeichnung (Original). 7. Zustellung an 
die Editions-Behörde. 8. Zustellung an die Druckerei. 9. Satz. 10. Korrektur. 
11. Vervielfältigung (RGBl.). — S. 61. 

4 3 Über den „Riigi Teataja" verfügt das V. Kapitel der „Temporären 
Ordnung über die Herausgabe und Verkündung der Gesetze und Regierungs-
verordnungen." Herausgegeben am 30. Dezember 1918, R, T. Nr. 1—1919. 
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Berichtigung einfach von der Redaktion des Riigi Teataja form-
los vorgenommen wird, entspricht dies nicht dem Geist der Ver-
fassungsmässigkeit. Wenn es sich aber um Fehler in den vor-
herigen Stadien des Gesetzgebungsverfahrens handelt, gilt der 
Grundsatz, dass, wer den Fehler begangen hat, nicht nur zuständig, 
sondern auch verpflichtet ist, die Berichtigungen zu bewirken.44 

Mit der Prüfung der Authentizität und Korrektheit des 
Gesetzestextes hängt eng die Frage des r i c h t e r l i c h e n P r ü -
f u n g s r e c h t s zusammen. Obwohl das estnische GG. darüber 
schweigt (ebenso wie die Weimarer Reichsverfassung), ergibt sich 
doch aus den Grundsätzen des republikanisch-demokratischen 
Staates, dass dem Richter, mag er nun ordentlicher oder Ver-
waltungsrichter sein, ein richterliches Prüfungsrecht im m a t e -
r i e l l e n Sinne gegenüber Gesetzen zusteht.45 In den monarchi-
schen Verfassungen hat der Richter den Gesetzen gegenüber nur 
ein f o r m e l l e s P r ü f u n g s r e c h t , d. h. er hat nur zu prüfen, 
ob das Gesetz verkündet worden, und ob die Verkündung ord-
nungsgemäss, d. h. durch Abdruck im Gesetzblatt erfolgt und 
mit den erforderlichen Unterschriften versehen ist. 

In Bezug auf das richterliche Prüfungsrecht steht B e r e n d t s 
Meinung in der estnischen Rechtsliteratur einzig da. Nach dieser 
lässt das GG. es im unklaren, ob das höchste Gericht und die 
Gerichte überhaupt das Recht haben, die Anwendung eines Ge-
setzes zu verweigern, falls es dem Inhalte nach dem GG. wider-
spricht. Seiner Auffassung nach kann das materielle Prüfungs-
recht des Staatsgerichtes wohl vermutet werden, aber vollständig 
ausser Zweifel steht dieses jedenfalls nicht.46 Die allgemeine 

44 Ein besonders grosses Aufsehen erregte seinerzeit die Berichtigung 
der deutseben Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 in einer Num-
mer des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1898, also nach sieben Jahren. •— S. 
über den Druckfehler L a b a n d , Staatsrecht, Bd. II, S. 58 f. — T e ζ n e r , 
a. a. 0. S. 52 f. — Ρ 1 e i s с h m a η η , a. a. O. S. 98 f. — L u k a s , a. a. О. 
S. 232 f. — D e r s e l b e , Fehler im Gesetzgebungsverfahren (S.-A. aus dem 
„Recht"), Hannover 1907, S. 15 f. — J ο ό, а. а. О. S. 237 f. — С s e к e у , 
Sanktion, S. 192 f. — A n s с h ii t ζ in M e y e r s Staatsrecht, S. 667 f. — D e r -
s e l b e , Fälle und Fragen des Staats- und Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Berlin 
1921, Nr. 35—37. — J a s t r o w , a. a. 0. S. 55 f. 

4 5 Als \ rerfassungsmässiger Stützpunkt dient dafür auch die Anordnung 
des GG. Der § 86 des GG. sagt nämlich folgendes: „Das Grundgesetz gilt als 
unwandelbare Richtschnur für die Tätigkeit des Riigikogu, der Gerichts- und 
Regierungsinstitutionen." 

46 B e r e n d t s , Eesti Vabariigi Riigikohus ja 1920 aasta põhiseaduse 
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Meinung ist jedoch die, dass der § 86 des GG. in Bezug auf 
diese Frage klar ist. Der S c h u t z d e s GG. w i r d v o n den 
G e r i c h t e n a u s g e ü b t , und zwar„ nicht nur vom Staats-
gericht (wie dieses etwa im rumänischen Grundgesetz von 1923 
[§ 102] oder im irländischen Grundgesetz von 1922 [§ 65] vorge-
sehen ist), oder auch von einem besonderen Verfassungsgericht 
(wie es dem auf Grund des österreichischen Grundgesetzes von 
1920 [§ 140] errichteten Verfassungsgerichtshof [Bundesgesetz 
vom 13. Juli 1921, RGBl. Nr. 364] oder dem laut Gesetz vom 
9. März 1920, Nr. 162 [Art. II] organisierten tschechoslowakischen 
Verfassungsgerichtshof anvertraut wurde) : sondern von sämtlichen 
Gerichten Estlands sowohl in formellem wie auch in materiellem 
Sinne. Diese Auffassung stützt sich in Estland auch auf die 
Verhandlungen der Grundgesetzkommission der Konstituierenden 
Versammlung.47 

III. Die estnische Verfassung kennt auch den formellen 
Charakter eines Grundgesetzes in dem Sinne, dass dessen Normen 
nur unter erschwerenden Formen (auf dem Wege der Volksab-

printsiibid [Das Staatsgericht der Republik Estland und die Prinzipien des 
Grundgesetzes von 1920] (Õigus [Das Recht], Jahrg. II, 1920, S. 42 f. und 56 f.). 
— D e r s e l b e , Die Verfassungsentwicklung Estlands, S. 195. — D e r s e l b e , 
Kõrgem föderaalkohus Põhja-Ameerika Ühisriikides [Das oberste Bundesge-
richt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika] (Õigus [Das Recht], Jahrg. 
V, 1924, S. 29 f.). — D e r s e l b e , Die Souveränität des Rechts (Revaler Bote, 
Jahrg. 1925, Nr. 179—180). 

4 7 Die Äusserungen der Abgeordneten O l e s k und J a a k s о n , ab-
gedruckt aus den sonst nicht veröffentlichten Protokollen des Verfassungs-
komitees bei M a d d i s o n , Kes kaitseb põhiseadust [Wer schützt das Grund-
gesetz ?] (Vaba Maa [Das Freie Land], Tallinn [Reval], Jahrg. 1925, Nr. 198). 
Dasselbe deutsch : Wer wacht bei uns über das Grundgesetz ? (Revaler Bote, 
Jahrg. 1925, Nr. 201). — Vgl. ferner von d e m s e l b e n Verfasser : Põhi-
seaduslikkuse järelvalve [Die Überwachung der Grundgesetzmässigkeit] (Vaba 
Maa [Das Freie Land], Tallinn [Reval], Jahrg. 1925, Nr. 75). — D e r s e l b e , 
Põhiseadlikkuse kaitse [Der Schutz der Grundgesetzmässigkeit] (ebenda, Jahrg. 
1925, Nr. 126). Eine Auseinandersetzung mit L. K., Õigusteadlaste päeva tule-
mused [Die Ergebnisse des Juristentages] (Päevaleht [Tageblatt], Tallinn [Reval], 
Jahrg. 1925, Nr. 102). — Vgl. noch zur herrschenden Auffassung R ä g o , Kes 
valvab Eestis põhiseaduse puutumatuse järele? [Wer wacht in Estland über 
die Unverletzlichkeit des Grundgesetzes ?] (Õigus [Das Recht], Jahrg. III, 
1922, S. 1 f.). — J. WT[aabe]l, Põhiseaduse kohtulikust kaitsest [Vom richter-
lichen Schutz des Grundgesetzes] (Postimees [Der Postbote], Tartu [Dorpat], 
Jahrg. 1925, Nr. 107). — S u s i , Põhiseadus j a kohus [Das Grundgesetz und 
das Gericht] (Vaba Maa [Das Freie Land], Tallinn [Reval], Jahrg. 1925, Nr. 258). 
— Vgl. im allgemeinen zur Frage des richterlichen Prüfungsrechtes J è z e , 
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Stimmung,
48

 also des obligatorischen Referendums) abzuändern 
sind. Diese erschwerende Änderungsform des Grundgesetzes mit 
gesteigerter Gesetzeskraft gehört heute zu den Grundprinzipien 
der Verfassungsurkunden der parlamentarischen Republiken. 

IV. Bei den heute in Estland als Rechtsquellen geltenden 
Gesetzen muss man s i e b e n K a t e g o r i e n unterscheiden :49 

1. Die 16 Bände enthaltende „ Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r 
G e s e t z e " (Svod Zakonov) bis 1914, — in der sich die allgemeinen, 
für das ganze Russland geltend gewesenen Gesetze befinden. 
Diese unter der Regierung Nikolaus' I. begonnene und vollendete 
Gesetzsammlung bildet die Beendigung einer Reihe von Kodi-
fikationsversuchen des im Laufe fast zweier Jahrhunderte ange-
sammelten Gesetzmaterials, aus welchem alles veraltete und sich 
widersprechende Material entfernt wurde. Dieses, der syste-
matischen Gesetzsammlung (Svod Zakonov) zur Grundlage die-
nende Material ist in chronologischer Reihenfolge in einer 
besonderen Sammlung zusammengebracht, welche den Titel 

Cours de droit public, Paris 1924, p. 212 et s. — T r i e ρ e 1, a. a. 0. S. 534 f. — 
K e l s e n , Staatslehre, S. 254 f., 294. — Eine neuere zusammenfassende Darstel-
lung dieses Stoffes nebst der Literatur bei S с h а с к, Die Prüfung der Rechtmäs-
sigkeit von Gesetz und Verordnung, Berlin 1918. — Vgl. noch F l e i s c h m a n n , 
Die materielle Gesetzgebung, S. 227 f. — M e y e r — A n s c h ü t z , а. a. 0. S. 667, 
736 f. — A n s c h ü t z , Die Verfassung des Deutschen Reichs, Berlin 1921, S. 
129 f. — J e s c h k e , Prüfungsrecht gegenüber verfassungswidrigen Reichs-
gesetzen auf Grund der Weimarer Verfassung (Dissertation), Kiel 1921. — 
T h o m a , Das richterliche Prüfungsrecht (Arch. öff. R., Neue Folge Bd. IV, 1922, 
S. 267 f.). — M o r s t e i n M a r x , Art. 13 Abs. 2 der Reichs vei-fassung und 
der Streit um die richterliche Prüfungszuständigkeit (ebenda Bd. VI, 1924, 
S. 218 f.). — T h e i s e n , Verfassung und Richter (ebenda Bd. VIII, 1925, 
S. 257 f.). — T o m c s â n y i , Magyar közjog [Ungarisches Staatsrecht], Budapest 
1926, S. 17f. — V ö r ö s , A torvényhozó hatalom és a birói hatalom viszonya 
[Das Verhältnis der gesetzgebenden und der Justizgewalt] (Magyar Jogi Szemle 
[Ungarische Juristische Revue], Jahrg. VII, 1926, S. 9f .; 81 f.). — W i e F i s c h -
b а с h (Allgemeines Staatsrecht [Sammlung Göschen Nr. 415], Berlin u. Leipzig 
1923, T. I, S. 123 f.) den Begriff des richterlichen Prüfungsrechtes umstösst, 
darauf wurde schon von W a l d e c k e r hingewiesen. Seine Besprechung im 
Arch. öff. R., Neue Folge Bd. VIII, 1925, S. 354. 

48 §§ S7—88 -des GG. 
49 In der Einteilung folge ich der Gruppierung T i e f s , a. a. 0. S. III. 

Auf die 6. Gruppe hat mich Herr M a d d i s ο n aufmerksam gemacht. — Beide 
Herren haben mich in meiner Untersuchung so wertvoll unterstützt, dass ich 
es nicht unterlassen kann, ihnen an dieser Stelle meinen besonderen Dank 
auszusprechen. 
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führt : „ V o l l s t ä n d i g e S a m m l u n g d e r G e s e t z e " (Pol-
noe Sobranie Zakonov). In dieser von Nikolaus I. herausgegebenen 
„Vollständigen Sammlung" sind die mit dem Jahre 1649 begin-
nenden alten Gesetze bis zum 12. Dezember 1825 enthalten. 
Die auf Grund dieser „Vollständigen Sammlung der Gesetze" 
herausgegebene systematische „Zusammenstellung der Gesetze 
(Svod Zakonov) erschien im Jahre 1832 und wurde später noch 
zweimal von neuem herausgegeben, das letztemal 1857. Seither 
wurden nur s. g. „ E r g ä n z u n g e n z u m G e s e t z b u c h e " 
(Ocerednoe prodolženie) herausgegeben, welche nur die neu 
erschienenen Abänderungen enthalten. Im Jahre 1912 erschien 
die letzte „ Z u s a m m e n f a s s e n d e F o r t s e t z u n g d e r Ge-
s e t z e " (Svodnoe prodolženie), die auch die vorherigen enthielt. 
1914 erschien jedoch die letzte ergänzende Fortsetzung (Ocerednoe 
prodolženie). 

2. Von den Gesetzen, welche auf Grund des § 87 des 
russischen Grundgesetzes vom 23. April 1906 bis zum Jahre 1914 
erlassen wurden und wegen formaler Gründe in den kodifizierten 
Ausgaben nicht aufgenommen waren, aber vor der Märzrevo-
lution des Jahres 1917 in Geltung waren, diejenigen, die für 
Estland anwendbar sind. 

3. Alle die von der russischen Regierung von 1915 bis 
zum 24. Oktober 1917 (inklusive)50 erlassenen Gesetze, die teil-
weise auch Estland betreffen und in der „ S a m m l u n g d e r 
G e s e t z e u n d V e r o r d n u n g e n d e r R e g i e r u n g " (So-
branie uzakonenij i rasporjaženij pravitelstva) verkündet wurden. 

4. Sämtliche im 1917—1918 von der deutschen Okkupati-
onsgewalt herausgegebenen „ V e r o r d n u n g s b l a t t f ü r d i e 
b a l t i s c h e n L a n d e " erschienenen Rechtsnormen mit dauernder 

60 Der letzte Tag vor dem Sturze der russischen temporären Regierung. — 
Punkt 2 des 1. Gesetzes der estnischen temporären Regierung vom 19. November 
1918 über „Die temporären Verwaltungsgesetze" [Ajutised administrativseadused] 
(R. T. Nr. 1 — 1918) sagt: b i s z u m [kuni] 24. Oktober. Klarer spricht das der 
Punkt 3 a u s : „Von den n a c h d e m 24. Oktober 1917 erlassenen Gesetzen 
und, Verordnungen . . ." [Pärast 1917. a. 24. oktobrit väljaantud seadustest ja 
määrustest...] Der Wortlaut des § 10 des Gesetzes vom 21. März 1919 über 
„Die Ordnung der Registrierung von Vereinen, Gesellschaften und ihren Verbän-
den" (R. T. Nr. 18 — 1919, Gesetznr. 44) lässt eine entgegengesetzte Auslegung 
zu, indem er sagt: „welche v o r dem 24. Okt. 1917 in Geltung waren" [mis 
enne 24. okt. 1917. a. maksvad olid]. Diese Bestimmung kann aber als eine 
Ausnahme von der allgemeinen Regel betrachtet werden. 
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Bedeutung, welche in Estland, Livland oder auf Ösel Geltung hatten. 
Die noch geltenden wenigen deutschen Okkupationsverordnungen, 
die vom 24. Oktober 1917 bis zum 11. November 1918 heraus-
gegeben sind, fanden, sofern sie nicht ausser Kraft gesetzt 
wurden, ihre Bekräftigung in den „ T e m p o r ä r e n V e r w a l -
t u n g s g e s e t z e n " (Ajutised administrativseadused), veröffent-
licht am 19. November 1918, R. T. Nr. 1—1918. 

5. Von den lokalen Gesetzen bilden zum Teil Rechtsquellen 
die drei Bände des auch in deutscher Sprache amtlich heraus-
gegebenen „ P r o v i n z i a l r e c h t s d e r O s t s e e g o u v e r n e -
m e n t s . " Die 1845 veröffentlichten ersten zwei Bände (I. Teil: 
Behördenverfassung; II. Teil: Ständerecht) besitzen nunmehr 
bloss historischen Wert, nicht so aber der III. Teil, der das „Liv-, 
Est- und Curlaendische Privatrecht" enthält. (Herausgegeben 1864.) 

6. Von den e s t l ä n d i s c h e n u n d l i v l ä n d i s c h e n 
B a u e r n v e r o r d n u n g e n diejenigen, welche in die „II. Voll-
ständige Sammlung der Gesetze" (II-oe Polnoe Sobranie Zakonov) 
inkorporiert sind, aber im Kodex (Svod Zakonov) fehlen, — sofern 
sie laut den Bestimmungen des Gesetzes vom 9. Juni 1920 über die 
Aufhebung der Stände [Seisuste kaotamise seadus] (R. T. Nr. 
129/130 — 1920, Gesetznr. 254) Punkt II Abs. 2 in Geltung blieben. 

7. Sämtliche bisher angeführten Gesetze bilden nur dann 
Rechtsquellen, wenn sie durch e s t n i s c h e G e s e t z e , die seit 
dem 28. November 1917 erlassen sind, nicht ausser Kraft gesetzt 
wurden. Am angeführten Tage erschien der „Beschluss des 
Landesrats über die höchste Gewalt" (Maanõukogu otsus kõrgemast 
võimust), der als der Anfangsakt des selbständigen estnischen 
Staatslebens betrachtet werden kann. (R. T. Nr. 1 — 1918.) 

V. Eine amtliche, fortlaufende Sammlung der estnischen 
Gesetze fehlt bisher. Die Schaffung einer solchen neben dem 
„Riigi Teataja," welcher die Gesetze mit den anderen Rechtsnor-
men zusammen verkündet, ist eine Frage der Zukunft.51 

51 In der Beziehung könnte die ungarische „ R e i c h s g e s e t z s a m m -
l u n g " (Orszâgos Tôrvénytâr) als Vorbild dienen, deren Herausgabe Staats-
monopol ist und ausschliesslich dem Minister des Innern zusteht, dessen 
Siegel auf jede Nummer derselben aufgedruckt ist. Die Nummern der Reichs-
gesetzsammlung erscheinen je nach Bedarf. Sie enthalten im allgemeinen je 
ein Gesetz. Die Gesetze werden mit römischen Ziffern versehen und in 
jedem Jahr von Anfang an fortlaufend numeriert. Die Anführung der Ge-
setze geschieht mit der Angabe des Jahres und der Nummer des Gesetzes. 
(G.-A. [in Ungarn werden die Gesetze Gesetzartikel genannt] XXVI : 1925.) 
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Um bei der Vielgestaltigkeit der jetzt geltenden Rechts-
quellen die Orientierung durch einen Wegweiser zu erleichtern, 
hat Tief im Auftrage der Kodifikationsabteilung des Justizmini-
steriums der Republik Eesti eine dankenswerte Arbeit zusam-
mengestellt. Sie führt den Titel: I S u n d n o r m i d e ( s e a -
d u s t e ja m ä ä r u s t e ) s ü s t e e m i l i n e n i m e s t i k . II Ri ig i 
T e a t a j a ü l d i n e s i s u j u h t [I. Systematisches Verzeichnis der 
Rechtsnormen (Gesetze und Verordnungen). II. Allgemeines 
Inhaltsverzeichnis des Staatsanzeigers], Tallinn [Reval] 1925, 
4°, XII, 1—508, 509—692 S. In diesem Wegweiser werden Indexe 
sowohl für die estnischen, wie für die russischen und deutseben 
Rechtsnormen geboten, welche nach der Meinung des Heraus-
gebers noch geltendes Recht darstellen.52 

Die Anführung der estnischen Gesetze geschieht nach der bis-
herigen Übung mit der Angabe des Datums der Annahme des Ge-
setzes seitens der Staatsversammlung, des Titels des Gesetzes, der 
Nummer und der Jahreszahl des Riigi Teataja und der Nummer des 
Gesetzes.53 Man pflegt aber auch kürzer die Nummer samt der Jah-
reszahl des Riigi Teataja und (nicht immer) die Gesetzesnummer 
anzugeben, [z. B. § 4 des Gesetzes (Nr. 149), R. T. Nr. 78—1919.] 
Den Tag der Annahme des Gesetzes anzuführen, ist jedenfalls 
überflüssig. Dieser Tag ist nämlich, wie oben dargelegt wurde, 
für das Inkrafttreten des Gesetzes vollständig irrelevant. Für 
die Berechnung der bindenden Kraft des Gesetzes kommt nur der 

Dabei erscheinen die Gesetze auch im Amtsblatte „Budapesti Közlöny" (Buda-
pester Anzeiger). Die rechtsgültige Verkündung derselben vollzieht sich aber 
in der „Reichsgesetzsammlung" (Orszâgos Tôrvénytâr). Das Verhältnis der 
beiden ist also das des französischen „Journal Officiel" (in welchem jetzt der 
Publikationsakt geschieht) zum „Bulletin des Lois". Vgl. ausser der in An-
merkung 14 angeführten französischen Literatur das gesamte einschlägige 
Material bei D a l l o ζ, Répertoire pratique de législation, t. VII, Paris 1915, 
p. 679 et s. — Neben der R e i c h s g e s e t z s a m m l u n g und dem B u d a -
p e s t e r A n z e i g e r erscheinen die Gesetze noch jährlich gesammelt in 
dem s. g. C o r p u s J u r i s H u n g a r i c i , welches eigentlich eine private 
Sammlung ist, gewohnheitsrechtlich jedoch volle Authentizität besitzt. Zur 
Grundlage diente derselben jene Sammlung der Gesetze seit dem Jahre 1000, 
welche zum letzten Mal von Johann S ζ e g e d y 1742—51 herausgegeben wurde. 

& Vgl. dazu C s e k e y , Die in der Republik Estland geltenden Gesetze 
(Ostrecht, Jahrg. II, 1926, S. 520 f.). 

5 3 Anstatt dieser umständlichen Zitierungsweise vgl. den in der Anmer-
kung 51 dargestellten Modus bei den ungarischen Gesetzen. 

3 
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Tag der Veröffentlichung desselben im Staatsanzeiger in Betracht. 
Relevant ist also nur der Tag der Ausgabe des Riigi Teataja. 

VI. Die vorangehenden Bogen dieser Studie waren bereits 
schon gedruckt, als der V. J u r i s t e n t a g in Dorpat in seiner 
Sitzung am 9. April 1926 in Betreff des I n k r a f t t r e t e n s de r 
G e s e t z e n a c h d e m GG. folgenden Beschluss annahm: 

1. Nach dem GG. muss das Präsidium des Riigikogu alle 
Gesetze im „R. T." verkünden, und nach der allgemeinen Ord-
nung tritt das Gesetz am zehnten Tage nach seiner Verkündung 
im „R. T." in Kraft. 

2. In Ausnahmefällen kann ein Gesetz auch vor seiner 
Verkündung im „R. T." in Kraft treten, wenn es in einer ande-
ren, von ihm selber vorgesehenen Weise oder in einer anderen 
Ordnung vom Präsidium des Riigikogu verkündet wird. Solche 
Gesetze werden nachträglich im „R. T." verkündet. 

Den 1. Punkt betreffend waren die Referenten T ie f und 
С s e k e у einig, und der Juristentag nahm diesen Teil des Be-
schlusses einstimmig an.

5 4

 Dadurch wurde also das Vorgehen 
des Riigikogu, nach welchem die Gesetze auch ohne Verkündung 
mit ihrer Annahme Rechtsgültigkeit und sogar Rechtswirksam-
keit erlangen, zu einer dem GG. zuwiderlaufenden Übung ge-
stempelt. 

Bezüglich des 2. Punktes jedoch, in dem es sich um das 
Organ der Verkündung der Gesetze handelt, kam es nicht zur 
Einigung. Die Redaktionskommission des Juristentages redi-
gierte den 2. Punkt in der Fassung, wie er von der Mehrheit 
des Juristentages angenommen worden ist. Der zweite Referent 
dagegen brachte als 2. Punkt die folgende Passung in Vorschlag: 
Die Verkündung des Gesetzes kann auf Grund des GG. aus-
schliesslich nur im R. T. geschehen. 

Zum überraschenden Beschluss des Juristentages muss aus 
formellen Gründen folgendes bemerkt werden. Die beiden Re-
ferate fanden am Vormittag vor einer zahlreichen Hörerschaft 
statt, und es kam zu einer sehr lebhaften Debatte. Die Abstim-
mung über den von der Redaktionskommission verfassten Vor-
schlag einerseits und den zum 2. Punkt vom zweiten Referenten 
eingebrachten andererseits wurde dagegen erst um 1/26 Uhr nach-

54 Dem oben auf S. 21, Anm. 31 angegebenen Text gegenüber lautet der 
1. Punkt des Referats von T i e f richtig folgendermassen : „Nach dem GG. 
kann das Gesetz ohne Verkündung n i c h t in Kraft treten." 
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mittags seitens einer an Zahl stark herabgeschmolzenen Teilneh-
merschaft vorgenommen, so dass die Zahlen der abgegebenen 
Stimmen zum 2. Punkt 17 zu 9 ausmachten. Ob das als wirk-
licher Standpunkt des Juristentages bezeichnet werden kann? 
Ganz abgesehen davon, dass an der Nachmittagsabstimmung auch 
diejenigen teilnahmen, die vormittags die Referate nicht angehört 
hatten. 

Gegen die in der Debatte vorgebrachten Einwendungen 
sind folgende materielle Erwiderungen anzuführen. 

Für die Auslegung des GG. dürfen die Motive und Be-
stimmungen der „Temporären Ordnung über die Herausgabe und 
Verkündung der Gesetze und Regierungsverordnungen", welche 
am 30. Dezember 1918 herausgegeben worden ist (R. T. Nr. 1 — 
1919), nicht herangezogen werden, denn diese Bestimmungen 
waren die Produkte einer revolutionären Zeit und haben mit 
dem GG. nichts zu tun. Diesen gegenüber aber sind die Be-
stimmungen der Geschäftsordnung des Riigikogu als authen-
tische Interpretation zu betrachten, denn die Geschäftsordnung 
ist in der Form eines G e s e t z e s erlassen worden und hat den 
Charakter eines Verfassungsgesetzes. 

Eine Durchbrechung des heute auf dem Kontinent überall 
anerkannten formellen Publikationsprinzips durch den Art. 93 
der russischen Grundgesetze vom 23. April 190 6 55 kann schliess-
lich durch die ungeheuren Entfernungen im Russischen Reiche 
begründet gewesen sein. Auf Grund telegraphischer oder durch 
Stafetten bewirkter Verkündung haben die weitgelegenen Behörden 
von den Gesetzen tatsächlich Kenntnis genommen. In dem klei-
nen Estland kommen solche geographische Rücksichten nicht in 
Betracht, und die Verständigung einer Behörde von den Rechts-
sätzen ist keine rechtsgemässe Verkündung, sondern lediglich 
eine innere Dienstanweisung, welche bei der Vollziehung eines 
jeden Gesetzes sowieso stattfindet. 

Schliesslich muss noch einmal hervorgehoben werden, dass 
der Nebensatz des § 54 des GG.: „falls im Gesetz selbst keine 
andere Ordnung und kein anderer Termin vorgesehen ist" nur 
so ausgelegt werden kann, dass die Bestimmung des Anfangs-
termins des Inkrafttretens des Gesetzes entweder einem späteren 
Gesetze oder der Regierung, bezw. dem Minister vorbehalten 

5ö Vgl. 0 b e n s. 23. 

3* 
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werden kann. Eine Anlehnung in der Auslegung des estnischen 
GG. an das russische Grundgesetz statuiert eine auf dem ganzen 
Kontinent einzig dastehende Ausnahme.

66

 Die Berufungen T i e f s 
auf einige andere Verfassungen, besonders auf die litauische (Art. 
27) und tschechoslowakische (§ 49), waren ganz verfehlt, denn diese 
bestimmen nichts anderes, als dass die Art der Verkündung 
der Gesetze einem späteren Sondergesetz vorbehalten wird. Diese 
Sondergesetze kennen nur die formelle Verkiindungsart im 
amtlichen Gesetzblatte.57 

56 Vgl. noch dazu R a u s c h e n b e r g e r , Der zeitliche Eintritt der for-
mellen Gesetzeskraft der Reichsgesetze (Arch. öff. R., Bd. XXXI, 1913, S. 250 f.). 

57 Das entsprechende l i t a u i s c h e Gesetz vom 5. Dezember 1923 (Vyri-
ausybes Žinios [Regierungsanzeiger] 146/1049) über das Verfahren bei Ver-
kündung von Gesetzen und über ihr Inkrafttreten lautet folgendermassen : 

§ 1. Die vom Seim angenommenen Gesetze werden vom Seimvorsitzen-
den dem Präsidenten der Republik zwecks Verkündung zugestellt. 

§ 2. Nach Unterfertigung durch den Präsidenten der Republik und 
durch den Ministerpräsidenten oder den entsprechenden Minister ist das Ge-
setz rechtsgültig und wird verkündet. 

§ 3. Der Präsident der Republik verkündet die Gesetze nach § 50 der 
Verfassung. 

§ 4. Die Verkündung der Gesetze geschieht mit folgenden Worten: 
Der Präsident der Republik verkündet folgendes vom Seim am . . ten . . . 19 . . 
angenommenes Gesetz. 

§ 5. Die Verkündung der Gesetze erfolgt im „Regierungsanzeiger". 
§ 6. Der „Regierungsanzeiger" erscheint in einzelnen Nummern, an 

deren Kopf der Tag vermerkt wird, an dem ihr Text aus der Druckerei kommt. 
Dieser Tag gilt als der Tag der Verkündung. 

Die einzelnen Gesetze werden im „Regierungsanzeiger" durch ent-
sprechende Zahlen gekennzeichnet. 

§ 7. Ein Gesetz tritt am vierzehnten Tage nach dem Tage der Verkün-
dung im „Regierungsanzeiger" in Kraft, wenn nicht in ihm selbst etwas an-
deres bestimmt ist. 

§ 8. Die Redigierung des „Regierungsanzeigers" erfolgt in der Kanzlei 
des Ministerkabinetts. 

§ 9. Das Original der Gesetze wird in der Kanzlei des Präsidenten der 
Republik aufbewahrt, beglaubigte Abschriften — in der Kanzlei des Minister-
kabinetts. 

§ 10. Die erforderlichen Vorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes 
erlässt das Ministerkabinett. 

§ 11. Dieses Gesetz gilt vom 1. Januar 1924 an. 
(Für die freundliche Übersetzung des litauischen Originaltextes schulde 

ich Herrn ν. В ii с h 1 e r, Universitätsdozenten in Kaunas [Kowno], aufrichti-
gen Dank.) 

Der § l d e s t s c h e c h o - s l o w a k i s c h e n Gesetzes vom 13. März 1919, 
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Der Beschluss des 2. Punktes des Juristentages lässt der 
Unsicherheit der verkündeten Rechtsnormen freien Raum und 
bedeutet zuletzt nichts anderes, als die Anerkennung der rück-
wirkenden Kraft der im R. T. nachmals verkündeten Gesetze. 

Schliesslich bedeutet es nicht nur eine Verspottung der 
allgemeinen Rechtstheorie, die heute von der Wissenschaft für 
richtig anerkannt ist, sondern enthält auch die Keime einer Ge-
fahr in der Praxis. Hoffentlich wird in dieser Beziehung die in 
Aussicht stehende Verfassungsreform in Estland zu neuen, klaren 
Rechtsnormen führen, denn die Neuregelung des Verkündungs-
verfahrens der Gesetze scheint besonders mit der eventuellen 
Schaffung des Postens eines Präsidenten der Republik sowieso 
notwendig zu sein.58 

Nr. 139 betreffend die Regelung der Verkündung der Gesetze und Verordnun-
gen lautet folgendermassen : „Zur öffentlichen Verkündung der neu erlassenen 
Rechtsnormen im tschecho-slowakischen Staate ist die Sammlung der Gesetze 
und Verordnungen des tschecho-slowakischen Staates bestimmt." (Die Über-
setzung aus dem tschechischen Original ist von Herrn Professor \V e y r in 
Brünn freundlichst besorgt worden.) — Vgl. dazu das grundlegende Werk von 
K r e j c i , Promulgace zâkonu, jeji vztah k sankci, vetu, publikaci а к soud-
covskému zkoumânl zâkonu [Die Promulgation der Gesetze, das Verhältnis 
derselben zur Sanktion, zum Veto, zur Publikation und zum richterlichen Prü-
fungsrecht], Praha [Prag] 1926, S. 213 f. Das Werk behandelt ausser dem 
tschecho-slowakischen eingehend auch das französische, deutsche und öster-
reichische Recht. 

Von dem kontinentalen formellen Verkiindungsverfahren der Gesetze, 
welches sich ausnahmslos im Amtsblatt vollzieht, bildet der Gebrauch der 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a eine Ausnahme. Die 
Bundesverfassung enthält nämlich weder über die Perfektion noch über die 
Verkündung der Gesetze eine Bestimmung. Bis 1874 war die Veröffentlichung 
eines jeden Gesetzes in drei Zeitungen angeordnet; jetzt ist der Staatssekre-
tär angewiesen, die Veröffentlichung der Gesetze einer Session nach Schluss 
derselben in Buch- oder Broschürenform zu veranlassen. Die Rechtsgültigkeit 
des Gesetzes hängt jedoch von der Veröffentlichung nicht ab; doch genügt 
die Druckschrift für den gerichtlichen Beweis, wenn die Unrichtigkeit derselben 
nicht nachgewiesen wird. S. F r e u n d , Das öffentliche Recht der Vereinigten 
Staaten von Amerika (Das öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. XII), Tübin-
gen 1911, S. 115. — Die ganze Frage scheint für die Amerikaner so belang-
los zu sein, dass sie indem zweibändigen grossen Werk von W i l l o u g h b y 
(The Constitutional Law of the United States, New York 1910) nicht einmal 
berührt wird. 

58 Siehe eingehender С s e k e у , Seaduste väljakuulutamine Eestis 
[Die Verkündung der Gesetze in Estland] (Õigus [Das Recht], Jahrg. VII. 1926, 
Nr. 8). — Ebenda ist T i e f s Referat am V. Juristentag abgedruckt. 
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VII. E b e n f a l l s w ä h r e n d d e s D r u c k e s d i e s e r S t u d i e w u r d e d ie 

F r a g e d e s r i c h t e r l i c h e n S c h u t z e s d e s G G . 6 9 d u r c h e ine 

w i c h t i g e E n t s c h e i d u n g d e s e s t n i s c h e n S t a a t s g e r i c h t e s v o m 11. Mai 

1926 (Nr . 857 n ) e n d g ü l t i g e n t s c h i e d e n . 6 0 D a s S t a a t s g e r i c h t h a t s i c h 

n ä m l i c h in de r A n g e l e g e n h e i t d e r E r g ä n z u n g d e s B e s t a n d e s d e r 

F e l l i n e r [Vil jandi] K r e i s v e r s a m m l u n g au f d e n p r inz ip i e l l en S t a n d -

p u n k t g e s t e l l t , d a s s d ie G e r i c h t e v e r p f l i c h t e t s i n d , d a s GG. z u 

s c h ü t z e n . D i e b e t r e f f e n d e S te l l e d e r Mot ive d e r E n t s c h e i d u n g 

l a u t e t w i e f o l g t : „Die e s t n i s c h e n G e r i c h t e d a g e g e n 6 1 h a b e n e n t -

s p r e c h e n d d e m § 86 des G G . 6 2 zu v e r f a h r e n , u n d l a u t d i e s e m 
i s t j e d e Ger ichts ins tanz, in w e l c h e r die F r a g e a u f g e w o r f e n w i r d , 
ob ein b e s t i m m t e s Gesetz n icht m i t dem GG. im E i n k l a n g s teht , 
b e r e c h t i g t u n d v e r p f l i c h t e t , d iese F r a g e zu b e a n t w o r t e n . Bei d e r 
E n t s c h e i d u n g der F r a g e , ob ein g e w ö h n l i c h e s Gese t z m i t d e m 

GG. i m E i n k l a n g s t e h t o d e r n i c h t , h a t d a s G e r i c h t e b e n s o z u 

v e r f a h r e n , w i e be i de r E n t s c h e i d u n g d e r F r a g e , ob e ine v e r -

b i n d l i c h e V e r o r d n u n g m i t d e m G e s e t z i m E i n k l a n g s t e h t o d e r 

n i c h t . F i n d e t d a s G e r i c h t , d a s s e ine v e r b i n d l i c h e V e r o r d n u n g 

i m W i d e r s p r u c h z u m Gese t z s t e h t , so l ä s s t e s s ie u n b e r ü c k s i c h -

t i g t ; e b e n s o h a t d a s G e r i c h t e i n G e s e t z u n b e r ü c k -

s i c h t i g t z u l a s s e n , f a l l s e s f i n d e t , d a s s d a s G e -

s e t z z u m G G . i m W i d e r s p r u c h s t e h t . " 

N a c h d i e s e r E n t s c h e i d u n g d e s S t a a t s g e r i c h t e s k a n n a l so 

d e r R i c h t e r w e d e r d ie d e m GG. w i d e r s p r e c h e n d e n G e s e t z e k o r -

r i g i e r e n n o c h a u f h e b e n , s o n d e r n e r i s t v e r p f l i c h t e t , n u r d e m GG. 

e n t s p r e c h e n d e Gese tze a n z u w e n d e n . 6 3 

59 Siehe oben S. 28 f. 
60 Die diesbezügliche Stelle der Staatsgerichtsentscheidung ist veröffent-

licht in deutscher Sprache im Revaler Boten, Jahrg. 1926, Nr. 134. — Zur Ergän-
zung der oben in den Anm. 46—47 mitgeteilten Literatur seien hier noch die fol-
genden seither erschienenen Artikel erwähnt : L. K., Vastolud põhiseaduse mõt-
tega [Widersprüche mit dem Begriff des Grundgesetzes] (Päevaleht [Tageblatt], 
Tallinn [Reval], Jahrg. 1926, Nr. 154). — D e r s e l b e , Seaduslikkuse võit 
[Sieg der Gesetzmässigkeit] (ebenda Nr. 159). — M a d d i s o n , Gesetz und 
Grundgesetz (Revaler Bote, Jahrg. 1926, Nr. 129). — D e r s e l b e , Zu früh ? 
(ebenda Nr. 133). — D e r s e l b e , Das Grundgesetz und das Prinzip der Pro-
portionalität (ebenda Nr. 149—150). 

6 1 D. h. im Gegensatz zu den früheren russischen. 
62 Angeführt oben S. 28, Anm. 45. 
63 Vgl. noch aus der neuesten deutschen Literatur: S c h a c k , Zur rich-

terlichen Prüfung der Rechtmässigkeit der Gesetze und Verordnungen im neuen 
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Reichs- und preussischen Recht (Arch. öff. R., Neue Folge Bd. II, 1921, S. 163 f.). — 
D e r s e l b e , Sind die Gerichte verpflichtet, verfassungswidrige Gesetze anzu-
wenden ? (Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, Jahrg. LXVI, 1922, 
S. 24 f.) — W o l g a s t , Die richterliche Prüfungszuständigkeit in Norwegen 
(Annalen des Deutschen Reichs, Jahrg. 1922, S. 1 f.). — S t i . e r - S o m l o , Die 
verfassungsmässigen Rechte des preussischen Staatsrats und die Folgen ihrer 
Nichtbeachtung (Arch. öff. R., Neue Folge Bd. III, 1922, S. 129 f., bes. S. 184 f.). — 
D e r s e l b e , Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht, Berlin u. Leipzig 1924, 
Bd. I, S. 663, S. 674 f. und S. 711. — G r a u , Zum Gesetzentwurf über die 
Prüfung der Verfassungsmässigkeit von Reichsgesetzen und Reichs Verordnun-
gen (Arch. öff. R., Neue Folge Bd. XI, 1926, S. 287 f.). — W i t t m a y e r , 
Die Überprüfung der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen als Problem der 
Rechtsannäherung (Zeitschrift für öffentliches Recht, Bd. VI, 1926, S. 55 f.). 



II. Die Verordnung. 
Literatur: 

Angegeben bei A n s c h ü t z , „Verordnung", Artikel im WB. St.-VgR.. 
Bd. II, S. 676. — В e у e r, a. a. O. S. 68 f. — B o r n h a k , a. a. 0. Bd. I, S. 
503 f. und S. 538. — Ρ l e i n e r , a. a. 0. S. 70 f. — Ρ 1 e i s с h m a n n, Die 
materielle Gesetzgebung, S. 219 f. — K o r m a n n , System der rechtsgeschäft-
lichen Staatsakte, Berlin 1910 (Manuldruck 1925), S. 416 f. — L a b a n d , 
Staatsrecht, Bd. II, S. 1 f. und S. 85 f. — M e y e r — A n s с hü t ζ, a. a. 0. 
S. 668 f. — R o s i n , Franz, a. a. O. S. V f. — S с ho en , Die Verordnungen 
(Handbuch der Politik, Bd. I, S. 248). — I) u g u i t, a. a. 0. t. II, p. 198. — 
— E r e к y, a. a. 0. Bd. II, S. 665 f. — M o l n à r , Kormânyrendeletek [Regie-
rungsverordnungen], Eger [Erlau] 1912, S. 180 f. 

Ausserdem sind von den wichtigsten Werken und der neueren Literatur 
zu erwähnen: 

К a i ν , Seadusandlise võimu delegatsioon [Die Delegation der gesetz-
gebenden Gewalt] (Eesti Politseileht [Estnisches Polizeiblatt), Jahrg. VI, 1926, 
S. 569 f. und S. 585 f.). — K o r s a k o v , Seadusandlik ja valitsuse võim [Gesetz-
gebende und vollziehende Gewalt] (Postimees [Der Postbote], Tartu [Dorpat], Jahrg. 
1925, Nr. 288). — M a d d i s o n , Administratiivsete määruste ja korralduste aval-
damiskord [Das Verkündungsverfahren der Verwaltungsverordnungen und Ver-
fügungen] (Eesti Politseileht [Estnisches Polizeiblatt], Jahrg. V, 1925, S. 675 f.). — 
D e r s e l b e , Erakorralisest seisukorrast [Vom Ausnahmezustand] (ebenda 
Jahrg. III, 1923, S. 93 f., S. 105 f. und S. 133 f.). — D e r s e l b e , Kaitseseisu-
korrast [Vom Ausnahmezustand] (Päevaleht [Tageblatt], Tallinn [Reval], Jahrg. 
1926, Nr. 264). — D e r s e l b e , Seadusest põhiseaduse seisukohalt [Über das 
Gesetz vom Standpunkte des Grundgesetzes] (ebenda S. 787 f.). — D e r s e l b e , 
Täidesaatva võimu õigustest määrusandlisel alal [Von den Rechten der voll-
ziehenden Gewalt auf dem Gebiete des Verordnungsrechts] (ebenda S. 755 f.). — 
D e r s e l b e , Üks vananenud seadus [Ein veraltetes Gesetz] (ebenda S. 313 f.). — 
S u s i , Meie vana vene „kaitseseisukord" [Unser alter russischer „Ausnahme-
zustand"] (Vaba Maa [Das freie Land], Tallinn [Reval], Jahrg. 1926, Nr. 226). — 
D e r s e l b e , Meie kaitseseisukord [Unser Ausnahmezustand] (ebenda Nr. 231). — 
T i e f , a. a. 0. 

G e s s e η , a. a. 0., bes. S. 136 f. — G r a d o v s k i j , Nacala, S. 44 f. — 
D e r s e l b e , Zakon i administrativnoe rasporjaženie, S. 1 f. — I ν a η ο ν s к i j, 
Ukaz i zakon, S. 49 f. — J e l i s t r a t o v, Osnovnyja nacala administrativnago 
prava [Grundlagen des Verwaltungsrechts], 2. Aufl., Moskva [Moskau] 1917, 
S. 168 f .— К or f, a. a. O. S. 75 f. — К or k u n o v, Russkoe gosudarstvennoe 
pravo, Bd. II, S. 8 f. und S. 220 f. — D e r s e l b e , Ukaz i zakon, bes. S. 227 f. — 
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L a z a r e ν s k i j , a. a. 0. S. 184 f. — D e r s e l b e , Russkoe gosudarstvennoe 
pravo [Russisches Staatsrecht], I. Teil: Konstitucionnoe pravo [Verfassungs-
recht], 3. Aufl., S.-Peterburg 1913, S. 338 f. — M a g a z i n e r , Crezvycajno-
ukaznoe pravo ν Rossii [Das Notverordnungsrecht in Russland], S.-Peter-
burg 1911. — N o l d e , Ocerki russkago konstitucionnago prava [Umrisse 
des russischen Verfassungsrechts], S.-Peterburg 1911, S. 1 f. 

A d a m o v i c h , Die Prüfung der Gesetze und Verordnungen durch den 
österreichischen Verfassungsgerichtshof (Wiener Staatswissenschaftliche Stu-
dien, Neue Folge Bd. V), Wien 1923/24. — A n d e r s s e n , Der Begriff des Gesetzes 
und der Verordnung nach der Verfassungsurkunde für Preussen und das Deut-
sche Reich (Arch. öff. R., Bd. XXXII, 1914, S. 82 f.). — A n s c h ü t z , Allge-
meine Begriffe, S. S3 f. — D e r s e l b e , Staatsrecht, S. 161 f. — D e r s e l b e , 
Gegenwärtige Theorien, S. 8 f., S. 19 f. und S. 62 f. — A r n d t , Adolf, 
Das selbständige Verordnungsrecht, Berlin 1902. — D e r s e l b e , Das selb-
ständige Verordnungsrecht in Österreich (Österreichische Zeitschrift für öf-
fentliches Recht, Jahrg. II, 1915, S. 397 f.). — D e r s e l b e , Das Verordnungs-
recht des Deutschen Reichs, Berlin 1884. — D e r s e l b e , Die Verfassung des 
Deutschen Reichs, 2. Aufl., Berlin u. Leipzig 1921, S. 135 f. — A r n d t , Bruno, 
Die Notverordnungen nach dem Verfassungsrechte der modernen Staaten, 
vergleichend dargestellt (Würzburger Dissertation), Berlin 1909. — A u l l , 
Das landesherrliche Verordnungsrecht im Grossherzogtum Hessen (Giessener 
Dissertation), Leipzig 1909. — B o h r e r , Verhältnis von Verordnung und 
Verfügung (Dissertation), Zürich 1922. — C s e k e y , Ausnahmegewalt und 
Freiheitsrechte in Ungarn nach dem Kriege (Ostrecht, Jahrg. II, 1926, S. 989 
f.). — D e r s e l b e , Ungarns Staatsrecht nach dem Weltkrieg (S.-A. aus 
dem Jahrb. öff. R., Bd. XIV, S. 409—483), Tübingen 1926, S. 422 f. — 
Empfiehlt es sich, in die Reichsverfassung neue Vorschriften über die 
Grenzen zwischen Gesetz und Rechtsverordnung aufzunehmen? (Verhandlun-
gen des Zweiunddreissigsten Deutschen Juristentags, Berlin u. Leipzig 
1922, Bd. II, S. 11 f.) — E n g e l m a n n , a. a. O. S. 154 f. — E n g l i s c h , 
a. a. O. S. 30 f. — G i e s e, Die Verfassung des Deutschen Reiches, 3. Aufl., 
Berlin 1921, S. 200 f. und S. 223 f. — G1 a t ζ e r, a. a. O. S. 3 f. — G m e 1 i n, Der 
Ausnahmezustand (Handbuch der Politik, Bd. III, S. 156 f.). — D e r s e l b e , 
Über den Umfang des königl. Verordnungsrechts und das Recht zur Verhängung 
des Belagerungszustandes in Italien (Freiburger Abhandlungen aus dem 
Gebiete des öffentlichen Rechts, H. 12), Karlsruhe 1907. — G r i b o w s k i , a. 
a. 0. S. 82. — G u h l , a. a. 0. S. 71 f. — H a e n e 1, a. a. О. — H a n s e l , 
Die Notverordnung nach deutschem Staatsrechte (Rostocker Rechtswissen-
schaftliche Studien, Bd. II, H. 2), Leipzig 1904. — H a t s c h e k , Deutsches 
Staatsrecht, Bd. II, S. 113 f. — D e r s e l b e , Englisches Staatsrecht, Bd. I, 
S. 140 f. — D e r s e l b e , Verwaltungsrecht, S. 50 f. und S. 123 f. — 
H e r r n r i t t , a. a. 0. S. 84 f. — D e r s e l b e , Oesterreichisches Verwaltungs-
recht, Tübingen 1925, S. 18 f. — H i e s t a n d , Zur Lehre von den Rechts-
quellen im schweizerischen Staatsrecht (Dissertation), Zürich 1891, S. 77 f. 
— H o l s t e i n , Die Theorie der Verordnung im französischen und bel-
gischen Verwaltungsrecht (S.-A. aus der Bonner Festgabe für Ernst Zitel-
mann, München u. Leipzig 1923, S. 308 f.). — H u b r i c h , Das Reichsge-
richt über den Gesetzes- und Verordnungsbegriff. — D e r s e l b e , Das 
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Reichsgericht und die Begriffe „Gesetz-" und „Verwaltungsvorschriften" (Ver-
waltungsarchiv, Bd. XIII, 1905, S. 441 f.). — D e r s e l b e , Die reichsge-
richtliche Judikatur, bes. S. 808 f. — J a c o b i , Das Verordnungsrecht im 
Reiche seit dem November 1918 (Arch. öff. R., Bd. XXXIX, 1920, S. 273 f.). 
— J a s t r o w , a. a. 0. S. 77 f. und S. 97 f. — J e l l i n e k , Georg, a. a. 0. 
— J e l l i n e k , Walter, Revolution und Reichsverfassung, S. 110 f. — J è ζ e, 
Das Verwaltungsrecht der französischen Republik (Das öffentliche Recht 
der Gegenwart, Bd. XXIII), Tübingen 1913, S. 17 f. — K a h n , Die Ab-
grenzung des Gesetzgebungs- und Verordnungsrechts nach deutschem 
Reichsstaatsrecht, Mainz 1912, S. 26 f. — K e l s e n , Staatslehre, S. 235 f. — 
D e r s e l b e , Das Verhältnis von Gesetz und Verordnung nach der cecho-
slovakischen Verfassungsurkunde (Parlament, Praha [Prag], Jahrg. II, 1923, 
S. 392 f.). — D e r s e l b e , Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920 
(Die Verfassungsgesetze der Republik Österreich, Teil V), Wien 1922, 
S. 85 f. — D e r s e l b e , Hauptprobleme, S. 556 f. — D e r s e l b e , 
Österreichisches Staatsrecht, Tübingen 1923, S. 39 f., S. 46, S. 95, S. 177, 
S. 212 f. und S. 224 f. — K o e l l r e u t t e r , Verwaltungsrecht und Ver-
waltungsrechtsprechung im modernen England, Tübingen 1912, S. 86 f. — 
K r o n h e i m e r , Das Anordnungsrecht auf Grund des Ausnahmezustan-
des (Annalen des Deutschen Reichs, Jahrg. 1919/20, S. 445 f.). — 
L a b a n d , Die Verkündigung von Rechtsverordnungen des Bundesrats (Arch, 
öff. R., Bd. XVIII, 1903, S. 305 f.). — L o e n i n g, a. a. 0. S. 228 f. — M a y e r, 
Otto, a. a. 0. S. 83 f. — M e i s s n e r , Das Staatsrecht des Reichs und seiner 
Länder, 2. Aufl., Berlin 1923, S. 141 f. und S. 206. — M e n z e l , Zur Lehre 
von der Notverordnung (Staatsrechtliche Abhandlungen. Festgabe für Paul 
Laband, Tübingen 1908, Bd. I, S. 367 f.). — Me r k l , Die Lehre von der 
Rechtskraft (Wiener Staatswissenschaftliche Studien, Bd. XV, H. 2), Leipzig u. 
Wien 1923, S. 181 f. — M e y e r — D о с h о w, а. а. О. S.17 f. und S. 44 f. — 
P o e t z s c h , Verfassungsmässigkeit der vereinfachten Gesetzgebung (Arch, 
öff. R., Bd. XL, 1920, S. 156 f.). — D e r s e l b e , Vom Staatsleben unter der 
Weimarer Verfassung (Jahrb. öff. R., Bd. XIII, 1925, S. 36 f., S. 141 f., S. 160, 
S.200 und S.207 f.). — P r a ž a k , Beiträge zum Budgetrecht und zur Lehre von 
den formellen Gesetzen (Arch. öff. R., Bd. II, 1887, S. 441 f.). — R e d l i c h , 
Englische Lokalverwaltung, Leipzig 1901, S. 632 f. — R o s i n , Heinrich, Das 
Polizeiverordnungsrecht in Preussen, 2. Aufl., Breslau 1895. — S c h i l l e r , 
Verkündung und Inkrafttreten der Rechts Verordnungen des Reichs (Arch. öff. 
R., Neue Folge Bd. Vili, 1925, S. 283 f.). — S c h n e i d e r , Walter, Die Ver-
ordnung im Rechtsstaat (Dissertation), Zürich 1918. — S c h o e n , Das Ver-
ordnungsrecht und die neuen Verfassungen (Arch. öff. R., Neue Folge Bd. VI, 
1924, S. 123 f.). — S c h r a n i l , Das öffentliche Recht in der cechoslovakischen 
Republik (Zeitschrift für osteuropäisches Recht, Jahg I, 1925, S. 284). — 
S i o t t o - P i n t ò r , Das Verfassungsrechtsleben in Italien in den Jahren 
1913—1923 (Jahrb. öff. R., Bd. XI, 1922, S. 159 f.; Bd. XII, 1924, S. 245 f.). — 
S p i e g e l , „Ausnahmezustand", Artikel im Österreichischen Staatswörterbuch, 
hsg. v. Mischler u. Ulbrich, 2. Aufl., Wien 1905—9, Bd. I, S. 370 f. — D e r -
s e l b e , Die kaiserlichen Verordnungen mit provisorischer Gesetzeskraft nach 
österreichischem Staatsrechte, Wien 1893. — D e r s e l b e , „Notverordnungen", 
Artikel im Österreichischen Staatswörterbuch, Bd. III, S. 714 f. — S t i e r -
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S о m 1 о , Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht (Grundrisse der Rechts-
wissenschaft, Bd. XVIII), Berlin u. Leipzig 1924, , Bd. I, S. 333 f., S. 648 
und S. 669 f. — D e r s e l b e , Die Lehre von der Gewaltenteilung und die 
neuen deutschen Verfassungen (Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft, Bd. LXXVII, 1923, S. 13 f. und S. 30 f.). — T e z n e r , Die Rechts-
quellen des österreichischen Verwaltungsrechtes (Die rechtsbildende Punk-
tion der österreichischen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, Teil II), 
Wien 1925, S. 75 f. — Τ h o m a , Polizeibefehl im Badischen Recht, I. Teil 
Tübingen 1906, S. 59 f. und S. 325 f. — T r i e p e l , Die Ermächtigungsgesetze 
(Deutsche Juristen-Zeitung, Jahrg. XXXVI, 1924, Sp. 123 f.). — U l b r i c h , 
„Verordnungen", Artikel im Österreichischen Staatswörterbuch, Bd. IV, S. 742. 
— W a n d e r s i e b , a. a. 0. S. 77 f. — W i t t m a y e r , Bedeutung und Ent-
wicklung der „sekundären" Gesetzgebung in Frankreich (Jahrb. öff. R., Bd. 
VII, 1913, S. 71 f.). — D e r s e l b e , Die Weimarer Reichsverfassung, Tübingen 
1922, S. 324 f. — W o l g e n d o r f f , Staatsnotrecht (Arch. öff. R., Bd. XXVII, 1911, 
S. 220 f.). — Ž o l g e r , Österreichisches Verordnungsrecht, Innsbruck 1898. 
Dazu die Besprechung v. Otto M a y e r im Arch. öff. R., Bd. XIV, 1899, S. 135 f. 

B a l a c h o w s k y - P e t i t , La loi et l'ordonnance dans les pays qui ne 
connaissent pas la séparation dea pouvoirs législatif et exécutif (thèse), Paris 
1901. — B a r t h é l é m y , J., Le rôle du pouvoir exécutif dans les républiques 
modernes, Paris 1907. — B a r t h é l é m y — D u e z , Traité élémentaire de droit 
constitutionnel, Paris 1926, p. 593 et s. — В e r t h é l e m y , H., Le pouvoir réglemen-
taire du président de la République (Revue politique et parlementaire, t. XV, 1898, 
p. 5 et s. et p. 322 et s.). — D e r s e l b e , Traité élémentaire de droit admini-
stratif, l i e éd., Paris 1926, p. 109 et s. — C a h e n , a. a. 0. — C a r r é d e 
M a l b e r g , Contribution à la Théorie générale de l'Etat, Paris 1920—22, t. 
I, p. 580 et s. — D e r s e 1 b e, La question de la délégation de puissance 
législative et les rapports entre la loi et l'ordonnance selon la Constitution de 
Weimar (Bulletin mensuel de la Société de législation comparée, année 1925). — 
D e j a m m e, Du pouvoir réglementaire (Revue générale d'administration, 
année 1892, t. Ill, p. 257 et s.). — D u c r o c q , a. a. 0. t. I, p. 81 et s., p. 178 
et s., p. 332 et s.; t. II, p. 349 et s. — D u e z , De l'indépendance des autorités 
législatives et des autorités réglementaires dans la fixation des règles de droit 
(thèse), Lille 1914. — D u g u i t , Des règlements faits en vertu d'une compétence 
donnée au gouvernement par le législateur (Revue du droit public, année XXXI, 
1924, p. 313 et s.). — D e r s e l b e , La délégation du pouvoir législatif (Par-
lament, Praha [Prague], année II, 1923, p. 392). — D e r s e l b e , Manuel de 
droit constitutionnel, 4e éd., Paris 1923, p. 104 et s. — D e r s e l b e , a. a. 0. 
t. II, p. 182 et s. — E s m e i η, De la délégation du pouvoir législatif (Revue 
politique et parlementaire, t. I, 1894, p. 200 et s.). — D e r s e l b e , a. a. 0. t. 
I, p. 536 ; t. II, p. 75 et s., p. 86 et s. et p. 95 et s. — F о r n e 1 d e 1 a L a u-
r e n c i e , De la délégation de compétence en droit administratif français 
(thèse), Bordeaux 1901, p. 40 et s. — G f a r n e r ] , Le pouvoir exécutif en 
temps de guerre aux Etats-Unis (Revue du droit public, année XXV, 1918, p. 
5 et s.). — D e r s e l b e , Le pouvoir exécutif en temps de guerre. Les pleins 
pouvoirs du Président des Etats-Unis (ebenda p. 497 et s.). — G a s q u e t , 
Nature juridique du règlement d'administration publique (thèse), Paris 1912. — 
G r é l a t , Théorie juridique de l'Instruction de service (thèse), Nancy 1908.— 
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G u i 11 o i s , а. а. О. — H a u r i o u , Les lois des pleins pouvoirs en Tchéco-
slovaquie (Parlament, Praha [Prague], année II, 1923, p. 391). — D e r s e l b e , 
a. a. 0. p. 60 et s. — D e r s e l b e , Précis de droit constitutionnel, Paris 1923, 
p. 131, p. 483 et s. et p. 495 et s . — D e r s e l b e , Précis élémentaire de droit 
administratif, Paris 1926, p. 203 et s. — D e r s e l b e , Précis élémentaire de 
droit constitutionnel, Paris 1925, p. 26 et p. 159 et s. — H o e r n i , De l'état 
de nécessité en droit public fédéral suisse (thèse), Genève 1917. — J è z e , 
Cours de droit public, Paris 1924, p. 231 et s. — D e r s e l b e , De l'exercice 
dans le temps du pouvoir législatif (Revue de droit public, année XL, 1923, p. 
177 et s.) — D e r s e l b e , Le règlement administratif (Revue générale d'admi-
nistration, année 1902, t. II, p. 5 et s.). — D e r s e l b e , Les principes généraux 
du droit administratif, 3e éd., Paris 1925—26, t. I, p. 28 et s. et p. 378 et s. — 
D e r s e l b e , L'exécutif en temps de guerre. Les pleins pouvoirs. (Angle-
terre, Italie, Suisse.) Paris 1917. — D e r s e l b e , Nature et régime juridique 
des circulaires ministérielles (Revue de droit public, année XVIII, 1911, p. 
684 et s.). — D e r s e l b e , Nature et régime juridique des instructions et 
ordres de service (ebenda année XIII, 1906, p. 246 et s.). — D e r s e l b e , 
Notes de jurisprudence, section I : Jurisprudence administrative (ebenda 
année XV, 1908, p. 38 et s.). — J u i l l e , Le domaine du règlement prési-
dentiel (thèse), Lille 1905. — M o r e a u , Le règlement administratif, Paris 
1902. — D e r s e l b e , Précis de droit constitutionnel, 9e éd., Paris 1921, p. 352 
et s. — N é z a r d , Éléments de droit public, 3e éd., Paris 1922, p. 184 et s. — 
D e r s e l b e , Le contrôle juridictionnel des règlements d'administration 
publique (Revue générale d'administration, année 1909, t. Ill, p. 129 et s., 
p. 257 et s. et p. 385 et s.); tirage à part Paris 1910. — N o l d e , L'auto-
cratie russe et la doctrine de la séparation des pouvoirs dans la première 
moitié du XIXe siècle (Revue du droit public, année XXXI, 1924, p. 5 et s.). — 
R a i g a , Le pouvoir réglementaire du président de la république, Paris 1900. — 
R e i n a c h , De l'état de siège, Paris 1885. — R e n a r d , Cours élémentaire 
de droit public, Paris 1922, p. 104 et s. — R o l l a n d , Le Conseil d'Etat et 
les règlements d'administration publique (Revue de droit public, année XVIII, 
1911, p. 380 et s.). — D e r s e l b e , Le Pouvoir réglementaire du Président de 
la République en temps de guerre et la loi du 10 février 1918 (ebenda 
année XXV, 1918, p. 542 et s.). — D e r s e l b e , Le projet du 17 janvier 
et la question „des décrets-lois" (ebenda année XXXI, 1924, p. 42 et s.). — 
W e y r , La question de la délégation de puissance législative (Revue inter-
nationale de la théorie du droit, année I, 1926/27, p. 72 et s.). 

A n s o n , a. a. 0. t. I, p. 296 sq. — A s h l e y , Local and Central Go-
vernment, London 1906, p. 311 sq. — C l i f f o r d , A History of Private Bill 
Legislation, London 1885—87, vol. I, p. VII sq., p. 1 sq. and p. 267 sq. — 
C o o l e y - L a n e , Constitutional Limitations, New York 1903, p. 163 sq. — 
D i c e y , Introduction to the study of the law of the constitution, 8th ed., 
London 1920, passim. — G o o d n o w , Principles of Constitutional Government, 
New York 1916, p. 163 sq. — H a r d e a s t i e , A treatise on the Constitution 
and Effect of Statute Law, 3d ed., London 1901, p. 35 sq. — H e a r η, The 
Government of England, London — Melbourne — Sydney 1886, p. 355 sq. — 
11 b e r t , a. a. 0. p. 28 sq. and p. 36. (Er gibt passim die ganze englische 
Literatur an.) — D e r s e l b e , The Mechanics of law making, Oxford 1914, 
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passim. — J e n k s , The government of the British Empire, London 1923, 
p. 156 sq. — L o w e l l , Greater European Governments, Cambridge 1923, 
p. 55 sq., p. 131 sq. and p. 211 sq. — D e r s e l b e , The government of Eng-
land, New York 1920, vol. I, p. 27 sq. and p. 367 sq. — R i d g e s , Consti-
tutional Law of England, 2d ed., London 1915, p. 2 sq. and p. 88 sq. — 
S t u b b s , a. a. 0. t. 11, p. 615 sq. — W i l l o u g h b y , The Constitutional 
Law of the United States, New York 1910, vol. I, p. 1318 sq. 

C a m m e o , Della manifestazione della volontà dello stato nel campo 
di diritto amministrativo (Primo trattato completo di Diritto Amministrativo 
Italiano, diretto dall' O r l a n d o , vol. III), Milano 1901, p. 134 e seg. — 
С e г с i e 11 ο , L'ammissibilità dei decreti-legge nel diritto positivo postbellico 
(Rivista di Diritto Pubblico, vol. XIII, 1921, fase. 5—6). — D e r s e l b e , La 
questione dei decreti-leggi, Torino 1922. — C h i m i e n t i , a. a. 0. vol. II, 
p. 393 e seg. — С о d a с с i - P i s a n e 11 i, a. a. 0. — С r i s с u о 1 i, La dele-
gazione del potere legislativo nei moderno costituzionalismo, Napoli [1910]. — 
D'A 1 e s s i о , а. а. О. — D'A m a r c i o , L'ordinanza d'urgenza, Torino 1907. — 
D'A m e 1 i о , Ancora dei decreti-legge (Rivista di Diritto Pubblico, anno XVII, 
1925, p. 88 e seg.). — D e r s e l b e , Sulla polemica circa i decreti-legge (ebenda 
p. 224 e seg.). — D o n a t i , a. a. 0. — D e r s e l b e , Il problema delle 
lacune dell' ordinamento giuridico, Milano 1910. — O r l a n d o , Ancora dei 
decreti-legge (Rivista di Diritto Pubblico, anno XVII, 1925, p. 209 e seg.). — 
О r r e i, Regolamento giuridico del Governo parlamentare (Rivista di Diritto 
Pubblico, vol. XVII, 1925, p. 175 e seg.). — Ρ r e s u t t i , a. a. О. vol. I, p. 80 
e seg. — R a n e l l e t t i , Lezioni di Diritto amministrativo, Napoli 1922, p. 
49 e seg. — R o c c o , Sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme 
giuridiche (Archivio Giuridico, vol. XCIV, 1925, p. 177 e seg.). — R o v e l l i , 
Il valore dei decreti-legge in alcune recenti sentenze, Pavia 1923. — S a -
b i n ] , La funzione legislativa e i decreti-legge, Roma 1923. — S a l a n d r a , 
a. a. 0. p. 359 e seg. — S a l e m i G i o v a n n i , Le circolari ammini-
strative, Palermo 1913. — S i o t t o - P i n t ò r , Correnti di pensiero dottri-
nali, parlamentari e giurisprudenziali a proposito dei decreti-legge (Il Foro 
Italiano, voi. XLVIII, 1923, col. 2 e seg.). — Ζ a η о b i n i, Sul fondamento 
giuridico della inderogabilità dei regolamenti (Rivista di Diritto Pubblico, 
vol. IX, 1917, p. 401 e seg.). — D e r s e l b e , Sul fondamento giuridico della 
potestà regolamentare (Archivio Giuridico, vol. XCI, 1922, p. 25 e seg.). 

M a n z a n e q u e y M o n t e s , La Constitución y los estados excepcionu-
les, Madrid 1903. 

A tôrvényhozâs aitai adott felhatalmazâs alapjân tôrvényhozâsi târgyak-
ban kibocsâtott miniszteri rendeletet szabad-e ujabb felhatalmazâs nélkûl 
rendeleti ùton megvâltoztatni ? [Kann die auf Grund einer Ermächtigung 
der Gesetzgebung in Gesetzgebungsangelegenheiten erlassene Ministerialver-
ordnung ohne neuere Ermächtigung im Verordnungswege abgeändert werden?] 
(A Magyar Jogâszgyiilés Evkönyve [Jahrbuch des Ungarischen Juristentages], 
Jahrg. IX, 1885 und Jahrg. X, 1889/9u. Besonders die Gutachten v. C o n c h a 
(Jahrg. IX, Bd. I, S. 300 f.) und Ernst N a g y (Jahrg. X, Bd. I, S. 262 f.). — 
C o n c h a , Politika, Bd. I: Alkotmânytan [Verfassungslehre], 2. Aufl., Budapest 
1907, S. 581 f. und Bd. II: Közigazgatästan [Verwaltungslehre], Budapest 1905, 
S. 167 f. — С s e k e у, Nagy Ernó és a magyar közjogiräs iij irânya [Ernst 
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Nagy und die neue Richtung der Methodologie des ungarischen Staats-
rechtes] (Magyar Jogâszegyleti Értekezések [Abhandlungen des Ungarischen 
Juristen Vereins], Neue Folge Bd. XVIII, H. 89, S. 137—236), Budapest 1926, 
5. 202 f. — F a l u h e l y i , Magyarorszâg közjoga [Ungarns Staatsrecht], Pécs 
[Fünfkirchen] 1926, Bd. I, S. 22 f. — G г о s s с h m i d, a. a. 0. S. 125 f. — 
H a r r e r , Az aliami szervezet alapjai különös tekintettel a végrehajtó hata-
lomra [Die Grundlagen der staatlichen Organisation mit besonderer Be-
rücksichtigung der vollziehenden Gewalt], Budapest 1910, S. 33 f. — J ä s z i , 
a. a. O. S. 133 f. — K m e t y , Magyar közjog [Ungarisches Staatsrecht], 
6. Aufl., Budapest 1926, S. 49 f. — M ä r f f y , a. a. 0. Bd. I, S. 16 f. — 
M o l n ä r , Magyar közjog [Ungarisches Staatsrecht], 2. Aufl., Pécs [Fünf-
kirchen] 1926, Bd. I, S. 10 f. — N a g y , a. a. 0. S. 23 f. und S. 361 f. — 
Ρ о 1 η e r , A hâborù esetére szóló kivételes hatalom [Die für den 
Fall des Krieges geltende Ausnahmegewalt] (Jogâllam [Der Rechtsstaat], 
Jahrg. XVI, 1917, S. 25 f.). — D e r s e l b e , A hâboru okaból tett különös 
intézkedések [Die vom Kriege veranlassten besonderen Massnahmen] (ebenda 
Jahrg. XIII, 1914, S. 489 f.). — D e r s e l b e , A végrehajtó hatalom a 
magyar alkotmânyban [Die vollziehende Gewalt in der ungarischen Verfas-
sung], Budapest 1893, S. 10 f. und S. 46 f. — T o m c s ä n y i , A magyar köz-
igazgatäsi jog alapintézményei [Institutionen des ungarischen Verwaltungs-
rechts], Budapest 1926, S. 35 f. — D e r s e l b e , Magyar közjog [Ungarisches 
Staatsrecht], Budapest 1926, S. 24 f. — V a s v â r y , A magyar közigazgatäs 
központi alapszervei [Die Zentralgrundorgane der ungarischen Verwaltung], 
Budapest 1902, S. 18 f. 

K r e j c i , Delegace zâkonodârné moci ν moderni demokracii [Die Dele-
gation dei· gesetzgebenden Gewalt in der modernen Demokratie], Praha [Prag] 
1924. — N e u b a u e r , Meze moci narizovaci [Die Grenzen der Verordnungs-
gewalt] (Casopis pro prâvni a stâtni vëdu [Zeitschrift für Rechts- und Staats-
wissenschaft], Jahrg. VII, 1924, S. 39 f.)..— Ρ e t r ž i l a , Delegace moci zâkono-
dârné a normativni theorie [Delegation der gesetzgebenden Gewalt und die 
normative Theorie] (ebenda Jahrg. VIII, 1915, S. 6 f.). — W e y r , Soustava 
ceskoslovenského prava stâtniho [System des tschechoslowakischen Staats-
rechts], 2. Aufl., Praha [Prag] 1924, S. 228 f. 

R a r i n c e s c u , Decretele-legi si dreptul de necesitate, studiu de drept 
public comparai [Dekret-Gesetze und das Notrecht, eine vergleichende staats-
rechtliche Studie], Bucuresti [Bukarest] 1924. (Bibliographie S. 4—8.) 

I. Die Verordnung ist die wichtigste generelle Rechts-
quelle des Verwaltungsrechts. Der Grund hierfür liegt im engen 
Zusammenhange des Verwaltungsrechts mit den Lebenserschei-
nungen. Bei ihrem Wechsel und ihrer Vielgestaltigkeit kann 
die schwerfällige Gesetzgebung nicht Schritt halten oder häufig 
nur die allgemeinen Richtlinien iestlegen; im übrigen muss es 
aber den Verwaltungsorganen überlassen werden, innerhalb des 
vom Gesetzgeber aufgestellten Rahmens allgemeine Anordnun-
gen zu treffen, die sich den verschiedenartigen sachlichen und 
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örtlichen Verhältnissen mehr anpassen. Deshalb kommt der Ver-
ordnung auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts eine viel bedeu-
tendere Rolle zu, als auf dem des einheitlicher gestalteten Privat-
und Strafrechts. 

U n t e r V e r o r d n u n g e n v e r s t e h t m a n a l s o d i e 
a l l g e m e i n e n A n o r d n u n g e n , w e l c h e v o n d e n Or-
g a n e n d e r v o l l z i e h e n d e n G e w a l t a u s g e h e n . 

Dieser allgemeine, formale Begriff entspricht auch der Auf-
fassung des estnischen Verwaltungsrechts, welches — wie in so 
Vielem — auch in dieser Beziehung auf dem russischen Recht 
basiert. Der Artikel 122 der russischen Grundgesetze vom 23. 
April 1906 sagte : „Obligatorische Verordnungen, Instruktionen 
und Verfügungen, die vom Ministerrat, von den Ministern und 
den Chefs der besonderen Hauptverwaltungen und ebenso von 
anderen hierzu gesetzlich bevollmächtigten Behörden erlassen 
werden, dürfen nicht den Gesetzen widersprechen."1 Unter die-
sen Organen, denen das Verordnungsrecht zustand, hat man 
ausser den Ministern die Generalgouverneure, Gouverneure, Stadt-
hauptmänner, ferner die Organe der landschaftlichen und städti-
schen Selbstverwaltung und derjenigen Institutionen, weiche die 
Aufgaben der Staatsverwaltung verfolgen, verstanden. 

Dieser Begriff des Verordnungsrechts ist aber zu weitgehend. 
Im engeren Sinne wird unter der Bezeichnung „Verordnung" nur 
die R e g i e r u n g s v e r o r d n u n g verstanden, der gegenüber 
alle anderen Verordnungen durch die Bezeichnung des Organs, 
welches die Verordnuug erlässt, unterschieden werden (z. B. 
Polizeiverordnung, Gemeindeverordnung usf.). 

Ausser diesen formalen Kennzeichen sind die Verordnungen 
von anderen Verwaltungsakten inhaltlich zu unterscheiden. 

Man muss nämlich die V e r o r d n u n g von der a u t o n o -
m e n S a t z u n g , der V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t und der 
V e r f ü g u n g scharf abgrenzen. Die Verordnung ist eine Wil-
lenserklärung der Zentralverwaltungsorgane, während die a u t o -
n o m e S a t z u n g ihren Ausgangspunkt bei den mit der Aus-
übung der örtlichen Verwaltung betrauten Selbstverwaltungs-
körpern hat.2 Die Verordnung enthält allgemein verbindliche 

1 Abgedruckt bei S c h l e s i n g e r , a. a. 0. S. 430. Die deutsche 
Übersetzung wurde nach dem russischen Original verbessert. 

2 Die herrschende Lehre stellt wenig glücklich die S t a a t s Verwaltung 
der S e l b s t Verwaltung gegenüber, obwohl es sich hier um die Funktion der 
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Rechtssätze (Rechts- oder Gemeinverordnnng), während die Ver-
waltungsvorschrift grösstenteils nichts anderes als ein verallge-
meinerter Dienstbefehl ist, der von jeder Staatsstelle erlassen wer-
den kann, sofern sie einen Untergebenen, ihr dienstlich zum 
Gehorsam Verpflichteten unter sich hat. Die Verordnung ent-
hält allgemeine und abstrakte Anordnungen,3 während die Ver -
f ü g u n g die Regelung individueller und konkreter Angelegen-
heiten zum Gegenstande hat. Die Verordnung schafft eine 
neue objektive Norm, während die Verfügung der Anwendung 
einer objektiven Norm dient. 

Wie also aus dem oben Ausgeführten hervorgeht, sind zu 
unterscheiden: die Anordnungen der Zentralorgane der öffent-
lichen Verwaltung von denen der Selb s tverwal tungen, die gemein-
verbindliche Rechtssätze enthaltenden von den innerdienstlichen, 
dann die allgemeine Regeln enthaltenden von denen, die sich 
auf einen konkreten Fall beziehen. 

Leider ist dieser Unterschied in der estnischen Rechts-
sprache noch gar nicht durchgeführt. Verordnungen, autonome 
Satzungen und Verwaltungsvorschriften werden alle mit dem 
Ausdruck „määrus" (Verordnung) bezeichnet, worunter ebensogut 
Gemeinverordnungen wie VerwaltungsVorschriften verstanden 
sein können. Nicht selten bezeichnet die Regierung die von ihr 
erlassene Verordnung einfach als „Beschluss der Freistaatlichen 
Regierung" (Vabariigi Valitsuse otsus). Es kommt aber beson-
ders in den anfangs herausgegebenen Rechtsquellen vor, dass 
die Verordnung „korraldus" benannt wird, obwohl dieser Ausdruck 

Zentral- und örtlichen Organe ein und derselben öffentlichen Verwaltung 
handelt, so dass auch die Selbstverwaltung lediglich Staatsverwaltung ist. 

3 Deshalb ist T r i e p e l nicht beizustimmen, wenn er sagt: „Der Ver-
ordnung ist nur überlassen, was sich als eÄ sachlich oder örtlich beschränkter 
Teil der dem Gesetzgeber gestellten Aufgabe darstellt. Das A l l g e m e i n e 
gehört immer dem Gesetz; der Verordnung gehört nur das B e s o n d e r e , 
nur das, was nach der jeweiligen Staats- und Rechtsanschauung nicht eine 
ganze »Materie«., sondern bloss ein verhältnismässig kleiner Ausschnitt aus 
einer solchen ist." Empfiehlt es sich, in die Reichsverfassung neue Vorschrif-
ten über die Grenzen zwischen Gesetz und Rechtsverordnung aufzunehmen ? 
(Verhandlungen des Zweiunddreissigsten Deutschen Juristentags, Berlin 1922, 
Bd. II, S. 25.) — Noch weiter geht P o e t z s c h , wenn er der Verordnung nur 
die ausführenden Einzelheiten überlassen wissen will, so dass „notwendig 
jede zulässige Rechtsverordnung zur Ausführungsverordnung wird". Ebenda 
S. 35. 
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heute für „Verfügung" in Anspruch genommen wird.4 Die Ver-
ordnungen werden anter diesen verschiedenartigen Benennungen 
im „Riigi Teataja" publiziert. Den rechtlichen Unterschied kann 
man nur nach der die betreffende Anordnung erlassenden Be-
hörde und nach dem Inhalte der Anordnung feststellen. 

Ebenso wie der technische Ausdruck für die Abgrenzung 
der rechtlichen Natur, fehlt hier auch eine entsprechende Bestim-
mung des gesatzten Rechts über die V e r k ü n d u n g d e r 
V e r o r d n u n g e n . Nach einem veralteten Gesetz5 vom 30. 
Dezember 1918 betr. die zeitweilige Ordnung über die Heraus-
gabe und Verkündung der Gesetze und Regierungsverordnungen 
(R. T. Nr. 1 — 1919, Gesetznr. 1, Kapitel V, § 1 und § 3, Punkt a)) 
geschieht die Verkündung der Verordnungen in demselben Staats-
anzeiger, in welchem die Gesetzespublikation stattfindet. Für 
das I n k r a f t t r e t e n gibt es in Estland ebenfalls keine den 
gegenwärtigen rechtstheoretischen Prinzipien entsprechende ge-
setzliche Vorschrift. Nach der eben erwähnten Bestimmung der 
zeitweiligen Regierung tritt die Verordnung, falls in ihrem Text 
kein anderer Termin vorgesehen ist, am Tage ihrer Veröffent-
lichung im R. T. „und nach Eintreffen der entsprechenden Num-
mer an dem betreffenden Orte" in Kraft. Hier handelt es sich 

4 Der Ausdruck „korraldus" wird sogar für Gesetze gebraucht. In die-
sen Fällen hat er die Bedeutung von „Ordnung" (z. B. Zivilprozessordnung) 
und entspricht der russischen Bezeichnung „ucreždenie" (Bezeichnung für 
Gesetze sowohl über die Organisation als auch über das Verfahren und die 
Aufgaben von Behörden). Z. B. „Politsei korraldus" und „Kriminaal-politsei 
korraldus" (R. T. Nr. 4/5 — 1920); „Eesti Vabariigi kaitsepolitsei korraldus" 
[Schutzpolizeiordnung der Republik Estland] (R. T. Nr. 61/62 — 1920); „Hari-
dusministeeriumi korraldus" [Organisation des Bildungsministeriums] (R. T. Nr. 
19—1921) ; „Eesti Punase Risti korraldusseadus" [Organisationsgesetz des Estni-
schen Roten Kreuzes] (R. T. Nr. 33/34 — 1923); das zeitweilige Organisations-
gesetz über die Vereinigung der Aussen-, Kriminal- und Schutzpolizei [Välis-, 
kriminaal- ja kaitsepolitsei ühendamise ajutine seadus] (R. T. Nr. 68 — 1924) 
sagt im § 2 : „Kuni sellekohase politsei üldise korraldusseaduse maksmapane-
kuni . . [Bis zum Inkrafttreten des betreffenden allgemeinen Polizeiordnungs-
gesetzes . . .] ; usf. 

5 Zu dieser Zeit übte die estnische temporäre Regierung nicht nur die 
Regierungsgewalt, sondern auf Grund des Beschlusses des Landschaftsrates 
[Maanõukogu] auch die gesetzgebende Gewalt aus (R. T. Nr. 3 und 4 — 1918). — 
Vgl. M a d d i s o n , Üks vananenud seadus [Ein veraltetes Gesetz] (Eesti Po-
litseileht [Estnisches Polizeiblatt], Jahrg. V, 1925, S. 313 f.). — D e r s e l b e , 
Administratiivsete määruste ja korralduste avaldamiskord [Das Verkündungs-
verfahren der Verwaltungsverordnungen und Verfügungen] (ebenda S. 675 f.)· 

4 
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wieder um eine Vermischung des formellen mit dem materiellen 
Publikationsprinzip.

6

 Der Grund dafür lag darin, dass die ge-
nannte Bestimmung die Verkündung von Gesetzen, "Verordnun-
gen, Verwaltungsvorschriften und Verfügungen zusammengefasst 
hat. Für die beiden ersteren gilt jedoch nur die formelle Ver-
kündung, die beiden letzteren dagegen müssen den Interessierten 
tatsächlich zugestellt werden. (Anstatt „Publikation" hier „In-
timation".) 

Die Verkündung ist für die rechtliche Qualifizierung der 
Verordnung das wesentlichste Moment. Da es sich hier um 
Rechtssetzung handelt, ist die Verordnung nicht an einzelne 
Behörden (wie die Verwaltungsvorschrift) oder an einzelne 
Personen (wie die Verfügung) adressiert, sondern an die ganze 
Öffentlichkeit, weshalb die Verkündung ein wichtiges Erfor-
dernis ihrer bindenden Kraft sein wird. Eine Verordnung, 
die nicht in gehöriger Weise kundgemacht worden ist, kann 
nicht als Gemeinverordnung betrachtet werden, sondern sie wird 
je nach ihrem Inhalt Dienstanweisung oder eine andere Art von 
Verwaltungsvorschrift sein. Die Verkündung ist bei der Verord-
nung ebenso wichtig wie beim Gesetz. Sie bedeutet hier die 
Verkündung in der vom Recht vorgeschriebenen Form, unter 
öffentlichrechtlicher Verantwortung und Authentizität. Deshalb 
wäre es ausserordentlich wichtig, eine gesetzliche Regelung der 
Verkündung der Verordnungen in Estland vorzunehmen, wie dies 
vor kurzem im Deutschen Reiche und in Preussen geschehen ist.7 

6 S. oben S. 23 f. 
7 Gesetz über die Verkündung von Rechtsverordnungen vom 13. Okto-

ber 1923 (RGBl. I, S. 959). Das Gesetz ist seit dem 1. November 1923 in Kraft. — 
Vgl. dazu J a s t r o w , a. a. 0. S. 77 und S. 97 f. — S c h i l l e r , a. a. 0. — 
Siehe ferner das preussische Gesetz über die Verkündung von Rechtsverord-
nungen vom 9. August 1924 (GesS. S. 594), abgedruckt bei H e 1 f r i t ζ , Die 
Entwicklung des - öffentlichen Rechts in Preussen seit Inkrafttreten der neuen 
Verfassung (Jahrb. öff. R., Bd. XIV, 1926, S. 270). 

Die Reform des "Verkündungsverfahrens von Verordnungen wäre in Est-
land umso mehr wünschenswert, als die diesbezüglichen formalen Rechtssätze des 
oben erwähnten zeitweiligen Verkündungsverfahrens von 1919 in der Praxis 
undurchführbar sind. Nach diesen Rechtssätzen ist der Minister berechtigt, 
Verordnungen zu erlassen; um dieselben jedoch auch in Kraft zu setzen, dazu 
bedarf er noch der Mitwirkung eines Mitgliedes der Regierung, nämlich des 
Justizministers. Nach dem Kapitel V, § 3, Punkt Ъ) des Gesetzes vom 30. Dezem-
ber 1918 (R. T. Nr. 1—1919, Gesetznr. 1) unterliegen alle von den Ministerien 
erlassenen Verwaltungsakte (administratiivsed korraldused) der Kontrolle des 
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II. In der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft ist es 
üblich, ebenso wie bei den Gesetzen, einen d o p p e l t e n S i n n 
d e r V e r o r d n u n g e n z u unterscheiden. Die Verordnung i m m a -
t e r i e l l e n S i n n e bedeutet eine Anordnung der öffentlichen 
Verwaltung, die keinen Rechtssatz enthält. I m f o r m e l l e n 
S i n n e ist dagegen Verordnung auch der Rechtssatz, falls der-
selbe ohne Mitwirkung der Gesetzgebung erlassen worden ist.8 

Es wurde bereits schon beim Gesetz darauf hingewiesen,9  

dass diese Unterscheidung rein doktrinär und für das positive 
Recht überflüssig ist. Diese Theorie war noch nach der Abschaf-
fung der absoluten Monarchie, wo sie ihren Ausgang nahm, zu 

Justizministeriums. Der § 4 des II. Kapitels macht es zur Aufgabe und Pflicht 
des Justizministers, darauf zu achten, dass die Verordnungen, welche seitens 
der Regierungsgewalt erlassen werden: 1. einer dazu berechtigten Quelle ent-
stammen, 2. auf einem geltenden Gesetz begründet sind, 3. mit der Deklara-
tion der zeitweiligen Regierung in Einklang stehen und 4. den äusseren und 
inneren technischen Forderungen entsprechen. Demzufolge würde sich das 
Verordnungsrecht des einzelnen Ministers darin erschöpfen, die Verordnung 
abzufassen und zu unterfertigen. Ob sie verkündet wird oder nicht, d. h. ob 
sie Rechtsnormcharakter erhält oder nicht, bleibt von der Beschlussfassung 
des Justizministers abhängig. (Die sich daran knüpfenden verfassungsmässi-
gen Folgen legt M a d d i s o n in seinen auf S. 49, Anm. 5 angeführten Arti-
keln zutreffend dar.) Die Aufsicht des Justizministers, solange die Heraus-
gabe des Staatsanzeigers („Riigi Teataja") unter seiner Verantwortung steht, 
dürfte sich bloss darin äussern, ob die Verkündung der Verordnungen for-
mell und technisch dem Verkündungsverfahren entspricht. Jede weitere Be-
fugnis, welche eigentlich schon die materielle Auslegung der Rechtsnorm be-
deutet, sollte dem Gericht zugestanden werden. Diese Auffassung entspricht 
den sowohl im GG. wie auch in der Verwaltungsgerichtsordnung geäusserten 
Grundgedanken. 

8 S. J e l l i n e k , Georg, a. a. 0. S. 368. — L a b a n d , Staatsrecht, Bd 
II, S. 86 f. — S с h o e η , Die Verordnungen, S. 248. — Die französischen Theo-
retiker teilen diese Scheidung des Verordnungsbegriffes nicht. Von den be-
deutenderen ist D u g u i t der einzige, der die formelle und materielle Seite 
der Verordnungen für seine eigene Terminologie akzeptiert. Seiner Auffassung 
nach ist die Verordnung materiell Gesetz, formell Akt der Verwaltung, aber 
diese formelle Seite, die Instanz, die sie erlässt, bestimmen ihr Wirkungskraft, 
Wirkungsbereich und Rechtskontrolle. (Traité, t. II, p. 183 et s., p. 186, p. 247 
et s., p. 272 et s. et p. 399 et s.) 

9 S. oben S. 10 f. — Nach M a d d i s o n wird das Gesetz auch in Est-
land nur formell aufgefasst. Er meint jedoch, dass es mit dem GG. nicht in 
Einklang steht, denn dasselbe macht absichtlich einen Unterschied zwischen 
den vom Riigikogu erlassenen Gesetzen und anderen Willensäusserungen des-
selben, das bedeutet aber, dass das GG. beim Gebrauche des Wortes „seadus" 
e i n G e s e t z i m m a t e r i e l l e n S i n n e v e r s t e h t . Seadusest põhi-

4* 
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verwerten, in dem Verfassungsstaat jedoch, wo die Rechtserzeu-
gungsstufen auch nach den Organen getrennt und ihre Punktions-
kreise positiv geregelt sind, hat sie keine praktische Bedeutung.10  

Es liegt also kein Grund vor, das Gesetz mit der Rechtsnorm zu 
identifizieren. Der Gesetzesbegriff muss im formellen Sinne auf-
gefasst werden, ganz abgesehen von seinem Inhalt.11 

Bei der Verordnung liegt die Sache anders. Wie schon 
dargelegt, ist nicht jede Anordnung des zur Herausgabe einer 
Verordnung ermächtigten Organs als Verordnung zu qualifizie-
ren. In ihr müssen gewisse f o r m e l l e und m a te r i e i l e Erfor-
dernisse zusammentreffen. Falls die einen oder die anderen fehlen, 
kann nicht mehr von einer Verordnung die Rede sein. Wenn 
z. B. eine Anordnung von der Legislative getroffen wird, ist sie 
schon keine Verordnung mehr, was ihr Inhalt auch sein mag; 
wenn andererseits ihr Inhalt kein gemeinverbindlicher Rechtssatz, 
sondern eine auf einen konkreten Fall bezügliche Verfügung ist, 
kann sie wiederum nicht als Verordnung bezeichnet werden, sei 
es auch, dass sie von der Regierung getroffen wurde. 

Wenn es sich also um den Unterschied zwischen G e s e t z 
und V e r o r d n u n g handelt, ist unser Ausgangspunkt immer 
nur ein formeller. Gesetz ist die Äusserung der höchsten, ver-
fassungsrechtlich zur Rechtssetzung berufenen Organe (der Le-
gislative) in Gesetzesform; Verordnung dagegen ist die allge-

seaduse seisukohalt [Über das Gesetz vom Standpunkte des Grundgesetzes] 
(Eesti Politseileht [Estnisches Polizeiblatt], Jahrg. V, 1925, S. 789). — Diese 
Bestimmung des GG. betrifft jedoch nicht die Unterscheidung der Gesetze im 
formellen und materiellen Sinne, sondern vielmehr die Abgrenzung der g e -
s e t z g e b e r i s c h e n Tätigkeit der Staatsversammlung von dem Anteil der-
selben an der v e r w a l t e n d e n Tätigkeit des Staates. 

10 Besonders zutreffend sagt H o l s t e i n : „Der Vorgang der Zentrali-
sierung der Rechtsquellen hat sich bei uns [in Deutschland] nicht unter dem 
Konstitutionalismus, sondern unter dem Absolutismus im Zusammenhang sei-
nes Strebens nach einem Rechtssetzungsmonopol des Staates vollzogen; sein 
Hilfsmittel war infolgedessen nicht das Gesetz, sondern die Verordnung und 
so war es zunächst ein bloc réglementaire, nicht ein bloc légal, der entstand." 
(A. a. 0. S. 356.) 

11 Vgl. F l e i s c h m a n n über den „neuen formalisierten Gesetzesbe-
griff": „Nur das Gesetz im formellen Sinne ist Gesetz im konstitutionellen 
Sinne, zum Unterschiede jetzt von der Verordnung. Die Verfassungsurkunde 
ist die Scheidelinie, an der der Begriff „Gesetz" seine Klarheit und Festigkeit 
gewinnt, indem die Buntheit einer früheren Periode verschwindet." (Die ma-
terielle Gesetzgebung, S. 224.) 
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meine Anordnung der Organe der vollziehenden Gewalt (Exeku-
tive) in Form einer Verordnung. Jeder weitere Unterschied 
zwischen Gesetz und Verordnung bezieht sich nicht auf den Be-
griff, sondern auf ihre rechtliche Natur, ihre Beziehung zu-
einander. 

Das Gesetz ist demnach prinzipiell unbegrenzt und seine 
einzige Bindung ist ein Grundgesetz, während sich die Verord-
nung ausschliesslich im Rahmen des Grundgesetzes und Gesetzes 
bewegen kann. Das Gesetz kann alles in seine Sphäre ziehen, 
die Verordnung jedoch beschränkt sich nur auf das vom Gesetz 
nicht normierte und der Gesetzgebung nicht vorbehaltene Gebiet. 
Ein weiterer Unterschied zwischen dem Gesetz und der Verord-
nung ist die s. g. „formelle Gesetzeskraft". Das bedeutet, dass 
die Bestimmungen des Gesetzes nur auf demselben Wege, auf 
dem sie entstanden sind, also nur durch ein neues Gesetz abge-
ändert, aufgehoben, oder authentisch ausgelegt werden können, 
das Gesetz jedoch entzieht jedem diesbezüglichen Staatsakt ande-
rer Form die Wirksamkeit. Die Träger des Verordnungsrechts 
können dagegen nur eigene Verordnungen und solche der ihnen 
untergeordneten Organe, nicht aber ein Gesetz ändern. Endlich 
ist das Gesetz in den meisten Staaten inhaltlich unüberprüfbar. 
Der Verordnung gegenüber jedoch steht dem Richter — dem ordent-
lichen, wie dem Verwaltungsrichter — ein Prüfungsrecht sowohl 
formell wie materiell zu. In einigen Staaten haben sogar Verwal-
tungsbeamte Prüfungsrecht den Verordnungen gegenüber. 

Der bloss formelle Unterschied zwischen Gesetz und Ver-
ordnung tritt besonders in der neuesten Theorie zutage. Sowohl 
für die staatsrechtliche Literatur, wie auch für die Praxis der 
demokratisch-republikanischen Verfassungen gilt das Ideal der 
Gewaltentrennung als veraltet. Gesetzgebung und Verwaltung 
werden nicht mehr als zwei grundverschiedene und voneinander 
zu trennende Gewalten betrachtet, sondern man ist vielmehr der 
Ansicht, dass die Einheit der Staatsgewalt die Verschiebung der 
ursprünglichen Zuständigkeitsordnung des (besonders monar-
chisch-) konstitutionellen Staates fordert. Nach der Stufentheo-
rie der normativen Rechtslehre12 ist die Normsetzung ein stufen-

12 Vgl. K e l s e n , Hauptprobleme, S. XV f. und die dort angeführte Lite-
ratur der s. g. „jungösterreichischen Schule". — D e r s e l b e , Staatslehre, 
S. 248 f. und passim. — Die Stufentheorie besonders entwickelt von M e г к 1, 
а. а. О. S. 181 f. 
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weiser fortschreitender Prozess, in dem die Gesetzgebung und 
die Vollziehung nicht als wesensverschiedene Funktionen neben-
einander stehen, sondern als über- und untereinander bestimmte 
Rechtserzeugungsstufen gelten. Die ursprüngliche theoretische 
Bestrebung, die Lebenstätigkeit des Staates nach innen durch 
die Legislative auch inhaltlich zu bestimmen, tritt immer mehr 
zugunsten der Exekutive zurück. Durch die Machtverschiebung 
in den modernen Demokratien von der Gesetzgebung an die Re-
gierung, welche hier ihrem Charakter nach nur als ein parlamenta-
risches Exekutivkomitee zu betrachten ist, mildert sich der 
alte Gegensatz zwischen Gesetz und Verordnung, und man könnte 
sagen, dass das Schwergewicht politischer und juristischer Be-
deutung besonders seit dem Kriege und vornehmlich auf dem 
Gebiete des Verwaltungsrechts sich immer mehr zugunsten der 
Verordnung verschiebt.18 

Mit Hilfe der Unterscheidung zwischen Gesetz und Ver-
ordnung im formellen und materiellen Sinne wird also weder 
der Wirkungskreis der Gesetzgebung festgesetzt, noch der Sach-
bereich der Verordnung gegenüber der Gesetzgebung geschützt. 
Die theoretische Abgrenzung des Sachbereiches der Verordnung 
hat nur insoweit eine Bedeutung, als die Vermutung auf die-
sem Gebiete für die Freiheit des Verordnungsrechtes der Regie-
rung spricht, und, sofern die rechtlich allmächtige Gesetzgebung 
ausdrücklich nicht anders verfügt, steht das Verordnungsrecht 
der Regierung hier auf einem festen Boden. Eine Regelung durch 
Verordnung ist nur in denjenigen Fällen ausgeschlossen, wo 
eine Regelung durch Gesetz ausdrücklich der Gesetzgebung vor-
behalten oder schon erfolgt ist. Dies erklärt sich aus der Rechts-
lage, wonach die gesetzgebende Gewalt über der vollziehenden 
steht.14 

III. Wenn auch nicht allgemein anerkannt, so hat doch 
die Theorie des vorrevolutionären deutschen Staatsrechts bezüg-
lich der Einteilung der Verordnungen in R e c h t s v e r o r d n u n -
g e n und V e r w a l t u n g s v e r o r d n u n g e n eine überwiegende 
Annahme gefunden.15 Das Wesen der Rechtsverordnung besteht 

13 Vgl. E r e k y , а. a. 0. Bd. I, S."164. — H o l s t e i n , а. a. 0. S. 372. 
1 4

 S. J e l l i n e k , Georg, а. a. 0. S. 256. — M o l n âr , Kormânyrendeletek 
[Regierungsverordnungen], S. 34. — F l e i s c h m a n n , Materielle Gesetzge-
bung, S. 225. 

1 5 Vgl. die Literaturnachweise bei M e y e r — A n s c h ü t z , a. a. 0. 
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nach der herrschenden Lehre darin, dass sie einen Rechtssatz, 
das der Verwaltungsverordnung, dass sie eine Verwaltungsvor-
schrift enthält. Unter einem Rechtssatz wird bei dieser Gegen-
überstellung eine Rechtsnorm verstanden, die mit Gebot oder 
Verbot in den Rechtsstand, d. h. in Freiheit und Eigentum der 
Untertanen eingreift. Die VerwaltungsVerordnung dagegen ist 
eine Vorschrift einer Verwaltungsbehörde für ihre untergebenen 
Stellen, die sich in Erfüllung der Dienstpflicht nach ihr zu rich-
ten haben. 

Diese Auffassung der herrschenden Lehre ist insofern nicht 
zutreffend, als die Verwaltungsverordnungen auch R e c h t s -
normen sind. Sie setzen objektives Recht, nicht nur indem sie 
mittelbar auf die Untertanen wirken, sondern auch dann, wenn 
sie im Kreise des Staatsapparats bleiben.16 Nach der Seite des 
materiellen Rechtsgehalts sind also beide Gattungen R e c h t s -
verordnungen. Dabei sind sie aber auch beide V e r w a l t u n g s -
verordnungen, erscheinen doch beide im Bereiche des Verwal-
tungsrechts. Deshalb betrachtet das französische Recht alles 
Verordnungsrecht als einheitliches Recht.17 Die Unterscheidung 

S. 668 f. und S. 672. — Gegen diese Einteilung werden zwei verschiedene Ein-
wände erhoben. Nach dem einen seien „Rechtssatz und Verwaltungsbefehl. . . 
nicht Gegensätze, auch der Verwaltungsbefehl sei ein Rechtssatz." ( Z o r n , 
Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 2. Aufl., Berlin 1895—7, Bd. I, S. 484. 
— Ebenso M a r t i t z , a. a. 0. S. 50.) Andererseits jedoch: „Wenn aber jetzt 
Verordnung im Gegensatz zu Verwaltungsvorschrift schlechthin schon Rechts -
Setzung bedeutet, so ist die «-Verwaltungsverordnung* eine solche, die Recht 
setzt für das Gebiet der Verwaltung, wie in «.Verwaltungsgesetz·» der Zusatz 
ja auch nicht einfach die Verneinung der Rechtssetzung ausdrückt." (Mayer, 
Otto, a. a. 0. Bd. I, S. 84, Anm. 6.) 

4 16 Vgl. K e l s e n , Hauptprobleme, S. 558 f. — D e r s e l b e , Staats-
lehre, S. 237. — H o l s t e i n , a. a. 0. S. 368. — S с h o e n, Das Verordnungs-
recht und àie neuen Verfassungen, S. 137. 

17 In der d e u t s c h e n T h e o r i e ist die Verordnung in ihrer norma-
len Form keine Rechtsnorm, sondern nur Vorschrift auf dem Gebiete der 
Verwaltung. Eben deshalb schafft sie kein Recht, sondern sie bewegt sich 
innerhalb der vom Recht gesetzten Schranken. In der neuen f r a n z ö s i -
s c h e n T h e o r i e dagegen kann die Verordnung in jeder ihrer Erscheinungs-
formen die gleiche rechtliche Wirkung haben wie das Gesetz, kann Rechts-
normen aufstellen, Rechtssphären begründen und ändern. Der Unterschied 
liegt nur darin, dass diese rechtliche Wirkung auf dem Gebiete der „vie 
civile" in der Form des Gesetzes dauerhafteren, gefestigteren Charakter, auf 
dem Gebiete der Verwaltung aber einen „caractère provisoire et révocable" 
haben wird. Gemeinsam ist jedoch in der französischen und der deutschen 
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soll daher nicht nach dem materiellen Re ch t s g e h a l t , sondern 
nach dem Umfang ihrer W i r k s a m k e i t vorgenommen werden. 
Aus diesem Grunde haben wir die Gruppierung der herrschenden 
Lehre verworfen und dem dargelegten Standpunkt zufolge G e -
m e i n v e r o r d n u n g e n und V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f -
t en unterschieden.

18 

In der estnischen Rechtssprache gibt es sogar einen dem 
Russischen entlehnten Ausdruck, der dem oben ausgeführten Sinn 
ziemlich nahe kommt, obwohl er für die Regierungsverordnungen 
nur ausnahmsweise angewandt wird. Gewöhnlich werden mit 
demselben die autonomen Satzungen der kommunalen Selbstver-
waltungskörper, die hier auch Verordnungen genannt werden, 

Theorie, dass alle diejenigen Rechtssätze, die bestimmt sind, in die Rechts-
sphäre des Untertanen einzugreifen, der Form des Gesetzes bedürfen. — Vgl. 
vornehmlich H a u r i о u , Précis de droit administratif, p. 52 et s. — Dazu 
W i t t m a y e r , Bedeutung und Entwicklung der „sekundären" Gesetzgebung 
in Frankreich, S. 87 f. — H o l s t e i n , a. a. 0. S. 331 f. — In der belgischen 
Theorie wird zwischen Rechts- und VerwaltungsVerordnungen auch kein Un-
terschied gemacht, nicht einmal von denen, die den Gegensatz von formellem 
und materiellem Gesetz annehmen. (So G i r ο η, Le droit administratif de la 
Belgique, Bruxelles 1881, t. I, p. 83 et s. — 0 r b a η, Droit constitutionnel de 
la Belgique, Liège — Paris 1906—8, t. II, p. 261 et s.) Alle sind sich jedoch da-
rüber einig, dass Verordnungssetzung „législation" ist, und die Verordnung in 
keinem inneren Gegensatz zum Gesetz steht. (So auch V a u t h i e r , der den 
obigen Gegensatz ablehnt, Das Staatsrecht des Königreichs Belgien [Mar-
quardsens Handbuch des Oeffentlichen Rechts, Bd. IV, Hlbd. I, Abt. 5], Freiburg 
i. Br. 1892, S. 77 und S. 80 f. — E r r e r a , Das Staatsrecht des Königreichs 
Belgien [D'as öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. VII], Tübingen 1909, S. 73.) 

18 In den neuen deutschen republikanischen Verfassungen gibt es 
auch keine einheitliche Terminologie. Die Unterscheidung wird überhaupt 
nur in der bayerischen und württembergischen Verfassungsurkunde kon-
statiert. Jene gibt Bestimmungen über „Verwaltungsverordnungen" und 
„Rechtsverordnungen" (§ 61 Ziff. 6 und § 75), diese über „Verwaltungsver-
ordnungen" und von Behörden und Körperschaften zu erlassende „Rechtsvor-
schriften" (§§ 56 und 62 Abs. 2). Die anderen Verfassungen, welche von die-
ser Unterscheidung der Verordnungen ausgehen, erwähnen nur die Verwal-
tungsverordnungen. Ebenso verfährt auch die Reichsverfassung, in deren Art. 
77 der stehende Ausdruck „Verwaltungsvorschriften" in der zweiten Lesung 
des Verfassungsausschusses an Stelle des vorher gebrauchten Ausdruckes 
„Verwaltungsverordnungen" nur gewählt wurde, um aus den an den Ausdruck 
„VerwaltungsVerordnungen sich immer wieder anknüpfenden Debatten über 
Rechtsverordnung und Verwaltungs Verordnungen herauszukommen", nicht um 
einen anderen Begriff einzuführen. (Siehe Protokolle des Verfassungsaus-
schusses der Nationalversammlung, S. 428. — Vgl. S c h o e n , Das Verord-
nungsrecht und die neuen Verfassungen, S. 134 f.) 
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bezeichnet. Dieser Ausdruck heisst „obligatorische Verordnung" 
(sundmäärus oder sunduslik määrus, wörtlich Zwangsverordnung, 
im Russischen objazatelnoe postanovlenie). Durch diese Bezeich-
nung kommt jedenfalls die generelle und Imperativische Art des 
in der Gemein Verordnung zur Wirkung gelangenden Willens zum 
Ausdruck, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, dass auch reine 
Verwaltungs Vorschriften unter Umständen mittelbare gemeinver-
bindliche Wirkungen zu entfalten vermögen. Für die Verwal-
tungwsvorschriften gibt es im Estnischen vorläufig keinen gemein-
gültigen Aasdruck. In der Literatur braucht man die Bezeich-
nung „valitsuseeskiri", die die wörtliche Übersetzung von Ver-
waltungsvorschrift ist. Praktisch wird die Unterscheidung nicht 
durchgeführt; für die eine Kategorie der Verwaltungs Vorschriften, 
nämlich für die Dienstanweisung, wird die Bezeichnung „Rund-
schreiben", „Zirkular" (ringkiri) gebraucht.19 

Hat eine Verordnung einen materiell verschiedenen Inhalt 
in dem Sinne, dass sie sowohl gemeinverbindliche Rechtssätze 
als auch einfache Verwaltungs Vorschriften enthält, so muss sie 

19 Im i t a l i e n i s c h e n Verwaltungsrecht findet sich der Ausdruck „re-
golamento pubblico" und „regolamento interno". Diese Bezeichnung entspricht 
der im Text ausgeführten Auffassung. Vgl. P r e s u t t i : „Occorre distinguere 
i regolamenti veri e propri, che comunemente si chiamano p u b b l i c i , dai 
r e g o l a m e n t i i n t e r n i , circolari, normali, istruzioni e simili." A. a. 0. 
vol. I, p. 81. — Im u n g a r i s c h e n Verwaltungsrecht hat sich die Termino-
logie auch nicht durchgesetzt. Die Bezeichnung „Norm ν er Ordnung" (szabâly-
rendelet) wird nur auf die autonomen Satzungen der Selbstverwaltungskörper 
angewandt. In der Literatur unterscheidet man Verordnung (rendelet) und 
Dienstverordnung (szolgälati rendelet). Vgl. J â s z i , a. a. Ο. S. 134. — Τ o m -
e s â n y i , Közigazgatäsi jog [Verwaltungsrecht], S. 38. — E r e k y teilt die 
Quellen des Rechtes nach der in ihnen miteinbegriffenen bindenden Kraft in 
zwei Gruppen: in Rechtsquellen und Vorschriften. Die ersteren sind allgemein 
verbindlich, die letzteren jedoch nur relativ, innerhalb einer gewissen 
Organisation. (A. a. 0. Bd. I, S. 161.) — In E n g l a n d weist das „Report 
of the Royal Commission on the Poor Laws" auf die Missstände, die sich für 
die Verwaltung aus mangelnder Unterscheidung zwischen Ausführungsverord-
nungen (d. h. Gemeinverordnungen) einerseits und blossen Dienstinstruktionen 
(d. h. Verwaltungsvorschriften) andererseits ergeben, hin: „Quite apart from 
their particular contents, however, the Orders of the Local Government Board 
appear to us unsuited for modern administration, owing to their failure to 
distinguish in form between peremptory laws which have to be applied judi-
cially and inflexibly, and administrative injunctions serving as ideals and 
patterns which can oply be carried out with such modifications as local cir-
cumstances require." (Vol. Ill, being the Minority Report, p. 353 sq.) — Siehe 
dazu K o e 11 r e u 11 e r , a. a. 0. S. 88 f. 
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den öffentlichrechtlichen Grundsätzen beider Arten von Verordnun-
gen genügen. 

Die Verschiedenheit dieser Grundsätze offenbart sich in 
Folgendem : 

1. Gemeinverordnungen dürfen nur auf Grund gesetzlicher 
Ermächtigung erlassen werden ; der Erlass der Verwaltungsvor-
schriften bedarf keiner gesetzlichen Ermächtigung. 

2. Gemeinverordnuhgen müssen ordnungsgemäss verkündet 
werden ; Verwaltungsvorschriften bedürfen keiner Verkündung, 
sie können von den höheren Verwaltungsbehörden vermöge ihrer 
Dienstgewalt in beliebiger Form den unteren Organen zugestellt 
werden. 

3. Die Verletzung einer Gemeinverordnung begründet eine 
Beschwerde als Rechtsmittel, welche eine Entscheidung erfordert. 
Verletzt dagegen der Beamte eine Verwaltungs Vorschrift, so hat 
das nur eine disziplinare Bestrafung zur Folge. Dem geschädig-
ten Privaten stehen hier keine Rechtsmittel zur Abstellung von 
Rechtsverletzungen zu, er kann sich höchstens bei der vorgesetz-
ten Behörde des Beamten beschweren und diese dadurch, falls 
sie es noch nicht von Amts wegen vorgenommen hat, zum Ein-
schreiten veranlassen.20 

Die Befugnis, Verwaltungsvorschriften an die ihnen unter-
geordneten Verwaltungsstellen zu erlassen, ergibt sich für die 
Regierungsorgane schon aus dem Zweck ihrer Bestellung. Wenn 
die Verwaltung die Aufgabe hat, für Ausführung und richtigen 
Vollzug der Gesetze zu sorgen, so muss ihr auch das Recht zu-
stehen, über die Anwendung und Auslegung der Gesetze, wie 
über den formellen Dienstbetrieb an die unterstellten Behörden 
und Beamten Dienstanweisungen zu erlassen, ferner muss sie 
auch die Befugnis haben, die zur Ausführung der Gesetze not-
wendigen Behörden und Ämter zu organisieren, wo dies von den 
Gesetzen selbst nicht vorgenommen worden ist, und schliesslich 
muss es ihre Aufgabe sein, die Benutzung der Anstalten zu 
regeln, welche Objekt ihrer Tätigkeit sind. 

Nach allen diesen Gesichtspunkten pflegt man als w i c h -
t i g s t e A r t e n d e r V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n zu un-
terscheiden: 1. die A u s f ü h r u n g s - oder V o l l z u g s v o r -
s c h r i f t e n , 2. die D i e n s t a n w e i s u n g e n , I n s t r u k t i o -

20 Beispiele bei F 1 e i η e r , a. a. O. S. 65. 
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n e η oder R e g l e m e n t s , 3. die O r g a n i s a t i o n s v o r s c h r i f -
t e n und 4. die A n s t a l t s o r d n u n g e n . Die herrschende 
Lehre braucht in allen diesen Zusammensetzungen gemäss der 
Terminologie von Rechts- und Verwaltungsverordnungen anstatt 
„Vorschriften" den Ausdruck „Verordnungen".21 

Von den eben angeführten Arten der Verwaltungsvorschrif-
ten können die Ausführungs- und Vollzugs Vorschriften materiell 
auch Gemeinverordnungen sein, wie auch beiden Gruppen gleich-
zeitig angehören. Sonst bilden jedoch die Verwaltungsvorschrif-
ten nicht Quellen des Verwaltungsrechts. N u r d i e G e m e i n -
v e r o r d n u n g e n g e l t e n a l s V e r w a l t u n g s r e c h t s q u e l -
l en . Im Folgenden werden wir daher unter Verordnungen immer 
allgemein verbindliche Rechtssätze enthaltende, d. h. Gemeinver-
ordnungen verstehen. 

IV. Zwischen den Verordnungen können nach drei Gesichts-
punkten Unterschiede gemacht werden: A) f o r m e l l , B) m a -
t e r i e l l und C) nach ihrer R e c h t s g r u n d l a g e . 

ad A) Formell, d. i. nach dem E r l a s s e r , teilt man die 
Verordnungen im estnischen Verwaltungsrecht ein, wie folgt: 

1. R e g i e r u n g s v e r o r d n u n g e n , welche von der frei-
staatlichen Regierung (vabariigi valitsus) erlassen und vom Staats-
ältesten, von einem Minister und dem Staatssekretär unterzeich-
net werden; 

2. M i n i s t e r i a l v e r o r d n u n g e n , welche von einzelnen 
Ministern erlassen, von denselben oder in deren Auftrag von ei-
nem höheren Beamten des Ministeriums (Gehilfe des Ministers 
usf.) unterfertigt werden. Die von zwei oder mehreren Mini-
stern im Einverständnis erlassenen Verordnungen müssen aber 
von allen betreffenden Ministern gegengezeichnet werden. 

ad B) Materiell, d. i. nach dem I n h a l t , sind die folgen-
den Arten von Verordnungen zu unterscheiden: 

1. A u s f ü h r u n g s - oder V o l l z u g s v e r o r d n u n g e n , 
in welchen die Vorbedingungen der Gesetzesanwendung von der 
Regierung geschaffen werden.. 

2. G e s e t z v e r t r e t e n d e und g e s e t z e r g ä n z e n d e 
V e r o r d n u n g e n , durch welche der Mangel an gesetzlichen 

21 Ihre nähere Detaillierung siehe bei A n s c h ü t z , Deutsches Staats-
recht, S. 163 f. — M e y e r — A n s c h ü t z , a. a. 0. S. 669 f. — S c h o e n , 
Die Verordnungen, S. 252 f. — F1 e i η e r , a. a. 0. S. 62 f., S. 157 f. und 
S. 313 f. 
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Normierungen ersetzt oder die Defekte der lückenhaften Gesetze 
ergänzt werden. 

3. A u s n a h m e - oder g e s e t z s u s p e n d i e r e n d e V e r -
o r d n u n g e n , durch welche die Regierung im Falle von äusse-
rer oder innerer Gefahr auf Grund verfassungsmässiger Er-
mächtigung Gesetze, die die Grund- und Freiheitsrechte der Un-
tertanen sichern, aufheben und zur Wiederherstellung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung nötige Massnahmen treffen kann. 

4. N o t v e r o r d n u n g e n oder V e r o r d n u n g e n m i t 
G e s e t z e s k r a f t , welche auf Grund verfassungsmässiger Er-
mächtigung von der Regierung erlassen werden können in Fällen, 
in denen das Staatsinteresse eiligst einen Gesetzgebungsakt 
fordert, dieser sich jedoch nicht so schnell, wie es nötig ist, 
herbeiführen lässt. 

Einige dieser verschiedenen Arten von Verordnungen erfor-
dern eine nähere Erörterung. 

ad 1. Die A u s f ü h r u n g s - oder V o l l z u g s v e r o r d -
n u n g e η (elluviimise või korraldavad määrused) haben die Auf-
gabe, den im Gesetz niedergelegten Willen des Gesetzgebers nä-
her zu erläutern und zu voller Entfaltung zu bringen.22 Sie sind 

22 So F l e i η e r , a. a. O. S. 75. — „Dem Inhalte nach kann die Voll-
zugsverordnung niemals neue Rechtssätze enthalten. Sie macht vielmehr 
von den bereits durch das Gesetz fixierten neuen Rechtspflichten der Unter-
thanen Gebrauch" ( J e l l i n e k , Georg, a. a. 0. S. 379). — Die Ausführungs-
verordnung hat nur „fertig zu denken, was im Gesetze schon gewollt ist" 
( M a y e r , Otto, Das Staatsrecht des Königreichs Sachsen [Das öffentliche Recht 
der Gegenwart, Bd. IX], Tübingen 1909, S. 177). — „«Ausführung» der gesetz-
lichen Regeln hat den Sinn von Detaillierung, Entwicklung, Entfaltung" (L a -
b a n d , Staatsrecht, Bd. II, S. 88). — „ . . . die Ausführungsverordnung soll 
den Zweck des Gesetzes herbeiführen helfen, nicht aber hemmen, auch nicht 
ihn erweitern. Sie soll wollen, was das veranlassende Gesetz will: alles, aber 
nicht mehr." ( A n s c h ü t z , Staatsrecht, S. 165.) — „Vollziehung der Gesetze 
[bedeutet] sprachgebräuchlich nur Vollzugsanweisung an die Behörden oder 
Anwendung auf einen zu entscheidenden Fall, nicht aber F o r t s e t z u n g 
d e r g e s e t z g e b e r i s c h e n T ä t i g k e i t s e l b s t " ( T e z n e r , a. a. O.S. 
94). — In der französischen Theorie wird die Verordnung als „complément de 
la loi", als „prolongement de la loi" und als „législation secondaire" bezeich-
net. Im strengsten und eigentlichsten Sinne sind die règlements d'administra-
tion publique nur Ausführungsverordnungen, welche eine vom Gesetze vor-
gesehene und erwünschte Ergänzung vornehmen. (So H a u r i о u , Précis de 
droit administratif, p. 63. — D u g u i t , Traité, t. II, p. 247. — Dazu W i t t -
m a y e r , Bedeutung und Entwicklung der „sekundären" Gesetzgebung in 
Frankreich, S. 72.) 
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immer unselbständige Verordnungen, d. h. akzidentaler Natur, in 
dem Sinne, dass sie sich an ein bestimmtes Gesetz anschliessen, 
ein von diesem unabhängiges Dasein nicht besitzen und mit dem 
Aufhören desselben ihre Wirksamkeit ipso facto einbüssen. 

Ihre rechtliche Grundlage beruht aber nicht auf der einfa-
chen Vollzugsklausel der Gesetze, laut welcher bestimmte Regie-
rungsorgane (hauptsächlich die Minister) mit der Ausführung, 
ozw. dem Vollzug derselben beauftragt werden, sondern entwe-
der auf der Bestimmung der Verfassung über das Verordnungs-
recht oder überhaupt auf dem prinzipiellen Wirkungskreis der 
Regierung. Nach dem § 60, Punkt 7 des estnischen GG. „erlässt 
[die Regierung] im Einklang mit den Gesetzen Verordnungen 
und Verfügungen."23 Indem also die Vollzugsklausel des Ge-
setzes nichts weiter als eine Kompetenzbestimmung ist, und die 
im Rahmen der einfachen Vollzugsklausel sich bewegenden Aus-
führungsverordnungen nichts mehr als blosse Erläuterungen des 
Gesetzestextes in der Form von Anweisungen an die Behörden 
über die von ihnen zu entfaltende Tätigkeit enthalten, haben wir 
es nicht mit Gemeinverordnungen, sondern nur mit A u s f ü h -
r u n g s - oder V o l l z u g s v o r s e h r if t e n zu tun, welche also 
eine Art der Verwaltungsvorschriften bilden.24 Die Ausführungs-
bestimmungen können sich jedoch auch rechtssatzmässig an die 
Untertanen wenden, denselben im Interesse der gesicherten Durch-
führung des Gesetzes Pflichten auferlegen, in welchen Fällen es 
sich um eine A u s f ü h r u n g s - oder V o l l z u g s v e r o r d n u n g , 
d. i. Gemeinverordnung, handelt. In diesen Fällen bedarf es 
aber einer speziellen gesetzlichen Ermächtigung. Die Durch-
führungsbestimmungen können also materiell Verwaltungs Vor-
schriften oder Verordnungen sein, wie auch beiden Gruppen 
gleichzeitig angehören.25 

ad 2. G e s e t z v e r t r e t e n d e und g e s e t z e r g ä n z e n d e 
V e r o r d n u n g e n sind bestimmt, Anordnungen, welche in den 
Wirkungskreis der Gesetzgebung gehören und welche von der-

23 Nach dem Art. 67 der belgischen Verfassung vom 7. Februar 1831: 
„II [le roi] fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, 
sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur 
exécution:" ( D a r e s t e , Les constitutions modernes, 3e éd., Paris 1910, t. 
I, p. 84.) 

24 Siehe oben S. 57 f. 
25 Vgl. oben S. 59. 
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selben überhaupt nicht oder nur mangelhaft normiert wurden, 
ohne besondere gesetzliche Ermächtigung auf dem Wege der 
Verordnung zur Geltung zu bringen. 

Der Unterschied zwischen einer gesetzvertretenden und ge-
setzergänzenden Verordnung ist eher nur quantitativ, weshalb 
es in der Praxis des öftern schwer fallen wird, die Grenzlinie 
zwischen denselben zu ziehen. 

Trotzdem werden die gesetzvertretenden Verordnungen in 
Staaten mit starrer Verfassung,26 die also im Verordnungsrecht 
eine Delegation der Gesetzgebung sehen, nicht zugelassen. 
In Staaten jedoch mit historischer oder biegsamer Verfassung, 
laut welcher das Verordnungsrecht eine selbständige, unmittelbar 
kraft der Verfassung gegebene Rechtssetzungsmacht der Regie-
rung ist,27 spielen die gesetzvertretenden Verordnungen eine 
wichtige, wenn nicht die bedeutendste Rolle auf dem Gebiete 
des Verordnungsrechts ; so z. B. in Ungarn, wo diese Verordnun-
gen g e s e t z e r s e t z e n d e (torvénypótló),28 oder in Italien, wo 

26 Diese Gegenüberstellung von „rigid and flexible constitutions" stammt 
von В г у с e. (Eingehend ausgeführt von D i с e у , а. а. О. p. 87, p. 122 sq. 
and p. 469 sq.) Unter dem ersten Begriff versteht er eine Verfassung, welche 
ein einheitliches Gesetzinstrument ist, das die Struktur, das Ziel, die Machtbe-
fugnisse und den Mechanismus einer Regierung vorschreibt. Dieses Verfassungs-
instrument bildet eine Kategorie für sich und ist über die gewöhnlichen Gesetze 
durch den Umstand erhaben, dass seine Schöpfung und die Art seiner Änderung 
nicht ebenso wie die gewöhnlichen Gesetze durch das gewöhnliche Gesetzge-
bungsverfahren herbeigeführt werden kann, sondern auf einem bestimmt vor-
geschriebenen Weg, um ihm dadurch grössere Dauer und Stabilität zu sichern. 
(Moderne Demokratien, deutsche Übertragung aus dem Englischen, München 
1923—6, Bd. II, S. 12.) Nach В г у с e ist auch die französische Verfassung starr, 
da sie nur unter erschwerenden Formen geändert werden kann. Darin weicht 
sie ab von den Verfassungen Grossbritanniens, Neuseelands, Italiens, Belgiens, 
Hollands, Ungarns und der skandinavischen Länder; denn in allen diesen Staaten 
sind die Gesetze, durch die der Bau und die Machtträger dèr Regierung bestimmt 
sind, nicht vor den anderen Gesetzen ausgezeichnet. Andererseits ist die Ver-
fassung der Republik Frankreich nicht wie die starren geschriebenen Verfassun-
gen der Vereinigten Staaten von Nordamerika, der Schweiz, Kanadas, Australi-
ens und Südafrikas in einer Urkunde gegeben, sondern in drei Verfassungsge-
setzen. (Ebenda Bd. I, S. 242.) — Über die estnische Verfassung siehe oben S. 29 f. 

27 Über diese Gegenüberstellung vgl. unten ad C). 
28 Nur K m e t y braucht den Ausdruck gesetzvertretende (tôrvényhelyet-

tesitö) Verordnung (a. a. 0.). — Der in Ungarn allgemein benutzte Ausdruck 
„gesetzersetzende Verordnung" kommt einmal auch bei J e l l i n e k vor, der 
ihn als Synonym für gesetzvertretende Verordnung anwendet (a. a. 0. S. 384). 
Letztere bedeutet jedoch bei ihm die Notverordnung (ebenda S. 376 f.). 
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sie r e g o l a m e n t i i nd i p enden t i genannt werden.
2 9

 Das 
gilt aber auch für Prankreich, wo die materielle Einteilung der 
Verordnungen keinen Fuss gefasst hat.30 

In der deutschen Rechtssprache werden unter gesetzvertre-
tenden Verordnungen heute die Rechtsverordnungen im allgemei-
nen verstanden.31 Dort fällt also dieser Begriff im oben ange-
gebenen Sinne (gesetzersetzende Verordnung) vollständig weg. 
Von gesetzergänzenden Verordnungen wird auch nur in der äl-
teren Literatur gesprochen,32 während die neuere dieselben 
unter den Ausfühyungs- oder Vollzugsverordnungen einbegreift.33 

2 9 Siehe R o m a n o , Principii di diritto amministrativo Italiano, 3. ed., 
Milano 1912, p. 24. 

3 0 Die französische Theorie versteht unter dem Begriff c o m p l é m e n t 
•de l a l o i nicht nur die Ergänzung des Gesetzes, sondern auch die Interpre-
tierung desselben, d. h. die verdeutlichende Entfaltung der im Gesetz vorhan-
denen Elemente der Rechtssetzung an der Vielheit der Einzelfälle ( H o l -
s t e i n , a. a. 0. S. 352). — Der ungarische Rechtsgelehrte M о 1 n â r unterschei-
det gesetzersetzende, gesetzergänzende und gesetzinterpretierende Verordnun-
gen, mit deren Hilfe die Regierung das fehlende Gesetz ersetzt, das lücken-
hafte ergänzt und den richtigen Sinn des unklaren Gesetzes feststellt (Közjog 
(Staatsrecht], Bd. I, S. 25). 

31 So z. B. F 1 e i n e r , a. a. 0. S. 70 und S. 75. — N a w i a s к y , 
Bayerisches Verfassungsrecht, München, Berlin u. Leipzig 1923, S. 423. — 
S t i e r - S o m l o , Staatsrecht, Bd. I, S. 334. Diese Autoren brauchen neue-
stens den Ausdruck: g e s e t z e s v e r t r e t e n d . — Otto M a y e r nennt sie 
„besonders ermächtigte Verordnungen" (Staatsrecht, S. 177). 

32 So bei L o e n i n g , der sie E r g ä n z u n g s v e r o r d n u n g e n nennt 
i(a. a. 0. S. 230). — Bei J e l l i n e k , der für die g e s e t z e r g ä n z e n d e n 
V e r o r d n u n g e n , ebenso wie L o e n i n g , stets Delegation durch ein spe-
zielles Gesetz verlangt, den auf Grund der allgemeinen Ermächtigungen der 
Verfassungen erlassenen Ausführungsverordnungen dagegen grundsätzlich die 
Kraft, neue Rechtssätze zu erzeugen, abspricht (a. a. 0. S. 379 f.). — Von 
•den neueren Schriftstellern braucht der Österreicher H e r r n r i t t die Bezeich-
nung g e s e t z v e r t r e t e n d e synonym (in Klammern) mit g e s e t z e r -
g ä n z e n d e n Verordnungen. Er versteht jedoch darunter Verordnungen, „die 
auf Grund besonderer Delegierung durch das Gesetz eine in die Zuständigkeit 
des Gesetzes fallende Bestimmung autoritativ feststellen." (Grundlehren, S. 88.) 

33 So z. B. R о s i η , Heinrich, a. a. 0. S. 35. — L a b a n d , Staatsrecht, 
Bd. II, S. 88. — A n s c h ü t z , Staatsrecht, S. 165. — Am ausgeprägtesten kommt 
dies bei S c h o e n in den folgenden Worten zum Ausdruck: „In der Ausfüh-
rungsverordnung können nicht nur die im Gesetze in allgemeinerer Fassung 
gegebenen Rechtsnormen ins Detail ausgeführt wiederholt, sondern auch n e u e , 
d i e g e s e t ζ 1 i с h e n e r g ä n z e n d e R e c h t s n o r m e n a u f g e s t e l l t 
w e r d e n , welche den Vollzug des Gesetzes im Sinne des Gesetzgebers si-
cherstellen." (Die Verordnungen, S. 253.) 
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Da die neue Chartaverfassung der Republik Estland auch zu 
den starren Verfassungsurkunden gehört,34 kann hier von gesetz-
vertretenden Verordnungen in dem oben dargelegten Sinne nicht 
die Rede sein. Die auf Grund gesetzlicher Ermächtigung erlasse-
nen gesetzergänzenden Verordnungen werden auch mehr in der 
Form von Vollzugsverordnungen erlassen. 

ad 3. Die Grundlage zur Erlassung von A u s n a h m e v e r -
o r d n u n g e n ist in dem A u s n a h m e z u s t a n d zu suchen. 
Das Vorbild für die gesetzliche Regelung des Ausnahmezustandes 
findet sich in Frankreich. Ebendaher stammt die früher für den 
ganzen Ausnahmezustand gebrauchte Bezeichnung „Belagerungs-
zustand" (éta,t de siège), die jetzt eine verschärfte Form des erste-
ren bedeutet.35 Besonders entwickelte Gesetzgebungsakte über 
den Ausnahmezustand haben diejenigen Staaten aufzuweisen, in 
denen sich häufig Umwälzungen ereigneten. Damit ist die ge-
wisse Vollkommenheit der Gesetzgebung über den Ausnahmezu-
stand in Spanien36 und in Russland37 zu erklären. 

Auch das estnische GG. kennt den Begriff des Ausnahme-
zustandes, indem es in § 60, Punkt 5 ausspricht : die Regierung 
„proklamiert den Ausnahmezustand38 sowohl in einzelnen Gebiets-
teilen des Staates, als auch im ganzen Staat und legt diesen Be-
schluss der Staatsversammlung zur Bestätigung vor". 

34 Vgl. oben S. 29 f. 
35 Das erste Gesetz überhaupt, das den Belagerungszustand kennt, ist 

das französische, unter der Jacobinerherrschaft erlassene, vom 10. Juli 1791. — 
Vgl. R e i n a c h , a. a. 0. p. 92 et s. — D u p u y , L'état de guerre et ses effets 
vis-à-vis des ressortissants de l'Etat, Paris 1912, p. 37 et s. — S t r u p ρ, 
Deutsches Kriegszustandsrecht, Berlin 1916, S. 2 f. — Gm e l i n , Der Aus-
nahmezustand, S. 156. — K r o n h e i m e r , Das Verordnungsrecht, S. 445 f. 
(Er gibt die ganze Literatur an.) — S c h m i t t - D o r o t i c , Die Diktatur, München 
1921, S. 171 f. — H e d e m a n n , „Ausnahmezustand", Artikel im Politischen 
Handwörterbuch, hrsg. ν. H e r r e , Leipzig 1923, Bd. I, S. 131 f. — H a t s c h e k , 
Deutsches Staatsrecht, Bd. II, S. 157 f. — M e i s s n e r , a. a. 0. S. 165 f. — R a -
r i n с e s с u , a. a. 0. S. 107 f. 

3 6

 Vgl. P o s a d a , Tratado de Derecho administrativo, Madrid 1893, 1.1, 
p. 103 s. — D e r s e l b e , Spanisches Staatsrecht (Das öffentliche Recht der 
Gegenwart, Bd. XXIV), Tübingen 1914, S. 72 f. — M a n z a n e q u e y M o n -
t e s , a. a. 0. — G m e l i n, Studien zur spanischen Verfassungsgeschichte, 
Stuttgart 1905, passim. 

3 7 Vgl. besonders G e s s e η , a. a. О. — G r i b о w s ki, а. a. 0. S. 158 f. 
3 8

 Im Original heisst es wörtlich „Schutzzustand" [„kaitseseisukord"]. In 
der estländischen deutschen Zeitungssprache ist diese Wiedergabe zu lesen, 
aber die gemeinverständliche Bezeichnung ist dafür „Ausnahmezustand". 
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Eine bemerkenswerte Auslegung des Ausnahmezustandes 
hat neulich die Verwaltungssektion des Staatsgerichts der Repu-
blik Estland in den Motiven ihres Urteils vom l. Oktober 1926 
(Nr. 812

n

) in Sachen des Sequesters über die Russisch-Baltische 
Werft gegeben.39 Aus der Fassung des § 26 des GG.40 zieht 
das Gericht den Schluss, dass 1. der Umfang des Ausnahmezu-
standes [erakorraline seisukord] durch Sondergesetze festgelegt 
sein muss; 2. dass der Ausnahmezustand, bei dem die Freihei-
ten und die verfassungsmässigen Rechte der Bürger eingeschränkt 
werden können, allgemein die Benennung „Zustand des Schutzes" 
[„kaitseseisukord"] trägt, und 3. dass der Ausnahmezustand nur 
terminiert sein kann. Die Regierung proklamierte am l. Dezem-
ber 192441 den „Kriegszustand" [„sõjaseisukord"], die Staatsver-
sammlung aber bestätigte den „Zustand des Schutzes" [„kaitse-
seisukord"]. Weder die Regierung, noch die Staats Versammlung 
hat dabei die Sondergesetze bestimmt, welche den Umfang des 
Ausnahmezustandes näher festlegen sollen, d. h. welche Art von 
Ausnahmezustand gemeint war. Aus dem Wortlaut des Be-
schlusses der Regierung, wie auch aus dem Charakter der nachfol-
genden Tätigkeit der Regierung (der Ernennung des Oberkom-
mandierenden und der Ausstattung des Ministers des Innern nach 
Aufhebung jenes Postens mit den Vollmachten eines Generalgou-
verneurs) geht jedoch hervor, dass die Regierung den „Kriegs-
zustand" gemeint hat. So hat offenbar auch die Staatsversamm-
lung den proklamierten Ausnahmezustand aufgefasst, da sie 
anderenfalls die Handlungsweise der Regierung als ungesetzlich 
erachtet hätte. Weiter ist auch nicht anzunehmen, dass, wo ohne-
hin auch vor dem 1. Dezember 1924 in einigen Teilen des Lan-

39 Auszugsweise abgedruckt im Revaler Boten, Jahrg. 1926, Nr. 235. 
40 Dieser § lautet wie folgt: 
„Die Aufzählung der Rechte und Freiheiten der Bürger in den vorste-

henden §§ (6—24) schliesst die anderen Rechte nicht aus, die sich aus dem 
Sinn dieser Verfassung ergeben oder sich mit ihm im Einklang befinden. 

Ausserordentliche Beschränkungen der Freiheiten und Grundrechte der 
Bürger treten in Kraft anlässlich des in gesetzlicher Ordnung auf eine be-
stimmte Dauer proklamierten Ausnahmezustandes auf Grund und in den Gren-
zen der entsprechenden Gesetze." 

41 Bekanntlich wurde Tallinn [Revalj, die Hauptstade der Republik Est-
land, an diesem Tage von einer aus der Sowjetunion auf Veranlassung 
der III. Internationale herübergeschickten bewaffneten bolschewistischen Bande 
putschweise angegriffen, der Angriff aber in wenigen Stunden vereitelt. 

õ 
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des der Kriegszustand herrschte, die Staatsversammlung am 1. 
Dezember 1924, in der Stunde besonderer Gefahr, eine schwächere 
Form des Ausnahmezustandes einzuführen willens gewesen wäre. 

Aus den Bestimmungen und der staatsgerichtlichen Ausle-
gung des GG. 'geht hervor, dass d e r U m f a n g d e s A u s -
n a h m e z u s t a n d e s in E s t l a n d d u r c h S o n d e r g e s e t z e 
f e s t g e l e g t w e r d e n m u s s . Da jedoch solche bis zurZeit 
fehlen, ist man genötigt, auf die diesbezüglichen alten russischen 
Gesetze zurückzugreifen. Selbst das Erkenntnis des Staatsgerich-
tes unterscheidet auf Grund des geltenden Rechtes drei Arten 
des Ausnahmezustandes : 1. den Zustand des verstärkten Schutzes,42 

2. den Zustand des ausserordentlichen Schutzes43 und 3. den 
Kriegszustand.44 Laut dem § 26, Abs. 2 des GG. m u s s d ie 
V e r h ä n g u n g d e s A u s n a h m e z u s t a n d e s au f e i n e b e -
s t i m m t e D a u e r e r f o l g e n . 4 5 

Diesen Ausführungen des Staatsgerichtsurteils gegenüber 
wurden schon vor der Verkündung des Erkenntnisses bzw. sei-
ner Motive verschiedene Auslegungen der diesbezüglichen Gesetze 

42 Estnisch: kõvendatud valvekord, russisch: položenie ob usilennoj 
ochrane. Geregelt im Gesetz über die Massregeln zum Schutz der Staatsord-
nung und der öffentlichen Sicherheit. (Svod Zakonov Bd. XIV, Ausgabe 1916, 
Art. 91—126.) Das Gesetz wurde noch am 14. August 1881 erlassen. 

4 3 Estnisch: erakordne valvekord, russisch: položenie o crezvycajnoj 
ochrane. (Ebenda Art. 127—166.) 

4 4 Estnisch: sõjaseisukord, russisch: voennoe položenie. (Svod Zakonov 
Bd. II, Beilage zu § 23 des Organisationsgesetzes der Allgemeinen Gouverne-
mentsverwaltung.) , 

4 5 Laut Bestimmungen des angeführten russischen Gesetzes hat jedoch 
nach Ablauf eines Jahres seit dem Tage der Verhängung des Zustandes des 
verstärkten Schutzes und nach Verlauf von sechs Monaten seit dem Tage der 
Verhängung des Zustandes des ausserordentlichen Schutzes der Minister des 
Innern sich behufs der Fortdauer dieser Massregeln mit einem Antrag an den 
Ministerrat zu wenden. — Das Staatsgericht hat es für einen wesentlichen 
Mangel des Akts der Proklamierung des Ausnahmezustandes am 1. Dezember 
1924 befunden, dass sowohl die Regierung, wie die Staatsversammlung ver-
säumt haben, entsprechend dem § 26 des GG. die Frist der Verhängung des 
Ausnahmezustandes festzusetzen. Trotzdem hat es die Proklamierung des 
Ausnahmezustandes am 1. Dezember 1924 nicht als ungültig betrachten können. 
— Diesem Mangel wurde neulich insofern abgeholfen, als die Regierung in 
einem Beschluss vom 17. November 1926 den Endtermin der Dauer des Aus-
nahmezustandes [im Originaltext: sõjaseisukord (kaitseseisukord)] in denjeni-
gen Gebietsteilen, wo er bis jetzt noch nicht aufgehoben worden ist, auf' 
den 1. Januar 1928 festsetzte (R. T. Nr. 89—1926). Dieser Beschluss bedarf 
natürlich noch der Bestätigung der Staatsversammlung. 
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verlautbart.
4 6

 Maddison bezweifelte sogar nach der Entschei-
dung des Staatsgerichts die Rechtswirksamkeit des russischen 
Gesetzes über den Zustand des verstärkten Schutzes. Er ist der 
Meinung, dass dieses Gesetz ein zeitweiliges gewesen sei, auf 
drei Jahre bestimmt und nachher immer auf ein Jahr verlängert.47  

Am 4. September 1917 verlor es aber vollständig seine Wirksamkeit. 
Die von der Konstituierenden Versammlung [Asutava Kogu] er-
lassene „Zeitweilige Regierungsordnung für die Republik Estland" 
[Eesti Vabariigi valitsemise ajuiline kord] (R. T. Nr. 44—1919) 
spricht in ihrem § 15, Punkt a) a|us, dass die Regierung der Repu-
blik „für die innere und âusserè Sicherheit und den Schutz der 
Republik sorgt", und so kann sie „im N o t s t a n d e in der Zwi-
schenzeit der Sessionen der Konstituierenden Versammlung im 
ganzen Staat oder in dessen einzelnen Teilen den K r i e g s z u -
s t a n d [sõjaseisukord] verhängen." Infolgedessen besitzt Estland 
ausser diesem kein Sondergesetz den Ausnahmezustand betref-
fend, dessen einzige Art der K r i e g s z u s t a n d ist.48 

Aus allem diesem geht hervor, dass die Frage des Ausnahme-
zustandes in Estland auch nach dem oben besprochenen Erkennt-
nis der Verwaltungssektion des Staatsgerichts (die Oberinstanz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit) jetzt verworren ist, und es wäre 
höchst notwendig, durch die Erlassung eines Gesetzes Klarheit in 
diese Dinge zu bringen.49 

46 Vgl. die betreffenden Artikel von S u s i und M a d d i s o n , a. a. 0. 
47 Von diesen s. g. z e i t w e i l i g e n G e s e t z e n galt in Russland das 

zutreffende Witzwort, dass sie die längste Dauer besitzen. 
48 Siehe M a d d i s o n , Veel kaitseseisukorrast [Nochmals über den Aus-

nahmezustand] (Eesti Politseileht [Estnisches Polizeiblatt], Jahrg. VI, 1926, 
S. 649 f.). — D e r s e l b e , Sõjaseisukorra küsimus I-ses riigikogus [Die Frage 
des Kriegszustandes in der I. Staats Versammlung] (ebenda S. 745 f.). 

4 9 Sehr empfehlenswerte Richtlinien würden dazu die Verhandlungen der 
Tagung der deutschen Staatsrechtslehrer zu Jena am 14. und 15. April 1924 über: 
Die D i k t a t u r d e s R e i c h s p r ä s i d e n t e n n a c h Art. 48 der R e i c h s -
v e r f a s s u n g bieten. (Abgedruckt in den Veröffentlichungen der Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtslehrer, H. 1, Berlin u. Leipzig 1924. — Vgl. dazu 
S t i e r - S o m l o , Die zweite Tagung der Vereinigung der deutschen Staatsrechts-
lehrer [Arch. öff. R., Neue Folge Bd. VII, 1924, S. 91 f.].) — Auch der Deutsche 
Juristentag in Heidelberg vom 11. bis 13. September 1924 hat sich mit dieser 
Frage befasst und für die beschleunigte Regelung des Ausnahmerechts wie des 
Notverordnungsrechts eingehende Leitsätze aufgestellt. (Abgedruckt in den 
Verhandlungen des Dreiunddreissigsten Deutschen Juristentags, Berlin u. 
Leipzig 1924, ferner bei J e l l i n e k , Walter, Das Verfassungsrecht auf dem 
33. Deutschen Juristentag [Arch. öff. R., Neue Folge Bd. VII, 1924, S. 353 f.].) 

5* 
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Der j u r i s t i s c h e B e g r i f f und die r e ch t l i c h e 
Natur der A u s n a hme v e r o r d n u n g e n können folgen-
dermassen charakterisiert werden.60 

a) Sie werden ebenso wie die Notverordnungen von der 
Regierungsgewalt zur Überwindung staatlicher Notstände durch 
Abänderung oder Aufhebung der geltenden Rechtsordnung von 
der vollziehenden Gewalt erlassen. Neben dieser begrifflichen 
Übereinstimmung sind jedoch d i e A u s n a h m e V e r o r d n u n -
g e n v o n d e n N o t v e r o r d n u n g e n s c h a r f zu u n t e r -
s c h e i d e n . Die Verschiedenheit ihrer rechtlichen Natur offen-
bart sich gerade in dieser Absonderung wie folgt: 

α) Ihre V o r a u s s e t z u n g e n betreffend, wenn sie vorhan-
den sind, kann die Ausnahmeverordnung zu jeder Zeit, die Not-
verordnung dagegen nur im Falle des rechtlichen Nichtbeisammen-
seins der Gesetzgebungskörperschaft erlassen werden. 

ß) Hinsichtlich der zur Abwendung des Notstandes erfor-
derlichen M i t t e l kann die Gesetzgebung, wenn sie den Aus-
nahmezustand nicht auf E i n z e l f ä l l e beschränkend, sondern 
a u f p r i n z i p i e l l e r G r u n d l a g e normieren will, die R e c h t s -
n o r m e n , deren Aufhebung durch Ausnahmeverordnungen mög-
lich ist, a u f z ä h l e n d s c h o n im v o r a u s f e s t s e t z e n . 
Die Normierung des Notverordnungsrechts mittels einer solchen 
Enumerationsmethode wäre dagegen beinahe unmöglich, denn 
die ausserordentlichen Fälle, in denen die Mitwirkung des Par-
laments in dessen rechtlichem Nichtbeisammensein durch Notver-
ordnungen zu ersetzen ist, sind unabsehbar. 

γ) Ihren I n h a l t betreffend besteht die Verschiedenheit 
zwischen diesen beiden Gattungen der Verordnung darin, dass 
die Ausnahmeverordnungen zu ihrem Gegenstand haben, durch 
zeitweise Aufhebung einzelner Verfassungsbestimmungen oder 
gewisser Gesetze die Befugnisse der Staatsgewalt gegenüber 
der persönlichen Freiheit der Untertanen zu erweitern ; während 
die Notverordnungen alles zu ihrem Inhalt haben können, was 
Gegenstand der Genehmigung der Gesetzgebung sein kann, aus-
genommen die von den Grundgesetzen normierten Lebensgebiete. 
Während durch die Ausnahmeverordnungen hauptsächlich nur be-
stehende Gesetze zeitweise ausser Kraft gesetzt werden, kann durch 
die Notverordnungen auch positives Recht geschaffen werden. 

50 Ihre Definition siehe oben S. 60. 
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ô) Bedeutend ist der Unterschied zwischen den Ausnahme-
und Notverordnungen hinsichtlich ihres C h a r a k t e r s . Die er-
steren sind die Exekutive betreffende R e g i e r u n g s a k t e , die 
letzteren dagegen die Legislative berührende G e s e t z g e b u n g s -
a k t e . 6 1 Von der Ausnahmeverordnung wird nämlich nur aas-
geführt, was vom Gesetzgeber angeordnet oder erlaubt wurde. 
Von der Notverordnung dagegen wird etwas vorgenommen, 
dessen Verrichtung unter normalen Verhältnissen zur Befugnis 
nicht der Regierung, sondern der Gesetzgebung gehört. Die erstere 
Tätigkeit hat eine auf Grund gesetzlicher Ermächtigung erlas-
sene s p e z i e l l e A r t v o n V e r o r d n u n g , die letztere dage-
gen eine s u i g e n e r i s R e c h t s q u e l l e , d i e m i t d e m Ge-
s e t z g l e i c h e K r a f t b e s i t z t , zum Ergebnis.62 

b) T r ä g e r d e r A u s n a h m e g e w a l t ist in Estland die 
Regierung (GG. § 60, Punkt 5), im Deutschen Reiche der Reichs-
präsident (Reichsverfassung Art. 48). Beide können die ganze 
Ausnahmegewalt delegieren mit Ausnahme der Verordnungsge-
walt.53 Die Praxis kennt aber die Delegation des Verordnungs-
rechtes auch an die Generalgouverneure (Regierungskommissare) 
und sogar an die Militärbefehlshaber. Nach dem russischen Ge-
setz steht den Generalgouverneuren (Gouverneuren, Stadthaupt-
leuten) im Falle der Verhängung des Ausnahmezustandes das 
Recht zu, allgemein verbindliche Verordnungen zu erlassen, welche 
die Verhinderung einer Störung der öffentlichen Ordnung und 
der Sicherheit des Staates bezwecken. Da das estnische GG. 
das Verordnungsrecht der Regierung in Form einer allgemeinen 
Ermächtigung überträgt und von einer Subdelegation nicht ein-
mal an die einzelnen Minister Erwähnung tut,54 scheint die Praxis 
mit dem Geist des GG. nicht im Einklang zu stehen. Solange 
jedoch den Ausnahmezustand betreffend kein estnisches Sonder-
gesetz erlassen ist, kann das Ausnahmeverordnungsrecht des 
Generalgouverneurs auf Grund des angeführten russischen Ge-

51 So S p i e g e l , Ausnahmezustand, S. 370. — D e r s e l b e , Notver-
ordnungen, S. 719. — A r n d t , Bruno, a. a. 0. S. 37. — E r e k y , a. a. 0. Bd. 
II, S. 559. — Nach К r o n h e i m e r muss der allgemein sicherheitspolizeilich-
politische Notstand des Staates als solcher vom bloss gesetzgeberischen Not-
stand wohl geschieden werden (Der Streit um den Art. 48 der Reichsverfas-
sung |Arch. öff. R., Neue Folge Bd. VII, 1924, S. 315]). 

52 Siehe unten S. 75. 
53 So richtig auch H a t s c h e k , Deutsches Staatsrecht, Bd. II, S. 177. 
54 Siehe unten 0). 
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setzes als geltendes Recht betrachtet werden. Der § 26, Abs. 2 
des GG. gibt dazu die verfassungsmässige Grundlage, indem er 
den „Ausnahmezustand auf Grund und in den Grenzen der ent-
sprechenden Gesetze" anordnet.55 

c) G e g e n s t a n d u n d U m f a n g des Ausnahmeverord-
nungsrechts kann in den einzelnen Staaten sehr verschieden ge-
regelt werden.56 In einigen bestehen sie nur gewohnheitsrechtlich, 

55 Eine mehrmals erörterte Frage ist, ob d i e v o m M i n i s t e r d e s 
I n n e r n in seiner Eigenschaft a l s G e n e r a l g o u v e r n e u r g e t r o f f e -

n e n V e r f ü g u n g e n im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens b e i m 
S t a a t s g e r i c h t ü b e r h a u p t b e k l a g t w e r d e n k ö n n e n . Die Ver-
waltungssektion des Staatsgerichts hat sich in den Motiven ihres oben ange-
gebenen Erkenntnisses (siehe S. 65) auf den Standpunkt gestellt, dass der 
Minister des Innern, indem er die im Gesetz über den ^Kriegszustand vorge-
sehenen Vollmachten eines Generalgouverneurs ausübt, nicht als von der 
Regierung ernannter und ihr 'unterstellter Beamter, sondern als Glied der 
Regierung handelt. Daher kann sein Verhältnis zur Regierung nicht analog 
demjenigen, wie es seinerzeit in Russland zwischen Generalgouverneur und 
Regierung bestand, konstruiert werden, und k a n n d a s R e c h t , v o m Mi -
n i s t e r d e s I n n e r n a l s G e n e r a l g o u v e r n e u r g e t r o f f e n e Ver -
f ü g u n g e n b e i m S t a a t s g e r i c h t z u b e k l a g e n , n i c h t a n g e s t r i t -
t e n w e r d e n . Dieser Auffassung gegenüber weist M a d d i s o n zutreffend 
hin, dass auch andere, ausserhalb der Regierung stehende Personen mit den 
Vollmachten eines Generalgouverneurs betraut werden können. Er kommt 
daher zum Ergebnis, dass es schwer sei, sich mit dem Urteil und dessen 
Begründung einverstanden zu erklären, nicht deshalb, weil die Kontrolle des 
Staatsgerichts nicht wünschenswert wäre, sondern weil das russische Gesetz 
über den Kriegszustand (§ 13) dies nicht zulässt. Richtig scheint also die 
Auffassung zu sein, dass d e r M i n i s t e r d e s I n n e r n i n s e i n e r E i -
g e n s c h a f t a l s G e n e r a l g o u v e r n e u r d e r R e g i e r u n g u n t e r -
s t e l l t i s t , welche allein über seine Tätigkeit zu wachen befugt ist. — Vgl. 
dazu M a d d i s o n , Kas võib kaevata administratiiv-kohtu korras kindral-ku-
berneri otsuste, korralduste jne. peale? [Kann man liber die Entscheidungen, 
Verfügungen usw. des Generalgouverneurs auf dem Wege der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit klagen?] (Eesti Politseileht [Estnisches Polizeiblatt], Jahrg. VI, 
1926, S. 113 f.) — D e r s e l b e , Administratiiv-kohtu kontroll ja kindral-ku-
berner [Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle und der Generalgouverneur] 
(ebenda, S. 570 f.). — D e r s e l b e , Riigikohtu kontroll j a sõjaseisukorra seadus 
[Die Kontrolle des Staatsgerichts und das Kriegszustandsgesetz] (ebenda, S.633 f.). 

5 6 Siehe für die Einzelheiten B r ü s s , Der Belagerungszustand als Rechts-
institut (Erlanger Dissertation), Ciistrin 1897, S. 9 f. — H a l d y , Der Belagerungs-
zustand in Preussen (Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völker-
recht, hrsg. v. Zorn u. St i er -So mio, Bd. II, H. 2), Tübingen 1906. — G m e 1 i η , 
Über den Umfang des königlichen Vervordnungsrechts und das Recht zur Ver-
hängung des Belagerungszustandes in Italien (Freiburger Abhandlungen aus 
dem Gebiete des öffentlichen Rechts, Η. XII), Karlsruhe 1907, bes. S. 141 f. — 
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in anderen jedoch zwar verfassungsmässig, aber nur grundsätz-
lich, in anderen hinwieder sind sie auch in den Einzelheiten gesetz-
lich normiert. Im Allgemeinen kann der Gegenstand und der 
Umfang des Ausnahmeverordnungsrechtes folgendermassen cha-
rakterisiert werden. Die Ausübung der vollziehenden Gewalt 
wird auf andere als die regelmässig damit betrauten Organe über-
tragen. Diese werden ermächtigt, Verordnungen mit Gesetzes-
kraft zu erlassen, die der Wiederherstellung oder auch nur Auf-
rechterhai tung von Sicherheit und Ordnung zu dienen bestimmt 
sind; bestehende strafrechtliche Tatbestände unter verschärften 
Strafschutz zu stellen, neue strafgesetzliche Anordnungen zu tref-
fen; Strafgerichtsbarkeit und Strafverfahren abweichend vom or-
dentlichen Rechtsgang zu normieren; ferner ausserordentliche 
Beschränkungen der Freiheiten und Grundrechte der Bürger (wie 
die Unantastbarkeit der Person, der Wohnung, die Freiheit der 
Gedankenäusserung, das Brief- und Postgeheimnis, die Aus-
übung des freien Verkehrs, der Versammlungs- und Vereinsfrei-
heit, der Streikfreiheit und in gewissem Umfang auch die Ge-
währleistung des Privateigentums) anzuordnen. 

Da — wie schon bemerkt wurde — Russland neben Spanien 
das meist entwickelte Recht des Ausnahmezustandes besessen 
hat, das bis in die Einzelheiten geregelt gewesen ist, sind diese 
Bestimmungen bis zur Erlassung eines diesbezüglichen estnischen 
Sondergesetzes gegenwärtig auch in Estland in Geltung. 

D ie H a u p t b e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s ü b e r 
d e n K r i e g s z u s t a n d 5 7 sind in Folgendem zusammenzufassen. 

B ü c h e r , Der Belagerungszustand im Deutschen Reiche und dessen Glied-
staaten, insbes. die Zuständigkeit zu seiner Verhängung (Dissertation), Borna-
Leipzig 1909, S. 23 f. — P a l m e , Die Russische Verfassung, Berlin 1910, S. 70 f., 
S. 104 f. und S. 155. — N i c o l a i , Der reichs- und landesrechtliche Kriegszustand 
unter besonderer Berücksichtigung des badischen Rechts (Tübinger Dissertation), 
Stuttgart 1913. — W i l u t z k i , Das Recht des Belagerungszustandes (Dissertation), 
Breslau 1914. — B a t y — M o r g a n , War : its conduct and legal results, London 
1915, p. 71 sq. — J è ζ e, L'exécutif en temps de guerre, p. 9 et s. — E r e к y , a. a. 0. 
Bd. II, S. 544 f. — Dürr, Das Recht des Belagerungszustandes in Bayern (Deutsche 
Juristenzeitung, Jahrg. XXV, 1920, Sp. 130 f.). — R ä r i n c e s c u , a. a. 0. S. 107 f. — 
L e b l a n c , La loi et les pouvoirs de l'exécutif en temps de guerre (Revue critique 
de législation et de jurisprudence, mai 1925). — R o c c o , a. a. 0. p. 187 e seg. — 
Siehe ferner die auf S. 64, Anm. 35 angeführte Literatur. 

57 Siehe oben S. 66, Anm. 44. — Vgl. dazu M a d d i s o n , Erakorra-
lisest seisukorrast [Über den Ausnahmezustand] (Eesti Politseileht [Estnisches 
Polizeiblatt], Jahrg. VI, 1926, S. 92 f., S. 105 f. und S. 133 f.; bes. S. 135 f.). 
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Er sollte im eigentlichen Sinne des Gesetzes nur über Ge-
bietsteile, die innerhalb eines Kriegsschauplatzes gelegen sind, 
verhängt werden (§ 1). Die Anwendung dieser ausserordentli-
chen Massregel wurde jedoch in der Wirklichkeit — wie in je-
dem kriegführenden Staate — bedeutend erweitert.68 Bei Ver-
hängung des Kriegszustandes verlieren der Zustand des verschärf-
ten Schutzes und der des ausserordentlichen Schutzes,69 falls 
dieselben vorher proklamiert wurden, ihre Gültigkeit, und alle 
Rechte und Pflichten zur, Wahrung der gesetzmässigen Ordnung 
und der öffentlichen Sicherheit werden dem Oberbefehlshaber 
oder den Kommandierenden der Armeen übertragen (§ 8). Im 
Operationsgebiete der Armee ist der Generalgouverneur oder die 
mit den Rechten desselben betraute Person dem Kommandieren-
den der Armee unterstellt, wobei der letztere das Recht hat, 
die von den oben Genannten zum Schutz der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung erlassenen Verordnungen und Verfügungen 
abzuändern und ihnen diesbezügliche Anordnungen zu geben 
(§ 13). In Gebieten, über die der Kriegszustand verhängt wor-
den ist, sind die Polizeibehörden verpflichtet, der Militärobrigkeit 
in der Erfüllung ihrer Obliegenheiten in jeder Hinsicht behilflich 
zu sein (§ 14). Sämtliche Zivilbehörden, sowie auch die Stadt- und 
Kreisämter sind verpflichtet, der Militärobrigkeit jegliche Unter-
stützung angedeihen zu lassen in Angelegenheiten der Beschaffung 
von Angaben über die politische Zuverlässigkeit der Bevölkerung 
und einzelner Personen (§ 15). Die nicht zur Armee gehörenden 
Beamten der Zivilbehörden unterliegen in den sich im Kriegszu-
stand befindlichen Gebieten hinsichtlich der im § 17 des Gesetzes 
vorgesehenen Verbrechen dem Kriegsgericht. Diese Verbrechen 
sind: 1. Aufruhr gegen die höchste Gewalt und Hochverrat; 2. 
vorsätzliche Brandstiftung oder Vernichtung oder Unbrauchbar-
machung von Kriegsmaterialien oder überhaupt von allem, was 
zu den Mitteln der Verteidigung oder des Angriffs gehört, ebenso 
von Proviant- und Fouragevorräten ; 3. vorsätzliche Vernichtung 
oder bedeutende Beschädigung von Wasserleitungen, Brücken, 
Dämmen, Schleusen, Wasserwerken, Brunnen, Wegen, Furten, 
oder von anderen ähnlichen zur Fortbewegung, zum Übersetzen, 
für die Schiffahrt, zur Verhinderung von Überschwemmungen 

58 Vgl. schon G r i b o w s k i , a. a. O. S 160. 
59 Beide werden in ihren Einzelheiten besprochen von E n g e l m a n n , 

a. a. 0. S. 169 f. — P a l m e , a. a. 0. S. 104. — G r i b o w s k i , a. a. 0. S. 158 f. 
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oder für Wasserbeschaffung bestimmten Mitteln innerhalb des 
Gebietes der Kriegsführung ; 4. vorsätzliche Vernichtung oder 
bedeutende Beschädigung von ebenda befindlichen, im Gebrauch 
der Regierung stehenden a) Telegraphen, Telephonen oder ande-
ren zur Übermittlung von Nachrichten bestimmten Mitteln, b) 
Eisenbahnlinien, deren rollendem Bestände oder für gefahr-
lose Fortbewegung aufgestellten Eisenbahn- und Schiffahrtssig-
nalgeräten, und 5. Angriff eines Postens oder einer Kriegswache 
oder bewaffneter Widerstand gegen Militär- oder Zivilpolizeibeamte, 
sowie auch Tötung eines Postens oder Polizeibeamten. 

In Gebieten, über die der Kriegszustand verhängt worden 
ist, stehen die Rechte und Verpflichtungen zur Wahrung der 
gesetzlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit den Gene-
ralgouverneuren, in gewissen Fällen jedoch auch anderen mit 
den Rechten eines Generalgouverneurs betrauten Personen zu 
(§§ 18-19). 

Der I n h a l t d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n V o l l m a c h -
ten d e s G e n e r a l g o u v e r n e u r s ist im § 19 des Gesetzes 
ausführlich bestimmt. Ihm steht das Recht zu, in Angelegenhei-
ten, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung betreffen, verbindliche Verordnungen zu erlassen ; für 
eine Verletzung solcher Verordnungen Strafen zu verhängen bis zu 
drei Monaten Gefängnis oder Festungshaft oder eine Geldstrafe bis 
zu 3.000 Rubel (heute 300.000 Eestimark laut des Gesetzes vom 
30. September 1921 [R. T. Nr. 86—1921]); die genannten Strafen 
mit eigener Gewalt zu vollziehen oder dazu andere zu bevollmächti-
gen; über solche Verbrechen und Vergehen, die der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit unterliegen und keine höheren Strafen als die oben 
genannten nach sich ziehen, im administrativen Wege zu ent-
scheiden, indem er dieses öffentlich bekannt macht; einzelne, in 
den allgemeinen Strafgesetzbüchern vorgesehene Delikte den Kriegs-
gerichten zur Entscheidung nach den anlässlich des Kriegzustan-
des geltenden Gesetzen zu überweisen ; ganze Gruppen von Ver-
brechen und Vergehen, die im § 17 nicht vorgesehen sind, der 
allgemeinen Gerichtskompetenz zu entziehen und den Kriegsge-
richten zu übergeben, nachdem er dieses vorher öffentlich kund-
gemacht hat; Verhandlungen bei geschlossenen Türen über ver-
schiedene Angelegenheiten zu fordern; in den der Kompetenz 
der Kriegsgerichte übergebenen Angelegenheiten die gefällten 
Urteile endgültig zu bestätigen; Versammlungen jeder Art zu 
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verbieten; die Schliessung von Handels- und Industrieunterneh-
mungen jeder Art zu verfügen; die Herausgabe jeder Art von 
periodisch erscheinenden Öffentlichen Druckwerken zu suspendie-
ren ; einzelnen Personen den Aufenthalt an den Orten, über welche 
der Kriegszustand verhängt ist, zu untersagen ; Lehranstalten bis 
zu einer Frist von einem Monate zu schliessen; einzelne Personen 
aus den betreffenden Gebieten auszuweisen, ebenso auch Ausländer 
ins Ausland auszuweisen ; bewegliches und unbewegliches Vermö-
gen in Beschlag zu nehmen ; die Beamten aller Ressorts mit Aus-
nahme der den drei obersten Rangklassen angehörenden Perso-
nen, sowie auch die durch Wahl in Selbstverwaltungsinstitutio-
nen angestellten Personen ihres Amtes zu entheben (1—19 Punkt). 

Wie schon bemerkt wurde, fand der Umfang des Ausnah-
meverordnungsrechtes auch in Russland, wo sein Inhalt in den 
Einzelheiten gesetzlich vorgesehen war, im Kriege eine uner-
messliche Erweiterung. Das ganze Wesen des Ausnahmezustan-
des hat eine gewisse positive Umgestaltung erfahren. Sein We-
sen erschöpft sich schon nicht mehr in der Ausserkraftsetzung 
organisatorischer Bestimmungen, sondern es besteht vielmehr 
in der V e r s t ä r k u n g d e r P o l i z e i g e w a l t in d e r R i c h -
t u n g v o n E i n g r i f f e n i n d i e G r u n d r e c h t e . Dadurch 
ist aber die scharfe Unterscheidung zwischen Ausnahme- und 
Notverordnungen verwischt worden. Um das näher erklären zu 
können, sind zuvor als letzte Gattung der materiellen Einteilung 
der Verordnungen die Notverordnungen darzustellen. 

ad 4. Als Tatsache kommt es in jedem Staate vor, dass 
die Regierung genötigt ist, zwecks Rettung ausserordentlich 
wichtiger Staatsinteressen im Falle dringenden Notstandes 
die A u s n a h m e g e w a l t in Anspruch zu nehmen. Diese 
äussert sich im Verfassungsstaat darin, dass die Regierung (bzw. 
der Herrscher) die Wirksamkeit eines Teiles der Rechtsquellen, 
namentlich der auf verfassungsmässigem Wege erlassenen Ge-
setze, suspendiert, bzw. abändert. (Gesetzsuspendierende, bzw. 
gesetzändernde Verordnungen.) 

Auf jenem Gebiete, auf welches sich die Rechtssetzungs-
macht des Staates erstreckt, können der Rettung der Staatsinter-
essen und der Staatsexistenz v o n z w e i S e i t e n d e r a r t i g e 
H i n d e r n i s s e in den Weg gelegt werden, die nur durch die 
Anwendung von A u s n a h m e n o r m en zu beseitigen sind ; näm-
lich teils seitens der G e s e l l s c h a f t , bzw. deren einzelner Mit-
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glieder, teils seitens des Gesetzgebungsorgans des Staates, d. i. 
des Pa r l amen t s . Seitens der erstgenannten deshalb, weil sie 
derjenigen geistigen und moralischen Eigenschaften entbehren 
können, die zur Beseitigung des Notstandes unbedingt notwen-
dig sind. Seitens des Parlaments dagegen aus dem Grunde, weil 
die Mitwirkung desselben zur Herbeiführung gewisser Mittel zwecks 
Rettung des Staates laut der Verfassung notwendig ist. Das 
Parlament ist jedoch nicht immer beisammen, sein Verfahren ist 
umständlich, seine Verhandlungen sind öffentlich, folglich ver-
mögen auf diesem Wege viele solche Angaben zur öffentlichen 
Kenntnis zu gelangen, die den feindlichen Kräften nützlich, den 
einheimischen dagegen schädlich sein könnten. Dabei kann das 
b^ehlen derselben geistigen und moralischen Eigenschaften, wie 
in den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft, so auch in dem Par-
lamente die Arbeitsunfähigkeit desselben herbeiführen. 

Um die Staatsinteressen gegen die Einzelnen zu retten, 
wird die Regierung die Freiheiten derselben einschränken, ihre 
Lasten dagegen vergrössern. Dem Parlament gegenüber aber 
wird sie die Gesetzgebungsbefugnisse desselben an sich reissen 
und bei der Handhabung gewisser Funktionen seine Mitwirkung 
beseitigen und ersetzen. Diejenigen Verordnungen der Regierung, 
die sich ihrem Wesen nach g e g e n d i e F r e i h e i t e n d e r 
E i n z e l n e n richten, äussern sich überall als A u s n a h m e v e r -
o r d n u n g e n ; diejenigen dagegen, die d e η W i r k u n g s k r e i s 
d e s P a r l a m e n t s einschränken, gelten im Wesen grösstenteils 
als N o t v e r o r d n u n g e n , wenn sie auch nicht mit diesem 
Namen bezeichnet werden.60 

Wie schon bemerkt wurde, kann das „jus eminens" in je-
dem Staate in Anspruch genommen werden. Da die „salus 
populi suprema lex" ist, wird das Notverordnungsrecht im ge-
gebenen Falle von jeder Regierung angewandt. Die einzelnen 
Verfassungen verhalten sich jedoch sehr verschiedenartig dem 
Notverordnungsrecht gegenüber. In einigen findet die Normie-
rung desselben auf a l l g e m e i n e r , d. h. p r i n z i p i e l l e r 
G r u n d l a g e statt, und es bleibt nicht ausgeschlossen, dass die 
Anwendung der Notverordnungen durch die Exekutive einen 
grösseren Umfang annimmt. Andere Verfassungen hinwieder 

w Vgl. E r e к у, а. а. О. Bd. II, S. 544 f. und S. 577 f. — J è ζ e , L'exé-
cutif en temps de guerre, p. 2 et s. 
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v e r b i e t e n direkt das Regieren mittels Notverordnungen. Ei-
nige F r a gmen t e derselben sind aber auch in diesen Staaten 
bekannt, und das Regieren mittels derselben kommt auch hier, wenn 
auch als ausserordentlich seltene Au snahme , vor. Ein allge-
meines, auf Grund prinzipieller Ermächtigung beruhendes Not-
verordnungsrecht wird der Regierung in den deutschen Ländern 
und in denjenigen Staaten, deren Verfassungen unter deutschem 
Einfluss entstanden sind, eingeräumt. Andere Staaten dagegen, 
besonders die mit uralter historischer Verfassung, wie England 
und Ungarn, verbieten grundsätzlich oder kennen nicht das Re-
gieren mittels Notverordnungen und lassen nur Fragmente der-
selben in ausserordentlich seltenen Ausnahmefällen zu. 

Den geschichtlichen Ursprung des Notverordnungsrechts 
hat die ältere Lehre in der „lex provisoria" des alten deutschen 
Reichsstaatsrechts gesucht.61 Es ist jedoch unmöglich, diese 
moderne Verfassungseinrichtung mit den alten ständischen Insti-
tutionen in Zusammenhang zu bringen. Ebenso unbefriedigend 
ist die neuere Auffassung, dass das Notverordnungsrecht ledig-
lich als ein Produkt der modernen konstitutionellen Theorie auf 
dem Boden des deutschen Konstitutionalismus entstanden sei.62  

Die Quelle des deutschen Notverordnungsrechts ist ebenso wie 
die der anderen konstitutionellen Einrichtungen in Frankreich 

61 So B i s c h o f , Das Notrecht der Staatsgewalt in Gesetzgebung und 
Regierung, historisch und dogmatisch dargestellt (Archiv für das öffentliche 
Recht des Deutschen Bundes, hrsg. v. L i n d e , Bd. I, H. 2), Giessen 1860, S. 
127 f. — Yon den neueren Schriftstellern hat M e η ζ e 1 \ ersucht, diese Theorie 
zu rechtfertigen (a. a. 0. S. 373 f.). — Siehe diesen gegenüber H a t s c h e k , 
Der Ursprung der Notverordnung (Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und 
öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. XXVII, 1900, S. 2 f.). — D e r s e l b e , 
Englisches Staatsrecht, Bd. I, S. 619. — D e r s e l b e , Deutsches Staatsrecht, 
Bd. II, S. 161 f. — H e l d , Das württembergische Notverordnungsrecht unter 
Vergleich mit dem Notverordnungsrecht anderer deutscher Staaten (Tübinger 
Dissertation), Stuttgart 1905, S. 7 f. 

62 So insbesondere S p i e g e l , a. a. 0. S. 2 f. und ihm folgend G1 a t -
, ζ e r , a. a. O. S. 16 f. — In einer späteren Polemik gegen H a t s c h e k und 
F r i e d m a n n (siehe in der nächsten Anm.) erblickt jedoch S p i e g e l den 
geschichtlichen Ursprung des Notverordnungsrechts in dem auf dem Boden 
der deutschen landständischen Verfassungen anerkannten Rechte der Notbe-
steuerung (Zur Lehre vom Ursprünge der Notverordnung [Grünhuts Zeitschrift 
für das Privat- und öffenliche Recht der Gegenwart, Bd. XXXIY, 1907, S. 497 f.]). — 
Übereinstimmend A r n d t , Bruno, a. a. 0. S. 18 f. — E r e k y , a. a. 0. Bd. II, 
S. 552. — Vgl. dagegen M e n z e l , a. a. 0. S. 372 f. 
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zu suchen. Der Artikel 14 der französischen Charte vom 4. Juni 
1814 war der Urtypus aller in den süddeutschen Verfassungsur-
kunden vorhandenen Notverordnungsparagraphen.63 

Die ausgeprägteste Entwicklung hat also das Notverord-
nungsrecht in den Verfassungen der Länder des Deutschen Rei-
ches und in der Verfassung des ehemaligen Kaiserreichs Öster-
reich erfahren, während der Reichsverfassung — sowohl der von 
1871 wie der von 1919 — diese Einrichtung fremd ist. 

Der j u r i s t i s c h e B e g r i f f u n d d i e r e c h t l i c h e 
N a t u r d e r N o t v e r o r d n u n g e n können folgendermassen 
charakterisiert werden.64 

a) B e g r i f f l i c h ist das Notverordnungsrecht eine an be-
sondere Voraussetzungen und Sicherungen gebundene bewusste 
und gewollte Durchbrechung des Rechtsstaatssystems für Not-
standsfälle. 65 

63 Dieser sagt : „Le roi . . . fait les règlements et ordonnances nécessai-
res pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat.11 — So H a t s c h e k , in 
seinen in Anm. 61 angeführten Schriften. — Diese Auf fassung wurde geteilt, 
in den Einzelheiten jedoch verbessert von den folgenden Autoren: F r i e d -
m a n n , Geschichte und Struktur der Notstandsverordnungen, unter besonde-
rer Berücksichtigung des Kirchenrechts (Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. 
v. S t u t z , H. 5) Stuttgart 1903.. S. 8. - H e l d , a. a. O. S. 8 f. — T h o m a , 
a. a. 0. S. 117. 

6 4 Siehe besonders S p i e g e l , Die kaiserlichen Verordnungen mit pro-
visorischer Gesetzeskraft nach österreichischem Staatsrechte, Wien 1893. — 
D e r s e l b e , „Notverordnungen", Artikel im Österreichischen Staatswörter-
buch, Bd. III, S. 714 f. (Mit reichen Literaturangaben.) — O p p e r m a n n , Das Not-
verordnungsrecht der Preussischen Verfassung (Dissertation), Göttingen 1897. — 
G 1 a t ζ e r , a. a. 0. (Literatur S. 110—112.) — M e s s e r s c h m i d t , Das Notver-
ordnungsrecht nach preussischem Staatsrecht (Dissertation), Königsberg 1901. — 
H a n s e l , a. a. 0. — Held, Das württembergische Notverordnungsrecht (Tübinger 
Dissertation), Stuttgart 1905. — N e u b ü r g e r , Die Notverordnung nach bayri-
schem Staatsverwaltungsrecht (Erlanger Dissertation), Borna-Leipzig 1905. — 
A r n d t , Bruno, a. a. 0. — U l b r i c h , Das österreichische Staatsrecht (Das 
öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. X), Tübingen 1909, S. 244 f. — B o r n h a k , 
a. a. 0. Bd. I, S. 538 f. — L a b a n d , Staatsrecht, Bd. II, S. 88 f. und S. 263 f. — 
G l o c k n e r , Über provisorische Gesetze (Zeitschrift für badische \rerwaltung 
und Verwaltungsrechtspflege, Jahrg. XLVIII, 1916, Nr. 13—16). Auch in S.-A. 
erschienen in Heidelberg 1917. — A n s c h ü t z , Staatsrecht, S. 165. — M e y e r — 
A n s c h ü t z , a. a. 0. S. 676 f. — E r e к у , а. а. О. Bd. II, S. 552 f. — S c h o e n , 
Die Verordnungen, S. 255 f. — H a t s c h e k , Deutsches Staatsrecht, Bd. II, S. 
182 f. — K e l s e n , Staatsrecht, S. 6, S. 16, S. 22 und S. 39 f. — N a -
Avi a s k y , a. a. 0. S. 215 f. — R a r i n c e s c u , a. a. 0. S. 102 f. 

6 0 So J a с o b i , a. a. 0. S. 275. 
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b) Mate r i e l l e V o r a u s s e t z u n g für den Erlass einer 
Notverordnung ist, dass die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes 
ohne Verzug geboten ist. Das Vorhandensein dieser Vorausset-
zung hat jedenfalls der Verordnungsberechtigte allein nach freiem 
Ermessen zu beurteilen. F o r m e l l e V o r a u s s e t z u n g ist, 
dass das Parlament rechtlich nicht beisammen ist, d. h. aufge-
löst, vertagt oder seine Session geschlossen ist. Unter de facto 
Nichtbeisammensein ist derjenige Zustand zu verstehen, in dem 
die rechtliche Möglichkeit zur parlamentarischen Arbeit vorhan-
den ist, das Parlament jedoch nicht funktioniert, weil z. B. keines 
von seinen Häusern an einem Feiertage zu tagen pflegt. Als for-
melle Voraussetzung kann aber auch die Arbeitsunfähigkeit des 
Parlaments (aus politischen Gründen, z. B. wegen Obstruktion 
usf.) dienen.66 

c) Hinsichtlich des U m f a n g e s wurden von der österreichi-
schen Verfassung (Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, 
Nr. 141, § 14) sieben Grundgesetze bezeichnet, deren Wirksamkeit 
auch im Notfalle unaufhebbar war, — während es in den deutschen 
Ländern meistens nur die Verfassungsurkunde ist.67 

d) T r ä g e r d e r N o t v e r o r d n u n g s g e w a l t ist die Re-
gierung, welche verpflichtet ist, die Verordnung dem Parlament 
bei seinem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung vorzulegen. 
Verweigert es die Genehmigung, so tritt die Verordnung von 
selbst ausser Kraft, sofern die Verfassung nicht ausdrücklich 
anders bestimmt (etwa, dass die Regierung sie aufzuheben hat). 
Die erteilte Genehmigung verwandelt jedoch die Notverordnung 
in den deutschen Ländern in ein v o l l w e r t i g e s G e s e t z , 
während sie in Österreich eine zwischen dem Gesetz und der 

  Vgl. A r n d t , Bruno, a. a. 0. S. 70 f. — E r e к у , а. а. О. Bd. II, S. 553 f. 
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 In der deutschen Theorie ist es auch allgemein anerkannt, dass in 
den Fällen, in denen die Reichsverfassung, bzw. die Verfassungsurkunde des 
betreffenden Landes ein Gesetz vorsieht, der Erlass einer Notverordnung un-
zulässig ist. Vgl. für die monarchische Verfassung B o r n h a k , a. a. 0. 
Bd. I, S. 541. — Die diesbezügliche preussische Literatur angeführt bei 
S c h w a r t z , Die Verfassungsurkunde für den Preussischen Staat vom 31. 
Januar 1850, Kommentar, 2. Aufl., Breslau 1898, S. 208 f. — Auch die neuere 
bei S t i e r - S o m l o , Kommentar zur Verfassung des Freistaats Preussen vom 
30. November 1920, Berlin u. Leipzig 1921, S. 185 f. — In Russland wurde so-
gar die Änderung der Wahlordnung zur Staatsduma am 3. Juni 1907 durch 
fine Notverordnung vorgenommen. Vgl. P a l m e , a. a. 0. S. 159. 
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Verordnung stehende su i g e n e r i s Re ch t s qu e l l e zum Er-
gebnis hatte.
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Diese auf allgemeiner prinzipieller Grundlage aufgebaute 
deutschrechtliche Normierung des Notverordnungsrechts besitzt 
jedenfalls den grossen Vorzug, dass die Regierung auch im Falle 
des dringenden Notstandes nicht gezwungen ist, verfassungs-
widrig zu handeln. Demgegenüber hat sie jedoch zwei bedeu-
tende Mängel aufzuweisen. Ihr t h e o r e t i s c h e r M a n g e l of-
fenbart sich darin, dass die deutsche Auffassung des Notverord-
nungsrechts die Grenzlinie zwischen Gesetz und Verordnung ver-
wischt. Diese Normierung entbehrt aber auch nicht eines ge-
wissen p r a k t i s c h e n M a n g e l s . Da es bei dem System der 
prinzipiellen Verallgemeinerung unmöglich ist, den genauen Um-
fang des Notverordnungsrechts festzustellen, kann das Regieren 
mittels Notverordnungen sich zu einem gefährlichen System heran-
bilden. Das Gesetz wird von der Verordnung entthront, was 
schliesslich zur Ertötung des Gefühls für die Verfassungsmässig-
keit und zum Absolutismus führt.69 

68 H a t s c h e k schreibt: „Die Notverordnung ist k e i n G e s e t z , auch 
kein antizipiertes Gesetz, sondern bloss eine Verordnung" (Deutsches Staats-
recht, Bd. II, S. 188). Ihrer Form nach ist sie tatsächlich eine Verordnung, 
ihrer Wirkung nach jedoch viel mehr als eine Verordnung. Ihre Rechts-
natur wird durch die Bezeichnung „Verordnung mit provisorischer Gesetzes-
kraft" am besten charakterisiert. — Für die preussische Auffassung ist sehr 
charakteristisch die Beweisführung von В о r n h a k , a. a. O. Bd. I, S. 542 f. — 
Vgl. noch hierzu J o h n , Rechtsgültigkeit und Verbindlichkeit publicirter Ge-
setze und Verordnungen nach den Grundsätzen des preussischen Staatsrechts 
(Aegidis Zeitschrift für Deutsches Staatsrecht, Bd. I, 1867, S. 2i4 f.). — Für 
die österreichische Auffassung siehe Ž о 1 g e r, a. a. О. S. 397 f. — S p i e -
g e l , Notverordnungen, S. 718. — Nach UI b r i с h sind die Notverordnungen 
(er braucht die irreführende Bezeichnung „Notgesetze") wirkliche Gesetze 
(Das österreichische Staatsrecht [Das öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. X], 
Tübingen 1909, S. 245). 

69 Mit welcher Ergebung die Diktatur des § 14 von 1897 bis 1904 vom 
österreichischen Reichsrat geduldet wurde, wird von S p i e g e l auf Grund 
des Berichtes des Verfassungsausschusses direkt abschreckend dargelegt 
(ebenda, S. 726). — Vgl. noch dazu E r e к у , а. а. Ο. Bd. II, S. 563 und 
S. 630. — K e l s e n , Staatsrecht, S. 40 f. — Ein ähnlicher Missbrauch wurde 
in Russland mit dem Art. 87 der Staatsgrundgesetze vom 23. April 1906 ge-
trieben, welcher die Voraussetzungen des Notverordnungsrechts in ausführ-
licher Weise bestimmt hat. Vgl. dazu P a l m e , a. a. 0. S. 156 f. — C h a s l e s , 
Le parlement russe (thèse), Paris 1909, p. 171 et s. — N o l d e, a. a. О. 
S. 50. — G r i b о w s к i , a. a. 0. S. 48 f. 
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Eben aus diesen Gründen ist die Normierung des Notver-
ordnungsrechts in seiner Totalität und auf prinzipiellen Grund-
lagen den Verfassungen im allgemeinen fremd und findet 
sich nur in den Verfassungen, denen die deutschen zum Vorbilde 
wurden. Ausser den Verfassungen der achtzehn Länder des 
Deutschen Reiches70 besteht heute die grundsätzliche Normie-
rung des Notverordnungsrechts nur in den Verfassungen der 
folgenden vier Staaten: D ä n e m a r k s (Grundgesetz vom 5. Juni 
1849, § 25),71 B u l g a r i e n s (Verfassung vom 16./28. April 1879, 
Art. 47—48),72 J a p a n s (Verfassung vom 11. Februar 1889, Art. 
8)7 3 und der T s c h e c h o - S l o w a k e i (Verfassung vom 29. Feb-
ruar 1920, § 54).74 In diesen Staaten stellt sich das Notverord-
nungsrecht als eine auf hohem Grade der Vollkommenheit ste-

7 0 Die betreffenden Artikel bzw. Paragraphen der Verfassungsurkunden 
der bedeutendsten deutschen Länder sind im Jahrb. öff. R., Bd. IX, 1920 und 
Bd. X, 1921 zu finden. Vgl. hierzu noch R o c c o , а. а. 0. p. 188 e seg. — 
Bruno A r n d t gibt im Jahre 1909 die diesbezüglichen Bestimmungen von 
zwanzig Gliedstaaten an (a. a. 0. S. 39 f.). 

71 Siehe D a r e s t e , t. II, p. 8. — Vgl. dazu die sehr interessanten 
Ausführungen von G o o s und H a n s e n , Das Staatsrecht des Königreichs 
Dänemark (Das öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. XX), Tübingen 1913, 
S. 96 f. 

72 Siehe A r n d t , Bruno, a. a. 0. S. 49 f. 
73 Siehe D a r e s t e , t. II, p. 688. — Vgl. dazu N a k a η о , Ordinance 

Power of the Japanese Emperor, New Y'ork 1924. 
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 Siehe im Jahrb. öff. R., Bd. XI, 1922, S. 368 f. — Hier findet sich 
die ausführlichste Normierung des Notverordnungsrechts in 15 Punkten. Die 
Erlassung der Notverordnungen wird von einem 24gliedrigen „ständigen 
Ausschuss" ausgeübt. Diese Institution ist eine beabsichtigte Analogie des 
altösterreichischen § 14 mit dem schwerwiegenden Unterschiede allerdings, 
dass in Österreich z,ur ausnahmsweisen Supplierung des ordentlichen gesetz-
gebenden Organs die Exekutive (durch ihre „kaiserlichen Verordnungen") be-
rufen war, in der Tschecho-Slowakei dagegen an ihre Stelle ein vom ordent-
lichen Gesetzgebungsorgan selbst gewählter Ausschuss tritt. — Vgl. W e y r , 
Der Tschechoslowakische Staat (ebenda, S. 357). — H a u r i o u , Les lois des 
pleins pouvoirs en Tchécoslovaquie (Parlament, Praha [Prague], année II, 1923, 
p. 391). — D u g u i t , La délégation du pouvoir législatif (ebenda, p. 392). — 
K e l s e n , Das Verhältnis von Gesetz und Verordnung nach der cechoslovaki-
schen Verfassungsurkunde (ebenda, S. 392 f.). Er bezweifelt mit Recht den 
Verordnungscharakter der von diesem „ständigen Ausschuss" erlassenen Nor-
men, weil sie nicht von einem Exekutivorgan, sondern schliesslich doch vom 
Parlament selbst, wenn auch von dem sozusagen verkleinerten Parlament, 
erlassen werden (ebenda, S. 396). 
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hende, komplizierte Rechtsinstitution dar.
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 In der grossen Mehr-
heit der Staaten sind dagegen nur F r a gmen t e des Notver-
o r d n u n g s r e c h t s vorhanden, und die Normierung desselben 
ist sowohl hinsichtlich des Umfanges als auch der Garantien 
mangelhaft und primitiv. 

Aber diese fragmentarische Regelung des Notverordnungs-
rechts hat ebenso gewisse Nach- und Vorteile, wie die allgemeine, 
auf prinzipieller Grundlage beruhende Normierung desselben. 

Ihr Nachteil ist, dass die Regierung im Falle des Notstan-
des genötigt sein wird, g e s e t z w i d r i g e N o t v e r o r d n u n -
g e n zu e r l a s s e n . Die Bedeutung dieses Nachteils kann freilich 
durch die nachträgliche Genehmigung des Parlaments, bzw. durch 
die s. g. Indemnity abgeschwächt werden. Der unvergleichliche 
Vorteil der fragmentarischen Normierung ist jedoch, dass die 
Zahl der de facto erlassenen Notverordnungen, da sie gesetzwid-
rig sind, äusserst gering ist. Dabei vermag die Regierung das 
ihr als seltene Ausnahme zustehende Notverordnungsrecht nicht 
mit einem Anschein von Rechtmässigkeit eigenmächtig zu erwei-
tern. Das hat aber hinsichtlich des Gefühls für die Verfassungs-
mässigkeit eine ausserordentliche Bedeutung. Hier wird jede 
absolutistische Tendenz früher oder später eine Reaktion nach 
sich ziehen, und der Absolutismus „wird die Achtung der Nation 
vor den sanktionierten Gesetzen nicht nur nicht mindern, sondern 
im Gegenteil v e r g r ö s s e r n und das Festhalten an dem Recht, 
der Freiheit, und der Verfassung k r ä f t i g e n . " 76 

Der klassische Staat der L e u g n u n g e i n e s N o t v e r -
o r d n u n g s r e c h t s ist E n g l a n d . Nach der englischen Ver-

75 Nach Bruno A r n d t s Zusammenstellung vom Jahre 1909 (a. a. 0. 
S. 48 f.) gehörten hierher noch Ö s t e r r e i c h (Staatsgrundgesetz vom 21. De-
zember 1867, RGBl. Nr. 141, § 14), die T ü r k e i (Verfassung vom 22. Dezem-
ber 1876, Art. 36 ; die neue republikanische Verfassung vom 20. April 1924 
kennt das Notverordnungsrecht nicht, wohl aber das Ausnahmeverordnungs-
recht, welches im Art. 86 normiert ist, vgl. B a r l e , The New Constitution 
of Turkey [Political Science Quarterly, vol. XL, 1925, p. 98]), M o n t e n e g r o 
(Verfassung vom JS./31. Oktober 1905, Art. 75, bei A r n d t irrtümlich 19. De-
zember) und R u s s l a n d (Staatsgrundgesetze vom 23. April 1906, Art. 87 in 
Svod Zakonov Bd. I, Teil I der Ausgabe von 1906). — Vgl. noch E r e к у 
(а. а. О. Bd. II, S. 579), der die Gruppierung von A r n d t übernimmt, aber 
an Bulgariens Stelle irrtümlich Belgien setzt. 

76 Er e k y s "Worte bezüglich der ungarischen Verfassung (a. a. 0. Bd. II, 
S. 631). 

6 
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fassimg ist jede Notverordnung, da sie eine Überschreitung oder 
Verletzung des geltenden Rechts darstellt, r e c h t s w i d r i g , 
folglich kann sie immer nur durch ein Absolutorium, als Ergebnis 
eines besonders für diesen Zweck erlassenen I n d e m n i t y A c t , 
nachträglich rechtsgültig werden. „Für die Entschuldbarkeit der 
Notstandshandlung vor den Gerichten und vor dem Parlamente 
wird ein objektives Kriterium verlangt, das Prinzip des überwie-
genden Interesses." Das ist die von H a t s c h e k stammende 
o b j e k t i v e T h e o r i e d e s S t a a t s n o t s t a n d e s , im Gegen-
satz zur kontinentalen Rechtsauffassung, d. h. der s u b j e k t i -
v e n S t a a t s n o t s t a n d s t h e o r i e . 7 7 In England gibt es aber 
auch keine rechtliche Diktaturgewalt im kontinentalen Sinne des 
A u s n a h m e v e r o r d n u n g s r e c h t s . Die Ausnahmegewalt 
äussert sich hier, ohne Rücksicht auf die dieselbe bedingenden 
Gründe, immer in der Form der Suspendierung des H a b e a s 
C o r p u s Ac t . Das Parlament hat zwar der Regierung Ermäch-
tigung erteilt, Ausnahmehandlungen vorzunehmen, es hat sie 
jedoch nie ermächtigt, d i e W i r k s a m k e i t d e s H a b e a s 
C o r p u s A c t im W e g e e i n e r R e g i e r u n g s v e r o r d n u n g 
v o n s i c h s e l b s t a u s a u f z u h e b e n . 7 8 

Trotz dieses Verfassungshindernisses juristischer Art hat 
England, ebenso wie die anderen S t a a t e n m i t b i e g s a m e r 
V e r f a s s u n g , zur Zeit des Krieges im Wege der gewöhnlichen 
Gesetzgebung die weitgehendsten Ausnahmehandlungen vorneh-
men können. In diesen Staaten stand nichts im Wege, den Re-
gierungen unbeschränkte Vollmachten zu erteilen. Die Parlamente 
haben sich selbst ihrer allerwesentlichsten Vorrechte entäussern 
können. 

Wie schon darauf hingewiesen wurde, ist die Auffassung, 
dass in einem augenblicklichen staatlichen Notstand die um-
ständlichen Formen der ordentlichen Gesetzgebung bei Seite ge-
schoben und durch die schneller und sicherer funktionierende 

77 H a t s c h e k , Deutsches Staatsrecht, Bd. II, S. 158 f. 
78 „But the happiness of our constitution is, that it is not left to the 

executive power to determine when the danger of the state is so great, as 
to render this measure expedient: for it is the parliament only, or legislative 
power, that whenever it sees proper, can authorize the crown, by suspending 
the H a b e a s C o r p u s Act for a short and limited time, to imprison suspec-
ted persons without giving any reason for so doing; . . . " B l a c k s t o n c , 
a. a. 0. vol. I, chap. I, 2..— Vgl. hierzu die meisterhafte Schilderung des 
„supreme exercise of Parliamentary sovereignty" von D i с e у , а. а. О. р. 406 sq. 
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Verordnunsgewalt ersetzt werden dürfen, schon geraume Zeit vor 
dem Weltkriege in fast allen europäischen Staaten anerkannt 
gewesen. Dieser Prozess ist jedoch im Kriege mit besonderer 
Deutlichkeit in Erscheinung getreten. „Die ständig wachsende 
Fülle der vom modernen Staat ergriffenen Aufgaben, die Kompli-
ziertheit der von ihm im einzelnen zu regelnden Probleme und 
die technischen Schwierigkeiten, die sich ständig wandelnden 
Lebenserscheinungen mit einem Netz juristischer Begriffe zu er-
fassen, haben überall übereinstimmend dazu geführt, in immer 
weiter und umfassender gefassten Ermächtigungsformeln die Exe-
kutive zur Normsetzung zu berufen."79 Die mit dem Kriege ver-
bundenen Daseinsinteressen der Staaten haben eine Gewalten-
konzentration in jenen Händen erfordert, die am meisten aktions-
fähig sind, d. h. in den Händen der vollziehenden Gewalt. Am 
deutlichsten hat J è ζ e in seinem auf rechtsvergleichender Grund-
lage aufgebauten Buche80 hingewiesen, dass der Krieg sowohl 
die kriegführenden als auch die neutralen Staaten überall vor 
das gleiche Problem gestellt hat : „La gravité des circonstances 
oblige parfois les pouvoirs publics à prendre d'urgence des me-
sures de la plus haute importance, ayant des conséquences très 
sérieuses pour les personnes, pour les propriétés, pour les libertés 
individuelles." 81 Die Wirksamkeit dieser Massnahmen hängt ganz 
wesentlich von ihrer Schnelligkeit ab. Die umständlichen For-
men der Friedensgesetzgebung können ihr nicht genügen. Es 
entsteht die Notwendigkeit, die stärkere und umfassendere Tätig-
keit der Verwaltung in Anspruch zu nehmen. Man mag freilich 
aus Furcht vor Übergriffen der Bureaukratie und der Festsetzung 
eines polizeistaatlichen Regiments auf die Wirksamkeit des Parla-
ments, des alten Beschützers der individuellen Freiheit, nicht ganz 
verzichten, diese erschöpft sich jedoch lediglich in der Form einer 
nachträglichen Kontrolle. Die technischen Mittel dieses Verfah-
rens sind die weitgefassten Ermächtigungen, die „ u n b e s c h r ä n k -
t e n V o l l m a c h t e n " („pleins pouvoirs") der Gesetzgebung an 
die vollziehende Gewalt. 

79 H o l s t e i n , a. a. 0. S. 371. 
80 J è ζ e , L'exécutif en temps de guerre. Les pleins pouvoirs. ( Angle-

terre, Italie, Suisse.) Paris 1917, 180 p. Dieses Buch ist eigentlich ein Sonder-
druck-aus der Revue du droit public, année XXIV, 1917, p. 5 et s., p. 209 et 
.s., p. 404 et s. et p. 553 et s. 

S1 Ebenda p. 1. 

6* 
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In S t a a t en mit b i e g s ame r V e r f a s s u n g haben die 
Parlamente buchstäblich beschliessen können, dass während der 
Dauer des Krieges alle Entscheidungen, welcher Art sie auch sein 
mögen, nicht mehr von dem Parlament, sondern von der Regierung 
getroffen werden. Die auf Grund dieser unbeschränkten Vollmach-
ten erlassenen Verordnungen waren ihrer rechtlichen Natur nach 
zumeist A u s n a h m e v e r o r d n u n g e n . Unter dem Zwang der 
Notwendigkeit haben sie jedoch Öfters noch mehr zu ihrem In-
halte gehabt, als bestehende Gesetze zeitweise ausser Kraft zu 
setzen, bzw. abzuändern. Die Verhältnisse haben die Staatspraxis 
gezwungen, den Ausnahmeverordnungen eine weite und jeden-
falls über den mit den Worten „öffentliche Sicherheit und Ord-
nung" verbundenen Polizeibegriff hinausgehende Auslegung zu 
geben. 

Sehr charakteristisch ist hierfür der Hergang im D e u t s c h e n 
R e i c h e , wo der Regierung laut der Reich s Verfassung kein Not-
verordnungsrecht zustand. Hier haben die Militärbefehlshaber,, 
da für die Kriegsbedürfnisse die damalige gesetzliche Ermächti-
gung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Massnahmen (Reichs-
gesetz vom 4. August 1914, RGBl. S. 327) keine ausreichende 
Grundlage bot, auf dem Wege der gewohnheitsrechtlichen Übung 
und der Billigung durch die Gerichte aus dem § 9 b des preussi-
schen Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 
(GesS. S. 451) und aus dem Art. 4 Nr. 2 des bayerischen Gesetzes 
über den Kriegszustand vom 5. November 1912 (GVB1. 1161) ein 
umfassendes N o t v e r o r d n u n g s r e c h t für den Zweck des 
Krieges entwickelt.82 Auf diese Weise ist die scharfe Unter-
scheidung zwischen Ausnahme- und Notverordnungen verwischt 
worden. Auch das Ausnahme verordnungsrecht des Reichspräsi-
denten laut dem Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung ist mehr 
und mehr zu einer Art a l l g e m e i n e n N o t v e r o r d n u n g s -
r e c h t s geworden.83 

Der Vorgang in den kriegführenden und sogar in den 
neutralen Staaten während der Kriegszeit zeigt eine auffallende-
Ähnlichkeit. 

82 Siehe K r o n h e i m e r , Der Streit um den Art. 48 der Reichsver-
fassung (Arch. öff. R., Neue Folge Bd. VII, 1924, S. 316). — D e r s e l b e , a. a. 
O. S. 449 f. und S. 482 f. 

8 3 Vgl. P o e t z s c h , Vom Staatsleben unter der Weimarer Verfassung: 
(Jahrb. öff. R., Bd. XIII, 1925, S. 36 und S. 138 f.). 
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In E n g l a n d hat z. B. das souveräne Parlament, welches 
jedes Verfassungsgesetz im Wege der gewöhnlichen Gesetzge-
bung abändern kann, durch die beiden „Defence of the Realm 
Acts" (Reichsverteidigungsgesetze) vom 8. und 28. August 1914 
und durch den „Defence of the Realm Consolidation Act" vom 
27. November 1914, durch welchen die beiden ersteren aufge-
hoben wurden, der Regierung die Vollmacht geben können, wäh-
rend des Krieges zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicher-
heit ein unumschränktes Verordnungsrecht auszuüben.84 Der 
„Emergency power Act" von 1920 hat der Regierung noch aus-
gedehntere Vollmachten übertragen für den Fall einer nationalen 
Krise (Generalstreik).85 Die englische Verfassung kennt also die 
persönliche Freiheit einschränkende A u s n a h m e h a n d l u n g e n , 
sie kennt zu diesen ermächtigende A u s n a h m e g e s e t z e , 
aber A u s n a h m e v e r o r d n u n g e n , die zur Suspendierung der 
Wirksamkeit der Gesetze ermächtigen, kennt sie nicht. 

Eine kontinentale Monarchie, deren uralter Konstitutiona-
lismus dem englischen so nahe steht,86 gehört auch zu den Staa-
ten mit biegsamer Verfassung, die das Notverordnungsrecht auf 
allgemeiner prinzipieller Grundlage nicht normiert haben.87 Bis 
zum Jahre 1912 waren in U n g a r n nur Fragmente des Not-

84 Die Akte vom 8. August 1914 (4 and 5 Geo. 5, chap. 29) führte die 
Überschrift: „Act to confer on His Majesty in Council power to make Regu-
lations during the present War for the Defence of the Realm." — Siehe ein-
gehender J è ζ e , L'exécutif en temps de guerre, p. 9 et s. et p. 128 et s. — 
N é z a r d in der von ihm besorgten 7. Auflage von E s m e i η, Eléments de 
droit constitutionnel français et comparé, Paris 1921, t. II, p. 88 et s. — 
Siehe ferner K o e l l r e u t t e r , Das öffentliche Recht Grossbritanniens in den 
Jahren 1914—1921 (Jahrb. öff. R., Bd. XI, 1.922, S. 122 f.). 

85 Siehe N é z a r d , Elements de droit public, p. 186. 
86 Mit zutreffend schönen Worten schreibt E s m e i η : „En Europe, deux 

grands Etats seulement ont longtemps conservé un droit constitutionnel prin-
cipalement coutumier, tel que l'a produit le développement historique, et où 
les textes écrits figurent simplement comme des réglementations fragmen-
taires et d'âges divers. Ce s o n t l ' A n g l e t e r r e e t l a H o n g r i e . " (Elé-
ments de dçoit constitutionnel, t. I, p. 566.) — Vgl. noch C s e k e y , Ungarns 
Staatsrecht nach dem Weltkrieg, S. 410 f. 

8 7 Wie N é z a r d s Ausführungen in der von ihm besorgten 7. Auflage 
des genannten Werks von E s m e i n (t. II, p. 87) von den oben angeführten 
schönen und präzisen Darlegungen E s m e i n s abstechen, ist unter anderem 
daraus zu ersehen, dass er die Anwendung des berüchtigten § 14 der öster-
reichisch-u n g a r i s c h e n (?) „Regierung" zuschreibt, was letzten Endes eine 
vollständige Unkenntnis der staatsrechtlichen Verhältnisse der früheren öster-
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und Ausnahmeverordnungsrechts vorhanden. Seither ist nur in-
sofern eine Änderung eingetreten, als der Gesetzartikel LXIII 
vom Jahre 1912 die für den Fall des Krieges geltenden Aus-
nahmemassnahmen und der Gesetzartikel LXVIII vom Jahre 
1912 die pflichtgemässen Kriegslieferungen normiert haben.88 

Was das Notverordnungsrecht anlangt, so stimmt der Stand-
punkt der ungarischen Verfassung mit dem der englischen in 
der Hinsicht überein, dass er e i n N o t v e r o r d n u n g s r e c h t 
n i c h t k e n n t . Der grosse Unterschied jedoch zwischen den-
selben besteht darin, dass die englische Verfassung jede ein-
seitige Suspendierung der Wirksamkeit von Gesetzen, die ohne 
Ermächtigung des Parlaments herbeigeführt worden ist, aus-
drücklich für gesetzwidrig erklärt, und der § l des „Bill of 
Rights" jede diesbezügliche Prärogative aufhebt;89 die unga-
rische Verfassung dagegen schweigt in allen diesen Fragen.9l> 

Das ungarische Staatsrecht sieht auch F r a g m e n t e d e s 
N o t v e r o r d n u n g s r e c h t s , abgesehen von einer Ausnahme,91 

reichisch-ungarischen Monarchie verrät. Mit dem § 14 des österreichischen 
Staatsgrundgesetzes hatte die u n g a r i s c h e Verfassung, die eine allgemeine 
Normierung des Notverordnungsrechts überhaupt nicht kennt, gar nichts zu 
schaffen. Und im Gegensatz zum österreichischen Reichsrat h a t d e r u n -
g a r i s c h e R e i c h s t a g w ä h r e n d d e r g a n z e n D a u e r d e s K r i e -
g e s u n u n t e r b r o c h e n f u n k t i o n i e r t . 

88 Siehe ausführlich bei Ρ о 1 η e r , a. a. O. S. 25 f. und S. 489 f. — 
E r e к y, a. a. Ο. Bd. II, S. 585 f. Seine Forschungen auf diesem Gebiete 
waren sozusagen bahnbrechend. 

8 9 Gelegentlich der Verhandlungen des House of Lords im bekannten 
Internierungsfall Zadig hat Lord S h a w in der Sitzung-am 1. Mai 1917 die 
juristische Grundlage der Ausnahmegewalt der Regierung folgendermaßen 
charakterisiert : „The power to issue regulations for the public safety and 
for the Realm is vested by the Act in His Majesty Council. In the course of 
the discussion this was incidentally alluded to in connection with the Royal 
Prerogative. It has nothing to do with the Royal Prerogative. If once again, 
and ever so slightly, that prerogative goes into association with executive 
acts done apart from clear Parliamentary authority, it will be an evil day : 
that way lies revolution. Do not let the thing which has been done — in 
my opinion a violent thing — be associated for one moment w j f h or at any 
point be said to be supported by Royal Prerogative. Its validity depends 
upon the Act of Parliament alone." Abgedruckt bei J è ζ e, L'exécutif en 
temps de guerre, p. 132. 

90 Vgl. hierzu die zutreffenden Ausführungen von E r e к у , a. a. Ο. Bd. II, 
S. 547. 

9 1 Gesetzartikel XX vom Jahre 1897, §§ 16 und 108, ermächtigt die Re-
gierung im Falle einer unaufschiebbaren Ausgabe, wenn der Reichstag nicht 
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nur für den Fall der erdenklich grössten Gefahr, nämlich des K r i e -
g e s , vor, bzw. während der aus Kriegsgefahr vorgenommenen 
m i l i t ä r i s c h e n V o r b e r e i t u n g e n . Hierzu bestimmt aber 
die Gesetzgebung auch das Mass der mit dem Notverordnungs-
recht verbundenen ausserordentlichen Gewalt. Demzufolge er-
halten König und Regierung auf Grund der Fragmente des Not-
verordnungsrechts auf den Gebieten des Kriegs- und Finanz-
wesens eine e c h t e D i k t a t u r g e w a l t . Der Gesetzartikel 
LXIII vom Jahre 1912 verlangt nicht einmal die nachträgliche 
Genehmigung der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Notver-
ordnungen, er schreibt nur ihre Anmeldung bei dem Parlament 
vor (§ 2). Der Gesetzartikel VI vom Jahre 1920 hat die Dauer 
der Ausnahmegewalt für den Kriegsfall auf ein von der Bestäti-
gung des Friedensvertrags von Trianon (26. Juli 1921) an ge-
rechnetes Jahr verlängert. Dieses Gesetz hat jedoch nicht nur 
die auf Grund der Ausnahmegewalt erlassenen Verordnungen 
in Kraft erhalten, sondern auch die Regierung ermächtigt, die 
Ausnahmegewalt fortsetzungsweise in Anspruch zu nehmen. 
Diese Ausnahmegewalt wurde erst am 11. Februar 1923 beinahe 
vollständig liquidiert.92 

Zu den Staaten mit „flexible constitution" gehört auch 
I t a l i e n , wo das Parlament berechtigt ist, die Verfassung im 
Wege der ordentlichen Gesetzgebung abzuändern. Zu den 
ordentlichen Gesetzgebungsformen traten jedoch während der 
Kriegsdauer und auch später mannigfaltige ausserordentliche 
Formen hinzu und ersetzten die ersteren auch grösstenteils. Daraus 
entstand ein recht kompliziertes S y s t e m d e r a u s s e r o r d e n t -
l i c h e n G e s e t z g e b u n g , in dem die folgenden Arten von 
A u s n a h m e - u n d N o t v e r o r d n u n g e n zu unterscheiden 
sind. 1. Auf Gruiid allgemeiner Delegation des Vollmacht-

versammelt ist, und aus diesem Grunde ein Nachtrags- oder ausserordent-
licher Kredit nicht zu erwirken ist, nach vorheriger Zustimmung des Finanz-
ministers unter gemeinsamer Verantwortung des Gesamtministeriums, die be-
treffenden Summen anzuweisen. 

92 Im Interesse der Normierung der durch den Vollzug und die Anord-
nungen des Friedensvertrags hervorgerufenen Lage kann die Ausnahmegewalt 
von der Regierung auch heute in Anspruch genommen werden (Gesetzartikel 
XVII vom Jahre 1922, § 6). Eine auf Grund des GA. IV : 1924 zwecks Wieder-
herstellung des Gleichgewichts des Staatshaushaltes der Regierung übertra-
gene Ausnahmegewalt lief am 30. Juni 1926, d. h. mit der Beendigung der 
s. g. Sanierung, ab. (Siehe С s e k e у , Staatsrecht, S. 423.) 
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gesetzes vom 22. Mai 1915, Nr. 67 1
 9 3

 mit unbedingter , voller 

Gesetzeskraft erlassene Dekrete. 2. Auf Grund besonderer Er-

m ä c h t i g u n g d u r c h d a s G e s e t z v o m 21. März 1915, N r . 273 m i t 

b e d i n g t e r , p r o v i s o r i s c h e r G e s e t z e s k r a f t e r l a s s e n e D e k r e t e , d i e 

n a c h A r t . 11 d e s s e l b e n G e s e t z e s z u r U m w a n d l u n g in G e s e t z e 

d e m P a r l a m e n t v o r z u l e g e n s ind . 3. D e k r e t g e s e t z e (dec re t i -

l egge ) , e i g e n t l i c h e N o t v e r o r d n u n g e n , w e l c h e , o h n e B e z u g n a h m e 

auf d ie E r m ä c h t i g u n g s g e s e t z e , g e g e n d a s g e l t e n d e R e c h t Ver-

s t ö s s e n u n d z w e c k s U m w a n d l u n g i n G e s e t z e m i t d e m V o r b e h a l t 

d e r V o r l e g u n g v o r d a s P a r l a m e n t v e r s e h e n s i n d . 4. S u b d e l e -

g i e r t e r e c h t s ä n d e r n d e V e r o r d n u n g e n , m i t t e l s d e r e r u n t e r e Be-

h ö r d e n auf G r u n d d e r S u b d e l e g a t i o n d e r R e g i e r u n g auf e i n e m be-

s t i m m t e n G e b i e t e A u s n a h m e v e r o r d n u n g s r e c h t a u s ü b e n . 5. B a n n e 

( b a n d i ) d e s O b e r b e f e h l s h a b e r s d e r A r m e e , w e l c h e w ä h r e n d d e s 

K r i e g s z u s t a n d e s G e s e t z e s k r a f t b e s i t z e n . 6. B a n n e d e r B e f e h l s -

h a b e r d e r A r m e e , d ie m i t d e m O b e r b e f e h l s h a b e r n i c h t i n Ver-

b i n d u n g s t e h e n . 

Von diesen ausserordentlichen Gesetzgebungsformen hat 
besonders die Frage der R e c h t m ä s s i g k e i t d e r D e k r e t -
g e s e t z e sowohl die parlamentarischen und wissenschaftlichen 
Kreise, als auch die Praxis der Rechtsprechung wiederholt leb-
haft beschäftigt.94 Ausser den Ausführungsverordnungen zu 
Gesetzen (Art. 6 der Verfassung [Statuto] vom 4. März 1848) 
und den kraft der dem König allein zustehenden Exekutivge-
walt (Art. 5) erlassenen hat eine seit den Freiheitskriegen be-
stehende Praxis in widerrechtlicher Auslegung der Verfassung 

93 Der Originaltext des Gesetzes mitgeteilt von J è ζ e, L'exécutif en temps 
de guerre, p. 40 et s. 

94 Vgl. das diesbezügliche ausserordentlich reichhaltige Schrifttum 
oben S. 45 in der italienischen Literatur, Siehe ferner den ebenda angeführ-
ten Artikel von R o c c o , Professor an der Universität Rom, Minister für 
Justiz und Kultus angelegenheiten, in dem er die Schriftsteller gruppiert, je 
nachdem dieselben die Rechtmässigkeit von Dekretgesetzen durchaus leugnen 
oder für den Fall des dringenden Staatsnotstandes für zulässig halten (p. 193 e 
seg.). Er versucht hier auch die Formen der Ausübung der Ausnahmegewalt 
auf Grund dter positiven Bestimmungen der einzelnen ausländischen Verfas-
sungen darzulegen (p. 187 e seg.), es werden sogar Verfassungsbestimmungen 
von überseeischen Staaten und Einzelheiten aus der Rechtsgeschichte angeführt. 
Seine Zusammenstellung bleibt jedoch vollständig unsystematisch, da er den 
juristisch ausserordentlich wichtigen Unterschied zwischen den beiden Ver-
ordnungsformen der Ausnahmegewalt, den Ausnahmeverordnungen einerseits 
und den Notverordnungen andererseits, nicht versteht herauszufühlen. Zum 
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auch Regierungsverordnungen mit provisorischer Gesetzeskraft, 
d. h. Dekretgesetze, gebilligt, in dem Vertrauen, dass dieselben 
bei der parlamentarischen Kontrolle von der Gesetzgebung in 
vollwertige Gesetze umgewandelt würden. 9 5 Während jedoch 
in den Jahren 1898—1914 die Zahl der Dekretgesetze nicht über 
30 stieg, schwoll sie in den Jahren 1914—1922 bis ungefähr 
3300 an (allein im Jahre 1919 über 1000). 

Italiens Beispiel zeigt es am deutlichsten, wohin das Regie-
ren mittels Notverordnungen führen kann. Der Umstand, dass 
die Dekretgesetze meistens in solchen Fällen erlassen wurden, 
in denen auch nicht die leiseste Spur einer dringenden Notwen-
digkeit zur Rechtfertigung derselben bestanden hatte, ferner 
dass sie nie einen Widerstand des Parlaments oder der Gerichte 
hervorgerufen haben, und schliesslich, dass sich das Regieren 
mittels derselben seit dem Kriege, besonders jedoch nach dem-
selben, zu einem System herausbildete, in dem die Regierung die 
Gesetzgebungskompetenz vollständig an sich gerissen hat: alle 
diese Umstände sprechen beredt dafür, wie das Regierungs-
system auf Grund des Notverordnungsrechts zur Ertötung des 
Gefühls für die Verfassungsmässigkeit und schliesslich zum Re-
g i e r u n g s a b s o l u t i s m u s führt. Damit aber die Regierung 
dem Anschein nach wenigstens auf dem ihrer Machtentfaltung 

Schluss wird von ihm ein Gesetzentwurf (Disegno di Legge) abgedruckt (p. 204 e 
seg.), bestehend aus vier Artikeln, m dem das Rechtssetz..ngsrecht der Re-
gierung präzisiert wird. Der Art. 3 des Gesetzentwurfs lautet wie folgt: 

„II Governo del Re ha facoltà di emanare norme aventi forza di legge : 
1 °) quando a ciò sia delegato da una legge, ed entro i limiti della 

delegazione; 
2°) quando si tratti di dar vigore, nel Regno, a trattati о a conven-

zioni internazionali, eccettuati i casi in cui, a norma dell' articolo 5 dello 
Statuto, occorra 1' assenso delle Camere." 

Der erste Absatz des Art. 4 lautet: 
„II Governo del Re ha parimenti facoltà di emanare norme aventi forza 

di legge quando urgenti necessità di difesa dello Stato, di tutela dell' ordine 
pubblico, della sanità pubblica, della pubblica finanza о della pubblica econo-
mia lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull' urgenza non è soggetto 
ad altro controllo, che a quello politico del Parlamento." 

95 Vgl. В r u s a, Das Staatsrecht des Königreichs Italien (Marquardsens 
Handbuch des Oeffentlichen Rechts, Bd. IV, Hlbd. I, Abt. 7), Freiburg i. Br. 
1892, S. 186 f. — C a m b e r i n i , I decreti per delegazione legislativa, Bo-
logna 1901. — Gm e l i n , Über den Umfang des königlichen Verordnungsrechts 
und das Recht zur Verhängung des Belagerungszustandes in Italien (Frei-
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offenstehenden Gebiete nicht schrankenlos walte, wurden ange-
sichts der Unzulänglichkeit der gerichtlichen Abhilfe und der 
gänzlichen Wirkungslosigkeit der mühsam nachhinkenden parla-
mentarischen Kontrolle in einem Gesetzentwurf über die Um-
wandlung der Dekretgesetze in Gesetze einige Massnahmen vor-
geschlagen. Wird dieser Entwurf zum Gesetz erhoben, — 
schreibt Professor S i o t t o - P i n t ò r , — „so werden wir es mit 
dem traurigsten Ereignis unseres ganzen Verfassungsrechtslebens 
zu tun haben. Ich muss es nämlich aufs entschiedenste wieder-
holen, dass mit der Erledigung der die Rechtmässigkeit der 
Dekretgesetze betreffenden Frage die wirkliche wesentliche 
Grundlage unseres staatsrechtlichen Systems steht und fällt. . . . 
Tritt das vorausgesehene Gesetz in Kraft, so wird Italien keine 
eigentliche konstitutionelle Regierungsform mehr besitzen, . . ,"96 

Und dies geschah nun in den Gesetzen vom 15. Oktober 1923, 
Nr. 2293 und vom 17. April 1925, Nr. 473. 

Dieser verfassungswidrigen Übung mittels der Dekretge-
setze war noch „die Verleihung einer zeitweiligen, aber u n b e -
s c h r ä n k t e n D e l e g a t i o n d e r g e s e t z g e b e n d e n Ge-
w a l t " , was im Gesetz vom 3. Dezember 1922, Nr. 1601 geschah, 
vorzuziehen. Der Regierung wurde bis zum 31. Dezember 1923 
die Vollmacht erteilt, das Steuersystem neuzuordnen und zu ver-
einfachen, den Staat von den ihm ausserordentlicherweise auf-
geladenen Funktionen щ befreien, die Organisation der öffent-
lichen Ämter und Anstalten zu verbessern und die Staatsausga-
ben zu verringern.97 

Ganz anders gestalteten sich die Dinge in S t a a t e n m i t 
s t a r r e r V e r f a s s u n g , wo jedes Organ eine vom Grundgesetz 
fest umgrenzte Kompetenz besitzt. Hier trifft dies auch für das 

burger Abhandlungen aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts, H. XII), Karls-
ruhe 1907, S. 89 f. — C r i s e u o l i , a. a. 0. — С г о s а, La Competenza Regia 
nel Diritto italiano, Torino 1916, p. 85 e seg. — J è z e , L'exécutif en temps de 
guerre, p. 43 et s. — P r e s u t t i , a. a. 0. vol. I, p. 66 e seg. — D e r s e l b e , 
Istituzioni di diritto costituzionale, Napoli 1922, p. 152 e p. 224 e seg. — N é -
z a r d bei E s m e i n , Eléments, t. II, p. 89 et s. 

96 Siehe S i o t t o - P i n t ò r , Das Verfassungsrechtsleben in Italien, 
S. 246. — Vgl. dazu von d e m s e l b e n , Correnti di pensiero dottrinali, par-
lamentari e giurisprudenziali a proposito dei decreti-legge, col. 2 e seg. 

9 7 Ebenda S. 254 f. — Vgl. noch dazu Τ a m b a r о, Chronique consti-
tutionelle d'Italie. I. Les décrets-lois (Revue du droit public, année XXIX [auf 
dem Titelblatt der Zeitschrift irrtümlich XXXIX gedruckt !], 1922, p. 584 et s.). 
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Parlament zu, dessen Zuständigkeit und die Ausübung derselben 
nur von einer höheren politischen Gewalt, der verfassungge-
benden Gewalt, abgeändert, bzw. aufgehoben werden kann. In 
diesen Staaten ist zu jeder Kompetenzverschiebung eine Ver-
fassungsrevision nötig. Hier kann also die Zuständigkeit eines 
Organs einem anderen im ordentlichen Gesetzgebungswege 
nicht delegiert werden, ohne die Verfassung zu verletzen. Das 
würde nämlich bedeuten, dass das Parlament die ihm von der 
Verfassung übertragene Zuständigkeit seinerseits auf ein anderes 
Organ überträgt. Da jedoch auch das Parlament nur jene Be-
fugnisse besitzt, die ihm von der Verfassung eingeräumt wor-
den sind, ist es hierzu ohne verfassungsmässige Ermächtigung nicht 
berechtigt. In Staaten mit starrer Verfassung kann also nur ein 
verfassungänderndes Gesetz die durch die Verfassung gezogene 
Grenze zwischen Gesetzgebung und Verordnungssetzung verän-
dern und die Organe der vollziehenden Gewalt zur Erlassung von 
Verordnungen ermächtigen. Diese Staaten hatten demnach wäh-
rend des Krieges grosse Schwierigkeiten nicht so sehr politi-
scher wie juristischer Art zu überwinden.98 · 

Einer Verfassung wird nämlich gerade durch den Umstand 
ein starrer Charakter beigelegt, dass dieselbe nur im Wege eines 
mehr oder weniger umständlichen Verfahrens geändert werden 
kann. Diese Massnahmen, welche systematisch auf die Erschwe-
rung der unüberlegten Änderungen gerichtet sind, erwiesen sich 
im Kriege als sehr hemmende und dem öffentlichen Interesse 
entgegengesetzte Einrichtungen. Diese Staaten versuchten die 
Machtvereinigung in den Händen der Exekutive auf ganz verschie-
dene Weise. 

Die Verfassung der V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n A m e -
r i k a enthält ζ. B. keine Bestimmung über die Delegation 
der Gesetzgebimgsgewalt. Die Literatur lehnt dieselbe entschie-
den ab.99 Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass die beträchtliche 

98 Vgl. J è ζ e , L'exécutif en temps de guerre, p. 7 et s. — N é z a r d 
bei E s m e i n , Eléments, t. II, p. 91 et s. — K e l s e n , Das Verhältnis 
von Gesetz und Verordnung, S. 396. 

99 Vgl. C o o l e y - L a n e , a. a. 0. p. 163 sq. — W i l l o u g h b y , a. a. 
0. vol. I, p. 1318 sq. — H u g h e s , La Constitution américaine et la guerre 
(Revue du droit public, année XXIV, 1917, p. 595 et s.). — N é z a r d bei E s -
m e i n , Eléments, t. II, p. 91 et s. — К r e j с ί, a. a. Ο. S. 90 f. — W e y r ,. 
La question de la délégation de puissance législative, p. 76. 
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Gewalt des Präsidenten, besonders auf dem Gebiete des Handels 
und der Industrie, während des Krieges bedeutend hat erweitert 
werden können, ohne dass die Verfassung davon berührt wor-
den wäre.100 Hier handelt es sich jedoch nicht um s. g. „Voll-
machtsgesetze" im europäischen Sinne, da die dem Präsidenten 
erteilten Ermächtigungen nicht Gesetzgebungs-, sondern Ver-
waltungsnatur hatten.101 

E b e n f a l l s k e n n t die B u n d e s v e r f a s s u n g d e r S c h w e i z k e i n e 

D e l e g a t i o n d e r g e s e t z g e b e n d e n Gewa l t . D o r t i s t a b e r d a s S t a a t s -

n o t r e c h t e in u n g e s c h r i e b e n e r G r u n d s a t z d e r B u n -

d e s v e r f a s s u n g . 1 0 2 E s b e s t e h t „ n e b e n d e r V e r f a s s u n g k r a f t 

d e s j e d e m S t a a t e i n n e w o h n e n d e n T r i e b s z u r S e l b s t e r h a l t u n g . " 10H 

A u f d i e s e r G r u n d l a g e h a t d e r B u n d e s r a t f ü r d ie D a u e r d e s Krie-

g e s a u s s e r o r d e n t l i c h e r w e i s e e ine u n b e s c h r ä n k t e S t a a t s g e w a l t e m p -

f a n g e n d u r c h d e n B u n d e s b e s c h l u s s be t r . M a s s n a h m e n z u m S c h u t z e 

d e s L a n d e s u n d z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r N e u t r a l i t ä t v o m 

3. A u g u s t 1914 (AS 30, 347) . 1 0 4 Von s e i n e r d e l e g i e r t e n Z u s t ä n -

100 Siehe besonders G a r n er, Le pouvoir exécutif en temps de guerre 
aux Etats-Unis, p. 5 et s. — D e r s e l b e , Le pouvoir exécutif en temps de 
guerre. Les pleins pouvoirs du Président des Etats-Unis, p. 497 et s. 

ιοί. Ygi, D u n n i n g , The War powers of the President (The New Re-
public, May 19th 1917, p. 79). — N é z a r d bei Es m e i n , Eléments, t. Il, 
p. 91 et s. — So Kr e j c i , a. a. O. S. 103 f. — Ebenso W e y r , а. а. О. 

1 0 2

 In diesem Sinne die folgenden Autoren: H о er n i , а. а. О. p. 18 
•et s. — G i a c o m e t t i , Das Verfassurigsrechtsleben der schweizerischen 
Eidgenossenschaft in den Jahren 1914—1921 (Jahrb. öff. R., Bd. XI, 1922, 
S. 340 f.). — Bestritten von J è ζ e, L'exécutif en temps de guerre, p. 57 
et s. et p. 106 et s. — N é z a r d bei E s m e i n , Eléments, t. II, p. 92 et s. — 
D e r s e l b e , Eléments de droit public, p. 186. — R a r i n с e s с u , a. a. .0. 
S. 128 f. — W a l d k i r c h (Die Notverordnungen im schweizerischen ßun-
desstaatsrecht [Dissertation], Bern 1915, S. 108 f.) und B u r c k h a r d t (Zeit-
schrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge Bd. XXXV, 1916, S. 618 f.) ver-
suchen die Grundlage des Notverordnungsrechts im Art. 2 der Bundesver-
fassung zu geben. 

юз go F l e i n e r , Bundesstaatsrecht, S. 217 und S. 410 f. — Überein-
stimmend H i s , Zur Frage des staatsrechtlichen Charakters des Bundesbe-
schlusses vom 3. August 1914 und der bundesrätlichen Notstandsmassnahmen 
(Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge Bd. XXXVI, 1917, S. 287 f.). 

104 D e r Art. 3 dieses Bundesbeschlusses hat folgenden Wortlaut : „Die 
Bundesversammlung erteilt dem Bundesrate unbeschränkte Vollmacht zur 
Vornahme aller Massnahmen, die für Behauptung der Sicherheit, Integrität und 
Neutralität der Schweiz und zur Wahrung des Kredites und der wirtschaft-
lichen Interessen des Landes, insbesondere auch zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes, erforderlich werden." Mitgeteilt von G i а с o m e 11 i, a. a. 0. S. 340. 
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digkeit hat der Bundesrat ausgiebigen Gebrauch gemacht durch 
Erlassung von Notverordnungen, welche von demselben weit über 
den Rahmen hinaus zur Anwendung gebracht wurden, den der 
Bundesbeschluss vorgezeichnet hat. Es wurden sogar Vorschrif-
ten der Bundesverfassung mittels Notverordnungen zeitweilig 
ausser Kraft gesetzt. Dadurch, dass bis zur Erlassung des Bun-
desbeschlusses betr. Beschränkung der ausserordentlichen Voll-
machten des Bundesrats vom 3. April 1919 (AS 35, 255) die 
Bundesversammlung sich keine Genehmigung der Notverordnun-
gen vorbehalten hat, ferner dass dieselben von jeder richterlichen 
Kontrolle befreit worden sind, wurde dem Missbrauch des Not-
verordnungsrechts Tor und Tür geöffnet. Erst der eben erwähnte 
Bundesbeschluss hat den Weg zur Rückkehr zu normalen Zu-
ständen gewiesen.105 

In P r a n k r e i c h hat die vollziehende Gewalt unmittelbar 
nach der Kriegserklärung auch bedeutende Verstärkung erhalten, 
aber in erheblich weniger weitem Ausmasse. Die Herrschaft des 
Gesetzes wurde im obigen Sinne niemals aufgehoben, und die 
Gerichte haben immer ihr Recht behauptet, die Gesetzmässigkeit 
der Verordnungen zu prüfen. Schon zu Anfang des Krieges, als 
die Kammern vertagt waren, und sogar später während der Ta-
gung der Kammern erliess die Regierung, welche das Gesetzge-
bungsverfahren der Kammern für zu langsam erachtete, mehrere 
D e k r e t e (décrets réglementaires;, welche auch Gesetze aufge-
hoben oder abgeändert haben.106 Diese rechtswidrigen Dekrete 
wurden später dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet und 
dadurch in Gesetze umgewandelt.107 

105 Vgl. ferner noch den Bundesbeschluss betr. die Aufhebung der ausser-
ordentlichen Vollmachten des Bundesrates vom 19. Oktober 1921 (AS 37, 741). — 
Vgl. zum Text G i а с o m e 11 i, a. a. 0. S. 341 f. — F 1 e i n e r , Bundesstaats-
recht, S. 165 f., S. 217 f. und S. 416 f. 

1 0 6 „ . . . lois sur le statut des fonctionnaires (D. 10 sept. 1914), le ré-
gime des élections (D. 24 nov. 1914), la justice militaire (D. 6 sept. 1914), 
le recrutement de l'armée, l'exploitation industrielle de services publics 
(D. 31 oct. 1916), le commerce des blés et farines, celui de la pâtisserie 
(D. 30 nov. 1917), etc." — N é z a r d , Eléments de droit public, p. 186. — 
Vgl. ausführlicher d e r s e l b e bei E s m e i n , Eléments, t. II, p. 95 et s. — 
Vgl. B a r t h é l é m y , Joseph, Le droit public en temps de guerre (Revue du 
droit public, année XXII, 1915, p. 134 et s., p. 310 et s. et p. 544 et s.). — 
R o l l a n d , Le Pouvoir réglementaire du Président de la République en temps 
de guerre, p. 542 et s. 

107 Loi du 30 mars 1915. 
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Die wissenschaftliche Literatur hat, um dieses ungewöhnliche 
Gesetzgebungsverfahren zu rechtfertigen, versucht, die deutsche 
Theorie des Notverordnungsrechts zu Hilfe zu rufen. Wie es 
jedoch oben schon dargelegt wurde,108 hat Deutschland diese 
Institution von Frankreich übernommen. Es ist wahr, dass der 
Art. 13 der Charte vom 7. August 1830 und alle seither erlasse-
nen Verfassungsurkunden das Notverordnungsrecht verbieten, 
die gesetzgebende Gewalt wurde jedoch zu anormalen Zeiten 
seitens der Regierungen mittels s. g. D e k r e t g e s e t z e (décrets-
lois) auch später in den Jahren 1848, 1851 und 1870 ausgeübt. 
Diese Dekretgesetze wandelten sich nachträglich in vollwertige 
Gesetze um, und viele von ihnen sind auch heute noch in Kraft.109  

Diese Dekretgesetze (richtiger Verordnungsgeselze, règlements-
lois) haben Gesetzen gegenüber derogatorische Kraft, umgekehrt 
aber können sie selbst lediglich durch ein G e s e t z , jedoch 
nicht durch eine Verordnung modifiziert werden. Sie stehen 
unter keiner richterlichen Kontrolle. Es kann gegen dieselben 
keine Beschwerde wegen Überschreitung der Amtsgewalt (recours 
pour excès de pouvoir), Einwendung wegen Gesetzwidrigkeit oder 
A^erfassungswidrigkeit (exception d'illégalité ou d'inconstitution-
nalité) erhoben werden. 

Der Staatsrat hat aus Anlass gelegentlicher Beschwerden 
gegen die oben bezeichneten Verordnungen während des Welt-
krieges anerkannt, dass der Kriegszustand das Verordnungsrecht 
des Präsidenten der Republik erweitere, um die Betriebe der na-
tionalen Verteidigung und die Versorgung der Zivilbevölkerung 
sicherzustellen. Der Kassationshof hat dagegen mehr vom recht-
lichen Standpunkt ausgehend verweigert, die gesetzändernden 
Verordnungen zu sanktionieren. Sogar das Parlament hat es für 
notwendig erachtet, einige frühere Gesetze aufzuheben, um den 
Verordnungen auf gewissen Gebieten freie Hand zu gewähren. 

Schliesslich aber, als zur Erweiterung der Regierungszustän-
digkeit ein Vorschlag gemacht wurde, war die Vorlage der un-
beschränkten Vollmacht auf sehr heftigen Widerstand gestossen. 
Es wurde nämlich zwecks Delegierung der gesetzgebenden Ge-

108 S. 76. 
109 „Même observation pour les décrets rendus par le gouvernement 

de la Défense nationale ; Déer. du 5 nov. 1870 sur L a p u b l i c a t i o n d e s 
l o i s , etc." (H a u r i o u , Précis de droit administratif, p. 71.) — Vgl. 
B a r t h é l é m y — D u e z , a. a. 0. p. 599 et s. 



в IX. 2 Die Quellen des estnischen Verwaltungsrechts 95 

wait an die Regierung am 15. Dezember 1916 ein Gesetzentwurf 
eingebracht, welcher die Regierung ermächtigte, „alle Massregeln, 
welche mittels Erweiterung oder Abänderung der geltenden Ge-
setze durch die Notwendigkeit der Nationalverteidigung geboten 
sein werden," zu ergreifen. Das Parlament lehnte aber diesen 
Gesetzentwurf ab, denn die Annahme desselben hätte eine Ände-
rung des Verfassungsgesetzes vom 25. Februar 1875 bedeutet, 
dessen Art. 1 sagt: „Le pouvoir législatif s'exerce p a r d e u x 
A s s e m b l é e s : la Chambre des députés et le Sénat." Hier 
stiess sich also die Gesetzgebungsbefugnis des Parlaments an 
die Starrheit der französischen Verfassung, deren Änderung an 
erschwerende Formen gebunden ist.110 Seither haben nur einige 
Sondergesetze, wie z. B. das vom 10. Februar 1918111 und vom 
22. März 1924,112 dem Präsidenten der Republik die zeitlich und 
sachlich begrenzte Befugnis übertragen, gewisse Verordnungen 

u u Vgl. J. B a r t h é l é m y , Le droit public en temps de guerre (Revue 
du droit public, année XXIII, 1916, p. 73 et s., p. 295 et s. et p. 552 et s.). — 
D e r s e l b e , Le Gouvernement législateur (Revue politique et parlementaire, 
t. XCV, 1917, p. 5 et s.). — N é z a r d bei E s m e i η , Eléments, t. II, p. 105 et s. 

111 Nach dem Art. 1, § 1 des Gesetzes: „pendant la durée de la guerre 
et les six mois qui suivront la fin des hostilités, des décrets pourront régle-
menter ou suspendre, en vue d'assurer le ravitaillement national, la produc-
tion, la fabrication, la circulation, la vente, la mise en vente, la détention ou 
la consommation des denrées servant à l'alimentation de l'homme et des 
animaux". Vgl. dazu R o l l a n d , Le pouvoir réglementaire du Président de 
la République en temps de guerre et la loi du 10 février 1918, p. 564 et s. 

112 Loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, 
la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre finan-
cier. Nach dem Artikel 1 dieses Gesetzes erhielt die Regierung das Recht, 
einige Gesetze im Verordnungswege abzuändern. Dieser Artikel sagt: „Des 
réductions dont le total ne devra pas être inférieur à 1 milliard de francs 
seront effectuées en 1924 sur les dépenses de l'Etat. Le gouvernement est 
autorisé, pendant les quatre mois qui suivront la promulgation de la pré-
sente loi, à procéder par décret rendu en conseil d'Etat, après avoir été ap-
prouvé en conseil des ministres, à toutes les réformes et simplifications ad-
ministratives que comportera la réalisation de ces économies. Lorsque les 
mesures ainsi prises auront nécessité des modifications aux lois en vigueur, 
les décrets seront soumis à la sanction législative dans un délai de six mois." 
Dieser Artikel hat im französischen Parlament und sowohl in der wissen-
schaftlichen als auch in der politischen Literatur eine lebhafte Debatte her-
vorgerufen. Vgl. dazu besonders R o l l a n d , Le projet du 17 janvier et la 
question „des décrets-lois" (Revue du droit public, année XXXI, 1924, p. 42 
et s.). — D u g u i t , Des règlements faits en vertu d'une compétence donnee 
au gouvernement par le législateur (ebenda p. 313 et s.). 
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zu erlassen, im Allgemeinen jedoch unter der nachträglichen Ge-
nehmigung des Parlaments.113 

Auch R u m ä n i e n gehört zu den Staaten mit starrer Ver-
fassung. Die Regierung M a r g h i l o m a n hat jedoch noch vor 
dem Frieden von Bukarest im Jahre 1918 beim Parlament 
einen Gesetzentwurf eingebracht, nach dem die Regierung ermäch-
tigt gewesen wäre, Dekretgesetze unter nachträglicher Genehmi-
gung des Parlaments erlassen zu können.114 Die neue rumä-
nische Verfassung vom 28. März 1923 verbietet die Suspendie-
rung der Verfassung sowohl im Ganzen als auch in Einzelheiten. 
Im Staatsnotstande kann aber der Belagerungszustand verhängt 
werden (Art. 128).115 

Was nun schliesslich die Verfassung der Republik E s t -
l a n d anlangt, so ist dieselbe auch eine sehr typische starre Charta-
verfassung, der sowohl die Delegation der Gesetzgebungsgewalt 
als auch das Notverordnungsrecht fremd ist. Im Staatsnotstande 
ist vom Grundgesetz, wie oben dargelegt wurde, nur der Aus-
nahmezustand und auf Grund desselben das Ausnahmeverord-
nungsrecht vorgesehen.116 

In der ersten Zeit, genau ein Jahr bevor das Verfassungs-
gesetz in Kraft getreten ist (21. Dezember 1920), wurde der Re-
gierung von der Konstituierenden Versammlung laut dem berüch-
tigten § 12-a der „Zeitweiligen Regierungsordnung der Republik" 
vom 20. Dezember 1919 (R. T. Nr. 109—1919)117 ein un-
b e s c h r ä n k t e s V e r o r d n u n g s r e c h t eingeräumt, von dem 
dieselbe reichlich Gebrauch machte. Trotz der ausdrücklichen 

113 Vgl. L a b o r d e - L a c o s t e , D e l à ratification par le Parlement 
des décrets pris sur délégation législative et édictant une sanction pénale 
(ebenda année XXXIII, 1926, p. 390 et s.). 

114 Siehe R a r i п с е s c u , a. a. O. S. 132. 
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 Mitgeteilt in der Revue du droit public, année XXXI, 1924, p. 289. 
116 Siehe oben S. 64 f. 
117 „Nr. 199. Von der Konstituierenden Versammlung am 20. Dezem-

ber 1919 angenommene Z e i t w e i l i g e R e g i e r u n g s o r d n u n g d e r R e -
p u b l i k E s t l a n d . 

§ 12-a. Während der Zwischenzeit der Sessionen der Konstituierenden 
Versammlung und der gesetzgebenden Delegation erfüllt die Regierung der 
Republik die Aufgaben der laufenden Gesetzgebung eiligen Charakters. 

Die Geltung der auf Grund dieses Paragraphen von der Regierung der Re-
publik erlassenen Gesetze und Kreditverordnungen läuft ab, wenn dieselben 
nicht im Laufe von zwei Wochen nach Ablauf der Zwischenzeit der Sessio-
nen der Konstituierenden Versammlung derselben von der Regierung der Repu-
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Bestimmungen dieses Paragraphen wurden seitens der Regierung 
nicht nur dringende Angelegenheiten normiert, und das Notver-
ordnungsrecht wurde nicht nur in der Zwischenzeit der Sessionen 
(ajournement) in Anspruch genommen, sondern auch in der 
Zwischenzeit der Tätigkeit der tagenden Konstituierenden Ver-
sammlung und der gesetzgebenden Delegation.118 

Das Notverordnungsrecht der Regierung blieb sogar nach 
dem Inkrafttreten des Grundgesetzes in Geltung. Das Inkraft-
setzungsgesetz des Grundgesetzes vom 2. Juli 1920 (R. T. Nr. 
113/114—1920, Gesetznr. 244) hat nämlich den § 12-a solange in 
Wirksamkeit gelassen, bis er von der Staatsversammlung abge-
schafft werde. Diese Bestimmung des Inkraftsetzungsgesetzes 
war jedenfalls verfassungswidrig, da sie den Bestimmungen des 
Grundgesetzes zuwiderlief.119 Trotzdem übte die Regierung das 
Notverordnungsrecht nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes 
weiter ungehindert aus. Ihre auf Grund des § 12-a erlassenen 
Anordnungen führten sogar die Bezeichung „Gesetz" („seadus") 

blik zur Bestätigung vorgelegt worden sind, oder wenn sie nach der Vorle-
gung von der Konstituierenden Versammlung nicht bestätigt werden. 

A n m e r k u n g : Hat die Regierung der Republik im Laufe 
der in diesem Paragraphen vorgesehenen Frist das auf Grund die-
ses Gesetzes erlassene Gesetz oder die Kreditverordnung der Konsti-
tuierenden Versammlung zur Bestätigung nicht vorgelegt; so er-
klärt das Präsidium der Konstituierenden Versammlung dieselben 
für ausser Kraft gesetzt. 

Dieses Gesetz hat einen unaufschiebbaren Charakter." 
118 Die s. g. „ g e s e t z g e b e n d e D e l e g a t i o n " [„seadusandlik de-

legatsioon"] bildete in der Anfangszeit des konstitutionellen Aufbaus der Re-
publik Estland neben der Konstituierenden Versammlung und der auf Grund 
des § 12-a wirkenden Regierung das dritte Gesetzgebungsorgan des jungen 
Freistaates. L»ie verfassunggebende Versammlung iiberg b nämlich in ge-
wissen Grenzen die gesetzgebende Gewalt einer besonderen Delegation (Ge-
setz vom 15. Juli 1919 über die gesetzgebende Delegation [R. T. Nr. 47—1919, 
Gesetznr. 98]) kraft der Vollmacht, die in der „Zeitweiligen Regierungsord-
nung der Republik Estland" vorgesehen war. (Gesetz vom 4. Juni 1919, § 12 
[R. T. Nr. 44—1919, Gesetznr. 91].) Dieses aus den Mitgliedern der Konstitu-
ierenden Versammlung gebildete verkleinerte Parlament übte das Gesetz-
gebungsrecht in vollem Masse aus. Ihrer Zuständigkeit wurden nur diejeni-
gen Angelegenheiten entzogen, die die Konstituierende Versammlung sich 
selbst vorbehielt. — Vgl. B e r e n d t s , a. a. 0. S. 193 f. 

1 1 9 Ebenso J a n s , Eesti \Tabariigi valitsemise ajutise korra § 12-a põh-
jal antud seaduste ja selle § enese maltsvusest [Über die Gültigkeit der auf 
Grund des § 12-a der zeitweiligen Regierungsordnung der Republik Estland 
erlassenen Gesetze und des § selbst] (Õigus [Das Recht], Jahrg. II, 1921, S. 62 f.). 

7 
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und boten das typische Beispiel, wie die Formen der ordent-
lichen Gesetzgebung zu ausserordentlichen Zeiten durch die Le-
bensinteressen des Staates durchbrochen werden. 

Dabei ist zu vermerken, dass viele von der Regierung er-
lassenen „Gesetze" später von der Konstituierenden Versammlung 
weder bestätigt, noch zurückgewiesen wurden, sie hat dieselben 
einfach stillschweigend übergangen. Erst mit dem ordentlichen 
Gesetz vom l. November 1921 (R. T. Nr. 101—1921, Gesetznr. 
192) wurde der § 12-a der zeitweiligen Regierungsordnung der 
Republik ausser Kraft gesetzt, trotz der Einwendungen der dama-
ligen Regierung, dass ein solches Notverordnungsrecht bei der 
Verantwortlichkeit der Regierung keine Gefahr für die Rechts-
ordnung nach sich ziehe. Dem Parlament schwebte jedoch der 
Missbrauch vor, der in Russland von 1906 bis 1917 mit dem Art. 87 
der Staatsgrundgesetze vom 23. April 1906 getrieben worden ist.120 

Obwohl also die heutige Verfassung Estlands kein Notver-
ordnungsrecht kennt, ist ein eigentümliches Fragment desselben 
unter früherem russischem Einfluss ins GG. aufgenommen worden. 
Der § 81 desselben sagt nämlich: „Die Regierung der Republik 
hat das Recht, auf den Grundlagen und in der Ordnung, wie sie 
in einem Sondergesetz vorgesehen sind, das Miliiär betreffende 
Dekretgesetze und Verordnungen [seadlusi ja määrusi] zu erlas-
sen." Das am 6. Dezember 1921 erlassene Sondergesetz trägt 
die Überschrift: „Gesetz über die Ordnung der Erlassung von das 
Militär betreffenden Dekretgesetzen und Verordnungen auf Grund 
des § 81 des Grundgesetzes" (R. T. Nr. 1—1922, Gesetznr. 1). 

Nachdem § 1 dieses Sondergesetzes w e r d e n s ä m t l i c h e 
D e k r e t g e s e t z e u n d V e r o r d n u n g e n : a) über die Mili-
tärverwaltung, b) über die Organisation des Militärs und den 
Amtsdienst in der Militärbehörde, c) über die Organisation der 
Militärbehörden, d) über die Wirtschaftsorganisation des Militärs 
und e) über die Disziplinarstrafen v o n d e r R e g i e r u n g d e r 
R e p u b l i k auf V o r s c h l a g d e s K r i e g s m i n i s t e r s e r -
g ä n z t u n d g e ä n d e r t . Diese Rechtsnormen befinden sich 
nämlich in der russischen „Sammlung der Militärverordnungen" 
[„Svod voennych postanovlenij"] und „Sammlung der Marinever-
ordnungen" [„Svod morskich postanovlenij"]. Nach der A n m e r -
k u n g 2 zu diesem § 1 werden das Militärstrafgesetz, das Gesetz 

120 Siehe oben S. 78, Anm. 67 und S. 79, Anm. 69. 
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über die Militärgerichtsbarkeit und das Gesetz über die Militär-
dienstpflicht im Wege der allgemeinen Gesetzgebung geändert 
und ergänzt. 

Der § 5 des erwähnten Sondergesetzes verfügt, dass sämt-
liche auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Änderungen und 
Ergänzungen der „Sammlung der Militärverordnungen" und der 
„Sammlung der Marineverordnungen", sowie alle auf Grund dieses 
Gesetzes (§ 2) von der Regierung angenommenen Verordnungen 
und Beschlüsse in Spezialnummern des „Staatsanzeigers" [„Riigi 
Teataja"] unter der Überschrift „ D e k r e t g e s e t z e u n d V e r -
o r d n u n g e n f ü r d a s M i l i t ä r " verkündet werden.121 Nur 
diejenigen unterliegen keiner Verkündung im R. T., die im Inter-
esse des Staatsschutzes nach Ermessen des Kriegsrates geheim 
gehalten werden müssen. 

Dem estnischen Ausdruck „seadlus" (Gesetz heisst seadus) 
entspricht in der westeuropäischen Rechtssprache kein Terminus. 
Er stammt eigentlich aus dem russischen Ausdruck „uzakone-
nie",122 welcher jene Rechtsnormen bezeichnete, die laut Art. 96 

121 Die Militärrechtsnormen enthaltenden Nummern unterscheiden sich 
von den gewöhnlichen Ni.mmern des „Riigi Teataja" nur dadurch, dass die 
ersteren in der oberen linken Ecke des Titelblattes die Aufschrift tragen : 
„Sõjaväe nr." [„Militärnr."]. Die Numerierung derselben ist aber fortlaufend 
m t der der anderen Nummern des „Riigi Teataja". Die Militärrechtsnormen 
tragen die Überschrift : S e a d l u s e d j a m ä ä r u s e d k a i t s e v ä g e d e l e 
IDekretgesetze und Verordnungen für das Militär], 

Auf die Schwierigkeit des Verkündungsverfahrens, der militärischen 
Rechtsnormen hat auch der Berichterstatter Abg. L a i d o n e r während der 
Verhandlungen der Staatsversammlung über den Entwurf des Sondergesetzes 
hingewiesen. Dem Militär würde es schwer fallen, die im R. T. verstreuten 
diesbezüglichen Rechtsnormen ausfindig zu machen, besonders zu Kriegs-
zeiten, wo häufig untergeordnete Organe die entsprechenden Normen hand-
haben müssen. (Siehe I Riigikogu protokollid. 4. istungjärk 1921. a. [Proto-
kolle der I. Staatsversammlung. 4. Session 1921], Sp. 490.) 

1 2 2 Über die vieldeutige Auslegung des Wortes „ u z a k o n e n i e " siehe 
E n g e 1 m a n n , a. a. O. S. 145. — Nach seiner Angabe wird dieses Wort in 
den Grundgesetzen einmal im Sinne von zakon [Gesetz] gebraucht, im Pro-
vinzialgesetzbuch für die Ostseeprovinzen, um die Worte Provinzialrecht und 
Provinzialgesetze zu übersetzen; es ist hier gewählt, um einen Ausdruck zu 
haben, der w e i t e r u n d u n b e s t i m m t e r ist als zakon. Nach dem Ge-
setz vom 11. Juni 1885 werden in die s. g. „Vollständige Sammlung der Ge-
setze" (siehe oben S. 30 f.) gesetzliche Anordnungen [uzakonenija] und kaiser-
liche Befehle in der Zivil- und Militärverwaltung aufgenommen. Hier wird 
der Ausdruck uzakonenie, wie es scheint, im Sinne von zakon gebraucht. 
In demselben Erlass heisst es ferner : uzakonenija und kaiserliche Befehle, 
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der Staatsgrundgesetze in der Militärgesetzgebung der kaiserlichen 
Prärogative vorbehalten waren und statt des Weges der ordent-
lichen Gesetzgebung im Verordnungswege mit Gesetzeskraft er-
lassen wurden. Ihrer Natur nach entsprechen dieselben also 
vollständig den s. g. D e k r e t g e s e t z e n , oder man könnte 
sie auch als Verordnungsgesetze bezeichnen. Sie werden näm-
lich als Regierungsakte von der Exekutive erlassen, besitzen 
jedoch Gesetzeskraft, d. h. sie haben den Charakter eines von 
der Staatsversammlung erlassenen Gesetzes. Diese Dekretgesetze 
können in der Regel gewisse Gesetze ändern ; die „Sammlung der 
Militärverordnungen" und die „Sammlung der Marineverordnun-
gen" aus der russischen Zeit, die sie modifizieren können, haben 
nämlich gesetzlichen Charakter. Aber umgekehrt können die 
Dekretgesetze lediglich durch ein Gesetz und nicht durch eine 
Verordnung aufgehoben oder abgeändert werden.123 Es gibt 
nur drei Richtungen, in denen die estnischen „seadlused" sich 
von den französisch-italienischen Dekretgesetzen unterscheiden. 
1. Sie werden nicht nur zu anormalen Zeiten, sondern auch im 
Laufe der ordentlichen Rechtssetzung erlassen. 2. Ihr Gebiet ist 
im Grundgesetz genau festgesetzt und auf einen Teil der Militär-
gesetzgebung beschränkt. Sie dürfen also nicht Gegenstände 
der allgemeinen Gesetzgebung berühren. 124 3. Sie unterliegen 
sowohl formell als auch materiell der richterlichen Kontrolle, da 
in Estland in dieser Beziehung zwischen Gesetzen und Verordnun-
gen kein Unterschied gemacht wird.125 

welche nicht ordnungsgemäss verkündet sind, werden nur auf kaiserlichen 
Befehl in diese Sammlung aufgenommen. 

123 Es kann ja die Frage aufgeworfen werden, ob die von der Regie-
rung erlassenen Militärdekretgesetze im Wege der o r d e n t l i c h e n G e -
s e t z g e b u n g abgeändert werden können. Unserer Auffassung nach ist 
die Frage bejahend zu beantworten, denn der § 81 des GG. gibt der Regie-
rung nur das R e c h t , Dekretgesetze und Verordnungen, die das Militär be-
treffen, zu erlassen. Dass jedoch die Normierung dieser Fragen der ordent-
lichen Gesetzgebung verschlossen wäre, ist nirgendswo ausgesprochen. 

124 Der Ausdruck „seadlus" wurde anfangs nicht nur für Militärdekret-
gesetze, sondern alternativ auch für die im Wege der ordentlichen Gesetz-
gebung erlassenen G e s e t z e gebraucht. Diese Bezeichnung führen z. B. 
das Inkraftsetzungsgesetz des GG. vom 2. Juli 1920 (R. T. Nr. 113/114—1920, 
Gesetznr. 244) und das Gesetz über die Volksabstimmung und das Volksbe-
gehren vom 21. Oktober 1919 (R. T. Nr. 84—1919, Gesetznr. 165). Diesen un-
begründeten nachlässigen Sprachgebrauch hat man später aufgegeben. 

125 Siehe oben S. 38 f. 
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Diese Militärdekretgesetze der estnischen Verfassung stehen 
mit der sonst äusserst demokratischen Richtung derselben nicht 
ganz im Einklänge. Hier hat man es mit einer gesetzgebenden 
Delegation zu tun, die eigentlich dem demokratisch-republikani-
schen Prinzip zuwiderläuft. Im übrigen war nämlich die est-
nische Verfassung darauf bedacht, keine Delegation der gesetz-
gebenden Gewalt zuzulassen. In dieser Hinsicht war, wie es 
auch aus den Verhandlungen ersichtlich ist, die Konstituierende 
Versammlung wieder von den bestehenden russischen Verfas-
sungseinrichtungen beeinflusst.126 

Laut den Forderungen des Art. 96 der russischen Staats-
grundgesetze vom 23. April 1906 war nämlich eine besondere Ord-
nung für die Erlassung von Militärgesetzen vorgesehen. Dieser Ar-
tikel ist jedoch schon zu russischer Zeit strittig gewesen, so dass 
der Ministerrat genötigt war, denselben in seinem am 24. August 
1909 vom Kaiser bestätigten Gutachten dahin auszulegen, dass 
alle Gesetzentwürfe von besonderem Militär- oder Kriegsmarine-
charakter, wenn sie nicht allgemeine Gesetze berühren, vom 
Monarchen nach vorheriger Beratung im Kriegs- oder Admirali-
tätskonseil entschieden werden; zu diesen Gesetzentwürfen ge-
hören auch die Militäretats.127 Diese Regierungsansicht wider-
sprach jedoch in mancher Hinsicht sowohl dem Art. 96 als auch 
den Staatsgrundgesetzen überhaupt. Vor allen Dingen verschob 
sie die Terminologie der Staatsgrundgesetze, indem sie von einer 
Militärgesetzgebung, für welche der Kaiser allein zuständig sein 
soll, spricht. Eine solche besondere „Gesetzgebung" wTar jedoch 
den Staatsgrundgesetzen vollständig fremd. Laut Art. 86 der 

126 Vgl. dazu die Äusserung des Berichterstatters Abg. S t r a n d m a n n 
zu § 81 des GG. : „Dieser Paragraph hat seine Geschichte. Anfangs wurde 
der Antrag angenommen, dass ein Kriegsrat bei uns gebildet werden muss, 
der Dekretgesetze und Verordnungen zu erlassen habe. Es gibt viele Dierst-
anweisungen, deren Erlassung man dem Parlament schwer anvertrauen kann, 
da hierzu Sachverständige erforderlich sind, die die Verordnungen abzufassen 
haben, denen dann die Regierung Geltung verleiht. Später war man der An-
sicht, dass es überflüssig wäre, diese Bestimmungen im Grundgesetz festzule-
gen, weil die Dekretgesetze und Verordnungen von Sachverständigen beim 
Kriegsministerium ausgearbeitet und zur Verkündung der Regierung unter-
breitet werden." (Siehe Asutava Kogu protokollid. 4. istungjärk 1920. a. 
[Protokolle der Konstituierenden Versammlung. 4. Session 1920J, Sp. 919.) — 
Vgl. noch L a i d o n e r in seinem oben auf S. 99, Anm. 121 angeführten Be-
richt, Sp. 488 f. 

127 Der Wortlaut des Gutachtens mitgeteilt von P a l m e , a. a. 0. S. 163 f. 
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Staatsgrundgesetze könnten den Namen G e s e t z nur diejenigen 
Normen führen, die von der Reichsduma und dem Reichsrate 
genehmigt und vom Kaiser bestätigt worden sind. Deswegen 
sprachen die Art. 96—97 nicht von G e s e t z e n (zakon), sondern 
von D e k r e t g e s e t z e n (uzakonenie). Dabei versuchte das 
Gutachten eigentlich im Verordnungswege das Gebiet der Ge-
setze zu Gunsten der Dekretgesetze einzuschränken.128 

Dieses doppeldeutige Verfahren in den Gesetzgebungsange-
legenheiten wurde von der Duma nicht angefochten. Es wurde 
nur betont, dass die Militäretats der Beratung beider Häuser 
unterworfen sind. Die im Gutachten vom 24. August 1909 dar-
gelegte entgegengesetzte Ansicht der Regierung könne für das 
Parlament nicht bindend sein, da das Gutachten kein Gesetz, nicht 
einmal eine Gesetzesauslegung ist, denn eine solche stehe nur 
dem Senat zu. Das Gutachten wurde demnach nur als eine ein-
fache Instruktion des Ministerrats für einzelne Minister betrachtet.'29 

Das estnische Grundgesetz und das auf Grund desselben 
erlassene Sondergesetz haben bei der Erlassung gewisser mili-
tärischer Rechtsnormen ein der russischen Militärgesetzgebung 
ähnliches Sonderverfahren beibehalten. Infolge dieser eigenartigen 
Delegation der gesetzgebenden Gewalt, die jedenfalls einen ge-
wissen monarchischen Beigeschmack besitzt, unterscheidet sich die 
Rechtsetzung Estlands auf diesem Gebiete von der der übrigen 
demokratischen Republiken. Da die militärische Rechtsnorm-
setzung im Wege der ordentlichen Gesetzgebung und im Ver-
ordnungswege in jedem Staate leicht zu bewirken ist, sprechen 
reine rechtstheoretische Gründe gegen diese überflüssige Ein-
schaltung einer ausserordentlichen Gesetzgebungsform. Jeder 
Verzicht seitens des Parlaments auf seine Zuständigkeitssphäre 
bedeutet eine Schmälerung jenes demokratisch-republikanischen 
Gedankens, den das estnische Grundgesetz im § 27 mit den fol-
genden Worten ausspricht: „Der oberste Träger der Staatsge-
walt in Estland ist das Volk selbst in Gestalt seiner stimmbe-
rechtigten Bürger." 

ad C) Die letzte Art der Einteilung der Verordnungen 
bildet die Einteilung nach ihrer Rechtsgrundlage. Diese Frage, 
mit der so viel juristische Mystik getrieben wurde, bedarf im 
Folgenden einer eingehenderen Darlegung. 

128 Vgl. P a l m e , a. a. 0. S. 165. 
129 Siehe G r i b o w s k i , а. a. 0. S. 47. 
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(484) Aber Pheroras wandte sich von der königlichen Ehe 
weg zur Leidenschaft für eine Sklavin1). Deswegen ward der 
König zornig und gab sie dem anderen Bruder zur Frau, (dem-
selben,) welchen die Parther töteten2). Und nachdem er nicht 
viel gezürnt, so gewährte er Verzeihung der Leidenschaft3). 

(485) Es ward aber auch Pheroras verleumdet4) bei Leb-
zeiten der Königin5), dass er den Herodes zu vergiften denke6). 
Damals aber klagten sie ihn stärker an7). Herodes aber, wenn 
er auch bruderliebend war8), so fasste er dennoch Glauben an 
die Rede9) (und) sie wurden sehr erschreckt10). Und sofort er-
griff er, um zu peinigen, von den Unteren bis zu den Oberen n), 
unter diesen aber die Gefolgschaft des Pheroras12). 

(486) Und nicht einer von ihnen bekannte die Vergiftung13), 
sondern nur, dass er zu den Parthern fliehen wollte und zwar 
mit der Geliebten14). Teilnehmer am Plan war15) Kostobar, der 
Mann der Salome 16). (487) Auch Salome aber entging nicht der 
Verleumdung17). Denn Pheroras der Bruder führte Klage gegen 
sie18), dass sie sich verlobt habe, um den Obades zu heiraten, 
der ein Feldherr des Arabischen Königs war19), ein Feind aber 

1) Gr. άλλ' άπέδρα Φερώρας τον βασιλικόν γάμον πρός έρωτα δούλης, 
2) Gr. εφ' φ χαλεπήνας 'Ηρώδης τήν μεν Q-υγατέρα τω προς ΙΙάρ&ων ύστερον 
άναιρεθ-έντι συνέζευξεν άδελφιδω· P.: άδελφω' Josephus scheint den Vater 
mit dem Sohn Phasaël zu verwechseln, wobei er (auch im gr. Text) Phasaël 
von den Parthern getötet werden lässt, während nach B. J. gr. I, 13, 10 (271 sq.) 
Phasaël sich selbst den Tod gegeben hat oder wenigstens durch Antigonus 
vergiftet worden ist. 3) Gr. Φερίορα όε μετ ου πολύ την όργήν άνίει διδονς 
ονγγνώμην τη νόσω. strastj kann auch Krankheit heissen. 4) Gr. Jιεβάλλετο 
όε και πάλαι 5) Gr. μεν ετι ζώαης της βασιλίδος. 6) Gr. επιβονλενειν 
αυτω ψαρμάκοις, 7) Gr. τότε δε πλείστοι μηννταΐ πρόσδεσαν, 8) Gr. ώς 
καίπερ φιλαδελφότατον οντα τον Ήρώδην 9) Gr. εις π/στιν νπαχ&ήναι των 
λεγομένων 10) Sl. ustrasišasja. Der Fehler ist seiner Entstehung nach 
nicht recht verständlich, weder das Fehlen von „und", noch der Plural 
statt des Singular. Gr. και δέος. 11) Gr. πολλούς δε τών εν ύπονοία 
βασανίσας 12) Gr. τελενταΐον ήλ&εν επί τους Φερώρου φίλους. 13) Gr. 
ών επιβονλην μεν αντικρυς ωμολόγησεν ουδείς, 14) Gr. οτι δε τήν έρωμένην 
αρπασάμενος εις Πάρ&ονς άποδραναι παρεσκευάζετο, R2: αρπασόμενος 15) Gr. 
συμμέτοχοι δε του σκέμματος αύτώ so Niese; ed. pr.: συμμέτοχος Lat: consoium 
esse Holwerda (p. 151) Destinon : συμμετέχοι Gr. add. και της φυγής 16) Gr. 
Κ. ό Σαλ. άνήρ add. φ συνφκισεν αυτήν ό βασιλεύς επί μοιχεία του προτέρου 
διαφ&αρέντος. 17) Gr. ήν δ' ελευθέρα διαβολής ονδε Σαλώμη. 18) Gr. 
και γαρ αύτης Φερώρας αδελφός κατηγορεί 19) Gr. συν&ήκας περί γάμου 
προς Συλλαΐον τόν Όβαίδα (MLVRC : Όβάδα) τοϋ 'Αράβων βασιλέως επίτροπον} 
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des Herodes1). Da sie aber dessen überführt war2), bat sie und 
erlangte Vergebung3). Und mit Pheroras zugleich ward sie durch 
den König (in ihrer Stellung) wiederhergestellt4). 

(488) Der ganze Sturm (fiel) auf das Haupt des Alexander5). 
Es waren drei Eunuchen beim König, die ehrenvoll dien-

ten6), der eine, der Aelteste, als Mundschenk7), aber der an-
dere (war) Truchsess8), aber der dritte diente ihm beim Zu-
bettegehen9). β 

(489) Alexander aber gab ihnen grosse Geschenke, lockte 
sie zu sich zur Vereinigung10). Und da Kunde (davon) geworden 
war beim König, so befahl er, sie zu martern. Und als sie ge-
martert wurden, bekannten sie, dass Alexander sie verführt habe 
zum ßeiliegenn) und dass er mit ihnen gewesen12) und sie ver-
lockt habe durch vieles Versprechen, (490) sagend13), dass es 
ihnen nicht gezieme, auf Herodes zu vertrauen14), da er alt sei 
und schamlos 1б

) und seine Haare schwärze16), um immer jung 
zu erscheinen17) ; „aber ich werde, (auch) wenn er es nicht will, 
ihm die Herrschaft wegnehmen18) und werde an meinen Feinden 

Ob der Fehler beim Sl. von ihm selbst oder aus seiner Vorlage stammt oder 
gar auf den Autor selbst zurückgeht, wird sich nicht sicher entscheiden 
lassen. Es scheint Ersteres der Fall zu sein, da 534 (c. XXVII, 1) richtig 
Syllaeus als der von Salome Gewünschte genannt wird. 

1) Gr. 8ς ήν εχ&ρότατος Ήρώδу. 2) Gr. όιελεγχθ-εΐσα όε και τοϋτο 
add. καϊ πάν&' οσα Φερώρας ενεκάλει, Sl. obližena statt oblicena (da sie über-
führt war) 3) Gr. ονγγινώσκεται' 4) Gr. και αυτόν όε Φερώραν ό βασι-
λεύς άπέλυσεν τών εγκλημάτων. 5) Es scheint eine Zeile ausgefallen zu 
sein, borja statt burja (Sturm). Gr. Μετέβαινεν όε Ш Άλέξανόρον ό χειμών 
τής οΙκίας καϊ περί τήν εκείνου κεφαλήν ολος άπηρείσατο. 6) Gr. τρεις ήσαν 
εύνοϋχοι [im Sl. Verstümmelte] τιμιωτατοι τώ βααιλεΐ, add. κ al όηλον εξ ών 
έλειτονργουν' 7) Gr. τω μεν γαρ οίνοχοεΐν προσετέτακτο, > der Aelteste. 
8) Gr. τφ δε δεϊπνον προαφέρειν, 9) Gr. δ ό' αυτόν κατεκοίμιζέν τε καϊ 
ουγκατεκλίνετο. 10) Gr. τούτους εις τα παιδικά όώροις μεγάλοις ύπηγάγετο ό 
'Αλέξανδρος. 11) Gr. μηνυ&εν όε τω βασιλεϊ διηλέγχοντο βαΰάνοις, 12) Gr. 
και τήν μεν σννουσίαν εύϋ-έως ωμολόγουν, Sl. ispowedaw'se (Partie.) wohl statt: 
ispowëdaSja (Aor.) 13) Gr. εξέφερον δε καϊ τάς εις αυτήν υποσχέσεις, or 
τρόπον άπατη&εΐεν ύπό 'Αλ. λέγοντος 14) Gr. ως ουκ εν Ήρώδ% όέοι τάς 
έλπίδας εχειν 15) Gr. άναιόεΐ γέροντι 16) Wörtlich : da er schwarz werde 
an seinen Haaren. Augenscheinlich soll das gr. Medium wiedergegeben werden: 
και βαπτομένω τάς κόμας, 17) Gr. εί μή όιά τοϋτ αυτόν οϊονται και νέον, 
(s. auch den Apparat bei Niese). 18) Gr. (während im Sl. wieder direkte 
Rede eintritt): αύτώ όε προσέχειν, υς καϊ παρά άκοντος όιαόέξεται τήν βασιλείαν 
Sl. wnego wohl statt u nego. 

11* 



164 ALEXANDER BERENDTS und KONRAD GRASS ВIX. s 

Rache nehmen für euch1) und allen meinen Freunden grosse 
Ehre erweisen2)." (491) Sie teilten aber auch das mit, dass 
zu ihm nachts die Feldherren heimlich kämen und die, die die 
Mächtigsten seien von dem Volk, ihm Geschenke darbringend 
und Ehren und jeglichen nützlichen Dienst8). 

(492) Dadurch geriet Herodes so sehr in Furcht4), dass er 
auch nicht ein Wort auszusprechen wagte5), sondern heimlich 
sandte er hin6) und suchte ihr Tun auszukundschaften7). Und 
die Ueberführten tötete er8). (493) Und es erfüllte sich der 
königliche Hof mit wildem Frevel9). Denn viele, die Feindschaft 
hegten oder Hass gegen einen andern, suchten ihn durch diese 
Verleumdung zu verderben10). Und die lügenhafte Rede war 
zuverlässigu), und die Strafe 12) (war) rascher als die Verleum-
dung13). Und der zuerst verleumdet hatte, der Ankläger, mit 
dem von ihm Angeklagten zusammen wurden sie auf den einen 
Todesweg geführt14). Denn die Furcht der Seele15) schnitt die 
Untersuchung ab16). 

(494) Solch eine Bitterkeit aber ergriff den Herodes17), 
dass er die Unschuldigen'nicht einnial mit Milde ansah18). Und 
viele schloss er von seinem Hof aus19). Und wenn er über 

1) Gr. ουκ εις μακράν τε τούς μεν εχ&ρούς άμυνεΐται, wam' (für euch) ist 
gegen die Interpunktion und (obgleich dann ein „und" oder „aber" fehlt) doch 
vielleicht zum Folgenden zu ziehen. 2) Gr. τονς φίλους ό' ενδαίμονας ποιήσει 
καϊ μακαρίους, προ πάντων ό ε αυτούς' 8) Die Reihenfolge des Mitgeteilten 
ist im Gr. eine andere : είναι όε καϊ Q-εραπείαν τών δυνατών περί τον ' Λλέξαν-
όρον λαΟ-ραίαν, τούς τε ήγεμάνας τον στρατιωτικού καϊ τούς ταξιάρχους κρνφα 
προς αντόν ουνιέναι. Sl. cti (Ehren) statt cjsti. 4) Gr. Ίαντα τον Ήρώδην 
οϋτως έξεφόβησεν, 5) Gr. ώς μηδε παραχρήμα τολμήσαι τάς μηνύσεις εκφέρειν, 
6) Gr. αλλά κατασκόπους ύποπέμπων ννκτωρ καϊ μεθ·' ήμέραν 7) Gr. έκαστα 
τών πραττομένων rj λεγομένων διηρεύνα (VC : όιηρεννατο) 8) Gr. κ al τούς 
εν ταΐς νποχρίαις εν&έως άν%ρει· 9) Gr. δεινής όε ανομίας ένεπλήσθ-η (ALVRC: 
επλήσΘ-η) το βασίλειον 10) Gr. κατά γάρ εχ&ραν ή μίσος ίδιον έκαστος 
επλασσεν τάς διαβολάς, και πολλοί προς τονς διαφόρους φονώντι τω βασιλικό> 
ϋ-νμώ κατεχρώντο. Die Ausdrucksweise im SI. ist viel einfacher. 11) Gr. 
καϊ το μεν ψενόος εΊχεν παραχρήαα πίστιν, 12) Im Sl. unverständlich: 
mukiša ; wohl statt muka (κόλασις)· 13) Gr. ai κολάσεις όε τών διαβολών 
ήσαν ώκύτεραι. 14) Gr. κατηγορεΐτο γονν τις άρτι κατηγορήσας, καϊ τω προς 
αντον όιελεγχ&έντι σνναπήγετο' Man bemerke im Sl. die grössere Plastik des 
Ausdrucks (auf den einen Todesweg). 15) Vielleicht dasselbe wie gr. : ό 
περί τής ψυχής κίνδυνος 16) Gr. τ«ς γάρ εξετάσεις . . . (Anm. 15) έπετέμ-
νετο. 17) Gr. προύβη δ' εις τοσοντον πικρίας 18) Gr. ώς μηδε τών 
άκαταιτιάτων τινι προσβλέπειν ήμέρως, add. είναι όε καϊ τοις φίλοις άπη-
νέστατος· 19) Wörtlich: und vielen verbot er von seinem Hofe. Man 
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welche keine Gewalt der Hand hattex), so war er in der Rede 
heftig (gegen sie)2). 

(495) Als aber Antipater gesehen, dass die Zeit ihm günstig 
sei3), und er seine Gefolgschaft versammelt hatte4), die ihm nahe 
stand (?)5), gab er nicht einen bösen Gedanken gegen Alexander 
auf6). Durch jenen Anschlag7) und durch Zauberei8) liess sich 
der König auch so in Schrecken setzen9), dass er den Alexander 
über sich mit dem Schwert zu sehen meinte10). 

(496) Und n ) nachdem er ihn ergriffen, band er ihn12) (und) 
fing an, seine Gefolgschaft zu martern13). Und schweigend14) 
starben viele, da sie nicht verstanden, etwas Lügenhaftes auszu-
sagen16). Andere aber, die die Qualen nicht ertrugen, wurden 
durch den Schmerz genötigt, zu lügen16). Sie sprachen, dass 
beide Brüder gegen ihn Böses im Sinne hätten17) und dass sie 
darauf lauerten, ihn zu töten, während er auf der Jagd wäre18). 

(497) Diesen Reden, wenn sie auch nicht wahr waren19), 
sondern20) durch Zwang hervorgebracht21), schenkte der König 
Glauben22). Und er tröstete sich dadurch, damit er nicht 
erscheine, als der ungerechterweise seinen Sohn gebunden 
habe23). 

beachte die semitische Konstruktion (mit ^p). Gr. πολλοίς γονν αυτών άπεΐπεν 
το βαοίλειον, 

1) Gr. καϊ τίβός ονς ουκ ε'ίχεν χειρός εξονσίαν (Lat от. χειρός) 2) Gr. 
τω ?Μγφ χαλεπός ήν. 3) Gr. συνεπέβη όε 'Αντίπατρος εν ταΐς ανμφοραΐς 
' ίλεξάνόρω 4) Gr. και ατΐψος ποιήοας τών συγγενών 5) SI. blizkyi 
(Nom. sing.) vielleicht statt blizkyich' = der ihm nahe stehenden. 6) Gr. 
ουκ εστίν ηντινα διαβολην παρέλιπεν. 7) Gr. υπό . . . τών συνταγμάτων, 8) 
Gr. {υπό) της τερατείας αυτόν και 9) Gr. (vor Anm. 7 u. 8) προήχθ-η γέ τοι 
προς τοσούτον δέος ο βασιλεύς 10) Gr. ως εφεστάναι δοκεΐν αντω τον 
Αλέξανδρον ξιφήρη. 11) Gr. . . . ούν . . . 12) Gr. εζαπίνης εδησεν 
13) Gr. και προς βάσανον έχώρει τών <piiojv αντον. Das „und" (i) vor „fing 
an" ist unzweifelhaft zu ergänzen ; sein Ausfallen ist erklärlich, da unmittel-
bar vorher „i" ( = ihn) steht. 14) Eigtl. steht hinter „schweigend" ein 
že (= aber), das aber hier (nach voraufgehendem i = und) unübersetzbar ist. 
Gr. σιγώντες δε 15) Gr. και μηδέν υπέρ το συνειδός είπόντες' 16) Gr. 
οι δ' νπό τών άλγηδόνων ψεύσαο&αι βιασ$έντες die die Qualen nicht er-
trugen, 17) Gr. ώς ειτιβουλενοι τε αντω μετά 'Αριστοβούλου τον αδελφού 
18) Gr. καϊ παραφνλάττει (MLR et ex corr. Α: παραφυλάττοι) κυνηγονντα κτείνας 
εις 'Ρώμην άηοδραναι. 19) Gr. τούτοις καίπερ ού πι&ανοΐς ούσιν 20) na 
fälschlich statt no 21) Gr. αλλ' υπό τΤ/ς ανάγκης εσχεδιασμένοις 22) 
Gr. ò βασιλεύς επίστευσεν ηδέως, 23) Gr. παραμυ&ίαν λαμβάνων τοϋ δησαι 
τον υίόν το μη δοκεΐν αδίκως. 
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Cap. XXV. 

(498) D a A l e x a n d e r a b e r s a h , d a s s s e in V a t e r d e n Z o r n 

v o n i h m n i c h t z u r ü c k z u w e n d e n v e r m ö g e x ) , so g i n g e r m i t t e n 

d u r c h d a s B ö s e h i n d u r c h 2 ) u n d , n a c h d e m e r v i e r B ü c h e r g e g e n 

die F e i n d e g e s c h r i e b e n , so ü b e r g a b er s ie d e m V a t e r 3 ) , b e k e n n e n d , 

d a s s e r g e g e n i h n B ö s e s i m S i n n e h ä t t e 4 ) . T e i l n e h m e r a b e r a m 

P l a n w ä r e n v o n d e n V o r n e h m e n s o w o h l P h e r o r a s a l s a u c h Sa-

l o m e 5) . D e n n d i e s e 6 ) se i i n e i n e r N a c h t zu i h m a u f s L a g e r 

g e k o m m e n u n d e r h a b e m i t i h r g e s c h e r z t , w e n n a u c h w i d e r 

W i l l e n 7 ) . 

(499) D a H e r o d e s a b e r d ie B ü c h e r e m p f a n g e n h a t t e , l a s e r 

s ie d u r c h 8 ) . A l s A r c h e l a u s a b e r g e h ö r t h a t t e , d a s s 9 ) er d a s 

s c h r e i b e , so e r f a s s t e i h n F u r c h t f ü r d e n S c h w i e g e r s o h n u n d die 

T o c h t e r 1 0 ) ( u n d ) e r e i l te n a c h J u d a e a 1 1 ) . U n d e r w a r d i h n e n 

e in k l u g e r V e r t e i d i g e r 1 2 ) . U n d d u r c h W e i s h e i t z e r s t r e u t e e r 

d i e b e d r o h l i c h e S t i m m u n g d e s K ö n i g s 1 3 ) . 

(500) D e n n o h n e i h n a u c h n u r zu b e g r ü s s e n , r ief e r 1 4 ) : 

„ W o i s t m e i n s c h ä n d l i c h e r S c h w i e g e r s o h n 1 5 ) ? W o w e r d e i c h 

d a s H a u p t d e s V a t e r m ö r d e r s e r b l i c k e n 1 6 ) , d a m i t i ch es m i t 

m e i n e n H ä n d e n z e r f l e i s c h e 1 7 ) u n d e i n e m g u t e n S c h w i e g e r s o h n 

1) Gr. ' Ο δ' 'Αλέξανδρος έπεί τον πατέρα μεταπεί&ειν άμήχανον εώρα, — 
Im Sl. ist der Ausdruck plastischer. 2) Gr. τοις δεινοΐς όμόσε χωρεΐν 
δίέγνω, 3) Gr. > so übergab er sie dem Vater. Vorher hat cod. L: 
σνγγραιράμενος statt wie die Uebrigen αννταξάμενος 4) Gr. προσωμολόγει 
μεν τήν επιβουλήν, 5) Gr. κοινωνούς δ' άπεδείκννεν τονς πλείστους αντών, 
προ δε πάντων Φερώραν καϊ Έαλώμην' 6) Statt ta bo (denn diese) hat 
Sl. fälschlich tako bo (denn also). 7) Gr. ταντην γάρ δη καϊ μιγηναί ποτε 
αντω μί] Q-έλοντι ννκτωρ είσβιαααμένην. Mail beachte, dass statt μιγήναι αντω 
im Sl. poïgra steht = dem Pi'el von ρ Γ   (ζ. В. Gen. 26, 8), vgl. schon oben 
S. 148. 8) Gr. al τε ovv βίβλοι παρησαν εις χείρας 'Ηρώδη πολλά καϊ δεινά 
κατά τών δννατωτάτων βοώσαι, — Statt jim'ze (da Η. empfangen hatte) steht 
fälschlich und sinnlos w'mze. 9) Im Sl. fehlt eigentlich jede Konjunktion 
vor to pišetj (er schreibt das). 10) Gr. κ al . . . 'Αρχέλαος . περί τω γαμβρω 
καϊ щ &νγατρΙ δείοας. 11) Gr. (και) δϊά τάχους είς ' Ιονδαίαν {'Αρχέλαος) 
άψικνεΐται — In der Vorlage des Sl. hat ετάχυνε gestanden, das auch intran-
sitive Bedeutung haben kann. Daher übersetzte Sl. w'skori, obgleich w'skoriti 
nach Sresnewski (1. c. I, p. 405) nur transitiv gebraucht wix*d. 12) Gr. 
γίνεται δε βοη&ός αντοΐς μάλα προμηΘ-ής 13) Gr. και τέχνη τί]ν τον βασι-
λέως άπειλήν διεκροναατο. 14) Gr. ονμβαλών γάρ ενΘ-έως αντω . . . εβόα, 
15) Gr. ,,ποϋ ποτέ έοτιν ό άλιτήριός μον γαμβρός, . . . 16) Gr. πον δε την 
πατροκτόνον οιρομαι κεφαλήν, 17) Gr. ïjv ταΐς εμαυτον χεραΐν διαοπαράξω ; 
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die Tochter verbinde1). Denn wenn sie auch nicht Teilnehmerin 
war am Plan'2), so ist sie doch, weil sie sich das Weib eines 
solchen3) genannt hat, schändlich4). 

(501) I c h w u n d e r e m i c h a b e r a u c h ü b e r d i c h w e g e n d e r 

G e d u l d 5 ) , w e i l A l e x a n d e r b i s j e t z t l e b t 6 ) . I c h a b e r b i n v o n 

K a p p a d o z i e n h e r g e s t ü r m t 7 ) , m e i n e n d , i h n zu f i n d e n , w i e e r g e -

s t r a f t w i r d 8 ) n a c h V e r d i e n s t 9 ) , u n d i n d e r A b s i c h t , i n b e t r e f f 

m e i n e r T o c h t e r e ine U n t e r s u c h u n g a n z u s t e l l e n u n d ( z w a r ) m i t 

d i r z u s a m m e n 10), (in b e t r e f f d e r T o c h t e r , ) w e l c h e ich i h m v e r l o b t 

h a b e i m H i n b l i c k auf d i c h u n d auf d e i n e n R a n g 1 1 ) . J e t z t a b e r 

so w o l l e n w i r z u s a m m e n ü b e r l e g e n ü b e r be ide . W e n n d u e in 

V a t e r b is t , d e r s e i n e n v a t e r m ö r d e r i s c h e n S o h n n i c h t z u t ö t e n 

v e r m a g 1 2 ) , so w o l l e n w i r d ie r e c h t e H a n d v e r t a u s c h e n " 13). 

(502) Nachdem er ihn durch diese Rede umstrickt14), be-
schwichtigte er das aufgeregte Herz des Herodes15). Und es 
übergab ihm Herodes die Bücher des Alexander zum Durch-
lesen16). Und dieser blieb bei jedem Kapitel stehen (?) und 
überlegte17). Und bei wenigem lenkte er die Anklage hin-
über auf die Aufgeschriebenen und auf Pheroras18). (508) Da 
er aber sah, dass der König ihm glaubte19), sprach er: „Wir 

1) Gr. προσ&ήσω δε καϊ τήν д-νγατέρα μου τω καλώ νυμφίω' 2) Gr. 
καϊ γάρ εί μη κεκοινώνηκεν τον σκέμματος, 3) eig. „einem solchen" ; vor 
žena (Weib) ein unnützes ža. 4) Gr. οτι τοιούτον γυνη γέγονεν, μεμίανται. 
5) Gr. 9ανμάζω όε και σε τον έπιβουλευ&έντα της ανεξικακίας, 6) Gr. εί ζη 
μέχρι ννν Die Konstruktion &αυμάζω el macht der Sl. nach und setzt asce 
(wenn), obwohl eher jako (weil, dass) zu erwarten wäre. 7) pot'knuw 
(vielleicht statt pot'knu Aor.) eig. (her) gestolpert seiend Gr. εγώ γάρ ήπειγό-
μην από Καππ. 8) Gr. ώς τον μεν ενρήσων πάλαι δεδωκότα δίκας, 9) Gr. 
> nach Verdienst, 10) Gr. μετά δε σον περί της Ο-υγατρός εξετάσων, L от. 
περί 11) Gr. ¥jv έκείνω γε πρός το σον αξίωμα βλέπων ενεγγύησα. Lat: 
quam tui tuaeque dignitatis contemplatione illi desponderam ; LTR : κάκείνφ 
σε και С : εκείνω σε και (statt έκείνω γε προς) 12) Gr. καν ης πατήρ λίαν 
ή τον κολάζειν ν'ων άτονώτερος επίβονλον, 13) Gr. άμεί-ψωμεν τάς δεξιάς 
add. και γενώμε&α της αλλήλων οργής διάδοχοι." Doch mögen diese (oder ähn-
liche) Worte nur aus Versehen im Sl. oder in seiner Vorlage ausgelassen 
worden sein. 14) Gr. Τούτοις περικομπήσας 15) Gr. καίπερ παρατε-
ταγμένον (Μ: τεταραγμένον) Ήρώδην ύπάγεται' 16) Gr. δίδωσι γοϋν αντφ 
τάς συνταγβ-είσας νπ 'Αλεξάνδρου βίβλους άναγνώναι. 17) Die Stelle ist 
verderbt : na kojuždo glavu s'stavlivaa im'. Gr. καϊ καθ- εκαστον εφιστάς 
κεφάλαιον σννεσκέπτετο. (Subjekt ist Herodes). 18) Gr. λαμβάνει δ' 'Αρχέλαος 
άφορμην τον στρατηγήματος και κατά μικρόν εις τούς εγγεγραμμένους καϊ Φερώραν 
μετήγαγεν τάς αίτιας. LTRC : μετηγε(ν) τήν αίτίαν. 19) Gr. ώς δ' εώαρ 
πιστεύοντα τον βασιλέα, 
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wollen bedenken1), ob nicht vielleicht der Jüngling durch das 
alles betrogen und gefangen sei2), aber nicht du durch den 
Jüngling3). Denn ich verstehe nicht, aus welchem Grunde er 
sich an einen so grossen Abscheu hingegeben haben sollte4). 
Ich sehe ja, dass du ihm königliches Vergnügen und Bekösti-
gung und Bedienung gewährt hast5). Und die Erbfolge er-
wartet er6). Aber ich meine, dass man den Jüngling gegen 
dich aufreizt7), die Einfalt zur Schmähung leitet8). Denn da-
durch werden nicht nur Jünglinge verführt9), sondern auch 
Alte10), und grosse und herrliche Häuser und Königreiche werden 
umgewälztn).a 

(504) Herodes aber fasste Glauben zu diesen Worten12) 
und nahm den Zorn weg von Alexander13), aber gegen Pheroras 
wütete er14). Und dieser, da er bald die Veränderung im Könige 
erkannt hatte15) und die starke Liebe zu Archelaus16), so ver-
liess er den Alexander17) (?), weil er ihm nicht glänzend (genug) 
war zur Rettung 18), und floh zu Archelaus19). 

(505) Jener aber sprach: „Ich weiss nicht, wie ich dich los-
bitten kann20), der du schuldig bist durch unzählige Schuld21), 

1) Gr. ,,σκεπτέον, εφη, 2) Gr. μή ποτε το μειράκιον vnò τοσούτων εΐη 
πονηρών επιβουλευόμενον, 3) Gr. ονχ νπό τον μειρακίου σύ* 4) Gr. καϊ γάρ 
ούχόράν αΐτίαν, εξ ής αν εις τηλικοντον μύαος προέπεσεν, LTRC et ex corr. Α: μίσος 
5) Gr. viel blasser: απολαύων μεν ήδη βασιλείας, 6) Gr. è/.πίζων όε και 
όιαδοχήν 7) Gr. εί μή τίνες ήσαν άναπεί&οντες 8) Gr. και το της ηλι-
κίας ενκολον επί κακω μεταχειριζόμενοι. 9) Gr. δια γάρ τών τοιούτων 
εξαπατασ&αι μεν ούκ εφήβους μόνον 10) Gr. αλλά καϊ γέροντας, 11) Gr. 
οίκους όε λαμπροτάτους και βασιλείας ολας άνατρέπεσ&αι." 12) Gr. Σννήνει 
τοις λεγομένοις Ήρώόης, 13) Gr. και τήν μεν προς Άλέξανδρον οργήν επα-
νίει προς ολίγον, 14) Gr. π,ρός όε Φερώραν παρωξύνετο' add. τών γάρ τεσσάρων 
βίβλων ούτος ήν νπο&εσις. 15) Gr. ος κατιόών τό τε τον βασιλέως όξνρρο-
πον 16) Gr. καϊ τήν 'Αρχελάου φιλίαν add. παρ' αύτω πάντων κρατούσαν, 
17) Sl. wohl nur durch Abschreiberversehen: Herodes. Gr. . . . καταλείψας 
γοϋν Άλέξανδρον — Auch im Sl. eigentlich erst später (nach Anm. 20) 18) 
So wörtlich Gr. ως ούκ ένήν εύσχήμονι σωτηρία, — Auch nicht ganz verständ-
lich. add. τήν δι' αναίδειας επορίζετο' 19) Gr. προσέφυγεν 'Αρχελάω. Viel-
leicht haben die Codd. MDTRC doch Recht mit : εύσχήμων doch der sl. Ueber-
setzer hat jedenfalls nicht so gelesen. 2:0) Gr. κάκεΐνος ονχ όράν εφη, πώς 
αν αντόν εξαιτήσαιτο — Wiederum indirekte Rede an Stelle der direkten, doch 
ist eine Spur von dieser entweder stehen geblieben oder aus der Vorlage des 
Sl. hineingekommen bei LTR : έξαιτήοωμαι. (Weiterhin folgt auch bei diesen 
Codd. indirekte Rede). Im Sl. ist u vor tebe (dich) zu streichen. 21) Gr. 
τοσούτοις ενεχόμενον εγκλήμασιν, 
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da du sowohl gegen den König (Böses) im Sinne gehabt 
hast !), als auch das ganze Ränkespiel gegen den Jüng-
ling vorbereitet hast2). Aber wenn du Vergebung willst, so 
sage dich von der Tücke los und beuge dich vor dem König, 
und bekenne deine Schuld mit Tränen3), und auch ich werde 
dir Fürsprecher sein4)." 

An dieser Stelle setzen die andern Handschriften (soweit sie bis-

her haben untersucht werden können) ein, schicken aber folgende Ein-

leitung voraus : 

Vorausgeht 6 ) eine Erzählung von den Herodes und die Geschichte 

von den Königen, Bekanntes. Und von dem 6 ) , was darnach i s t 7 ) , den 

geringeren Taten eines jeden Fürsten und Gewalthabers, weil in vie-

lem (?) inmitten des Archelaus u n d 8 ) Herodes, des Antipater und 

Alexander, des Schwiegersohns des Archelaus, und des Pheroras und 

der Salome und der übrigen sich unaufhörlich (?) nichtiger Übermut 

erhielt 9) , indem sie wagten, sich der Majestät, der Wahrheit, zu wider-

setzen u n d 1 0 ) Entgegengesetztes aufzustellen und G r ö s s e r e s n ) . Der-

artige 12) pflegten in ihren (eigenen) Netzen gefangen zu werden 1 8 ) , 

wie im Folgenden 1 4 ) gesagt werden wird, wo die Ordnung die ge-

eignete 1 б

) Zeit zeigen wird. 

1) Gr. εξ ών σαφώς άποόεΐκνυται τον βασιλέως επίβουλος .... γεγονώς, 
2) Gl*, και τών παρόντων τώ μειρακίω κακών αίτιος (γεγονώς), 3) Gr. Der ganze 
Satz ist anders gestaltet : εί μή βονλεται το πανοϋργον και τάς αρνήσεις άφείς 
προσομολογήσαι μεν τα κατηγορημένα, σνγγνώμην ό' αΐτήσασ&αι παρά τάόελφοϋ 
και φιλονντος' 4) Gr. εις γάρ τοϋτο πάντα τρόπον αυτός σννεργήσειν. 
5) Ich biete die Uebersetzung nach Cod. Mosqu. A cad.   651 fol. 1 reet. — vers, 
und notiere die Übereinstimmung und dieV arianten der anderen untersuchten Hand-
schriften in den Anm. — K c K b -f~ desselben (Josephus) S. 991 -(- aber 6) К с 
> und von dem S. 991 > von dem 7) S. 991 -f- nach (po) 8) So 
mit K

a

 S. 991 S. 182; Kas. 444 K
c

 > und 9) K° wörtl. : die sich erhalten 
haben (Partie. Praet. Nom. plur.) 10) So mit Ka Kc S. 991 S. 182; > Kas. 
11) S. 991; die Grösseren (boljšii) Kc : der Grösseren (od. Akk. plur.: boljšich'). 
Kas. : boljše (eig. = mehr). 12) K c Gen. plur. : Solcher (takowich') 13) Kc 
angeklagt zu werden. 14) K a K° S. 182: im Bevorstehenden; S. 991 Kas. S· 
991 eig. : im Vorübergehenden (prechodjašcaja statt predchodjašcaja) 15) К" 
S. 991 : (wo) die eigene (swoi) Ordnung die wahre Zeit (zeigen wird) K

c

 : der 
eigenen (swojich') 
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Denn die gottlosen
 x

) Eiferer wurden beständig angereizt zu ver-

leumden 2), sowohl 3 ) durch übelriechende Besprengungen, als auch 4 ) 

Worte des Murrens erdichtend, was (?) von tödlichem5) Gift erfüllt ist. 

Und 6 ) in derartigen Wirren war 7 ) Archelaus über seinen Schwiegersohn 

Alexander erzürnt, dann (?) s) zürnte Herodes über Pheroras und Salome 

wegen der Menge ihres9) Bösen. Und darnach ward Pheroras von 

Herodes angeklagt wegen eines Vergehens 1 0) . 

(506) Und da Pheroras darauf hörte11), so hüllte er sich 
in Trauergewänder12), damit er demütig erscheine13), und als-
bald14) fiel er weinend zu des Herodes Füssen nieder15), indem 

1) Kas. necstyja vieil, für necjstiwii = die Gottlosen. Die anderen: necstia 
oder ähnl. = der Gottlosigkeit (um die Gottlosigkeit) 2) So mit Ka S. 182 
(vieil, auch S. 991) K° verdorben. Kas. : verleumdeten beständig, liessen sich 
anreizen ; pouoa(e)wachusja (wurden angelernt) wohl für poušcachusja (wie im 
Text). 3) K c > und (sowohl) 4) K a K c S. 182 S. 991 > und (als 
auch) Kas. : sowohl — als auch. 5) S. 991 : übelriechendem 6) Kc 
denn 7) Kc + auch (i) 8) Kc S. 991 : ebenso (takože) 9) S. 991 
> ihres K c : iže = welcher (sinnlos). 10) Diese Einleitung versucht zu 
erklären, warum der Schreiber des Archetypus all dieser Handschriften es 
nicht für der Mühe wert gehalten hat, den ganzen Anfang des 1-sten Buches 
abzuschreiben. Es ist nicht festzustellen, ob die Verworrenheit dieser Ein-
leitung ihrem Verfasser zur Last zu legen ist, oder einem Abscbreiber. Erste-
res scheint angenommen werden zu müssen, da die Verschiedenheiten zwischen 
den einzelnen Handschriften nicht gross genug sind, um verschiedene Text-
rezensionen annehmen zu können. Man kann allerdings auch denken, dass 
alle vorhandenen Handschriften (direkt oder indirekt) auf einer verdorbenen 
Abschrift der ursprünglichen Einleitung beruhen. — Der Sinn der Einleitung 
lässt sich jedenfalls nicht mehr ganz genau feststellen. Ganz besonders rät-
selhaft ist der Satz : „Denn die gottlosen Eiferer — erfüllt ist", umsomehr, da 
er den Zusammenhang zu unterbrechen scheint. Da es sich um „Eiferer" 
(rewnitele oder -i) handelt = ζηλωταί,· so darf man vielleicht vermuten, dass 
der Verfasser der Einleitung an dieser Stelle auch die wirkliche Einleitung 
des Buches zu rekapitulieren versucht hat, in der der Autor sich mit Verleum-
dern auseinandersetzen möchte, die vielleicht aus den Kreisen der Zeloten 
hervorgingen. Die Einschiebung dieses Satzes gerade an dieser Stelle bleibt 
aber unerklärt. 11) Und — hörte > im Cod. Mosqu. Acad., dem die 
Uebersetzung von hier an folgt. Gr. Πεί&εται Φερώρας, 12) Gr. καϊ κατα-
σκενάσας εαυτόν, . . . μελαίνη τε εσ&ΐ/τι — Cod. Archiv, liest fälschlich statt w' 
željny rizy (in Trauerkleider) w'zdelënny rizy ( = erwünschte Kleider). 13) 
Gr ώς αν οικτρότατος ψανείη . . . . Arch, da (statt jako da), doch ist der 
Sinn der gleiche. 14) Arch. [u. S. 991] alsbald. 15) Gr. καϊ δακρνοις 
προσπίπτει τοις Ήρόοδου ποσίν, add. ώς πολλάκις 'έτνχεν — Arch, placja (gegen 
Acad. : placasja, doch ist der Sinn derselbe = weinend). 
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er um Verzeihung bat1) und sich selbst einen Verruchten und 
Verfluchten nennend2), den Urheber all des Bösen, von dem 
Alexander geschrieben3). Und er bekannte, dass er ein Tor sei 
und nicht4) bei gesunden Sinnen, um der Liebe willen5) zum 
Weibe. Und darum besänftigte Herodes den Zorn6), (507) indem 
auch Archelaus ihm half7), und sprach8): „Auch ich erleide das 
Schrecklichste von Seiten meines Bruders9), aber die Natur 
ehrend vergelte ich ihm nicht Böses mit Bösem10). Denn in 
einem Staat wie bei grossen Körpern n ) entsteht immer (wieder) 
eine Geschwulst an den Gliedern infolge der Grösse12). Und es 
ziemt nicht, aufgeschwollene Glieder abzuschneiden, sondern (sie) 
zu heilen mit Sanftmut13)." 

(508) Und durch diese Rede14) besänftigte er den Herodes 
in bezug auf Pheroras 1б

).
 ч
 Er selbst aber zürnte auch (?) noch 

dem Alexander16), drohend, von ihm seine Tochter wegzunehmen 
und sie nach Hause zu führen17), bis Herodes ihn bat, sie bei 
dem Jüngling zu lassen18). Da Archelaus aber heftiger schrie19) : 
„Jedem anderen, welchem du befiehlst, werde ich sie verloben20), 
weil ich nicht die Schwagerschaft mit dir und die Einigung auf-

1) Gr. συγγνώμης (С et ex corr. Α : συγγνώμην, LAR ονγνώμην) αιτούμενος 
2) Gr. καϊ μιαρόν μεν εαυτόν όμολογών, 3) Gr. όεόρακέναι γάρ πάντα, υσα 
κατηγοροΐτο, (L^TRC: κατηγόρητο) 4) Arch. > nicht 5) Gr. παρακοπήν 
δε φρενών και μανίαν οδνρόμενος, ής αίτιον είναι τον έρωτα της γυναικός ελεγεν. 
6) Vielleicht statt Irod' besser zu lesen Iroda — des Herodes Gr. (vor Arche-
laus) : . . . και τήν Ήρώδου κατέστελλεν όργήν 7) Gr. παραστήσας δή κατή-
γορον και μάρτυν εαυτοϋ Φερώραν 'Αρχέλαος όντως ήδη παρητεΐτο {και etc. s. 
Anm. 6) 8) Gr. χρώμενος οίκείοις ύποδείγμασιν Darnach wieder in-
direkte Rede. 9) Gr. καϊ γάρ αύτός πολλω χαλεπώτερα πάσχων νπό τάδελφον 
10) Gr. της αμύνης επίπροσ&εν τί&εσθ-αι το της φύσεοίς δίκαιον' 11) Gr. εν 
γάρ ταΐς βασιλείαις ωαπερ εν μεγάλοις σώμασιν Acad. : u welikyich' telesa 
(Arch, w' . . . ). Statt telesa (Nom. plur. = Körper) wäre vielleicht teles' 
(Genet.) oder telesjch' (Locativ) zu lesen, jenes in Acad., dieses in 
Arch. 12) Gr. άεί τι μέρος φλεγμαίνειν νπό τοϋ βάρους, ΡΑΜΤ : φλεγμαίνει 
13) Gr. οπερ άποκόπτειν μεν ον χρήναι, θεραπενειν δε πραότερον. 14) Gr. 
πολλά τοιαύτα λέγουν 15) Gr. Ήρώδην μεν επί Φερώρα (PAMTC : Φερώραν) 
μειλίσσεται, 16) Gr. διέμενε δ' αύτός άγανακτών προς 'Αλέξανδρον — S1. 
nach samže (er selbst aber) ein unnützes ϊ (und, auch). 17) Gr. και τήν 
S-νγατέρα διαζεύξας άπάξειν εφασκεν, 18) Gr. εως περιέστησεν Ήρώδην άν-
τιπαρακαλεΐν νπερ τον μειρακίου καϊ πάλιν αύτω μνηστεύεσθ-αι τήν ϋ-νγατέρα. 
19) Im Gr. wiederum kunstvoll verschlungene indirekte Rede. 20) Gr. 
σφόδρα δε άξιοπίστως 'Αρχέλαος ψ βούλεται συνοικίζειν αύτήν επέτρεπεν πλήν 
Αλεξάνδρου' 
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lösen will1), den Alexander aber verschmähe ich zum Schwieger-
sohn zu haben2)", (509) da antwortete ihm aber Herodes: „Ein 
Geschenk von dir wird mir mein Sohn sein3), wenn du die Ehe 
nicht vernichtest4), da bereits auch Kinder bei ihnen sind5), und 
die Frau wird geliebt vom Jüngling6). Wenn die nur mit ihm 
leben wird, %o möge sie ihm Verteidigerin sein in betreff der 
Vergehung7). Wenn du aber sie scheidest, so wird auch mein 
Sohn an sich verzweifeln8). Die Begierden pflegen reicher zu 
werden9) für einen Mann, der leidet und über sein Leiden nach-
denkt10)." (510) Und mit Mühe fügte sich Archelaus11) und 
versöhnte sich mit dem Schwiegersohn und versöhnte den Jüng-
ling mit dem Vater12). Und er sagte ihm, dass er ihn nach 
Rom zu Caesar senden möge13). „Denn ich habe ihm über 
alles geschrieben14)." 

(511) Und durch diese Klugheit befreite er den Schwieger-
sohn aus solchem bitteren Streit und bösem alles verderbenden 
Beginnen15). Aber darnach verweilte er bei leckerem Mahl und 
in Lustbarkeit16). Da er aber in sein Land zog, ehrte ihn Hero-
des durch grosse Geschenke bis zu 70 Talenten17). Er schenkte 
ihm aber auch einen goldenen Thron, mit kostbarem Gestein 
ausgeschmückt18), und Eunuchen19) und seine Beischläferin 
namens Pannychis20). Und jeden von seinem Gefolge ehrte er 

1) Gr. περί πλείοτον γαρ ποιεϊσ&αι τηρείν προς αυτόν τα της έπιγαμίας 
δίκαια. 2) Gr. > den Alexander — zu haben, 3) Gr. φαμένον όε τοϋ 
βασιλέως όώρον εξειν παρ' αυτόν τον υίόν, 4) Gr. εί μή λύσειεν τον γάμον, 
5) Gr. όντων μεν αντοΐς ήδη καϊ τέκνων, 6) Gr. στεργομένης ό' οΰτως νπό 
τοϋ μειρακίον της γυναικός, Lat от. όντως 7) Gr. rjv παραμένουσαν μεν 
εσεσθ-αι δυσώπημα τών αμαρτημάτων, 8) Gr. άπορραγεΐααν όε αΐτίαν της 
είς απαντα άπογνώαεως' 9) Gr. μαλακωτέρας γαρ γίνεσθ-αι τάς τόλμας 
10) Gr. πά&εσιν οίκείοις περισπωμένας· Es ist nicht zu erhellen, was der sl. 
Uebersetzer gelesen hat. 11) Gr. κατανενει μόλις (LTRC : μόγις) 'Αρχέλαος 
12) Gr. όιαλλάσσεταί τε και όιαλλάσαει τω νεανίσκο/ τον πατέρα' 13) Gr. 
όεΐν μέντοι πάντως εφη πέμπειν αντόν είς 'Ρω. Καίσαρι διαλεξόμενον' 14) Gr. 
γεγραψέναι γάρ αυτός εκείνο) περί πάντοίν. Die direkte Rede blickt auch hier 
noch durch. 15) Gr. Tò μεν ovv 'Αρχελάου στρατήγημα, δι' ov τον γαμβρόν 
έρρναατο, πέρας είχεν, (Destinon : τοϋτο πέρας) 16) Gr. μετά δε τάς διαλλα-
γάς εν ενωχίαις και φιλοφρονήσεσιν διήγον. 17) Gr. άπιόντα ό' αντόν 'Ηρώδης 
όωρεΐται ταλάντων εβδομήκοντα δώροις 18) Gr. θ-ρόνω τε χρνσω διαλί&ω 
19) Gr. κ al εννονχοις [im Sl. = Verschnittene] 20) Gr. καϊ παλλακίδι, ?}τις 
έκαλεΐτο Παννυχίς, — Der Name ist im Sl. übersetzt: die ganz Nächtliche 
[oder : die durch die ganze Nacht]. 
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nach (seinem) Rang1). (512) Ebenso ehrten auch alle von der 
Königsfamilie den Archelaus mit ehrenvollen Gaben auf Befehl 
des Königs2). Und es geleitete3) ihn Herodes mit den Grossen 
bis Antiochia4). 

Cap. XXVI. 

(513) Nach »wenigen Tagen aber5) kam ein übermässig 
schlauer Mann6), mit Namen Eurykles, aus Lakonien, der so-
wohl den Frieden des Archelaus vernichtete7), als auch den 
Alexander ins Verderben stürzte8), aus Habsucht9). (514) Dieser 
nämlich kam zu Herodes und brachte ihm glänzende und ver-
schiedenartige Geschenke dar10), damit nach Ehren und vielem 
Gut jagendn), wie es auch geschah12). (515) Und er umfing 
den König mit Schmeichelei und Redegewalt13). Da er auch mit 
lügenhaftem Lobe heuchelte14) und jegliches sprach, was dem 
Herodes lieb war16), so ernannte er ihn in die erste Reihe des 
Gefolges16). 

(516) Jener aber, nachdem er ausgekundschaftet das häus-
liche Unglück17) und den brüderlichen Zwist18) und wie der 
Vater jeden von ihnen liebe19), so kam er alsbald zu Antipater 

1) Gr. τών τε φίλων έτίμησεν κατ 5 άξίαν εκαστον. 2) Gr. ομοίως τε 
καϊ oi συγγενείς προστάξαντος τον βασιλέως πάντες Άρχελάω δώρα λαμπρά εδοσαν, 
3) SI. propodi statt prowodi (jenes ohne Sinn) 4) Gr. προεπέμφ&η τε 
(LTRC : δε) νπό τε Ήρώδον καϊ τών δυνατών εως 'Αντιοχείας. 5) Gr. Με r' 
ον πολν δε 6) Gr. είς την Ίουδαίαν παρέβαλεν (Τ : παρενέβαλεν С : παρενέ-
βαλλεν) άνί/ρ πολν τών 'Αρχελάου στρατηγημάτων δυνατώτερος, 7) Gr. t)ç ον 
μόνον τ ας ντί εκείνον πολιτενΒ·είσας·Αλεξάνδρω όιαλλαγάς άνέτρεψεν, Destinon : 
τολυπευθ-είσας 8) Gr. άλλά και απώλειας αίτιος αντω κατέστη. Hier erst 
folgt der Name im Gr.: γένος (LTRC: ος) ήν Αάκων, Ενρυκλης τοννομα, 9) [ICas 
445 nach Porf. : um Nehmens willen : imania statt zlatoimanija] Gr. πόθ-ω 
χρημάτων είς τήν βασιλείαν είσφ&αρείς' add. ον γάρ άντεΐχεν ετι ή 'Ελλάς αντον 
τη πολυτελεία. 10) Gr. λαμπρά ό' Ηρώδη δώρα προσενεγκών 11) Gr. 
δέλεαρ ών εθ-ηρατο mnogoïmanïa eigentl. das Viel-Nehmen. [Kas 445 от. 
vorher „und"] 12) Gr. καϊ παραχρήμα πολλαπλασίω (Α: πολλαπλασίονα 
R: πολλά πλασίω [erasae litt, aliquot]) λαβών add. ονδεν ήγεΐτο τήν — βα-
σιλείαν. 13) Gr. περιέρχεται γοϋν τον βασιλέα κολακεία καϊ δεινότητι λόγων 
14) Gr. καϊ περί αντον ιρευδέσιν έγκωμίοις. 15) Gr. ταχέως δε συνιδών τον 
Ήρώδον τρόπον καϊ πάντα λέγων τε και πράττων τα προς ήδονήν αντω 16) Gr. 
φίλος εν τοις πρώτοις γίνεται· Im Sl. ist augenscheinlich das Subjekt (Herodes 
oder: dieser) infolgeVersehens ausgefallen [Sl. eig. in das erste Gefolge]. Gr. add. 
και γαρ δ βασιλενς — Σπαρτιάτην. 17) Gr. 1 Ο ό' επεϊ τα σα&ρά της οικίας 
κατέμα&εν, 18) Gr. τάς τε τών αδελφών διαφοράς 19) Gr. καϊ οπως 
διέκειτο προς εκαστον ό πατήρ, 
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und ergab sich ihm völlig1). Und er stellte sich, als sei er dem 
Alexander freundschaftlich gesinnt2) und, da er vorgelogen, dass 
Archelaus ihm Freund sei3), so nahm ihn jener (Alexander) bald 
auf als einen Vertrauten (?)4). Und zu Aristobul führte er ihn6). 

(517) Und er ward ein Soldknecht für Antipater und ein 
Verräter Alexanders6). Jenem nämlich machte er Vorwürfe7), 
weil8) er, obgleich auch älter seiend9), so doch keine Aufmerk-
samkeit verwende10) auf die, welche ihm auflauern und seine 
Hoffnung abschneiden wollenn). Zu Alexander aber sprach 
er12): „Weswegen lässest du das Königtum dein von einer ein-
fachen Mutter Geborenen13), da du selbst doch von einem 
Könige 14) herstammst und eine Königstochter zur Ehe genommen 

• hast15) und zum Schwiegervater einen König hast16)?" 
(518) Archelaus war dem Jüngling treu17), weil er sich 

als einen Freund des Archelaus anstellte18). Deswegen, nichts 
verheimlichend, weinte er vor ihm, gegen Antipater (klagend) und 
gegen Herodes19) sagend20): weil er ihrer beider Mutter getötet 

1) Gr. 'Αντιπάτρου μεν ξενία προκατείληπτο, 2) Gr. φιλία όε Άλέξαν-
όρον υποκρίνεται 3) Gr. ιρευσάμενος εταΐρον εαυτόν είναι και 'Αρχελάου 
πάλαι' 4) Gr. διό δή και ταχέως ώς δεδοκιμαομένος εδέχθη, Sl. iskženago 
[wohl für iskrjnjaago, was aher unmöglich auf ein δεόοκιμααμένος zurückge-
führt werden kann. Was an dessen Stelle gestanden hat (in der Vorlage), 
ist unerfindlich]. 5) Gr. ουνίστηοιν δ' αυτόν εύθέως και Άριστοβούλω τω 
άδελφω. (LTRC : συνιστά). 6) Gr. πάντων δ' αποπειραθείς τών προσώπων 
άλλον άλλως νπ'ηει, γίνεται δε προηγουμένως μισθωτός 'Αντιπάτρου καϊ προδότης 
'Αλεξάνδρου, 7) Gr. τω (Μ : τον) μεν ονειδίζο)ν, 8) Gr, εί — der Sl. 
übersetzt wörtlich : ašce ϊ 9) Gr. πρεσβύτατος ών 10) Gr. περώχνεται 
11) Gr. τους εφεόρεύοντας αντοϋ ταϊς έλπίσ/,ν, — Im Sl. ist die Konstruktion 
von lowiti (auflauern) mit dem Dativ auffallend, wohl eine genaue Wieder-
gabe von εφεδρεύειν αντω 12) Gr. Άλεξάνδρω δε, 13) lm Gr. indirekte 
Rede : εί έάσει διαδέχεσθαι την αρχήν τον εξ ίδιώτιόος 14) Im Cod. 
Acad, fehlt eine Zeile, die unter dem Text nachgetragen ist ; doch scheint 
noch mehr ausgefallen zu sein (s. u. Anm. 10) Gr. (εί) γεγενημένος (PMTRC : 
γεγεννημένος) εκ βασιλίδος — Vielleicht ist auch im Sl. statt c'srja (von einem 
Könige) zu lesen : c'srwny (von einer Königstochter) 15) Gr. καϊ βασιλίόι 
συνοικών 16) Gr. > und zum Schwiegervater einen König hast. Vielleicht 
entspricht dieser Satz den Worten : και ταϋτα μεγίστην άφορμήν εχων 'Αρχέλαον. 
Im Sl. ist Archelaus fälschlich zum folgenden gezogen. Oder ist noch etwas 
ausgefallen? (s. o. Anm. 14) 17) Gr. ήν όε πιστός τώ μειρακίω σύμβουλος 
(Archelaus im Sl. s. die vorige Anmerkung) 18) Gr. τήν 'Αρχελάου φιλίαν πλα-
σάμενος' 19) Gr. διό μηδέν νποστελλόμενος 'Αλέξανδρος τά τε κατ 'Αντίπατρον 
άπωδύρετο προς αύτόν και ώς

 cΗρώδης . . . . 20) Gr. indirekte Rede, doch 
ist auch im Sl. die direkte Rede nicht ganz durchgeführt (ihrer beider = jeju). 
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habe1), so sehe er (?) nichts Wunderbares darin2), wenn er auch 
uns beiden ihr Königtum wegnehmen würde3). Eurykles aber, 
indem er sich stellte, als wenn er Erbarmen mit ihnen beiden 
hätte, fing an zu weinen vor iimen(?)4) (519) und, nachdem er 
durch diese Reden und durch Schmähung gegen den Vater sie 
gebunden hatte5), ging er zu Antipater weg, das ganze Geheimnis 
bringend6). Er log aber hinzu, dass sie auf ihn lauern7), um 
ihn bald zu töten8). Und nachdem er eine Menge Lohn9) für 
das Lügen erlangt, rühmte er den Antipater vor dem Vater10). 

(520) Und nachdem er die Grundlage gelegt für den Tod 
des Aristobul und des Alexander11), fing er an, sie vor dem Vater 
zu verleumden12). Und nachdem er zu Herodes gekommen, 
sprach er13): „Ich gebe dir heute das Leben für die viele Wohl-
tat, welche du mir gegeben hast14), und gebe dir Licht (?) zum 
Entgelt für deine Gastfreundschaft15). Denn längst ist gegen 
dich das Schwert geschärft16) und Alexanders Rechte hat sich 
gestärkt und wider dich erhoben17). Doch ich habe seine Schnellig-
keit verhindert18), indem ich mich (?) als sein Helfer anstellte19). 

(521) Denn Alexander sagt20): es gereiche ihm (Herodes) 
das nicht zur Sättigung, dass er in einem fremden König-

1) Gr. (ώς Ηρώδης) αυτών τήν μητέρα κτείνας 2) Gr. ον παράδοξον 
3) Gr. ει και αυτούς αφαιρείται τήν εκείνης βααιλείαν' 4) Gr. εφ' ο'ις ο 
Εύρυκλής οίκτείρειν τε καϊ σνναλγεΐν ύπεκρίνετο. add. τά ό' αντά καϊ τον 'Αρια-
τόβουλον ειπείν δελεάαας — Sl. fälschlich nami (vor uns) statt nimi (vor ihnen). 
5) Gr. καϊ (Lat: atque ita) ταΐς κατά. τον πατρός μέμιρεσιν ενδηαάμενος άμφο-
τέρους 6) Gr. φχετο φέρων ' Αντιπάτρω τα απόρρητα' 7) Gr. προσεπιψεύ-
όεται ό' επιβουλήν ώς ενεδρευόντων αντόν (R: αντω, Lips, αντόν ex αυτών corr.) 
τών αδελφών LRT: προσεπειρεύδετο C: προοεψεύδετο. 8) Gr. καϊ ουκ έπιφε-
ρόντων ήδη τα ξίφη. 9) imënïa eig. Vermögen, Gut, doch (nach Sresnewski 
ad loc.) auch Lohn. 10) Gr. λαβών δ' επί τούτοις χρημάτων πλήθος επαι-
νετής ήν 'Αντιπάτρου και (MLTRC Lat от. καϊ Niese : fort, recte) προς τον πατέρα. 
11) Gr. το δε τελενταΐον εργολαβήσας (SI. podstroïw' = nachdem er unter-
baut den Tod u. s. w.) τον 'Αριστοβούλου και 'Αλεξάνδρου θάνατον 12) Gr. 
κατήγορος αυτών επί τοϋ πατρός γίνεται 13) Gr. και προοελθών . . . εφασκεν 
(es folgt wieder indirekte Rede). 14) Gr. άντιδιόόντι τό ζην ... Ηρώδη τών 
είς αυτόν ευεργεσιών — SI. jesi dal' ko mnje eig. du hast zu mir (an mich) 
gegeben, genau dem είς (αύτον) entsprechend. 15) Gr. καϊ το φώς άμοιβήν 
της ξενίας άντιπαρέχειν' SI. eig. s'wët' (Rat) statt swët' (Licht). 16) Gr. 
πάλαι γαρ επ αυτόν ήκονησθαι ξίφος 17) Gr. καϊ τήν 'Αλεξάνδρου τετο-
νώσθαι δεξιάν, 18) Gr. εμποδών δ' αύτός γεγονέναι τω τάχει (LTR : εμπό-
όιον) 19) Gr. συνεργείν ύποκριθείς' Sl. falsch tworja ja (= indem ich es 
tat) statt tworja sja. 20) Gr. φάναι γαρ τον 'Αλέξανδρον, 

Χ 
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reiche herrsche
1

), und nach der Ermordung meiner
2

) Mutter 
ihr Königreich regiere3), sondern er führe auch noch einen 
fremden Erben ein4) und übergebe das Königreich meiner Mutter 
dem Verderber Antipater5). Und Rechenschaft würden von 
ihm fordern die (Schutzgeister?)6) des Hyrkanus und der Mari-
amne7). Denn nicht geziemend sei es, von einem solchen Vater 
die Herrschaft zu übernehmen ohne Furcht8) und aus Dank-
barkeit 9). 

(522) 10) Wenn irgendwelche anfangen, sich zu unterhalten11), 
so pflegt er in Klagen auszubrechen12), sprechend13): „Ich bin 
allein edelgeboren, doch das Geschlecht meines Vaters ist gering14), 
(523) aber dennoch finde ich meinen Vater böse und grausam 
gegen meinen Anteil15), und nur gegen Antipater liebevoll16). 
Wegen dieses17) ist es süss, zu sterben18), da ich Böses nicht 
zu sehen vermag. Wenn ich aber auch töte, so wird mir Up-

1) Gr. ώς ούκ αγαπά βασιλεύσας αύτός 'Ηρώδης εν άλλοτρίοις Lat: non 
bene secum (Herodem) actum putare 2) Die Neigung zur direkten Rede 
bricht sogar hier beim Sl. durch. 3) Gr. καϊ μετά τον της μητρός αυτών 
φόνον τήν εκείνης αρχήν σπαθήσας, 4) Gr. αλλ' Ι'τι καϊ νόθον εισάγεται 
(LTR : εισάγει) διάδοχον 5) Gr. 'Αντιπάτρω τω φθ-όρω τήν παππώαν αύτών 
βασιλείαν προτείνων. 6) Das δαίμοσιν entsprechende Wort ist ausgefallen, 
ob mit Absicht weggelassen ? [Der mit dem gr. Text unbekannte Leser kann 
nur ergänzen : Die Nachkommen. Es steht nicht der Gen. von Hyrkan und 
Mariamne, sondern der Plur. der von diesen Eigennamen gebildeten Adjektive.] 
7) Gr. τιμωρήσειν γε μήν αυτός (MLTRC: αυτόν) τοις Ύρκανοϋ καϊ τοις Μαριάμμης 
δαίμοσιν In der Vorlage des Sl. kann jedenfalls der Dativ τοις etc. nicht ge-
standen haben. 8) Gr. ονόε γάρ πρέπειν αύτον όιαδέξασθαι παρά τοιούτον 
πατρός τήν αρχήν δίχα φόνον. Statt φόνον hat Sl. ohne Zweifel φόβον gelesen", 
aber diese Lesart passt auch zur Auffassang des vorhergehenden Satzes besser. 
9) Gr. > und aus Dankbarkeit. 10) Gr. schickt voran : πολλά δ' είναι — 
καταλελεΐφθ-af 11) Gr. περί μεν γαρ ευγενείας ετέρων μνείας γενομένης — 
Im Sl. wird das zum vorhergehenden Satz gezogene ϊ blagodarjstwa dêlja 
(s. Anm. 9) hierherzunehmen sein. Man wird i blagorodstwa delja zu 
lesen haben (sich zu unterhalten wegen der edlen Herkunft). 12) Gr. αντός 
άλόγως νβρίζεσθαι, — Im Sl. völlig anders. 13) Gr. τον πατρός λέγοντος 
— Es ist schwerlich das Richtige, hier den Vater redend einzuführen. Sl. 
gibt den Zusammenhang klarer wieder. 14) Gr. „ό μόνος εύγενής ' Χλέξαν-
όρος και τον πατέρα δι' άγένειαν άδοξων"' Gr. add. κατά δε τάς θήρας — εϊρων. 
Wieder entspricht auch hier innerhalb der Worte des Eurykles indirekte Rede 
der direkten im Sl. 15) Gr. πανταχού δ' άμείλικτον εύρίσκειν τον πατέρα 
16) Gr. και μόνω φιλόστοργον 'Αντιπάτρω, 17) Gr. δι' ον — Im SL ganz 
wörtlich. Lat : (ob) quae. 18) Gr. ήόέως και τεθνήξεσθαι Gr. add. μή 
κρατήαας τής επιβουλής. 
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sache zur Rettung (vorhanden) sein1). Denn Archelaus der 
König ist mir Schwiegervater2). Und zu dem werde ich rasch 
entfliehen3). Darnach aber werde ich Cäsar die Schlechtigkeit 
des Herodes verkündigen4). (524) Ich werde ja nicht vor ihm 
stehen, wie auch früher5), zitternd vor dem davorstehenden 
Vater6). Ich werde auch nicht aussagen7) nur über die An-
klagen gegen ihn (selbst)8), sondern vor allem weiss ich seine 
Bosheit gegen das Volk9), sein gewaltsames Eintreiben (der 
Steuern) bis aufs Blut und bis auf die Seele10). Darnach aber 
werde ich offenbaren, zu welchen Geschäften und zu welcher 
Schwelgerei er auch zu verschwenden pflegte11), was sie mit, 
(ihrem) Blut erworben hatten12), und was für schlechte Männer 
durch ihn reich geworden sind13), und weswegen er Ehren er-
wiesen hat fremden Städten14). (525) Ich werde aber sowohl 
den Grossvater dort rächen, als auch meine Mutter15), und die 
Schändlichkeit seiner Königsherrschaft werde ich vor Augen darle-
gen16). Darum werde ich nicht verurteilt werden als Vatermörder17)". 

(526) Nachdem Eurykles eine derartige Rede gegen Alexander 
erdichtet hatte18), so lobte er (dagegen) den Antipater19) : „Der 
allein ist vaterliebend20). Und dadurch bist du bewahrt vor böser 
Absicht"21). Der König aber, der sich vom ersten Zorn noch nicht 

1) Gr. κτείναντι όε είναι οωτηρίας άφορμήν 2) Gl*, πρώτον μεν Αρχέ-
λαον δντα κηδεοτήν, Sl. csrj statt crj (König) 3) Gr. προς dv όιαφεΰξεσθ-αι 
ραδίως, 4) Gr. επειτα Καίοαρα μέχρι ννν άγνοοϋντα τόν Ήρώδον τρόπον 
5) Gr. ον γάρ ώς πρότερον αντο) παραστήοεοθαι 6) Gr. πεφρικώς τόν εφεο-
τώτα πατέρα 7) ϊ nizreku statt ni izreku. Gr. ob όε φ&έγξεο&αι 8) Gr. 
περί τών εαντοϋ (LTRC: αντοϋ) μόνον (A corr. μόνον ex μόνων, wörtlich wie 
im Sl.) εγκλημάτων, 9) Gr. άλλα πρώτον μεν κηρνξειν τάς τον έθνους 
ανμφοράς — Bemerkenswert wieder im Sl. die wörtliche Übersetzung der Worte 
τον ι'θνονς durch jazyceskuju 10) Gr. καϊ τονς μέχρι ψυχής φορολογουμένους, 
11) Gr. επειτ είς ο'ίας τρνφάς (L^TRC: τ ροφάς wieder dem Sl. mehr entsprechend, 
bei dem pificu steht, d. h. eig. Nahrung. Doch vgl. Sresnewski, Materialien ad 1.) 
και πράξεις άνηλώθη, 12) Gr. τα όι' αίματος πορισθέντα χρήματα 
13) Gr. τονς τε εξ ήμών πλοντήοαντας οίοι, 14) Gr. και τάς θεραπενθείοας 
πόλεις επί τίοιν. Merkwürdigerweise fehlt hier das Adj., das dem sl. „fremden" 
(cjužaja für cjužjaja) entsprechen müsste, obgleich es notwendig ist. Im Sl. 
übrigens Akkus, statt Dativ (c. grady). 15) Gr. ζητήσειν δε καϊ τον πάππον 
εκεί και τήν μητέρα 16) Gr. καϊ τ« τής βααιλείας μνοη πάντα κηρνξειν, 
17) Gr. εφ οις ον κριθήοεαθαι πατροκτόνος. 18) Gr. Τοιαύτα κατ' 'Αλεξάνδρου 
τερατευοάμενος Ευρυκλής 19) Gr. έπήνει πολλά τόν 'Αντίπατρον, 20) Gr. 
wieder indirekte Rede : ώς άρα μόνος τε εί'η φιλοπάτωρ 21) Gr. καϊ δια 
τοϋτο μέχρι νυν τής επιβουλής εμπόδιος. 

12 



178 В tiu 

beruhigt hatte
1

), warf sich in die zweite unheilbare Wut
2

). 
(527) Und Antipater, der wiederum die Gelegenheit (günstig) 
gefunden3), erregte4) viele Verleumder gegen seine beiden 
Brüder5). Jucundus und Tyrannius, beides Hauptleute, kommen 
im Geheimen zu den beiden Brüdern6). Herodes aber auch (?)7) 
darüber sehr ergrimmt, ergriff diese beiden und folterte sie8). 
(528) Aber jene beiden berichteten nichts von der Verleum-
dung 9). 

Und gebracht wurde aber ein Brief von Alexander an einen 
Befehlshaber des Herodes10), indem er ba t n ) , dieser12) möge ihn 
in der Stadt mit Aristobul aufnehmen1S), „weil wir den Vater 
töten wollen14). Und übergib uns die städtischen Waffen und das 
(städtische) Vermögen15) !" Dieser Brief gereichte dem Alexander 
zum Verderben16). 

(529) Er sagte aber, dass es ein Betrug des Diophantos sei17), 
welcher ein Schreiber des Königs war18), ein kunstfertiger und 
kluger Mann und im stände, seine Handschrift sogar ähnlich 
anderen Handschriften zu machen19). Und nachdem er viel ge-
fälscht hatte20), so ist er durch diese Schuld schliesslich zu-

1) Gr. μήπω δε καλώς ini τοις πρώτοις ό βασιλεύς κατεοταλμένος Sl. falsch 
gnêwljesce statt gnëwa ješce — Ersteres eine grammatisch unmögliche Form, 
die etwa auf ein Particip Praes. 1. pers. plut·. Nomin. hindeuten könnte von 
gnewiti = erzürnen, was hier gar keinen Sinn gibt. 2) Gr. είς άνήκεστον 
οργή ν έξαγριονται. 3) Gr. καϊ πάλιν λαβών καιρόν 'Αντίπατρος (Lat : hoc 
tempus) 4) Gr. Sl. falsch poušcuše statt poušcaše. 5) Gr. ετέρους κατά 
τών άδελφών νπέπεμπεν κατηγόρους add. λέγειν, 6) Gr. от ι Ίονκούνδω (S1. 
Juk' id') και Τνράννω (SI. Turami aber auch MLTRC : Τυραννία)) λάθρα δια-
λέγοιντο τοις ίππάρχοις. (Α νπάρχοις) add. μέν ποτε — άποπεπτωκόσι τής τάξεως. 
7) Vielleicht ist das ϊ überhaupt zu streichen. 8) Gr. εφ' οίς 'Ηρώδης 
νπεραγανακτήσας ευθέως έβασάνισεν τονς ανδρας. 9) Gr. αλλ' ο'ι μεν ουδέν 
τών διαβληθέντων ώμολόγουν, 10) Gr. προεκομίσθη (ΡΑΜΤΒ : προσεκομίσθη 
Lat : oblata Heg. prolata) δέ τις πρός τόν 'Αλεξανδρείου (so Destinon nach dem 
Lat castelli Alexandrii PA: 'Αλεξάνδρου MLVRC: Ήρώδον Antiqu. XVI. 317: 'Αλε-
ξανδρείου AMW: 'Αλεξάνδρου) φρούραρχον έπιοτολή παρά 'Αλεξάνδρου 11) S1. 
Dativ, absolut. Gr. παρακαλονντος, 12) eig. er. 13) Gr. Ίνα αντον δέξη-
ται τώ φρονρίω (cf. den Apparat bei Niese ζ. St.) μετά 'Αριστοβούλου τον άδελφον 
14) Gr. κτείναντα τόν πατέρα, Lat : vert, κτείναντας — Man beachte das Präsens 
im Sl. und wiederum die direkte Rede. 15) Gr. καϊ παράσχη τοις οπλοις 
χρήσααθαι και ταΐς αλλαις άφορμαϊς. 16) Gr. >> Dieser Brief — zum Ver-
derben. 17) Gr. ταύτην 'Αλέξανδρος μεν ελεγεν τέχνασμα είναι Λιοφάντον' 
18) Gr. γραμματεύς δ' ήν ό Διόφαντος τοϋ βασιλέως, 19) Gr. τολμηρός 
άνήρ και δεινός μιμήσααθαι πάσης χειρός γράμματα' 20) Gr. πολλά γοϋν 
παραχαράξας (Sl. eig. : geändert = preobraziw') 
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gründe gerichtet worden Herodes aber, nachdem er jenen Be-
fehlshaber gefoltert, hörte nichts von der Verleumdung von ihm2). 

(530) Und als kraftlos waren die Ankläger3), so befahl 
Herodes beide Söhne einzusperren 4), aber noch nicht gebundenδ). 
Den Verderber aber des Hauses und Übeltäter6) und den Ur-
heber aller Schändlichkeit, Eurykles7), rühmte er als Erretter und 
Wohltäter8). Und er gab ihm 50 Talente9). Jener aber, der 
richtigen Kunde zuvorkommend10), floh nach Kappadozienn). 
Und er wagte es, zu Archelaus zu sagen, dass er Alexander 
seinen Schwiegersohn mit Herodes versöhnt habe12). Und nach-
dem er viele Geschenke genommen hatte, zog er weg 13). 

(531) Und nach Hellas gekommen14) verwendete er, was 
•er durch böse Ränke erworben, zu ebensolchen (Zwecken)15). 
Und zweimal ward er zu Cäsar geführt16), weil er mit Aufruhr 
das Achäische Land erfüllt hatte17) und die Städte ausgeplün-
dert hatte18). Darum ward er auch verbannt19). Es ward jedoch 
diesem solche Strafe für die des Aristobul und für die des 
Alexander20). 

(532) Es geziemt mir aber im Gegensatz zu diesem Spar-
taner den Koer Euaratus zu beschreiben21). Denn dieser, ein 

1) Gr. τελευταΐον επί τούτω (και) κτείνεται. PAM Lat om. xal — lm 
SI. leitet ein ϊ vom Partizip zum Hauptsatz über. 2) Gr. βααανίαας òì 
τόν φρούραρχον cΗρώδης ονδεν ήκονσεν ονδε παρ" εκείνον τών διαβεβλημένων. 
3) Gr. Άλλα καίτοι τούς ελέγχους ενρίσ*.'.ων ασθενείς — Vielleicht könnte der 
Dativus absolutus im Sl. auch durch „obgleich" übersetzt werden. 4) Gr. 
τούς νιούς έκέλευσεν τηρεΐν, 5) Gr. ετι μέντοι λελνμένονς, 6) Gr. τόν 
δε λνμεώνα τής οΙκίας 7) Gr. καϊ δραματονργόν ολου τοϋ μύσους Εύρνκλία 
8) Gr. σωτήρα και εύεργέτην καλών > rühmte er 9) Gr. πεντήκοντα δωρεΐται 
ταλάντοις. 10) Gr. ο δε τήν ακριβή φήμην φθάαας 11) Gr. είς Καππα-
δοκίαν άργυρίζεται καϊ παρά Αρχελάου, (s. Anm. 13) 12) Gr. τολμήσας ειπείν 
οτι καϊ διαλλάξειεν Ήρώδην Άλεξάνδρω 13) Gr. > Und nachdem — zog 
er weg. Doch s. Anm. 11. Aehnl. wie Sl. aber Lat: ad Archelaum proper at 
aususque dicere etc., ab ilio quoque pecuniae capit 14) Gr. διάρας ô' είς 
τήν 1Ελλάδα 15) Gr. τοις εκ κακών κτηθεΐαιν είς ομοια κατεχρήσατο' 16) Gr. 
δις γοϋν επί Καίσαρος κατηγορηθείς 17) Gr. επί τω στάσεως έμπλήσαι τήν 
Αχαΐαν 18) Gr. και περιδύειν τάς πόλεις. 19) Gr. φυγαδεύεται. 20) Gr. 
κακεΐνον μεν όντως ή 'Αλεξάνδρου και 'Αριστοβούλου (LTRC : Άρια τ. και \4Αε<£.) 
ποινή περιήλθεν. Das Zusammentreffen mit LTRC auch in der Reihenfolge der 
Namen ist besonders merkwürdig. Diese Reihenfolge ist aber unzweifelhaft die 
ursprüngliche auch bei Gr., da Aristobulus der weniger bedeutende Bruder ist, 
somit eigentlich an zweiter Stelle stehen müsste. 21) Gr. Άξιον δε άντιθεΐ-
ναι τον Κώον Ενάρεατον τω Σπαρτιάτη' Εύάρεατον mit PAML2 ; vielleicht auch L1 : 
Ενάρετον; RC et in marg. T sowie Antiqu. XVI, 312 : Εύάρατον; Lat : Euaristum 

12* 
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Freund des Alexander seiend
1

), nachdem er zu der Zeit gekom-
men war, als auch Eurykles kam

2

), — (und) als der König wegen 
der Verleumdung fragte3), schwor mit grossen Eiden4), dass er 
nichts von seiten der beiden Jünglinge gehört habe5). Dennoch 
aber war kein Nutzen (davon) für die beiden Unglücklichen6). 
(533) Denn Herodes gewährte sein Gehör allein dem Böses 
Sprechenden7). Und das war ihm ein guter Freund, der mit ihm 
ganz gleich dachte und gegen die beiden Jünglinge Klage führte8). 

Cap. XXVII. 

(534) Es vermehrte aber auch Salome gegen sie die Hart-
herzigkeit des Herodes9). Aristobul nämlich, der die Gefahr, die 
auf ihr lag, abwälzen wollte10), weil sie seine Schwiegermutter 
war11), sandte zu ihr, befehlend, sie solle sich vor dem König 
hüten12), denn er denke sie zu töten 13), weil ihm Kunde ward14), 
dass du Syllaeus den Araber heiraten willst15), wie auch früher16), 
und das Geheimnis des Königs ihm offenbarst17), der ihm (dem 

1) Gr. και γάρ ούτος ων έν τοις μάλιοτα φίλοις Αλεξάνδρω (Niese : φίλος). 
Sl. falsche Worteinteilung: Alexandra w' drjag' (sinnlos) statt Alexandrow' 
drug' (Freund des Al.) 2) Gr. καϊ κατά τον αύτόν Ενρυκλεΐ καιρόν επιδη-
μήσας 3) Gr. πυνθανομένω τω βασιλεϊ περί ών έκεΐνος διέβαλλεν 4) Gr. 
ορκοις . . . επιστώαατο. 5) Gr. το (om. LTRC) μηδέν άκηκοέναι τών (MLTRC: 
παρά τών) μειρακΐων, 6) Gr. ον μήν ώνησέν γε τι τούς αθλίους' 7) Gr. 
μόνων γαρ ήν τών κακών ακροατής ετοιμότατος 'Ηρώδης PTC : μόνον Lat : solis 
L от. ετοιμότατος Niese : fort, recte 8) Gr. καϊ κεχορισμένος αντώ πας о 
συμπιστενων και ουναγανακτών. С от. πάς 9) Wörtlich : es fügte aber 
auch Salome gegen sie hinzu von Hartherzigkeit des Herodes. Gr. Παρώξυνεν 
δ' αύτον καϊ Σαλώμη τήν ènl τοις τέκνοις ωμότητα' 10) Vieil, auch : der 
die Gefahr auf sie abwälzen wollte, je nachdem wie man „na neju" auffasst; 
eig. ist neju cas. instrum., was hier aber unmöglich ist, da „na" diesen Casus 
nicht regiert. Es kann also entweder : na nei (auf ihr) oder na nju (auf sie) 
ursprünglich gestanden haben. Im ersteren Fall müsste man so übersetzen, wie 
im Text, im letzteren wie o. in dieser Anm. Erstere Übersetzung stimmt zum Ne-
bensatz besser. [Trotzdem wird die zweite Übersetzung die richtige sein.] Gr. ταύ-
την γαρ αυνδήσασθαι τοις κινδννοις ο 'Αριστόβουλος θέλων 11) Gr. ονσαν &κυράν 
καϊ τηθίδα, — Sl. fälschlich tšcu statt tjšca (Schwiegermutter) 12) Gr. δια-
πέμπεται σώζειν εαντήν παραινών Sl. ot' scja wohl statt csrja (vor dem Könige). 
13) Gr. παρεσκευάαθαι γάρ βασιλέα κτείνειν αντήν Lat : quasi rex decrevisset 
14) Gr. όιαβληθεΐσαν 15) Gr. . . . οτι Συλλαίω τω "Αραβι γήμασθαι σπουδά-
ζουσα. (TRC: σπουδάζονσαν, d. h. ohne οτι, das auch in L1 fehlt) oben § 487 ist 
Obodas selbst im Sl. an Stelle des Syllaeus getreten, dessen Namen überhaupt 
verschwunden ist. 16) Gr. (vor Anm. 15) εφ οις καϊ πρότερον, 17) Gr. 
λάθρα τα τον βασιλέως απόρρητα διαγγέλλοι προς αντόν (Sl. wörtlich k' nemu) 
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König) Feind ist"
г

). (535) Dieses Wort schmetterte wie ein 
Sturm die beiden Jünglinge nieder2). Salome nämlich kam zum 
König und meldete ihm diese Angelegenheit8). Jener aber, es 
nicht ertragend, legte beide Söhne in Fesseln4). Und nachdem er 
sie getrennt5), sandte er rasch zu Cäsar den Volumnius, den 
Heerführer6), und seinen Freund Olympus7), einen Brief über 
diese Dinge tragend8). 

(536) Jene aber, nachdem sie nach Rom gelangt waren9), 
übergaben Cäsar den Brief des Königs10). Und schwere Trauer 
entstand (bei) ihm wegen der beiden Jünglingen). Er hielt es 
(aber) nicht für notwendig (?), dem Vater die Gewalt wegzu-
nehmen, die über die Kinder12). (537) Und er schrieb ihm als 
Antwort, bestätigend und ihn als Herren hinstellend über seine 
Kinder13), indem er sagte14): „Gut wirst du handeln1б

), wenn du 
vor ein allgemeines Gericht

56

) die beiden Schuldigen stellen 
wirst. Mögen gemeinsam eine Untersuchung in betreff ihrer 
anstellen dein Geschlecht und meine Befehlshaber17), um, wenn 
sie sich als durch Schuld gebunden erweisen, dann sie zu töten18), 

1) Gr. έχϋ-ρόν όντα. 2) Gr. τούτο ô' (LTR : ταύτα С : τοϋθ-' fort, recte 
secundum Niese) ωσπερ τελενταία θύελλα χειμαζομένους τονς νεανίσκους επε-
βάπτισεν 3) Gr. ή γαρ Σαλώμη δραμονσα προς βασιλέα τήν παραίνεσιν 
έμήνυσεν. 4) Gr. κάκεΐνος ονκέτι καρτερήσας δεσμεΐ μεν αμφοτέρονς τονς 
υϊεΐς 5) Gr. και όιεχώρισεν απ αλλήλων, LTRC : διαχωρίζει 6) Gr. 
πέμπει όε προς Καίσαρα δια τάχους Ούολούμνιόν τε τόν στρατοπεδάρχην. S1. 
Uolymin (MLRC: Ονολύμνιόν) 7) Gr. καϊ τών φίλων "Ολνμπον (so Destinon; 
codd. : καϊ τον φίλον Lat : et ex amicis suis Heg. ex amicis regis viro) 8) Gr. 
Εγγράφους τάς μηνύσεις φέροντας. LTRC : εγγράφως 9) Wörtlich : nachdem 
sie an Rom herangesegelt (od. herangeschifft) waren. Gr. oi δ' ώς είς 'Ρώμην 
πλεύσαντες 10) Gr. (ώς . . .) άπέδοσαν τ« από τον βασιλέως γράμματα MC 
от. από 11) Gr. σφόδρα μεν ήχθέσθη Καίσαρ επί τοις νεανίσκοις, 12) Gr. 
ον μήν φετο δεΐν άφελέσθαι τόν πατέρα τήν περί (MLTRC : κατά fort, recte se-
cundum Niese) τών υιών έξουσίαν. Sl. falsch s'lepo (= blind) wohl statt že lëpo 
( = aber notwendig [eher: passendj) 13) Gr. αντιγράφει γονν κνριον μεν αντόν 
καθιστάς, (Sl. wörtlich : ihn zum Herrn etc. machend, von ihm als von einem 
Herrn sprechend.) 14) Gr λέγων, — Wiederum indirekte Rede statt der 
direkten im Sl. 15) Gr. εν μέντοι ποιήσειν. 16) Wörtlich : in einem 
allgemeinen (obšci statt obšcimj) Gericht 17) Gr. εί μετά κοινού συνεδρίου 
τών τε ιδίων συγγενών καϊ τών κατά τήν επαρχίαν ήγεμόνων εξετάσειεν την 
ί-πιβουλήν Bemerkenswert ist es, wie hier die Worte Cäsars zusammenge-
zogen erscheinen. 18) Gr. καν μεν ενέχωνται, κτείνειν, bei ενέχωντai fehlt 
ganz entschieden die Bestimmung, wodurch sie gebunden oder belastet sein 
könnten. 
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wenn sie aber an Flucht gedacht haben sollten
1

), dann sie ein 
wenig

2

) zu strafen." 
(t>38) Und darum leistete Herodes Folge

3

), ging hinaus 
nach Berytos

4

), wie Cäsar es befohlen hatte5), und versammelte 
dort das Gericht6), indem sich aber die Statthalter gemäss dem 
Befehl Cäsars7) niedersetzten8), Satorninus und Pedanius9) und 
Volumnius10), die Angehörigen des Königs11) und alle die Ein-
flussreichsten des Syrischen Landes12), ausser dem König Arche-
laus. Denn da dieser der Schwiegervater Alexanders war, so 
hütete er sich vor ihm13). (539) Aber seine beiden Söhne führte 
er nicht heraus vors Gericht14), sehr mit Bedacht15). Denn er 
sah ein, dass sie, wenn sie sich zeigen würden, nur zum Mitleid 
allen gereichen würden16). Wenn sie ihnen auch das Wort ge-
statten würden17), so würde Alexander bald von der Schuld los-
gesprochen sein18). Deswegen hielt er sie auch fest in Platane 19)r 

in der Stadt Sidon20). 
(540) Nachdem aber der König sich erhoben hatte21), spannte 

er sich an22), als (wenn er) vor ihnen beiden (wäre)23), indem er 

1) Gr. εάν όε μόνον ώαιν όρασμόν βεβουλενμένοι, 2) Wörtlich : bel 
\venigem (po malu). Gr. κολάζειν μετριώτερον L^TRC : κολάσειν. 3) Gr. 
Τούτοις 'Ηρώδης πείθεται, 4) iišed' wohl für i issed' (s. im Text) Gr. καϊ 
παραγενόμενος είς Βηρντόν, 5) Gr. εν&α προσέταξεν Καίσαρ, 6) Gr. 
avvf/γε (LTRC : συνήγαγε = SI. s'bra Aorist) το δικαστήριον. 7) Gr. προ-
καθίξουσίν τε οι ηγεμόνες LTRC : όε οϊ 8) Gr. γραφεν αντοίς νπό Καίσαρος, 
PAM : κατά τό γραφεν L от. αντοΐς (Niese : haud male) 9) Gr. Σατ. τε 
καϊ περί Πεδάνιον πρέσβεις, Lat Peninius aut Penaius Unklar ist hier nur die 
Angabe im gr. Text, der auch nichts in den Antiq. entspricht. Dort (XVI, 11, 
3; 369) sind die drei Söhne des Saturninus als dessen Legaten genannt. 
10) Gr. σύν οίς (καϊ PA от.) Ουολούμνιος (PMLRC : Ονολνμνιος Sl. Olumnii) 
Επίτροπος, 11) Gr. επειθ' oi τον βασιλέως συγγενείς add. και φίλοι, Σαλώμη 
τε και Φερώρας, 12) Gr. μεθ' ονς οι πάσης Συρίας άριστοι Lat от. πάσης 
13) Gr. τούτον γάρ δντα κηδεστψ 'ΛΑε£«ν<ΐρου δι' υποψίας είχεν 'Ηρώδης. S1. 
falsch sjašci tjsti statt sjašcu tjstju (da er . . . . der Schwiegervater war) 
14) Gr. τονς γε μην υιούς ον προήγαγεν είς τήν όίκην 15) Gr. μάλα προ-
μηθ-ώς' 16) Gr. ηδει γάρ, οτι και μόνον (SI. asce ϊ) όφ&έντες ελεηθήαονται 
πάντως' 17) Gr. εί δε δή καϊ λόγου μεταλάβοιεν, 18) Gr. ραόίως 
Άλέξανόρον άπολύσεσθαι τάς αίτιας (Sl. winy was auch Akkus, plur. sein 
könnte) 19) Gr. αλλ' οϊ μεν εν Πλατάνη . . . εφρονρονντο. 20) Gr. 
κώμ% Σιδωνίων — In der Vorlage des Sl. hat wohl πόλει Σιδ. gestanden, was 
wohl auch das Richtige sein dürfte, vgl. G. Boettger, Lexikon zu den Schriften 
des FL Josephus, Leipzig 1879, p. 208 sq. 21) Gr. Καταστάς δ' ο βασιλεύς 
22) prjaSetsja vielleicht statt prjažaašetjsja von prjašõi, prjagu = anspannen, 
έκτείνειν. [Eher : stritt er (von prëtisja)] 23) Gr. ώς προς παρόντας διε-
τείνετο Lat: commovebatur 
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auch ihrer beider Schuld bezeugen wolltex). Aber er vermochte 
es nicht, da er keine wahrhaftigen Ankläger hatte2). Auch andere 
Schmähungen richtete er aber gegen sie, sagend : „Schmähungen 
haben sie ausgestossen, und gemurrt haben die beiden gegen 
mich, und beneidet haben sie mich, und Böses gegen mich im 
Schilde geführt, wie um mich zu töten. Selbst aber bin ich da-
für Zeuge"3). Und darnach, als niemand ihm mit dem Wort 
sich widersetzte, so brach jener in Tränen aus4) und sprach5): 
„0 ich Unglücklicher6), о bitter ist mein Sieg, welchen ich gegen 
meine Kinder gewinne

7

)." Und er begann die Richtenden um 
Antwort zu bitten

8

). 
(541) Und als erster sprach Satorninus

9

) : „Würdig sind 
die beiden der Strafe, aber nicht des Todes10). Denn da bei 
mir drei Söhne sind11), werde ich nicht gerecht sein, wenn 
ich fremde Kinder zum Tode verurteile"12). Ebenso sprachen 
auch viele andere13). 

(542) Volumnius14) aber begann, eine grausame Antwort 
zusagen15), und ihm nach verurteilten alle die beiden Jünglinge 
zum Tode16), die einen dem Herodes gefallen wollend17), die 
anderen aber ihn hassend18) und Kinderlosigkeit für den König 
wollend19), niemand aber gegen die beiden Jünglinge zürnend i2°). 

1) Gr. κατηγορεί τε τήν μεν επιβονλήν 2) Gr. ασθενώς ώς αν άπορού-
μενος είς αυτήν ελέγχων, 3) Gr. wesentlich anders : λοιδορίας δε καϊ 
σκώμματα και νβρεις καϊ πλημμελείας μνρίας είς αντόν, α καϊ θανάτου χαλεπώ-
τερα τοις οννέδροις άπέφηνεν. 4) Gr. 'έπειτα μηδενός άντιλέγοντος εποικτι-
οάμενος, 5) Gr. > und sprach; es folgt indirekte Rede, die hier beson-
ders ungünstig gegen die direkte im Sl. absticht. 6) ϊ vor z'lowazniwyï 
az' ist zu tilgen. Es ist, wie es scheint, durch falsche Wortabteilung ent-
standen. Gr. ώς αντός αλίακοιτο — Vielleicht ist das sl. Wort z'lowazniwyï 
aus irgend einem andern verderbt, das mit lowiti (fangen) zusam-
menhing. Doch vgl. Lat: . . . semet ipsum argui miserabiliter 7) Gr. 
και νικών νίκην πικράν κατά τών τέκνων, 8) Gr. επηρώτα τήν γνώμη ν εκάστου. 
LTRC : εκαστον. 9) Gr. κ al πρώτος Σατορνΐνος άπεφήνατο — Es folgt wieder 
indirekte Rede. 10) Gr. κατακρίνειν μεν τών νεανίσκων, αλλ' ον θάνατον' 
SI. do ina statt dostoïna (würdig, Dual. Nom.) 11) Gr. . . . τριών παρε-
ατώτων τέκνων . . . 12) Gr. ob γάρ είναι θεμιτόν αντω . . . ετέρου τέκνοις 
άπώλειαν έπιψηφίσασθαι. 13) Gr. σύμψηφοι δ' αντω καϊ οι όνο πρεσβενταϊ 
γίνονται, καϊ τούτοις ετεροί τίνες ήκολούθηααν. 14) Gr. Ονολύμνιος (MLRC) 
15) Gr. όε της σκυθρωπής αποφάσεως ίήρξατο, 16) Gr. κ αϊ μετ αντόν 
πάντες θάνατον κατακρίνονσιν τών μειρακίων, 17) Gr. όί μεν κολακεύοντες, 
18) Gr. oi δε μισοϋντες Ήρώόην 19) Gr. > und Kinderlosigkeit — wollend, 
20) Gr. καϊ ονόείς όι' άγανάκτησιν. 
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(543) Ebendahin richteten die Aufmerksamkeit
x

) alle Syrer 
und Juden

2

), das Ende der Handlung erwartend
3

). Und niemand 
hätte geglaubt4), dass Herodes grausam und schändlich bis zum 
Kindermorde sei6). Jener aber schleppte seine beiden Söhne 
nach Tyrus6) und von dort schiffte er hinüber nach Cäsarea7). 
Dort überlegte er, in welcher Weise er sie töten solle8). 

(544) Ein Krieger aber, mit Namen Tiron9), ein Freund 
und bekannt dem König und seinen beiden Söhnen10), der ge-
hört hatte, dass er sie töten wolle11), entsetzte sich infolge der 
Grösse des Kummers und verlor seinen Verstand12) und, (um-
hergehend wie ein Verlorener (?)13), rief er14): „Zertreten ist die 
Gerechtigkeit15) und weggezogen16) ist die Wahrheit57), und 
zerflossen ist die Natur18), das Leben hat sich erfüllt mit Ruch-
losigkeit 19) und die Seele des Königs ist geflohen, sein Verstand 
hat sich verwandelt. Sein Wort ist wie der Wind, seine Reden 
sind wie der Morgentau"20). Und dazu fügte er alles hinzu, 
was ein Mensch21) reden kann, der da rast und seinen Leib 

1) Gr. ε'ν&α δη μετέωρος . . . ήν 2) Gr. η τε Συρία πάσα και το Ίον-
δαϊκον Sl. Syrj für Σνροι. 3) Gr. ήν εκδεχομένων (Bekker : εκδεχόμενοι) το 
τέλος τοϋ δράματος' 4) Gr. ουδείς μέντοι νπελάμβανεν ί>) Gr. εσεσ&αι 
μέχρι ζεκνοκτονίας ώμύν Ήρώδην. Im Sl. Dativus absolutus. 6) Gr. ό δε 
,σνρας τονς υίονς είς Τνρον 7) Gr. κάκεΐ&εν διαπλενσας είς Καισάρειαν 
8) Gr. τρόπον άναιρέσεως τοις μειρακίοις εσκέπτετο. 9) Gr. Παλαιός δέ τις 
τον βασιλέως στρατιώτης, ονομα Τίρων, PAM: ονόματι, wie Sl. imenemj (instrum.) 
10) Gr. εχων υιόν σφόδρα σννή&η και φίλον Άλεξάνδρω καϊ αυτός ήγαπηκώς 
ιδία τα μειράκια, — Im si. Text ist etwas nicht in Ordnung, da „Freund" vor 
„bekannt" sehr auffällig ist. Vielleicht ist schon hier der Sohn des Tiron er-
wähnt gewesen, der später vorkommt. 11) Gr. > der — wolle. 12) Gr. 
δι' νπερβολην άγανακτήσεως εκφρων έγίνετο, MLTRC : εγένετο. 13) Gr. 
ischab' fehlt bei Sresnewski ; bei Wostokow, Lexikon der kirchenslavischen 
Sprache, St. Petersb. 1858, I, S. 165 findet sich ischabiti = διαφ&είρειν, perdere. 
Im Gr. fehlt ein entsprechendes Wort an dieser Stelle überhaupt. [Doch sieht 
das Wort mehr wie eine aktive Bildung aus : einer der zugrunde gerichtet 
hat oder richtet ?] 14) Gr. και το μεν πρώτον εβόα περιιων — Das Fol-
gende ist im Gr. durch Umänderung in indirekte Rede ganz besonders unge-
schickt herausgekommen. Die Originalität kann nur auf der Seite der Vor-
lage des Sl. zu suchen sein. 15) Gr. πεπατήο&αι τύ δίκαιον, 16) ot' ide 
17) Gr. άπολωλέναι την άλή&ειαν, 18) Gr. ουγκεχΰσθαι την φνσιν, 19) Gr. 
ανομίας γέμειν τον βίον, 20) Gr. > und die Seele — Morgentau. Man be-
achte den Parallelismus membrorum zweimal nacheinander. Für „geflohen" 
müsste eigentlich „fortgegangen" stehen, da Sl. wiederum ot' ide hat. 
21) Sl. falsch clka (Genet.) statt clk' (Nom.) 
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nicht schont, noch an das Leben denkt·1). (545) Und er trat 
zum König und sprach zu ihm mit Wut'2): „Bist du nicht un-
glückseliger als alle und unsinniger3), der du gegen deinen Leib4) 
auf die Ränkevollen hörst5)? Ich glaube, dass du verhasst bist 
Gotte und den Menschen6), weil du dem Pheroras und der Sa-
lome, die eine Menge Böses getan haben, Verzeihung gewährt 
hast7), jetzt aber, ihnen glaubend, töten willst deine beiden 
Kinder8) und die beiden rechtmässigen Erben deines König-
reiches 9) ; doch den Antipater hinterlassest du10), welchem das 
Herrschen nicht kräftig sein wird11). (546) Sieh aber zu, dass 
nicht auch dem von Seiten der Krieger Hass werde12). Denn es 
ist keiner, der nicht Leid trägt um die beiden Kinder13), und 
von den Befehlshabern zürnen viele, offenbar"14). Und er (?) 
nannte sie bei (ihren) Namen15). Und alsbald ergriff der König 
jene und den (und)16) seinen Sohn17). 

(547) Damals ^ber redete auch Tryphon, der Haarschneider 
des Königs, in seiner Torheit18) : „Grosse Geschenke reichte mir 

1) Gr. καϊ πάν!} ' ο σα δή φειδομένω τον ζην νπηγόρενε το πά&ος. Wieder 
tritt im SI. parallelismus membrorum ein. 2) Gr. τέλος όε καϊ τώ βαοιλει 
τολμήσας προοελ&εΐν .. . εφη . .. Hier hat auch Gr. direkte Rede, aber der Un-
terschied in der Redeweise ist doch merkbar : sie ist viel mehr abgeschliffen, 
aber auch viel blasser als beim Sl. 3) Gr. ,,άλλ' εμοϊ μέν, (εφη,) κακοόαι-
μονέοτατος είναι όοκεΐς, 4) Gr. όστις κατά τών φιλτάτων Sl. na swoju 
utrobu — utroba entspricht eigentlich im Gr. dem Wort κοιλία. Man 
bemerke, wieviel kräftiger die Ausdrucksweise im Sl. ist als im Gr. Heg 
hat auch hier indirekte Rede 5) Gr. πεί&% τοις πονηροτάτοις, 6) Gr. 
> Ich glaube — Menschen, 7) Gl*, ει γε Φερώρα και Σαλώμης καταγνονς 
πολλάκις θ-άνατον 8) Gr. πιστεύεις τούτοις κατά τών τέκνων, 9) Gr. οί 
ее τών γνηοίων περικόπτοντες διαδόχων 10) Gr. έπ' 'Αντιπάτρω καταλείποναι 
μόνψ, 11) Gr. τον εαυτοΐς ε'νμεταχείριστον αίρούμενοι βασιλέα. Im Sl. ist 
der Gedanke ähnlich, aber nicht identisch. Der Übersetzer kann in seiner 
Vorlage nicht dasselbe gelesen haben, was Gr. bietet. [Man könnte auch über-
setzen: welchem kräftig zu herrschen nicht (vergönnt) sein wird.] 12) Gr. 
σκέψαι μέντοι γε, μή ποτε κάκείνω γένηται μίσος iv τοις στρατιώταις add. ό τών 
αδελφών ϋ-άνατος' 13) Gr. ον γάρ εστίν ονκ ελεεί τα μειράκια, 14) Gr. 
τών δε ηγεμόνων και φανερώς άγανακτονοιν πολλοί." 15) Sl. eig.: „und du 
nennst sie mit Namen". Doch ist das wohl Missverständnis eines Abschreibers. 
Statt naricaješi j ich ist wohl zu lesen narica j ich (wie im Text). 16) 
„und" fehlt, ist aber gewiss zu ergänzen. Dann braucht der Sohn oben (S. 134, 
Anm. 10) nicht erwähnt gewesen zu sein. 17) Gr. δ δε βασιλεύς εν&έως 
εκείνους τε και αντόν και τόν vìòv αντον οννελάμβανεν. 18) Gr. Έφ' φ τών 
εκ τής αυλής τις κουρέων, Τρύφων ονομα, προεκπηόήσας εκ τίνος Ο-εοβλαβείας 
(MLTRC : φρενοβλαβείας) εαντοϋ μηνυτής γίνεται. 
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dieser Tiron
1

), damit ich dich mit der Schere erstechen möchte 
beim Haarschneiden"a). (548) Herodes aber, nachdem er das 
gehört, befragte sie peinlich unter schlimmen Qualen3). Tiron 
aber mit dem Sohn duldeten schweigend4), aber der Haarschnei-
der redete ein und dieselbe Rede5). Und er befahl, ihn festzu-
binden6). (549) Sein (Tirons) Sohn aber7), von Mitleid mit dem 
Vater erfasst8), sprach9): „Alles werde ich dir offenbaren10), 
wenn du mir den Vater freigibst"n). Und da er (ihn) freige-
geben hatte, sprach er12): „Alexander hat nachts zu meinem 
Vater geschickt und hat ihn gebeten, dass er dich töten möge. 
Und er machte sich an die Tötung"13). Von der Rede dieses 
sagten die einen, dass sie lügenhaft sei zur Errettung für den 
Vater erdichtet14), andere erachteten, dass sie wahr sei15). 

(550) Herodes aber befahl in dieser Versammlung und in 
Gegenwart der Befehlshaber16), den Tiron und seinen Sohn und 
den Haarschneider vorzuführen17). Und alsbald erschlug sie das 
Volk18), mit Steinen und Stöcken schlagend19). (551) Und er 
sandte seine beiden Söhne nach der Stadt Sebaste20), die von 
Caesarea nahe ist21). Er befahl, sie mit dem Strang zu er-

1 ) Gr. auch in direkter Rede : „κάμε γάρ, εφη, Τίρων ούτος άνέπει&εν, . . 
μεγάλας τέ μοι παρ' Άλεξάνόρον δωρεάς νπισχνεΐτο." 2) Gr οταν 
θ-εραπεύω τω ξνρω σε διαχειρίσασ&αι, (LTRC : διαχρήοασ&αι) . . . . 3) Gr. 
ταϋτ άκούσας 'Ηρώδης τόν τε Τίρωνα σνν τω παιδί και τόν κουρέα βααάνοις 
διήλεγχεν, 4) Gr. καϊ τών μεν αρνουμένων, 5) Gr. τοϋ δε μηδέν πλέον 
λέγοντος, 6) Aus irgendeinem Grunde — wohl durch Abschreiberversehen — 
ist der Name Tirons ausgefallen. Auch sonst ist nicht zu erkennen, wie der 
Sl. zu dieser Übersetzung gekommen ist. Gr. ατρεβλοϋν εκέλενσεν τόν Τίρωνα 
ΰφοδρότερον. 7) Also hat der Name Tirons im vorhergehenden Satze der 
Vorlage gestanden (s. vor. Anm.). Gr. ό δ" υιός 8) Gr. οϊκτείρας 9) Im 
Gr. wieder indirekte Rede. 10) Gr. νπέοχετο τώ βασιλει πάντα μηνύσειν, 
11) Gr. εί χαρίσαιτο τόν πατέρα α'ντα. Sl. otjcu statt -ca 12) Gr. κάκείνον 
δόντος εΐπεν, 13) Gr. wieder ganz kurz referierend : toc ό πατήρ αυτού 
πεισ&εϊς Άλεξάνδρω &ελήσειεν αυτόν άνελεΐν. 14) Gr. τοϋ&' οι μεν είς άπαλ-
λαγην .της τοϋ πατρός αίκίας πεπλάσ&αι, 15) Gr. τίνες δε άλη&ες ελεγον. 
16) Gr. 'Ηρώδης γε μην iv i    o a τών τε Ηγεμόνων 17) Gr. και Τίρωνος 
κατηγορήσας τόν λαόν επ' αυτούς έστρατολόγησεν' Möglicherweise sind die 
letzteren Worte im Sl. nur durch Abschreiberversehen ganz ohne Entsprechen-
des geblieben, da gleich darauf das Volk etwas unvermittelt in Aktion tritt. 
Doch ist auch im Gr. die Darstellung recht unklar, da hier nur Tiron angeklagt 
erscheint. 18) Gr. αύτό&ι γοϋν αναιρούνται μετά τοϋ κουρέως 19) Gr. 
ξνλοις βαλλόμενοι και λίΟ-οις. 20) Gr. πέμψας δε καϊ τούς νιεΐς είς Σεβαστών 
21) Gr. ονααν ου (LC от.) πόρρω της Καισαρείας 
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würgen1). Aber ihre Körper befahl er nach Alexandria zu führen2) 
und sie bei dem Grabe des Alexander Philometor zu begraben3). 
Und das war das Ende für Alexander und Aristobul4). 

Cap. XXVIII. 

(552) Als aber Antipater unabänderliche Erbfolge hatteδ), 
so erhob sich gegen ihn Hass von seiten des jüdischen Volkes6), 
da alle wussten, dass er es sei (?), der den beiden Brüdern den 
Tod bereitet hatte7). Und es entstand ihm8) nicht geringer 
Schrecken9), da er sah10), wie das Geschlecht der beiden Getö-
teten wuchs11). Es hatte nämlich Alexander von Glaphyra zwei 
Söhne erhalten12), Tigranes und Alexander, Aristobul13) aber von 
Bernike, der Tochter der Salome, Herodes und Agrippa und 
Aristobul14), und zwei Töchter15), Herodias und Mariamne16). 

(553) Herodes aber sandte Glaphyra in ihr Vaterland nach 
Kappadozien mit ihrer Habe17), weil er ihren Mann Alexander 
getötet hatte18). Und Bernike, Aristobuls Frau, gab er an 

1) Gr. προσέταξεν άποπνΐξαι. add. καϊ τελεσθ-έντος αντώ ταχέως τον προσ-
τάγματος 2) Gr. τονς νεκρούς είς Άλεξάνδρειον (LR : Αλεξάνδρων) έκέ-
λενσεν άνακομισ&ηναι τό φρούριον 3) Gr. σννταφησομένους Άλεξάνδρω τω 
μψροπάτορι. Dass Alexander, der Vater der Mariamne, den Zunamen Philo-
metor geführt habe, ist nicht bekannt. Man wird eher an eine nachlässige 
Übersetzung von μητροπάτωρ denken müssen. Der Übersetzer hat ja auch, 
wie es scheint, aus Alexandrion Alexandria gemacht [im Sl. steht : des Mutter-
liebenden]. 4) Gr. το μεν ούν 'Αλεξάνδρου καϊ 'Αριστοβούλου τέλος τοιούτον. 
PAM : τοιούτον (ήν suppi. Ρ.) et ut vid. Lat 5) Gr. Άντιπάτρω δε άδήριτον 
ΐχοντι την διαδοχην — Was der Sl. Übersetzer an Stelle von άδήριτον gelesen 
hat, ist unerfindlich. 6) Gr. μίσος μεν άψόρητον έκ τοϋ εθ-νους επεγείρεται 
7) Gr. οτι τάς διαβολάς τοις άδελψοΐς πάσας (Τ : πλάσας et in marg. πάσας) 
έπισνντάξειεν ούτος, — Vielleicht ist s'i (für sy) nicht Partie, praes, von byti 
(sein), sondern fehlerhaft statt sj = dieser. 8) Gr. ύποικονρει δε καϊ — 
H. muss etwas wie ύποκρούει oder προσκρούει gelesen haben, da das Sl. pri-
ražašesja nach Sresnewski hauptsächlich etwas Ähnliches bedeutet. 9) Gr. 
δέος ον μέτριον 10) Sl. fälschlieh widjascj (Akkus.) statt widjašcu (Dativ), 
da auch vorher jemu (ihm) steht. Gr. . . . δρώντι. 11) Gr. ανξανομένην 
(όρώντι) την τών άνηρημένων γενεάν 12) Gr. ήσαν γαρ Άλεξάνδρω μεν etc. 
13) Gr. Άριστοβονλω 14) Gr. add. viol 15) Gr. θυγατέρες δε etc. 
16) Akkus. Mariamni. 17) Gr. τήν μεν ούν Γλαφνραν μετά της προικός 
'Ηρώδης άπέπεμψεν είς Καππαδοκίαν, LTRC : Ήρ. μετά τ. προικός, d. h. die Wort-
folge ist dem Sl. ähnlicher. 18) Gr. ώς άνεΐλεν ' lλέξανδρον, Im Sl. ist der 
Sinn dieses Begründungssatzes deutlicher. 
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seinen Oheim väterlicherseits, Àntipaterx). Denn die Ehe jener 
wollte Antipater, der Sohn des Herodes2), damit er die Salome 
besänftige, die gegen sie (?) feindselig war3). 

(554) Er umgab aber auch den Pheroras mit Geschenken4) 
und mit jeglicher Gefälligkeit5), und die Gewalthaber6) und 
Mächtigen7) Cäsars8), unzählbares Gut nach Rom sendend9). 
Und alle die bei Satorninus10) in Syiienn) wurden von seinen 
Freudengaben erfüllt (?)12). Aber je mehr er gab, umsomehr 
hassten sie ihn13), weil er nicht aus Hochherzigkeit gab14), son-
dern sich vor allen fürchtend verschwendete er aus Angst15), 

(555) Und es geschah, wenn sie ein Geschenk annahmen, 
so waren sie ihm nicht von ganzem Herzen freundlich gesinnt16), 
sondern welchen er gab, dieselben waren ihm Feinde17). Herr-
lichere Geschenke aber machte er von Tag zu Tage18), da er sah, 
dass der König die Waisenliebe19) und Reue empfand20) über 
die Getöteten21). Deswegen sorgte er auch für die von ihnen 
Herstammenden22). 

(556) Und nachdem er versammelt hatte seine Verwandten23) 
und seine Würdenträger24), so stellte er die Kinder in ihre Mitte25) 

1) Gr. 'Αρ. όε Βερνίκην ουνφκισεν ϋ-είω προς μητρός 'Αντιπάτρου* Sl. statt 
θείος πρ. μ. stryi, was den Oheim väterlicherseits bedeutet. Augenscheinlich hat 
der Übersetzer προς μητρός nicht gelesen. 2) Gr. ... δ Αντίπατρος τούτον 
(L : τούτου) επραγματευσατο τόν γάμον. 3) Gr. την γαρ Σαλώμην ούααν 
όιάφορον έξοικειον μένος — SI. falsch na nju (gegen sie) statt na nj (gegen 
ihn). Merkwürdig ist auch der Akkus. Salomii. 4) Gr. περι'ψι όε καϊ τόν 
Φερώραν όώροις 5) Gr. τε και ταΐς αλλαις θεραπείαις 6) eig. wlasti — 
die Gewalten 7) eig. die Kräfte, sile statt sily 8) Gr. καϊ τούς Καί-
οαρος φίλους 9) Gr. ούκ ολίγα πέμπων επί 'Ρώμης (AMLTRC: είς τήν ιΡώμην) 
χρήματα. 10) Merkwürdiger Abschreibefehler : u Rëtornina 11) Gr. 
οϊ γε μήν περί Σατορνΐνον εν Συρία πάντες 12) Gr. ένεπλήσθηααν τών άττ' 
αυτού όωρεών. Sl. radowanii eig. von Freuden [wohl fehlerhaft für darowa-
nii = Schenkungen, Geschenke] 13) Gr. άμισεΐτο όε όιόούς πλεΐον, 14) 
Gr. ώς άν ούκ έκ τον μεγαλοψύχου χαριζόμενος 15) Gr. άλλ' άναλίσκο>ν 
κατά δέος. 16) Gr. αννέβαινεν όε τούς μεν λαμβάνοντας ονόεν μάλλον εννονς 
γίνεσθαι, 17) Gr. χαλεπωτέρους ό' εχθρούς οίς μή όιόοίη. Im Sl. mag auch 
ein ,ne" (nicht) ausgefallen sein. 18) Gr. λαμπροτέρας όε καθ·' ήμέραν 
έποιεΐτο τάς διαδόσεις 19) Gr. ορών τόν βασιλέα παρ' ας αύτός έλπίόας 
είχεν έπιμελούμενον τών ορφανών 20) kajušcesja statt kajušcasja 21) Gr. 
και τήν επί τοις άνηρημένοις μετάνοιαν εμφαίνοντα 22) Gr. όι' ών ήλέει 
τούς έξ εκείνων. Sl. ot' neja statt ot' neju (von ihnen). 23) Gr. Σνναγαγών 
γάρ ποτε (L^: τότε Lat от.) 'Ηρώδης συγγενείς 24) Gr. τε καΐ φίλους 
25) Gr. παραστησάμενός τε τα παιδία 
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und erfüllte mit Tränen seine Augen*) und sprach : „(Ihr) meine 
Geschlechtsgenossen und Würdenträger2). Die Väter dieser hat 
von mir weggenommen ein unbarmherziger und unglückbringen-
der Dämon3). Aber die Natur zwingt mich, an demWaisentum 
dieser Barmherzigkeit zu erzeigen4). Ich werde aber geprüft, 
(ob ich?) wenn ich als Vater nicht glücklich gewesen bin5), so 
doch (als) Grossvater freundlich erscheinen6) und ihnen gute 
Fürsorger aufstellen werde 7). 

(557) Und ich gebe des Pheroras Tochter zur Ehe dem 
ältesten Sohn des Alexander8), damit ihm Pheroras Schwieger-
vater9) werde und notwendiger Vertreter10). Und des Antipater 
Sohn möge nehmen die Tochter des Aristobuln), und mein Sohn 
Herodes ihre Schwester12). 

(558) Und nachdem wir also gesorgt haben13), dass ihre 
Väter nicht tot sein sollen14), so möge, wer mich liebt, eine 
eben solche Absicht haben, und niemand möge meinen Willen 
abschneiden15). Ich bete aber auch zu Gott, Er möge Wohlge-
fallen haben an dieser(m) Ehe(schluss)16), zum Nutzen für mein 

1) Gr. καϊ δακρύων ι-μπλήσας τονς οφθαλμούς 2) Gr. > (Ihr) meine 
Würdenträger 3) Gr. „εμε τονς μέν τούτων πατέρας δαίμων [im Sl. Teufel] 
σκυθρωπός άφείλετο, — Auch im Gr. direkte Rede. 4) Gr. ταντα δέ μοι 
μετά της φύσεως σννίστησιν 'έλεος υρφανίας. 5) Gr. εί και πατήρ έγενόμην 
ατυχέστατος, 6) Gr. πάππος γούν γενέσθαι κηδεμονικώτερος LTRC : φανηναι 
μετριώτερος (dem Sl. ziemlich genau entsprechend). Lat: sim providentior Heg; 
esse sollicitior 7) Gr. και μετ εμε ήγεμόνας αντοΐς άπολιπεΐν τούς εμοϊ 
φιλτάτους. Lat : a quibus post me regantur MLTRC : κηδεμόνας^ αντοΐς Heg : 
defensores PA i. marg. πάππος γοϋν φανήναι μετριώτερος καϊ μή è με κηδεμόνες 
αντοΐς καταλιπεΐν τονς έμοϊ φιλτάτονς. 8) Gr. Diesesmal wird die Rede 
hier lebendiger : εγγυώ δε τήν μεν σήν, ώ (LXTRC от.) Φερώρα, θυγατέρα τφ 
πρεσβυτέρω τών αδελφών (от. Lat Heg „recte judice Destinone") ' Αλεξάνδρου 
παίδων, 9) Gr. > damit ihm Ph. Schwiegervater 10) Gr. "να %ς αύτώ 
κηδεμών αναγκαίος, 11) Gr. τώ δε σώ παιδί, 'Αντίπατρε, τήν 'Αριστοβούλου 
θυγατέρα' add. γένοιο γαρ αν ον τω πατήρ της όρφανής. 12) Gr. κ al τήν 
άδελφήν αυτής ό έμός 'Ηρώδης λήψεται add. πρός μητρός ών άρχιερέως πάππου. 
Ein hier ziemlich unnützer Zusatz. 13) s'z'riwsem' (für s'z'réwâem') 
eig. gesehen haben. 14) Gr. τα μεν ούν εμά ταύτην εχέτω τήν κρίσιν, — 
man bemerke die echt semitische Auffassungsweise im Sl. LTRC: ό αγαπών 
μεν ovv εμε s. den Text zu folg. Anm. 15) Gr. sehr verkürzt : %v διακόψη 
μηδείς τών έμε φιλούντων' PALTRC: διακόψει In LTRC ist augenscheinlich 
der Text in Unordnung geraten, da zweimal unmittelbar nacheinander die 
den Herodes „Liebenden" aufgerufen werden (an 2-ter Stelle: εμε φιλών) 
16) Gr. σνναρμόσαι τονς γάμους С : τούτους τονς 
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Reich und für meine Enkel1), und dass ich diese Kinder mit 
sanften Augen ansehen möge"2). 

(559) Und3) nachdem er dies gesagt4), brach er in Tränen 
aus5) und befahl ihnen, einander die rechten Hände zu geben6). 
Und alsbald ward Antipater übellaunig (?)7) und es ward allen offen-
bar, dass er sehr gekränkt sei8). Denn er hatte geglaubt9), „die 
Ehrung der Waisen wird für mich Verderben sein10)." Und (noch) 
mehr geriet er über alles in Furchtn) , weil die Söhne Alexanders 
zum Verteidiger hatten Archelaus, den Kappadozischen König, 
und Pheroras den Vierfürsten12). (560) Und er erwartete gegen 
sich Hass von selten des Volkes13). Denn allen Juden war es 
leid um die beiden Brüder14). Deshalb auch bereitete sich jener, 
dass er die Ehe(schliessung) zerstören möchte16). 

(561) Aber er fürchtete sich vor dem Vater16), der hart 
war17) und klug18). Und er trat zu ihm und bat19), er möge 
nicht von ihm die Ehre wegnehmen, die, deren er (ihn) gewür-
digt habe20), indem er sprach21): „Weswegen hast du auf mich 
den Königsnamen gelegt, aber die Macht gewährst du andern22)? 
Denn wie wird es mir möglich sein zu herrschen23), wenn 
Alexanders Sohn, den Archelaus zum Grossvater habend und 
den Pheroras zum Schwiegervater, aufwachsen und zum Manne 

1) Gr. εκγόνων Lat : nepotum 2) Gr. τά τε παιδία ταυτϊ (PAM : ταντα. 
Lat : hos) γαληνοτέροις επιδεϊν (PAM : ίδεΐν Sl.: wižu) ομμασιν ή τονς πατέρας 
αντών". Im Sl. wohl nur fehlerhaft : dass ich . . . ansehen (eig. sehen) möge. 
3) Gr. [επειδή] vgl. Nieses Apparat. 4) Gr. ταντα ειπών — sei bedeutet 
wohl nichts anderes als se = dies. 5) Gr. άπεδάκρνσέν Μ: έπεδάκρνοέ 
LRC : έδάκρνσέ 6) Gr. τε καϊ τών παίδων οννήρμοσεν τάς δεξιάς, add. έπειτα 
κατααπααάμενος εκαστον φιλοφρόνως διέλνσεν το οννέδριον. 7) Gr. έπαχνώ&η 
(SI. truchr bystj) δ' ενθνς 'Αντίπατρος 8) Gr. και δήλος ήν απασιν υδυνώμενος 
(L : οδννόμενος) 9) Gr. νπελάμβανεν γαρ 10) Gr. είναι παρά τω πατρί 
την τών ορφανών τιμήν εαντοϋ κατάλνσιν 11) Gr. ανθίς τε κινδννενσειν 
(R : κινδυνενειν i. marg. γρ. κινδννενσειν) 12) Gr. εί προς Άρχελάω και 
Φερώραν οντα τετράρχην βοηθον εχοιεν oi 'Αλεξάνδρου παίδες. 13) Gr. οννε-
λογίζετο δε τό εαντοϋ (ed. pr. : το καθ' ) μίσος (Sl. nenawisti plur.) και τόν τών 
όρφανών ελεον έκ τοϋ εθνονς, 14) Gr. οση τε σπονδή ζώντων και οση μνήμη 
παρά 'Ιουδαίοις τών δι αυτόν άπολωλότων ήν άδελφών. 15) Gr. εγνω δή 
πάντα τρόπον διακόπτειν τάς έγγνας. 16) Gr. Kai τό μεν νπιέναι πανοΰργως 
εδεισε τόν πατέρα 17) Gr. χαλεπόν οντα 18) Gr. καϊ προς τάς υποψίας 
κινονμενον οξέως, 19) Gr. ετόλμησεν δε προσελ&ών ικετενειν αντικρνς 
20) Gr. μή στερίσκειν αντόν ής ήξίωσεν τιμής, 21) Gr. indirekte Rede. 
22) Gr. μηδε αντω μεν ονομα βασιλείας, δνναμιν δε νπάρχειν άλλοις' C: νπερέχειν. 
23) Gr. ον γάρ κρατήσειν τών πραγμάτων, ΡΑ : κρατήσει Rest der direkten Rede. 
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werden wird ? Aber wenn du nun mir die Herrschaft sichern 
willst, so entferne die Söhne deiner beiden Verderber'2). Und 
mögen sie Frauen nehmen von andern"8). 

(562) Denn es waren beim König 9 Frauen. Und er hatte 
von ihnen erzeugt4): den Antipater von der Doris5), und von 
Mariamne, der Hohepriestertochter, — den Herodes6), aber von 
der Samaritanerin Malthaka hatte er zwei Söhne erzeugt : Antipas 
und Archela(o)s 7) und die Tochter Olympias8), und von der Jeru-
salemerin Kleopatra: sowohl den Herodes, als auch den Philip-
pus 9), und von Polas — den Phasaël10), (563) und von Phaedra 
— die Roxane, und von Elpis — die Salome u ). Aber zwei (waren) 
ohne Kinder12). 

(564) Da aber Antipater bat, die Ehe zu verändern13), so 
ergrimmte der König schrecklich14), weil er seine Hartherzigkeit 
und seine grausame Art gegen die Waisen erkannt hatte 15), und 
weil er den Gedanken in betreff der beiden Getöteten gefasst 
hatte16), dass vielleicht auch jene beiden durch Verleumdung 
und böse Ränke gefallen seien17). (565) Und damals mit Wut 
antwortend, vertrieb er den Antipater von seinem Angesicht18). 
Und nach wenigen Tagen nahm er ihn wieder zurück, und da er sich 
zu ihm mit Schmeichelei geneigt, so gehorchte er seinen Reden 19). 

1) Gr. εί προς 'Αρχελάφ πάππω καϊ Φερώραν κηδεστήν ό 'Αλεξάνδρου παις 
προαλάβοι. 2) Gr. > Aber wenn — Verderber. 3) Gr. κατηντιβόλει δε 
πολλής ονσης γενεάς κατά τό βαοίλειον μεταθεϊναι τονς γάμους' Etwas Ähnliches 
mag im Sl. ausgefallen sein, da dort die Überleitung zur folgenden Aufzählung 
der Frauen und Kinder zu fehlen scheint. 4) Gr. ήσαν γαρ τω βασιλεϊ 
γυναίκες μεν εννέα, τέκνα δε εκ τούτων επτά, 5) Gr. αύτός μεν Αντίπατρος 
εκ Δωρίδος, 6) Gr. 'Ηρώδης <?' εκ Μαριάμμης τής τον άρχιερέως θυγατρός, 
7) Gr. 'Αντίπας δε καϊ 'Αρχέλαος εκ Μαλθάκης της Σαμαρείτιδος, 8) Gr. και 
θυγάτηρ 'Ολυμπιάς, add. 9jv ο άδελφιδοϋς αντον 'Ιώαηπος είχεν, 9) Gr. έκ δε 
της Ίεροσολυμίτιδος Κλεοπάτρας Ηρώδης και Φίλιππος, — Sl. falsch Kleopatra 
statt Kleopatry 10) Gr. εκ δε Παλλάδος Φασάηλος. 11) Gr. έγένοντο 
δ' αύτώ και αλλαι θυγατέρες 'Ρωξάνη τε καϊ Σαλώμη, ή μεν έκ Φαίδρας, ή δε 
εξ 'Ελπίδος. (Sl. übersetzt : Nadeže für Nadežja Genet.) 12) Gr. δύο δ' εΐχεν 
άτέκνους, add. άνεψιάν τε και άδελφιδήν. add. χωρίς δε τούτων δύο άδελφας 
'Αλεξάνδρου και Αριστοβούλου τάς εκ Μαριάμμης. 13) Gr. ονσης δε πολυ-
προσώπου της γενεάς ό 'Αντίπατρος εδεΐτο μετατεθήναι τούς γάμους. M et i. m arg. 
Τ : μεταθεϊναι 14) Gr. Χαλεπώς δ' ο™βασιλεύς ήγανάκτησεν 15) Gr. 
καταμαθών αντον τό προς τούς ορφανούς ήθος, 16) Gr. εννοιά τε αύτώ 
παρέστη περί τών άνηρημένων, 17) Gr. μή ποτε κάκεϊνοι γένοιντο τών 'Αν-
τιπάτρου διαβολών αγώνισμα. 18) Gl*, τότε μεν ούν πολλά πρός όργήν άπο-
κρινάμενος άπελαύνει τον Άντίπατρον, 19) Gr. αύθις δε υπαχθείς αντον ταϊς 
κολακείαις μεθηρμόσατο — SI. prikloniw'sja (da er sich geneigt) müsste eigent-
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(566) Dadurch möge jeder Mensch erkennen1), wie stark 2) 
in der Schmeichelei Antipater war3). Obgleich auch Salome, die 
die Schwester des Herodes war 4), mehrfach in betreff ihrer selbst 
bat und die Kaiserin für sie hilfreich war5), dass er sie zur Ehe 
dem arabischen Feldherrn Syllaeus geben möchte6), so folgte 
doch Herodes nicht7), sondern verschwor sich (noch) mehr8), 
dass er grosse Feindschaft gegen sie hegen würde9), wenn sie 
nicht von diesem Bemühen abstehen würde10). Und nach weni-
gen Tagen verlobte er sie mit Alexias u ) und ihre erste Tochter 
gab er dem Sohne des Alexias zur Frau12), aber die zweite seinem 
Oheim väterlicherseits13). 

Cap. XXIX. 

(567) Und dadurch zerstörte Antipater den Waisen die 
Hoffnung14) und veränderte die Ehen zu seinem Nutzen15). Und 
darnach wandelte er wie auf festen Grundlagen16), indem er sich 
"vor keinem fürchtete17). Nachdem er aber zur Bosheit hinzu 
Macht empfangen hatte18), ward er frech und unerträglich19). 
Und da er dem Abscheu des Volkes nicht entfliehen konnte20), 

Jich als Subjekt Herodes voraussetzen ; vieil, hat hier ursprünglich der Dativ, 
absolutus (prikloniw'Susja) gestanden. Gr. add. καϊ αντω μεν τήν 'Αριστοβούλου 
συνωκισεν θυγατέρα, τόν όε viòv αυτόν τη Φερώρα θυγατρί. Irgendetwas über 
die auf Antipaters Betreiben geschlossenen Ehen muss auch in der Vorlage 
des Sl. gestanden haben: § 567 enthält eine Berufung darauf (s. u.) 

1) Gr. Καταμάθοι ό' αν τις, — „dadurch" (tëm') weist vorwärts. 2) 
Wörtlich: wieviel Stärke 3) Gr. όσον ΐαχναεν έν τούτοις κολακευων 'Αντίπατρος? 
add. έκ τον Σαλώμην έν ομοίοις άποτυχεΐν. 4) Gr. ταντην γάρ όή καίπερ 
ούσαν άόελφήν 5) Gr. καϊ πολλά όιο: Αιουίας τής γυναικός Καίσαρος ϊκε-
τενουσαν 6) Gr. γαμηθήναι τω "Αραβι. Σνλλαίψ, 7) Gr. > so folgte 
doch Η. nicht, 8) Gr. όιωμόσατο μεν Lat: non passus est sed juravit 
9) Gr. έχθροτάτην εξειν, — Sl. eig. angefangen hätte zu hegen (imëti nacja). 
Vielleicht darf man lesen: nacjnetj imeti ( = Futurum). 10) Gr. εί μή 
πα'υσαιτο τής σπουδής, 11) Gr. τό όε τελευταΐον άκουσαν Άλεξα τινι τών 
φίλων συνιυκισεν 12) Gr. και τών θυγατέρων αυτής τήν μεν τω Άλεξά παιδί, 
13) Gr. τήν ό' ετεραν τω προς μητρός 'Αντιπάτρου θείω. Auch im Sl. mag ur-
sprünglich „des Antipater" statt „seinem" gestanden haben. Doch ist hier 
derselbe Fehler wie oben § 554 : stryi als Übersetzung von θείος προς μητρός 
— vielleicht fehlte auch hier πρός μητρός Gr. add. τών ό' έκ Μαριάμμης — Φα-
σάηλον. 14) Gr. άιακόψας δε τάς τών ορφανών έλπίδας ο 'Αντίπατρος 
15) Gr. καϊ προς τό συμφέρον αυτω τάς έπιγαμίας ποιησάμενος 16) Gr. ώς 
(om. LTRC et fort. Lat) έπι βέβαιους μεν ωρμει ταΐς έλπίσιν, 17) Gr. > in-
dem — fürchtete. 18) Gr. προσλαβών όε τη κακία τύ πεποιθός 19) Gr. 
αφόρητος ήν 20) Gr. τό γάρ παρ' εκάστω μίσος άποσκευάσασθαι μή δυνάμενος 
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so verschaffte er sich durch Stolz und Drohung Sicherheit1). 
Und Pheroras half ihm2), da er sah, dass jener der wahre 
König sei3). 

(568) Und darnach entstand von seiten der Frauen eine 
nie gesehene Wirrung im königlichen Hause4). Denn des Phe-
roras Frau mit ihrer Mutter und der Schwester, die des Anti-
pater Mutter aufgenommen hatten5), führten sich sehr ungehörig 
auf6). Und sie unterfingen sich, zwei Töchter des Königs zu 
beschmähen7), weswegen er (sie) auch zur Beobachtung be-
stimmte8). Und niemand wagte es, sich ihnen zu widersetzen9), 
(569) als nur Salome 10). Und sie trat zum Könige und erzählte 
ihm11), dass nicht zum Nutzen für ihn, noch zum Wohffür seine 
Angelegenheiten sich die Frauen versammeln12). Jene aber, da 
sie von den Verleumdungen13) und von der Wut des Herodes 
erfahren hatten14), hörten auf, sich offen zu versammeln15). Und 
vielmehr aber stellten sie sich auch vor dem König, als wären 
sie unter einander feindlich16). Deswegen stritt sich auch An-
tipater vor den väterlichen Augen mit Pheroras17). (570) Und 
die Versammlung fand für sie heimlich18) in der Nacht statt19) 
und unter der Beobachtung verlängerte sich ihre Einmütigkeit20). 

1) Gr. έκ τον φοβερός e?va!f τήν άσφάλειαν έπορίζετο. 2) Gr. συνήογει 
δε καϊ Φερώρας 3) Gr. ώς αν ήδη καϊ (om. AMLTRCLat) βαού.εΐ βεβαιώ. 
4) Gr. γίνεται δε καϊ γυναικών σύνταγμα κατά τήν ανλήν, ο νεωτέρους έκίνησεν 
θορύβους' 5) Gr. προσλαβονσα καϊ (от. LTRC) τήν Ά. μητέρα 6) Gr. 
πολλά μεν ήσέλγαινεν [Sl. eig. führten sich sehr ungesetzlich, gesetzwidrig auf] 
add. κατά τό βασίλειον, 7) Gr. ετόλμησεν δε καϊ τον βασιλέως νβρίσαι δνο 
θυγατέρας, — Nach Antiqu. XVII, 34 werden des Pheroras Töchter beschimpft. 
8) Ein recht wenig verständlicher Satz ; doch auch im Gr. ist der Sinn schwer 
zu erkennen : δι α δή μάλιστα ταντην εκείνος προβέβλητο' Lat wieder ganz 
anders : cui rei maxime ab Antipatro erat obiecta. Gr. add. μισόνμεναί γε μήν 
νπ' αντον 9) Gr. τών άλλων έπεκράτουν. 10) Gr. μόνη δε τής ομονοίας 
αντών αντίπαλος ήν Σαλώμη 11) Gr. καϊ βασιλεΐ διέβαλλεν (Τ: διέβαλε) 
12) Gr. τήν σννοδον ώς ονκ επ' άγαθω τών αντον πραγμάτων εϊη. 13) Gr. 
γνοϋσαι δ' εκεΐναι τήν διαβολήν — SI. oni (jene, Nom. plur. masc. gen.) statt 
ony (fem. gen.) 14) Gr. καϊ ώς άγανακτήσειεν 'Ηρώδης, 15) Gr. τής μεν 
φανερας συνόδου καϊ τών φιλοφρονήσεων έπανσαντο, 16) Gr. τονναντίον δ' 
νπεκρίνοντο καϊ διαφέρεσθαι πρός αλλήλας ακονοντος βασιλέως' Auch im Sl. 
steht „auch (und) vor dem Könige" eigentlich am Schluss des Satzes. 
17) Gr. αϊς συννπεκρίνετο καϊ (от. С) 'Αντίπατρος èv τω φανερω προσκρονοιν 
Φερώρα. 18) Gr. συνουσίαι δε ήσαν αντών (LR: αντω) λάθρα 19) Gr 
καϊ κώμοι νυκτερινοί, 20) Gr. τήν τε όμόνοιαν ή παρατήρησις επέτεινεν. S1. 
prowlacjaše (verlängerte, verzögerte) wohl für šesja (verlängerte sich) 

13 
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Aber Salome, welche alles, was bei ihnen getan wurde, wusste
x

), 
erzählte es dem Herodes2). 

(571) Und jener entbrannte vor Wut3), am meisten aber4) 
gegen die Frau des Pheroras5), und, nachdem er alsbald ver-
sammelt seine Verwandten und Würdenträger6), stellte er sie 
vor das Gericht7) und verklagte sie8), weil sie seine Töchter ge-
schmäht hatte9). Und er sprach10): „Du hast den Pharisäern 
gegen mich grosse Geschenke gegeben n ) und hast meine Diener 
angestiftet12) und jegliche Zauberei zubereitet sowohl13) für die 
Speise, als auch für die Kleidung, als auch für das Schuhwerk, 
als auch für das Fuhrwerk14). Erinnere dich, о Pheroras, welch 
einen Tod davongetragen hat Pesias

1 5

) (?), der Hauptmann
16

), 
als ich von deinen Speisen zu essen begehrte und, da Gott 
für mich eingetreten war, nicht (davon) nahm und den Pesias 
sandte17). Weil18) er (davon) kostete, sprangen ihm beide Augen 
hervor und seine Glieder zerfielen Gelenk für Gelenk19) und 
heulend gab er am dritten Tage den Geist auf20). Einst aber, 
als ich den Zügel ergriffen hatte, vertrocknete nach dieser Zeit21) 
die Hand. Wenn sich nicht zu der Zeit ein schlangenfüssiger22) 
Syrer gefunden hätte und das lebendige Pferd durchbohrt hätte 

1) Gr. ήγνόει όε ονόεν Σαλώμη τών πρ$ΐτομένων 2) Gr. καϊ πάντα 
*Ηρώό% όιήγγελλεν. 3) Gr. Έξεκαίετο ό' εκείνος εις όργήν 4) Gr. καϊ 
μάλιοτα (LR : μάλιστα tfè) 5) Gr. add. ταντην γάρ πλέον ή Σαλώμη όιέβαλλεν. 
6) Gr. άθροίσας ούν συνέόριον τών τε φίλων καϊ συγγενών 7) Gr. > stellte 
— Gericht 8) Gr. αλλα τε πολλά τής άνθρωπου κατηγορεί 9) Gr. καϊ τήν 
εις τάς εαυτόν θυγατέρας νβριν, 10) Gr. wieder indirekte Rede. 11) Gr. 
«τι τε Φαρισαίοις μεν χορηγήσειεν μισθούς κατ' αύτοϋ 12) Gr. και τόν άόελ-
ψόν αντω κατασκενάσειεν πολέμιον 13) Gr. ένόησαμένη φαρμάκοις. Der 
ganze Rest der Rede des Herodes bis zu den Worten etwa „Da Pheroras aber 
auch nicht ein Wort u. s. w." fehlt im Gr. überhaupt. 14) SI. i w' jëzd'. 
Nach Miklosich ist jazd' (dasselbe wie jëzd') = vehi, also : das Fahren. Nach 
Analogie der vorhergehenden Worte darf man aber wohl an „das Fuhrwerk" 
denken. 15) Pesija, — ob ΠαίσιοςΊ [Von Berendts ist die Vorschlagssilbe 
übersehen worden : Jespesija] 16) Sl. igemen (statt igemon). Dieser Mann 
wird sonst, wie es scheint, nie erwähnt. 17) Hier scheint als Nominativ 
Pesii vorausgesetzt zu sein. 18) jim' že hier vielleicht = als 19) po 
clonku vielleicht statt po clan'ku oder clën'ku, clën'k' bei Wostokow, 1. c. = 
•αρμός, articulus. 20) Am Rande finden sich in cod. Mosq. Acad. rote, 
wie es scheint, tachygraphische Zeichen. 21) po torn' casë eig. nach 
dieser Stunde 22) Wohl Übersetzung von όφιόπονς, nach W. Stephanus, 
Thesaurus (1824, VI, p. 7104) bedeutet dieses Wort : anguipes, serpentis modo 
incedens, i. e. repens. 
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und meine Hand rasch in das Pferd hineingelegt hätte, so hätte 
mich (die Hand ?) durch heimlichen (?) l) und wunderbaren Tod 
getötet. 

Und ich folterte meinen Stallknecht2). Und er leitete die 
Schuld auf sie3). Und zu alledem hat sie auch auf dich solch 
eine grosse Feindschaft gegen mich gelegt, dass du sowohl Gott, 
als auch die Natur vergessen hast, als auch die Bruderschaft 
und die brennende Liebe und die Würde und die Ehre, welche 
dir meine Arbeit und dieser Kopf gegeben hat. Und jetzt bist 
du feindlich gegen mich und suchst für mich den Tod." 

(572) Da Pheroras aber auch nicht ein Wort zur Antwort 
auszusprechen wagte und heftig um (sein) Weib zitterte, sprach 
Herodes4): „Zwei Möglichkeiten gebe ich dir und eine (von ihnen) 
nimm5). Entweder sage dich von mir los, die Frau aber behalte, 
oder habe mich zum Bruder, diese Frau aber Verstösse6)." Jenem 
aber war die Frau sehr teuer7). Und er sprach8): „Leicht(er) 
ist es mir, das Leben zu lassen, als meine Frau9)!" Herodes 
aber, da er seinem Bruder nichts zu tun vermochte und der 
Schwägerin10), wenn sie ihn auch sehr hassten11), so gebot er 
dem Antipater12), dass er sich nicht unterhalte mit Pheroras, 
noch mit seiner Frau, noch mit seinem Vertrauten13). Jener 
aber übertrat (zwar) nicht (offen) das väterliche Gebot14), heim-
lich aber verbrachte er die ganze Nacht mit denen15). 

(573) Und da er sich vor der Beobachtung der Salome 

1) umorila fem. also wohl die Hand als Subjekt zu denken, nelicnoju 
— vielleicht darf man von lice = das Angesicht schliessen, dass nelicnyi 
bedeutet: der einem nicht vors Angesicht tritt. 2) konedr'zitelja. 
3) nja, eig. sie, Acc. plur. masc. oder fem. Vielleicht ist n ju ? zu lesen, 
Accus, sing. fem. 4) Gr. ganz kurz : τελευταϊον δ' είς Φερώ-
ραν άπέστρεφεν τον λόγον, .... λέγων (Τ ed. pr. : άπέστρεψε). Darnach 
wieder indirekte Rede. 5) Gr. δυοΐν θάτερρν ελέα&αι 6) Gr. -ή Εαυτόν 
άδελφόν ή τήν γυναίκα. 7) Gr. > jenem — teuer. 8) Gr. . . . φήααντος, 
9) Gr. τον δε д-αττον άπολείψειν το ζήν ή τήν γυναίκα . . . 10) Gr. ουκ 'έχων 
ο τι χρή (L от.) όράν > seinem Bruder . . . und der Schwägerin. 11) Gr. 
> wenn sie auch fassten, 12) Gr. μετέβαινεν ετι Άντίπατρον, φ παρήγγειλεν 
MLTRO : παρήγγελλε Sl. aber Aorist 13) Gr. μήτε τη Φερώρα γυναικί μήτε 
αντω μήτ αλλω τ ivi τών εκείνης διαλέγεσΟ-αι. SI. s' Feromj statt s' Feroroju 
od. Feroromj. 14) Gr. ό δε φανερώς μεν αν μετέβαινεν (cod. Med. teste 
Cardwello : παρέβαινε) τό πρόσταγμα, — Im Sl. muss ein dem φανερώς ent-
sprechendes Wort (jawë ?) infolge Versehens ausgefallen sein. 15) Gr, 
λάθ-ρα δε διενυκτέρευεν ονν εκείνοις. 

13* 
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fürchtete1), sandte er zu den- römischen Machthabers sagend, 
dass sie an den Vater schreiben möchten, er solle (ihn) zu Cäsar 
nach Rom senden2). Und sie taten also3). Herodes aber sandte, 
ohne zu zögern4), ihn ab5), indem er auch ein glänzendes Ge-
folge ihm gab6) und alles Wohlgefällige 7) und Geldmittel8) und 
ein Sendschreiben9), worin geschrieben war : Antipater solle König 
sein10) und nach Antipater Herodes Nachfolger in der Herrschaft11), 
der von Mariamne geboren war12). 

(574) Zu derselben Zeit segelte Syllaeus, der Araber, nach 
Italien13) zu Cäsar gegen Herodes (zu wirken)14). (575, 576, 577) 
Und er gab viel Geld dem Fabatus15), dem römischen Proku-
rator 16), und gewann ihn zum Helfer17). Antipater aber gab 
mehr18), neigte den Fabatus zu seinem Willen herüber19). Und 
sofort ward Syllaeus überwunden20). 

(578) Herodes aber ermüdete nicht21), den Pheroras22) zur 
Entfernung der Frau nötigend23). Und mit allen Gedanken 

1) Gr. κ al δεδοικώς τήν έπιτηροϋσαν Σαλώμην Lat : observationem (Sa-
lomes) 2) Gr. πραγματεύεται δια. τών επί τής ' Ιταλίας φίλων τήν είς 'Ρώμην 
άποδημίαν αντψ' (PAMLTR1C : αντωή 3) Gr. γραψάντων γαρ εκείνων δεΐν 
'Αντίπατρον δια χρόνου πεμφ&ήναι προς Καίσαρα, 4) ne podaliw' Gr. ο δε 
ον τι μ ελλήσας 5) Gr. ες έπε μψ εν 6) Gr. &εραπείαν τε λαμπράν . . . 
δονς Lat: cunctis quae usui forent (instructum) eher zu Anm. 7 gehörig. 
7) Sl. ugodnaja Gr. > und alles Wohlgefällige 8) Gr. καϊ πλείστα (δονςj 
χρήματα 9) Gr. τήν τε δια^ήκην κομίζειν, 10) Gr. εν y βασιλενς μεν 
Αντίπατρος εγέγραπτο, 11) Gr. Αντιπάτρου δε 'Ηρώδης διάδοχος 12) Gr. 
ό εκ Μαριάμμης τής τον άρχιερέως &υγατρός γεγονώς. Im Sl. wird die nähere 
Bestimmung dieser Mariamme infolge Versehens (des Übersetzers ?) ausge-
fallen sein. 13) Gr. "Επλευσεν δε καϊ Συλλαϊος ο "Αραψ επί 'Ρώμης, add. 
ήμεληκώς μεν τών Καίσαρος προσταγμάτων, 14) Gr. άνταγωνιονμενος δε προς 
Αντίπατρον add. περί ών — δυνατωτάτων. 15) Gr. πείσας δε πολλοίς χρή-
μασιν Φάβατον 16) Gr. τον Καίσαρος διοικητήν 17) Gr. εχρήτο βοηΟ-ω 
και κα&' Ήρώδου. 18) Gr. πλείονα δε δονς 'Ηρώδης 19) Gr. άφίστησίν 
τε από Συλλαίου Φάβατον 20) Dieser Satz steht im SI. an Stelle alles 
dessen, was im Gr. folgt von § 575 καϊ δι' αντον an bis § 577 άνεπέμφθ-ησαν 
είς 'Ρώμην — entspricht aber eigentlich nicht dem hier Erzählten. Von einer 
Überwindung des Syllaeus ist nicht die Rede. 21) oslabljase eig. (nach 
den Lexika) nur transitiv gebraucht. Doch haben wir hier nur wörtliche 
Übersetzung von άνίει, das vorherrschend, allerdings nicht ausschliesslich, 
transitive Bedeutung hat. Gr.'Ηρώδης δε ονκ άνίει 22) Sl. fälschlich Dativ : 
Ferorë 23) Gr. Φερώραν βιαζόμενος άπαλλαγήναι τής γυναικός — Vielleicht 
ist im Sl. vor ženy (der Frau) ein ot' (von) ausgefallen ; dann könnte auch 
dort übersetzt werden : Trennung von der Frau. 
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suchte er, dass er sie für ihn1) zugrunde richte2). Denn viele 
Klagen hatte er gegen sie3), bis er bis über die Kraft erbittert 
wurde und den Bruder von sich wegtrieb und (zwar) mit ihr4). 

(579) Und Pheroras5) ging weg in sein Vierfürstentum6). 
Und er schwor7) : „Dann werde ich nach Jerusalem zurückkehren, 
wenn mir Kunde werden wird, dass Herodes verschieden ist"8). 
Und als darnach Herodes krank war9), so sandte er nach diesem 
Bruder10), da er einige Vermächtnisse ihm auftragen wollte u). Und 
obgleich er ihn inständig bat12), so kam er (doch) nicht zu ihm 13). 
(580) Und während Herodes wieder geheilt wurde14), kam jedoch 
über Pheroras Krankheit15). Und es erfand sich Herodes fried-
fertiger als er16) und kam ihn zu besuchen17). Und mit zer-
schlagenem Herzen suchte er, was wohlgefällig seinem Leiden 
war18), aber es vermochte nicht die Liebe die Krankheit zu über-
winden19). Denn nach nicht vielen Tagen starb Pheroras20). 
(581) Obgleich aber Herodes von ganzer Seele ihn liebte21) und 
über ihn weinte22), so sprach das Volk dennoch, dass durch 
Vergiftung von seiten des Herodes Pheroras gestorben sei23). 

Und sie begruben ihn in Jerusalem24) mit glänzender Ehre25). 
Und er ordnete für alles Volk Trauer an26). 

1) jemu (Dativ), vielleicht auf Herodes selbst zu beziehen ; es ist 
dann ein dativus cum infinitivo anzunehmen. 2) ούδ' (R2: και Τ2: 
άείδ' Ρ : ό δ' AML2: ο δε έπενόει μηχανήν δι' ής αν τιμωρήβαιτο τήν 
αν&ρωπον 3) Gr. παλλάς τον μίαονς έχων αίτιας, 4) Gr. ι'ω ς 
νπεραγανακτήσας (Lat : supra modum indignatus) ovv αύτη καϊ τόν άδελ-
ψόν έκβάλλει. 5) Gr. Φερώρας δε add. άγαπήσας τήν νβριν 6) Gr. 
απαλλάσσεται μεν είς τήν εαντοϋ τετραρχίαν 7) Gr. ομόσας 8) Gr. wieder 
indirekte Rede : ορον εξειν ένα τής φυγής τόν Ήρώδου д-άνατον καϊ μηδέποτε 
προς ζώντα νποστρέψειν. 9) Gr προς νοσοϋντα τόν άδελφόν . . . . 
10) Gr. καίτοι λιπαρώς μεταπεμπόμενον 11) Gr. εβούλετο γάρ αύτώ τινας 
έντολάς καταλείψειν ώς τε&νηξόμενος 12) Gr. s. Anm. 10 13) Gr. 
επανήλ&εν δε ούδε . . . . (vor Anm. 9) 14) Gr. αλλ' ό μεν παρ' ελπίδα 
σώζεται, 15) Gr. μετ ον πολν δε νοσεί Φερώρας, 16) Gr. ενρίσκετο 
δε Ηρώδης μετριώτερος' 17) Gr. και γάρ ηκει πρός αντόν. Sl. idetj (er 
kommt) 18) Gr. και σνμπα&ώς έθ-εράπενεν. LTRC : ε&εράπενσεν. 19) Gr. 
ού μήν νπερίσχνσεν τοϋ πά&ονς· 20) Gr. μετά γάρ Ιμέρας ολίγας άπο&νήοκει 
Φερώρας. 21) Gr. ον καίπερ άγαπήσας Ηρώδης μέχρι τελευταίας ημέρας 
22) Gr. > und — weinte, 23) Gr. ομως και αύτόν άνελεΐν εφημίσ9η φαρμάκω. 
24) Gr. τόν γε μήν νεκρόν είς ' Ιεροσόλνμα κομίσας 25) Gr. . . . και κηδείας 
ήξίωσεν λαμπροτάτης. 26) Gr. πέν&ος τε μέγιστον ολω τώ ε&νει κατήγγειλεν 
(vor Anm. 25) Gr. add. ενα μεν δή τών Αλεξάνδρου και Αριστοβούλου φονέων 
τοιοϋτον περιέρχεται τέλος. 
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Cap. X X X . 

(582) Und es ward des Pheroras Ende1) der Anfang (dessen, 
was) gegen Antipater (sich richtete)2). Denn einige Männer von 
seinen Freigelassenen3) kamen traurig zum König und sprachen4): 
„In Wahrheit durch Vergiftung ist Pheroras zugrunde gerichtet 
worden5). Denn es brachte ihm seine Frau eine Speise, ange-
macht mit Gift6), und legte sie in seinen Mund7), und sofort er-
griff ihn Leiden und Krankheit8). (583) Es hatte nämlich seine 
Schwiegermutter zwei Tage vorher eine Frau aus Arabien her-
beigerufen 9), eine Zauberin und die die Kräuter kannte10), damit 
sie einen Liebestrank bereite n ) und ihn dem Pheroras eingebe12). 
Jene aber, da sie eine Weisung des Syllaeus im Herzen hatte13), 
hat an Stelle des Liebestrankes einen tödlichen eingegeben" ]4). 

(584) Durch diese Rede ward der König gleichwie durch-
bohrt15). Und er befragte peinlich alle Frauen, die in seinem 
Hause waren16). Und eine von ihnen rief gepeinigt17): „Gott, 
Regierer von Himmel und Erde, räche du (mich) an der Mutter 
des Antipater18), welche für uns alle die Urheberin von all diesem 
Bösen ist"19). Und als der König dieses Wort aufgenommen 

1) Ferorowa skoncania Genetiv sing, oder Nom. plur. : doch wird besser 
Ferorowo skoncanije, Nom. sing., zu lesen sein. 2) Es scheint etwas im Sl. 
zu fehlen. Gr. Μετέβαινεν δ' επί τον αν&έντην 'Αντίπατρον ή ποινή τόν Φερώρα 
д-άνατον αρχήν λαβονσα. 3) Gr. τών τούτον γάρ τίνες άπελενθ-έρων 4) Gr. 
κατηφείς τω βαοιλει προσελ&όντες . . . ελεγον Obgleich es nicht ausdrücklich 
angedeutet ist, dass im Sl. direkte Rede eintritt, so wird man nach den vjelen 
analogen Fällen es schliessen dürfen, ebenso aber auch weist die lebendigere 
Fassung der Worte darauf hin. 5) Gr. τον άόελφόν αντον διεφ&άρ&αι 
φαρμάκοις (ελεγον). 6) Gr. προαενεγκεΐν μεν γαρ αντω τι τήν γυναίκα τών 
ού αυνήθ-ως εοκευααμένων, 7) Gr. φαγόντα δ' 8) Gr. εν&έως είς τήν 
νόοον καταπεαεΐν. 9) Gr. άγηοχέναι (Sl. prewabi statt priwabi Aorist) τε 
προ δνοϊν ημερών τήν μητέρα αντής καϊ τήν άδελφήν 10) Gr. γύναιον εκ 
τής 'Αραβίας φαρμάκων 'έμπειρον, 11) Gr. οπως φίλτρον σκευάαη τω Φερώρα, 
[Sl. eig. ein Liebeskraut]. 12) Gr. > und — eingebe. 13) Gr. Σνλλαίον 
πραγματενσαμένον' τούτω γάρ ήν (Lat : fuisse) γνώριμον. 14) Gr. (vor 
Anm. 13) δεδωκέναι δε άντί τούτον д-ανάαιμον 15) Gr. Πληγείς ούν ό βασι-
λεύς νποψίαις πλείοαιν 16) Gr. 9εραπαίνας τε και τινας τών ελεν&έρων 
έβασάνιζεν. 17) Gr. εβόα δέ τις èv ταϊς άλγηδόαιν 18) Gr. ,,&εός ό γήν 
και ούρανόν διέπων μετέλ&οι τήν 'Αντιπάτρου μητέραBeachtenswert ist, dass 
auch Gr. hier direkte Rede hat; der Anrede an Gott (beim Sl.) entspricht im 
Gr. die Wunschform des Ausdruckes. 19) Gr. . . . τήν τούτων ήμΐν τών 
κακών αίτίαν . . . 
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hatte, erfragten sie1) das Frühere und er suchte die Wahrheit2). 
(585) Das Weib aber offenbarte ihm, wie des Antipater Mutter 
sich mit Pheroras liebte3), dem Ehebrecher, und wie heimlich 
sich zu versammeln pflegten Antipater und Pheroras und die 
Frauen4). „Und wenn sie von dir gekommen waren, tranken 
sie gemeinsam die ganze Nacht5), indem sie zu sich liessen weder 
einen Sklaven, noch einen Freien6), weder jemand männlichen 
Geschlechts noch weiblichen" 7). 

(586) Und als also dieses Weib sprach8), so befahl der 
König, alle Sklavinnen einzeln zu foltern9). Und da sie geschla-
gen wurden10), erteilten sie alle einstimmige Antwort, gleich-
wie auch jenes Weib geredet hatte11). Und dazu fügten sie 
hinzu12 : dass18) mit entsprechendem Gedanken14) Antipater nach 
Rom und Pheroras in sein Vierfürstentum gegangen seien15). 
Denn häufig hätten sie untereinander gesprochen16): „Nach der 
Tötung des Alexander und Aristobul ist Herodes über uns beide 
hergefallen und über unsere Frauen17). Denn der nicht die 
Mariamne noch die von ihr Geborenen geschont hat, wie wird 
der einem andern Gnade erzeigen18)? Und besser ist es für 

1) ispytaša (eig. ispytašja) 3. Pers. Plur. 2) Gr. ταύτης της >άρχης ό 
βασιλεύς λαβόμενος επεξήει πρόσω τήν άλή&ειαν. Lat : persequebatur ulterius in-
daginem veritatis. Statt επεξηει will Destinon επεζήτει LTRC : άλή&ειαν επιζητών 
ganz offenbar durch den Text der Vorlage von Sl. beeinflusst. 3) Gr. ή de 
γυνή τήν τε φιλίαν της 'Αντιπάτρου μητρός προς Φερώραν καϊ τάς εκείνου γυναίκας 
εόήλον — Im Sl. ist als Form des Namens oftPheroros neben Pheroras vorausge-
setzt. 4) Gr. και τάς λα&ραίας αντών συνόδους, 5) Gr. οτι τε Φερώρας καϊ 
'Αντίπατρος σνν εκείναις πίνοιεν νποστρέψοντες άπό τον βασιλέως δι' ολης νυκτός 
— wieder indirekte Rede statt der direkten. 6) Gr. μηδένα μήτε οΐκέτην μήτε 
д-εράπαιναν έώντες παρατυγχάνειν. 7) Gr. > weder jemand — weiblichen". 
8) Im Gr. zum Vorhergehenden gezogen : μία δή τών έλευ&έρων ταντα μηνύει. 
9) Gr. Τάς δε δούλας χωρίς εκάστην Ηρώδης έβασάνιζεν. L. : εβασάνισεν (S1. 
powelë, Aorist) ' 10) Gr. > da sie geschlagen м urden. 11) Gr. έρρή&η 
δε παρά πάσαις τά προειρημένα σύμφωνα, MLTRC: αυμφώνως 12) Gr. > 
und — hinzu. 13) Gr. κ al διότι (Niese). A ex corr. δή (ότ ι, wohl richtig. 
14) swojim' promyslom' — swoi (sein) kann nach Sresnewski ad v. auch 
„entsprechend" bedeuten. Gr. κατά συνϋ-ήκην. 15) Gr. 'Αντίπατρος μεν είς 
Ρώμην, Φερώρας δ' νποχωρήσειεν εις τήν Περαίαν' 16) Gr. πολλάκις γάρ 
αντονς διαλαλεϊν, 17) Gr. wiederum Referat: ώς μετ' 'Αλέξάνδρον καϊ 
Άριστόβουλον επ' αντονς 'Ηρώδης μεταβήαεται και τάς εαντ,ών γυναίκας. 18) Gr. 
ού γαρ φείσεσ&αι (codd. φείσασ&αι, wohl unter Einwirkung der Vorlage des 
Sl.) μετά Μαριάμμην και τονς έξ έκείνης ετέρου τινός, Man beachte die volle, 
lebendige Redeweise im Sl. 
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uns beide, ferne weg zu fliehen von diesem wilden Tier1)." 
(587) Und Antipater habe häufig seiner Mutter gegenüber ge-
weint, sagend2): „Ich bin schon grau3), aber mein Vater er-
neuert sich alle Tage4). Und es wird mich das Ende ereilen, 
bevor ich herrschen werde5). AVenn aber auch der Vater früher 
sterben sollte6), aber wann wird das geschehen7)? Oder wen 
wird Gott würdigen, das zu sehen8)? Dennoch wird mir Ehre 
und Genuss kurz sein9). Und bald wird es zu Ende sein10). 

(588) Es wachsen aber gegen mich und gegen meine Kinder 
die Köpfe der Hydra11) (?). Gleichwie Herakles mit dem Schwert 
die 100 Köpfe jenes Tieres abzuhauen suchte und, während er 
bis zum letzten Kopf (noch) nicht gelangt12) war, wieder die 
Köpfe aufwuchsen, bis er den lolaos13) zu Hilfe nahm ; (und 
gleichwie) während Herakles hieb, lolaos mit einem Feuerbrand 
die durch den Hieb getroffenen Stellen ausbrannte und dadurch 
das Wachsen der Köpfe jenes Tieres aufhörte, — ebenso habe 
auch ich den Aristobul und Alexander abgehauen, aber des-
wegen ist für mich kein Nutzen (da)14). Denn es sind die an 
ihrer Stelle (stehen), ihre Söhne da1б

), aber einen lolaos zum 
Gehilfen habe ich nicht

1 6

). Und ich weiss nicht, wie sich mein 
Wunsch erfüllen soll17). Und za alledem gibt er mir nicht die 
Gewalt, von meinen Kindern einen Erben meinem Reiche zu 
hinterlassen18). Denn über mein Reich hat er befohlen nach 
meinem Ende dem Herodes zu herrschen, der von der Mariamne 
ist19). Ich meine jedoch, dass er bereits durch Alter auch den 

1) Gr. ωοτε αμεινον είναι φενγειν ως πορρωτάτω τοϋ 9-ηρίον. 2) Gr. 
πολλάκις όε άποόνρόμενον προς τήν μητέρα τον Αντίπατρον ειπείν, Es folgt auch 
weiterhin indirekte Rede. 3) Gr. ώς αυτός μεν εϊη πολιός ήόη, 4) Gr. 
νεάζοι όε καθ-' ήμέραν ό πατήρ, 5) Gr. φ&άσαι ό' αν τάχα και τελευτήαας 
πριν αρξαα&αι βασιλείας άλη&οϋς. 6) Gr. εί όε και ποτε εκείνος τελευτήαειεν 
7) Gr. πότε ό' αν γένοιτο τοντο. 8) Gr. ~> oder — sehen. 9) Gr. παν-
τάπασιν αντω τήν άπόλαυαιν τΐ/ς διαδοχής γίνεσ&αι ανντομον. 10) Gr. >· und 
bald — Ende sein. 11) Gr. νποβλαστάνειν δε τάς τής νδρας κεφαλάς, S1. 
kudr'ni glawy, etwa — Lockenköpfe (kudri = die Locken, krausen Haare). 
12) Gr. došedše, Nom. plur. wohl für došedšu, Dat. absol. (während er . . . ge-
langt war). 13) SI. Iolëja. 14) Gr. > · Gleichwie Herakles — kein 
Nutzen (da). 15) Gr. τονς 'Αριστοβούλου και 'Αλεξάνδρου παϊδας. 16) Gr. 
> aber zum Gehülfen einen Iolaus (Oleja) habe ich nicht. 17) Gr. > und 
ich weiss nicht — soll. 18) Gr. άφηρησ&αι ό' αντόν νπό τοϋ πατρός και 
τήν επί τέκνοις ελπίδα' 19) Gr. όιάόοχον γάρ ον τών αντοϋ τινα παίδων 
μετά τήν τελεντήν, άλλα τον εκ Μαριάμμης Ήρώδην γεγραφέναι. 
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Verstand verloren hat, wenn er sich stellt, als ob auch nach 
seinem Tode seine Rede und seine Niederschrift fest sein wür-
den Aber er weiss nicht, wie ich darüber nachdenke, wie 
ich auch nicht einen einzigen von seinem Geschlecht zurück-
lassen werde2). 

(589) Mein Vater, mehr als alle Väter ein Grund zum Ab-
scheu3), (ist) vielmehr aber auch ein Bruderhasser4). Denn er 
hatte mir 100 Talente gegeben5), damit ich nicht Freundschaft 
und Verkehr mit Pheroras unterhalten sollte6). Aber ich bete 
zu Gott7), dass er ganz deswegen (?)8) uns nur am Leibe leben-
dig lassen möge9). Aber unmöglich ist es, vor einer solchen 
blutdürstigen Schlange zu entfliehen10), weil11) es niemandem 
erlaubt ist, offen befreundet zu sein12), sondern heimlich und 
mit Not und mit Zittern sprechen wir einer mit dem andern 13). 
Aber anders14) wird es werden15), wenn wir männliche Hände 
und Verstand erlangen werden" 16). 

(590) Und also sprachen jene gepeinigten Weiber17), auch 
dass er denke, mit Pheroras in dessen Land zu fliehen18). Und 

1) Gr. καϊ κατά τοντο γε παντάπασιν παραγηραν οίύμενον αντον καϊ δια&ή-
κας μενεΐν κνρίας" 2) Gr. αντόν γάρ προνοήαειν μηδένα τΓ/ς γενεάς άπολιπείν. 
Die ganze Stelle, die die Rede des Antipater enthält, ist augenscheinlich bei 
Gr. nur im Auszug wiedergegeben. 3) Gr. nacalo gnušeniju. Vielleicht vom 
Abschreiber verlesen für na cadognušenije = zum Kinderhass oder zum Abscheu 
vor Kindern (seil, mehr geneigt) Gr. οντα γε μήν τών πώποτε πατέρων μισοτεκ-
νότατον Ήρώδην — Dem οντα entspricht noch im Sl. ein syi, Nom. sing., — 
so dass wohl ων in der Vorlage gestanden haben wird. 4) Gr. πολν 
μάλλον είναι μιαάόελφον Im Sl. wird jestj (ist) ausgefallen sein. 5) Gr. 
δούναι γοϋν αντω πρώην εκατόν τάλαντα 6) Gr. επί τω μή διαλέγεο&αι 
Φερώρα. add. τοϋ δε είπόντος ,,τί γάρ αντόν έβλάπτομεν;" άποκρίναο&αι τόν 
Αντίπατρον 7) Gr. ,,εΐϋ-ε etc. ante ε'ί&ε aliquid excidisse putat Destinon 
(Niese). 8) Gr. wse о torn' — vielleicht ist zu lesen : wse ot'im' = nach-
dem er alles fortgenommen. Gr. (εϊΟ-ε) πάντα ήμας άφελόμενος 9) Gr. 
γνμνονς εάοειεν ζώντας. 10) Gr. άλλ' άμήχανον εκφνγεΐν οντω φονικυν 
д-ηρίον, 11) j im' že, vieil, stand in der Vorlage: εφ' ф. Gr. παρ' φ 
12) Gr. (παρ' φ) μηδε φιλειν τινας εξεοτι φανερώς. 13) Gr. λά&ρα γοϋν νύν 
άλλήλοις οννεαμεν, LTRC от. νϋν. glmj (= sprechen wir) wohl aus Versehen 
statt glm'. 14) inoko (allein, einzig) richtiger wohl ino (anders). 15) Gr. 
έξέοται δε φανερώς, 16) Gr. εάν οχώμέν (Sl. priimetj, 3. sing, statt dessen 
ist wohl zu lesen : priimem' 1. plur.) ποτε ανδρών φρόνημα και χείρας." 
17) Gr. Ταϋτ' ελεγον ai βααανιζόμεναι, 18) Gr. καϊ οτι Φερώρο.ς βονλεν-
ααιτο φνγεΐν μετ' αντών (PL^RC : αντόν) είς Πέτραν (Τ : Περαίαν С : τήν ΓΙε-
ραίαν, Lat : Petram). Das Präsens : dumajetj (er denke) wird durch falsche 
Übersetzung von βονλενααιτο entstanden sein. Die Aussagen scheinen auf 
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es fasste Glauben Herodes an alles, was gesagt wurde
1

), nach-
dem er die Sache von den 100 Talenten erfahren

2

). Denn allein 
zu Antipater hatte er damals von ihnen gesprochen

3

). Und es 
brach der Zorn zuerst gegen Doris aus, die Mutter des Antipater

4

). 
Und nachdem er sie von allen ihren Schmuckgegenständen ent-
blösst hatte5) und von einer Menge von Talenten6), vertrieb er 
sie, nun zum zweiten Male7). (591) Aber die Weiber des Phe-
roras, die überführt waren, pflegte er von (den Folgen) der Pei-
nigung8). Und es überfiel ihn unsagbare Furcht9) und er be-
gann ein Denken zu haben, das sich wie der Wind zu wenden 
pflegte10). Und viele von den Unschuldigen peinigte e r n ) , nach-
helfend 12), damit nicht einer von den Schuldigen entgehe13). 

(592) Und nachdem er den Verwalter Antipaters ergriffen14), 
fesselte er ihn15). Und der bekannte16), dass Antipater nach 
Ägypten wegen eines giftigen Krauts gesandt habe17), welches 
Antiphilos herbeibrachte18) und dem Theudion und dem Phe-
roras einhändigte19). Denn denen beiden hätte Antipater be-
fohlen, den Herodes zu töten20), während er selbst in Rom sein 
würde21). Aber Pheroras hätte seiner Frau jenes Kraut ge-

eine Zeit zu gehen, da heide, Antipater und Pheroras, noch an ein und dem-
selben Orte waren, vgl. 586 : πολλάκις γάρ αντονς διαλαλεΐν, auch 589 : τον όε 
είπόντος etc. Im Gr. steht noch etwas Unwahrscheinliches : μετ' αντών, das 
grammatisch nur auf die Sklavinnen gehen kann. Überdies ist eher eine 
Aussage über Antipater zu erwarten als über Pheroras. Die Lesart είς Περαίαν 
scheint auch darauf hinzudeuten, dass hier von einer Flucht des Antipater 
nach Peraea die Rede gewesen ist. 

1) Gr. έπίστευσεν ό' 'Ηρώδης πάσιν τοις λεγομένοις 2) Gr. εκ τών 
εκατόν ταλάντων 3) Gr. μόνω γαρ Άντιπάτρω διείλεκτο περί αντών. 4) Gr. 
αποσκήπτει δ' είς πρώτην ό &υμός Λωρίδα την 'Αντιπάτρου μητέρα' 5) Gr. 
και γνμνώαας αυτήν παντός ον όεόώρητο κόσμου 6) Gr. πολλών δ' ήν (LR: δη) 
ταλάντων, 7) Gr. έκβάλλει δεύτερον. 8) Gr. τάς δε Φερώραν γυναίκας 
από τών βασάνων έτημέλει διηλλαγμένος. 9) Gr. επτόητο δε τώ φόβω 
10) Gr. και πρός πασαν νπόνοιαν εξερριπίζετο 11) Gr. πολλούς τε τών ούκ 
αιτίων εϊλκεν εις βασάνους 12) pospešjstwuja eig. „helfend", Gr. δεδοικώς, 
13) Gr. μή τινα τών αίτιων παραλίπη. 14) Gr. Καν τούτω τρέπεται πρός τόν 
Σαμαρείτην 'Αντίπατρον, £!ς ήν έπίτροπος 'Αντιπάτρου. Vielleicht hat auch im 
Sl. oder in der Vorlage der Name des Verwalters (Antipater) gestanden und 
ist nur aus Versehen weggelassen worden. 15) Gr. βασανίζων δε αυτόν 
16) Gr. ηκουσεν 17) Gr. οτι μετεπέμψατο μεν 'Αντίπατρος έξ Αιγύπτου δηλη-
τήριον φάρμακον έπ' αυτόν 18) Gr. διά τίνος τών εταίρων 'Αντιφίλου, 
19) Gr. λάβοι δε παρ' εκείνον Θευδίων ό &εΐος 'Αντιπάτρου καϊ παραδοίη Φερώρα' 
20) Gr. τούτω γάρ έντείλασθ-αι τόν 'Αντίπατρον Ήρώδην άνελεΐν 21) Gr. 
'έως αύτός έστιν εν 'Ρώμη της υπονοίας κεχωριμένος' 
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geben1). (593) Und es sandte der König nach ihr2) und be-
fahl ihr, jenes Kraut zu bringen8). Und jene, nachdem sie 
ausgegangen4), vorgebend, das Kraut zu bringen5), warf sich 
von einer Höhe hinab6), zuvorkommend der Anklage und Pei-
nigung7). Durch die göttliche Vorsehung aber8), welche gegen 
Antipater die Vergeltung heraufführen wollte9), schlug das Weib 
nicht auf den Kopf auf, sondern auf die Hüfte10), und entging 
dem Tode11). (594) Und als sie herbeigeführt war12), heilte sie 
der König13) durch wohlriechende Kräuter (?)14) und fragte sie, 
weswegen sie sich von der Höhe hinabgeworfen habe15). Und 
er schwor, wenn sie die Wahrheit sagen würde, dass er sie dann 
nicht durch Poltern umbringen werde16), wenn sie aber die Wahr-
heit verheimlichen werde17), so Werde er ihren Körper zermal-
men 18) und nicht gestatten, sie zu beerdigen19). 

(595) Das Weib aber, nachdem es zu sich gekommen war 
und aufstöhnte20), sprach: „Warum auch soll ich noch das Ge-
heimnis bewahren21), nachdem Pheroras gestorben ist, und 
(etwa)22) um zu retten den Antipater, der für uns alle der Ver-
derber ist23)? Höre, König, und Gott sei mit dir! Möge er in 
betreff meiner Zeugnis ablegen (?)24), er, der von der Wahrheit 
zu wanken nicht vermag25). (596) Als du bei Pheroras weinend 
sassest und jener damals von diesem Leben zu scheiden im 

1) Gr. Φερώραν δε щ γνναικί παραϋ-έσϋ-αι τό ,φάρμακον. 2) Gr. ταν-
την ό βασιλεύς μεταπεμψάμενος TLRC от. ο βασιλεύς. 3) Gr. αντίκα το 
ληφ&εν έκέλενσεν κομίζειν. 4) Gr. ή ό' εξεισι μεν 5) Gr. ώς κομιοϋσα, 
6) Gr. ρίπτει ό' εαυτήν άπό τοϋ τέγονς 7) Gr. τόν τε ελεγχον και τήν εκ 
τοϋ βασιλέως αίκίαν φ&άνουσα' 8) Gr. προνοία ό', ώς εοικεν, &εοϋ 9) Gr. 
μετιόντος Αντίπατρον 10) Gr. ούκ επί κεφαλήν αλλ' έπΐ 9-άτερα πεσοϋοα 
11) Gr. διασώζεται. 12) Gr. κομισ&εΐσαν ό' αύτήν 13) Gr. è βασιλεύς 
άνακτηαάμενος, add. κεκάρωτο γάρ από τοϋ πτώματος, 14) Gr. >> durch 
wohlriechende Kräuter (dobrow'nnymi aramaty) 15) Gr. ήρώτα δι' 'ήν 
αΐτίαν ρίψειεν εαντήν, 16) Gr. εί μεν ειποι τάλη&ές, άφήσειν πάσης τιμωρίας 
έπομνύμενος, 17) Gr. εί δ' νποστείλαιτό, 18) Gr. όαπανήσειν αυτής èv 
βασάνοις το σώμα 19) Gr. καϊ μηδε τάφο> καταλείψειν. 20) postenawši 
eig. „nachdem es aufgestöhnt". Gr. Πρός ταϋθ·' ή γυνή μικρόν διαλιποϋσα 
21) Gr. ,,και τί γάρ, εΐπεν, %τι φείδομαι (Lat : custodio) ίών απορρήτων 22) Gr. 
ή С ή et fort. Lat ; spurium vid. nisi forte quid excidit (Niese) 23) Gr. 
σώζουσα τόν απολέσαι)τα πάντας ημάς 'Αντίπατρον ; 24) w'slëdjstwujetj 
= er möge folgen. Es wird zu lesen sein : w's'wëdëteljstwujetj = er möge 
Zeugnis ablegen. Gr. ό μάρτυς εμοί 25) Gr. της άλη&είας πλανη&ηναι μή 
δυνάμενος' 
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Begriff warχ), so rief er mich herbei2) und flüsterte3), sagend4): 
„0 Weib, nicht erreicht hat meine Seele die gute Gesinnung 
und die Bruderliebe meines Bruders5), sondern ich entfernte 
mich von ihm, da ich verführt war, und begann zu hassen die 
mich liebten 6). Und ich gedachte ihn zu töten, meinen Retter, 
und den, der also trauert über mir7). Aber ich habe (Strafe)8) 
erlangt von meinem Gott wegen meiner Verruchtheit und Frevel-
haftigkeit9). Du aber bring das Gift herbei, welches10) du auf-
bewahrst, nachdem du es von Antipater empfangen11). Und vor 
meinen Augen verbrenne es12), damit es mir nicht (beschieden) 
sei, im Hades dieses wegen Rechenschaft zu geben13)." (597) Und 
ich brachte es herbei14) und, während er alles sah, warf ich es 
ins Feuer15). Ein wenig aber liess ich bei mir zurück, das Ge-
heimnis bewahrend und (aus) Furcht vor dir"16). 

(598) Und nachdem sie also gesprochen17), holte sie· die 
Büchse hervor18). Und es befand sich in ihr ein durchaas kleiner 
Teil von jenem Gift 19). (599) Und es gingen die bösen Geister (?) 
um und rächten den Alexander und Aristobul20). Und sie kehrten 

1) Gr. οτε αποθ-νήσκοντι Φερώρα παρεκα&έζου δεδακρυμένος, 2) Gr. 
τότε με προσκαλεσάμενος εκείνος 3) Gr. ;> und flüsterte 4) Gr. ... εφη ... 
Auch im Gr. folgt hier, wie in dem ganzen Absatz, direkte Rede. 5) Gr.. 
ή πολν γε, (εφη,) ώ γύναι, της εις έμαυτον διανοίας τον αδελφού διήμαρτον, 
6) Gr. τόν όντως στέργοντα μισήσας (starke Verkürzung). > sondern ich ent-
fernte mich — verführt war. 7) Gr. κ al κτεΐναι βονλενσάμενος τον όντως έπ' 
έμοί μηδε τε&νεώτί πω σνγχεόμενον. 8) Wohl aus Versehen im Sl. ausge-
lassen. 9) Gr. άλλ' εγώ μεν απέχω της ασεβείας τό έπιτίμιον, 10) SL 
fälschlich jegože (welchen) statt jejaže oder juže [Gen. oder] Accus, sing. fem. 
11) Gr. σύ δ' 8 φυλάσσεις κατ' αντον φάρμακον νπ' Αντιπάτρου καταλειφθεν 
(Sl. wzem'li statt wzm'si = nachdem du es empfangen) ήμΐν φέρε 12) Gr. 
καϊ βλέποντος μου ταχέως άφάνισον, — Sl. s'zjze wohl statt s'žjzi (verbrenne) 
13) Gr. "va μή και (от. L

1

) καθ·' φδου φέροιμι τον άλάστορα." 14) Gr. και 
κελεΰσαντος εκόμισα 15) Gr. καϊ πλείστον μεν είς τό πνρ όρώντος αντον 
κατεκένωσα, 16) Gr. βραχύ δε εμαυτή πρός τα αδηλα καϊ τον εκ σον φόβον 
έτήρησα." Bei : aus Furcht vor dir (twojego stracha) — fehlt radi = wegen, 
oder etwas Ähnliches. 17) Gr. Ταϋτ είποϋσα 18) Gr. προκομίζει τήν 
πυξίδα I/TRC : προσκομίζει was dem Sl. weniger entspricht als die andere 
Lesart 19) Gr. παντάπασιν εχουσαν τον φαρμάκου βραχύ. tr. LTRC : βραχν 
παντάπασιν εχουσαν τοϋ φαρμάκου — die Wortfolge dem Sl. ähnlicher. Gr. add. 
βασιλεύς δ' επί τήν μητέρα — έν 'Αλεξάνδρεια. Vielleicht hat auch in der Vor-
lage des Sl. etwas über die Befragung der Familie des Antiphilos gestanden. 
Der folgende Satz setzt zu unvermittelt ein. 20) Gr. περιιόντες (auch im 
SL Partie, obehodjasee) δε oc 'Αλεξάνδρου καϊ 'Αριστοβούλου δαίμονες — Ein 
sl. Abschreiber hat statt bësi (die Dämonen) gelesen: be (war) sich že 
(dieserhalben). 
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das ganze Königshaus um (und um)1) und sie begannen die 
Fernen und die Nahen hervorzusuchen2), damit auch nicht einer 
von ihnen davonkomme3). Es erwies sich aber an jenem Plan 
auch die Hohepriesterstochter Mariamne beteiligt4). (600) Da 
aber diese vorher getötet worden war, lenkte der König seinen 
Zorn auf ihren Sohn Herodes ab5). Denn diesen hatte er bestimmt, 
zu herrschen nach Antipater6). Aber jetzt, da er nicht vermochte, 
etwas seiner Mutter zu tun, weil sie tot war, so nahm er von 
ihrem Sohne die Erbfolge weg7). 

Cap. XXXI. 
(601)8) Antipater aber, von diesen Dingen nichts wissend, 

belustigte sich in Rom. Und es lebte dieser gleichwie es einem 
Königssohn geziemt, sowohl hinsichtlich der Mittel, als auch der 
Dienerschaft %nd der Kleidung, der Grossartigkeit, als auch der 
Freigebigkeit. (602, 608) Und darnach9) gab er grosse Geschenke 
den römischen Gewalthabern. Und er liess sie an Herodes Lo-
bendes über ihn schreiben. 

Und nachdem die Geschenke genommen hatten10) die Ita-
liker, die Lateiner genannt werden11), schrieben sie ein solches 

1) Gr. απαν τό βααίλειον (gehört wohl zum Vorigen) ερευνηταί τε καϊ 
μηνυταϊ τών άδηλων εγίνοντο IJ 1R 1C : εγένοντο. 2) Gr. τονς τε πορρωτάτω 
της υποψίας οντάς έσυρον είς τούς ελέγχους. 3) Gr. >·[damit auch nicht — 
davonkomme. 4) Von hier an bis zum Schluss von c. XXXI vgl. die Über-
setzung und Besprechung in dem Artikel des Verfassers „Analecta zum Sla-
vischen Josephus" in Preuschens Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissen-
schaft u. s. w. 1908, S. 47 ff. Die Übersetzung ist hier verbessert. [S. 182 om. 
aber] Gr. ευρίσκεται γοϋν και η τοϋ άρχιερέως θυγάτηρ Μαριάμμη της επιβουλής 
ουνίοτωρ' add. βασανιζόμενοι γάρ τοϋτ απέδειξαν αυτής οι αδελφοί. 5) Gr. 
βασιλεύς δε τής μητρώας τόλμης και τόν υ'ών ήμύνατο' 6) Gr. τον γοϋν εξ 
αυτής Ήρώδην οντα όιάδοχον 'Αντιπάτρου — Die Erzählung ist im Gr. seltsam zu-
sammengedrängt. 7) Gr. τής διαθήκης εξήλειψεν. 8) Gr. und Sl. gehen 
vollständig auseinander, auch stofflich (Gr. > Antipater — getötet.). Im Sl. fehlt 
die ganze Bathyllus-Episode (601), im Gr. die Schilderung des Lebens, wie es An-
tipater in Rom führte. 9) [S. 182 om. dieser : er lebte] Auch von diesen für 
Antipater schmeichelhaften Briefen der römischen Gewalthaber erzählt Gr. nichts. 
10) Gr. prijimjši statt pri j im'se; ersteres Nom. sing, fem., dieses — Nom. plur. 
masc. [letzteres schreibt in der Tat S. 182: prijem'se] 11) Vgl. die oben 
zitierte Abhandlung in Preuschens Zeitschrift, S. 52 f. Anm. Vielleicht ist „die 
genannt werden Lateiner" [auch S. 182] Zusatz eines der Übersetzer, der mit 
Vergnügen in den so ungünstig geschilderten Italikern die dem Byzantiner so 
verhassten Lateiner erkannte. Seltsamer Weise wird eine neutrische Form 
gebraucht: naricemaa [S. 182 : naricajemaja] latina. Die Italiker heissen : Itaiii. 
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Lob über Antipater1), dass man es nicht aussprechen kann, 
sagend: „Dieser allein ist dein Verteidiger und Wächter und 
Schild und Befreier von deinen schändlichen Söhnen. Wenn 
dieser nicht gewesen wäre, hätten dich die beiden ruchlosen 
ersten Söhne getötet. Und jene beiden jetzigen, die hier Philo-
sophie studieren2), schreien sehr gegen dich, schmähend und 
dich für einen Unmenschen ausgebend3). 

Denn4) also sind die Lateiner6): sie laufen, um Geschenke 
zu empfangen, und übertreten ihren Eid wegen der Geschenke6). 
Und in der Verleumdung sehen sie keine Sünde, sagend : „Mit 
Worten haben wir gesprochen, aber selbst haben wir nicht ge-
tötet", indem die Verfluchten meinen, dass der ein Mörder ist, 
der mit der Hand tötet, Verleumdung aber und Angeberei und 
Aufreizung gegen den Nächsten sei nicht Mord. Wenn sie er-
kannt hätten das Gesetz Gottes, so hätte es ihnen vor alters 
gezeigt, was ein Mörder ist. Doch sie sind Fremdstämmige 
und7) unsere Lehre berührt sie nicht. 

Deshalb logen sie auch gegen die beiden Söhne des Hero-
des, welche damals in Rom lernten, Archelaus, Philippus8), und 
schrieben, damit er sie töten solle9). 

(604, 605) Herodes aber, der seinen Sinn gegen die äusseren 
Dinge und infolge der ersten peinlichen Befragungen befestigt 
hatte, fasste keinen Glauben an die römischen Briefe 10). (606) Ob-

1) Die Bestechung der Römer findet sich auch im gr. Text, allein nur 
mit Beziehung auf Archelaus und Philippus. Auch sind es nicht die Gewalt-
haber (wlasteli oder wlastele), sondern 01 επί 'Ρώμης φίλοι (603, p. 137, lin. 20 
Τ : ало cori', έπι LR om. φίλων), von denen heisst es : ονς όε επει&εν γράψαι 
όιαφ&είρας χρήμασιν, Von den Briefen, die Antipater selbst verfasste, wie von 
der Überbringung der Briefe durch Bathyllus weiss Sl. nichts. 2) [S. 182 
om. ersten] Gr. ήσαν γαρ Αρχέλαος . . • και φρονήματος μεστοί (s. u. Anm. 8) 
3) Gr. ώς πολλά μεν βλααφημοΐεν τον πατέρα, add. φανερώς όε Αλέξανόρον καϊ 
Άριστόβονλον οόνροιντο, προς όε τήν μετάκλησιν αγανακτοΐεν ήόη ό' αντονς ο 
πατήρ μετεπέμπετο, καϊ τοντο ήν τό μάλιστα ταράσαον 'Αντίπατρον. 4) Exkurs ; 
fehlt Ц1 Gr. überhaupt: > Denn also — Deshalb logen sie auch gegen 5) 
Latini [S. 182 auch hier latina], vieil, von einem der Übersetze» an die Stelle von 
Itaiii oder ähnl. gesetzt. Im 2-ten Exkurs (s. u. S. 208) ist von den Römern die 
Rede, infolgedessen ist auf die Bezeichnungen hier nicht viel zu gebkn. 
6) [S. 182 : eines Geschenkes.] 7) [S. 182 : aber] 8) [S. 182 om. auch 
add. und vor Philippus] Gr. s. Anm. 2. 9) Gr. (606, p. 138, lin. 13) al ό' 
επιστολαϊ όεντέρας άόελφοκτονίας κεκράγεσαν, 10) Gr. > Herodes aber — 
die römischen Briefe. Dafür aber fehlt im Sl. ganz 604 und 605, das über die 
Versuche des Antipater, Verteidigung der Brüder zu heucheln, Gesagte, wie 
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gleich aber1) viel Volks aus Judaea nach Rom kam2), ward keine 
Kunde dem Antipater von dem, was geschehen sei, es gab auch 
keinen Menschen, der ihm seine Gefahr mitgeteilt hätte3). (607) 
Denn seine Verruchtheit und Frevelhaftigkeit und Gottes Vor-
sehung hielt den Mund aller im Zaum, damit nicht irgendeiner 
offenbare, was geschehen sollte,4). Und nachdem sieben Monate 
vergangen waren zwischen der Untersuchung und seiner An-
kunft6), schrieb Antipater aus Rom an den Vater6), seine baldige 
Ankunft als frohe Botschaft verkündigend7) und dass Cäsar ihn 
mit grosser Ehre aufgenommen habe8). 

(608) Da der König aber eilte, dass er seinen Feind in seine 
Hände bekomme9), und da er fürchtete, dass er nicht, nachdem 
er die Sache erkannt, anderswohin weggehen möchte10), sandte 
er an ihn einen Brief mit Bitte und in ehrenvoller Weise11) 
ihm gebietend, dass er sich rasch beeilen möchte 12). (609) Zu-
erst aber ward ihm gebracht ein Brief über das Ende des Phe-
roras13). Deswegen aber auch veranstaltete er eine sehr grosse 
Trauer über ihn14). Und es meinten die Leute, dass er aus 
Liebe, weil er ihm Oheim war, über ihn das veranstaltet habe1б

). 
Aber nicht also war es. Denn nicht trauerte, noch weinte jener 

das über die Versuche, die Erkaufung der Briefschreiber durch grossen Auf-
wand zu verdecken. — Dem Letzteren entspricht vielleicht im Sl. die Aus-
führung über das üppige Leben des Antipater in Rom (s. o. S. 205). 

1) Gr. πάντων δ' αντον τότε — κεκράγεσαν, (s. aber ο. S. 206 Anm. 9) 2) 
Gr. ομως (LTR : ομως de) ουδείς τών είς ' Ρώμην άφικνονμένων Lat : ex Judaea 
3) Gr. άπήγγειλεν αντώ τάς έν 'Ιουδαία τνχας (LRC : άπήγγελλεν weniger Sl. 
entsprechend) 4) Gr. τοσοϋτον πρός αντόν εκ πάντων μίσος ήν τάχα καϊ 
τονς άπαγγέλλειν προηρημένους oi τών ανηρημένων δαίμονες αδελφών έφίμουν 
5) Gr. vor Anm. 4 καίτοι μεταξύ τών ελέγχων και τής επανόδου (prišestwiju 
[Dativ] statt -ija [Gen.] oder -ijemj [Instrum.]) διελ&όντων επτά μηνών Dieser 
Satzteil scheint durch Schuld des Übersetzers oder eines der Übersetzer an 
die falsche Stelle geraten zu sein, da er hierher garnicht passt. 6) Gr. 
γράφει γοϋν από ' Ρώμης 7) Gr. αφιξιν εαυτοϋ ταχεΐαν εύαγγελιζόμένος, — 
Man beachte hier wieder die Genauigkeit der Übersetzung. 8) Gr. καϊ 
[om. Sl. S. 182] ώς υπό Καίσαρος μετά τιμής απολυ&είη. 9) Gr. 'Ο βασιλεύς 
δε είς χείρας ?>αβεΐν σπεύδων τον επίβουλον 10) Gr. καϊ [om. SI. S. 182] 
δεδοικώς μή ποτε προγνούς φυλάξηται, 11) Gr. δι' επιστολής άνθ-υπεκρίνετο 
τά τε αλλα φιλοφρονούμενος 12) Gr. καϊ σπενδειν παραλαλών add. &ήσεσ&αι 
— τής μητρός 'Αντίπατρος. (s. dazu Ζ. Ν. T.W. 1908, S. 59). Vielleicht hat etwas 
derartiges auch in der Vorlage von Sl. gestanden, da der unvermittelte 
Wechsel des Subjekts darauf hinzuweisen scheint. 13) Gr. πρότερον μεν 
ούν είλήφει τί/ν περί τής Φερώρα τελευτής επιστολήν add. èv Τάραντι. 14) Gr. 
καϊ μέγιατον έποιήσατο πένθος, 15) Gr. ο τίνες ώς επί &είω καΟνμνονν, 
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über Pheroras, sondern über den Diener1), der vergiftet worden 
war durch Kräuter2). Und Schrecken fiel auf ihn, dass nicht 
etwa das Kraut festgestellt werden möchte3). (610) Und zu der 
Zeit, während er in Zilizien war, empfing er den väterlichen 
Brief, von dem wir gesprochen haben4). Und er wurde sehr 
froh und veranstaltete ein prächtiges Gastmahl seinen Reisege-
nossen und den Römern, die durch Schmeichelei bei ihm 300 
Talente genommen hatten5). 

Denn6) unersättlich sind sie im Nehmen ; aber wenn heute 
jemand mehr ihnen gibt, so wollen sie am anderen Morgen (noch) 
mehr. Und gleichwie das Meer nicht ausgefüllt werden kann, 
noch die Hölle satt werden, noch die weibliche Begierde, ebenso 
sind auch die Römer unersättlich im Nehmen. In Wahrheit sind 
sie Salomonische Blutegel7), solche, die ihren Leib8) und ihre 
Seele hingeben für Lohn9). Sie vermögen aber auch ihre Glieder 

1) Gr. ήν ô ώς εοικεν, επί διαμαρτία της επίβουλης ή οΰγχναις καϊ ου 
Φερώραν κλαίοντος, άλλα τόν νπηρέτην' Der si. Übersetzer hat letzteres Wort 
ganz mechanisch wiedergegeben durch sluga = Diener, was übrigens auch Ge-
hülfe, Helfershelfer bedeuten kann. 2) Gr. > der vergiftet worden war durch 
Kräuter. — Sl. nimmt an, dass die 582 berichtete Meldung an Herodes auch dem 
Antipater (in jenem Briefe) berichtet worden sei. — Gr. hat hier etwas ausge-
lassen, was zum Verständnis des Folgenden notwendig gehört (der möglichen 
Entdeckung des Giftes). Lat beachtet nicht diese Beziehung auf 582 und liest 
statt ίήδη : praeterea 4) Gr. ήδη δε καϊ φόβος επήει τις αντόν τών τετε-
λεσμένων, μή ποτε φωραϋ-είη τό φάρμακον. 4) [S. 182 : Und alsdann empfing 
er in Zilizien etc. das Partizip syi (= während er war) auslassend] Gr. τότε 
δ' εν Κιλικία λαβών У/ν προειρήκαμεν παρά τοϋ πατρός επιστολήν 5) Statt 
dieses ganzen Satzes liest Gr. nur: παραχρήμα μεν εαπευδεν, — Die 300 Talente 
(Sl.) werden vielleicht mit den 200 zusammengehören, die Antipater nach Gr. 
605 in Rom vergeudet hat (Sl. hat sie nicht erwähnt). 6) Auch dieser 
zweite römerfeindliche Exkurs fehlt in Gr.: > Denn unersättlich — von Vor-
liegendem. 7) Z. N. T. W. S. 48 sind die Worte : pijawice (für -cja) 
solomonjskya (für -yja) besser als durch: „Salomonischer Lolch" zu übersetzen 
mit: Salomonische Blutegel. Es ist eine Anspielung auf Proverbia Sal. 30, 15. 
Das rätselhafte Wort 'Aluqah ist in der LXX (24, 50) mit βδέλλα wiedergege-
ben. Aber auch im Aramäischem bedeutet 'Aluqah (nach Kautzsch z. St.) Blut-
egel, ebenso nach der Überlieferung. — Die Bedeutung „Lolch" für pijawica 
findet sich nur und als einzige bei Wostokow (z. St.), die Bedeutung „Blutegel" 
nur und als einzige bei Sresnewski (z. St.). [Miklosich führt beide Bedeutungen 
an.] Die Ausführungen in Ζ. Ν. T. W., S. 61 ff. waren demnach unnötig. Die Stelle 
kann weder für noch gegen aramäische Herkunft etwas beweisen. 8) žiwot' 
eig. Leben [S. 182 om. ihre vor Seele] 9) Z„ Ν. T. W. S. 48 infolge falscher Wort-
abteilung falsch übersetzt (nicht nam' zdê = uns hier, sondern : na m'zdë = um 
Lohn). Dementsprechend ist auch die Besprechung dieser Stelle S. 61 zu ändern. 
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hinzugeben und die Brüder und Kinder, die einen, indem sie 
durch Keckheit Tollheit in Mannhaftigkeit verwandeln, die an-
deren aber, indem sie gierig sind, Gold zu nehmen, wie Raben 
auf einen Leichnam. Viele aber sind auch um irgendeines Ge-
ringen willen imstande sowohl Städte zu übergeben, als auch 
ihre Feldherrn und die Kleidung. Sie werden wir im Bevorste-
henden1) beschreiben, aber jetzt erzählen wir vom Vorliegenden. 

Wie2) Antipater nach Kelenderis kam8), hörte er zuerst von 
der Vertreibung seiner Mutter. Und.es erfasste ihn ein wilder 
Schrecken4). Denn seine Seele erkannte, was werden würde5). 
Denn der Geist ist göttlich und mer^t rasch, was von Gottes 
Seite geschehen wird, gleichwie auch das Unvernünftige, das 
(es) aber aus dem Geist der Luft hat, früher als die Menschen 
versteht, wras aus der Luft kommt6). (611) Diejenigen, welche 
besonnen waren von seinen Gefolgsleuten7), wollten8), dass er 
nicht in die väterlichen Hände fallen solle9), bevor er nicht hören 
würde10), wegen welcher Beschuldigungen er seine Mutter ver-
trieben habe u). 

(612) Andere aber, die Unbesonnenen12), (danach) dürstend, 
ihr Vaterland zu sehen13), aber das Wohl für Antipater nicht 

1) predi = voraus. Damit ist wohl auf den ganzen folgenden Inhalt des 
Werkes hingeblickt. [S. 182 interpungiert nach Feldherrn (wie übrigens auch 
Mosqu. Acad.) und schreibt statt i odëanije jich predi: no dëjanije predi... Aber 
das (ihr) Tun werden wir im Bevorstehenden beschreiben. Die Nennung der 
Kleidung nach den Städten und Feldherrn ist auch sehr auffällig, weil matt.] 
2) jakože, eig. gleichwie. Die temporale Bedeutung von ώς hat der sl. Über-
setzer nicht verstanden. 3) Gr. ώς δε είς Κελένδεριν κατέπλει. 4) Gr. 
λαμβάνει τις αντόν έννοια τών περί τήν μητέρα κακών 5) Gr. προμαντευο-
μένης ήδη και καθ·' εαυτόν τής ψυχής. LTRC Lat om. και. Vgl. über diese 
Stelle Z. N. T. W. (s. o.) S. 63 f. 6) Gr. > Denn der Geist — was aus der 
Luft [Sl. ajer] kommt. Vgl. auch hierzu den mehrfach zitierten Aufsatz, S. 64 f. 
Doch ist die Übersetzung, die dort (S. 49) gegeben wird, nicht ganz richtig : 
es ist hier nicht von dem Unausgesprochenen die Rede, von denen, „die es 
aus dem Geist der Luft haben" u. s. w., sondern von dem Unvernünftigen, 
das (es) aus dem Geist der Luft hat u. s. w. Es ist jedoch nicht klar, Avas unter 
dem Unvernünftigen zu verstehen ist, das es „aus dem Geist der Luft hat". 
[Die Tiere ?] 7) Gr. οι μεν ούν προμη&έστεροι τών φίλων [S. 182 om. seinen] 
8) Gr. weljachut', eig. sie befahlen. Antiqu. XVII, 5, 1 (86) oi μεν εκέλευον 
В. J. Gr. : ουνεβοΰλενον 9) Gr. μή πρότερον εμπίπτειν τω πατρι 10) Gr. 
πριν πυ&έσ&αι σαφώς 11) Gr. δι ας αιτίας εξέβαλεν αντοϋ τήν μητέρα' 
add. δεδιέναι γάρ, μή ποτε προσθήκη γένοιτο τών κατ' εκείνης διαβολών. 12) Gr. 
οι δε άσκεπτότεροι 13) Gr. και τήν πατρίδα σπεύδοντες ίδεΐν 

14 
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bedenkend
1

), malmten ihn, zum Vater zu eilen
2

). Denn wenn 
er zögere, so werde der Vater erkennen, dass er schuldig sei3). 
Und den Verleumdern werde (gelegene) Zeit sein wider ihn4). 
Wenn aber jetzt sich ein Gerede wider ihn erhoben habe, seiner 
Abwesenheit wegen (sei es geschehen)5). Aber wrenn6) sie sein 
Angesicht erblicken würden, so würden sie anfangen, es nicht 
zu wagen7). Unvernünftig aber sei es, aus einem unsichtbaren 
Grunde sichtbare Güter fahren zu lassen8), nicht rasch dagegen 
sich dem Vater zu übergeben9) und die Herrschaft in Empfang 
zu nehmen10). Diesem allein sei sie gesichert11). (613) Und er 
hörte auf sie12). Denn Gottes Vorsehung leitete sie13). Und er 
landete in Cäsarea14). 

(614) Und es begegnete ihm15) ungewöhnliche16) Einsam-
keit17), indem alle sich von ihm abwandten18) und niemand zu 
ihm zu treten wagte19). Denn es hassten ihn alle in gleicher 
Weise20). Und damals erkühnten sich die Leute, ihre Feind-
schaft gegen ihn zu zeigen21). Allen Städten war die Anklage 
gegen Antipater bekannt22). Und nur Antipater wusste nicht, 
wras gegen ihn (vorlag)23). Denn niemand war also sowohl mit 

1) Gr. μάλλον ή το συμφέρον ' Αντιπάτρω σκοπονντες, 2) Gr. έπείγεσθαι 
παρήνονν > zum Vater — Sl. tšeašcisja statt tšcatisja. Auch im Sl. ist die Rede 
hier indirekt gehalten 3) Gr. κ ai μή rj/ μελλήσει παρασχε lv τω πατρί μεν 
υποψίαν φαύλην, 4) Gr. τοις διαβάλλονσι δε άφορμήν 5) Gr. καϊ γάρ 
νυν, εί' τι κεκίνηται κατ' αντοϋ, παρά (ΡΑ: κατά) τήν άπουαίαν γέγονεν' MLTRC: 
γεγονέναι Lat: factum esse. 6) jimže eig. weil 7) Gr. μηδε γαρ αν 
τολμήσαι παρόντος' Lat: пес — quemquam Heg nemo Destinon : unde μηδένα 
8) Gr. άτοπον δ' είναι δι' άδηλους υποψίας προδήλων αγαθών στηρίσκεσθαι, 
9) Gr. καϊ μή θάττον άποδοϋναι μεν εαυτόν τώ πατρί, 10) Gr. κομίσασθαι 
δε τήν βαοιλείαν 11) Gr. έπ' αύτώ μόνω [om. SI. S. 182] σαλεύουσαν. LR: 
σαλευομένην. 12) Gr. πείθεται τούτοις, 13) Gr. ενήγεν γάρ τό δαιμόνων, 
(vgl. Ζ. Ν. T. W. S. 66 f.) 14) Gr. και διαπεράσας είς τόν Σεβαατόν λιμένα 
τής Καισαρείας κατάγεται. MLTRC : τήν (C : τόν) Σεβαοτήν είς τόν λιμένα 
15) Gr. Παρυπήντηοεν δ' αύτώ TC : προνπήντηαε 16) preslawnaja 
wörtliche Übersetzung von Gr. παρά· δόξαν oder eher von παράδοξος. 
17) Gr. ερημιά πολλή 18) Gr. πάντων εκτρεποιαένων 19) Gr. καϊ μηδενός 
προσιέναι τολμώντος' 20) Gr. έμιαεΐτο μεν γάρ επίσης, 21) Gr. και 
[om. SI. S. 182] τότε φανήναι τό μίσος εσχεν παρρησίαν, add. πολλούς δε ό έκ 
τον βασιλέως φόβος άπέστρεψεν, (vgl. Ζ. Ν. T. W., S. 67 f.) 22) Gr. έπειδή 
πάσα πόλις ί)δη τής κατ' Αντιπάτρου φήμης πεπλήρωτο — Eine diesen Satz mit 

„dem vorhergehenden verbindende Partikel vermisst man im Sl. 23) Gr. 
καϊ μόνος ήγνόει τα κατ' αντόν (dem Sl. näher als LTR : καθ' εαυτόν) Αντί-
πατρος· — Man beachte die wörtlich genaue Wiedergabe. 
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Glanz als auch mit Ehre nach Rom gesandt worden, wie dieser
х

), 
seine Rückkehr aber war in Sorge und in Ehrlosigkeit2). (615) Und 
deshalb begann er allmählich das häusliche Leiden einzusehen3). 
Er verbarg sich hinter Scherzen4) und, während er innerlich 
tödliche Furcht hatte5), so stellte er sich doch dem Angesichte 
nach, als sei er hochmütig6). (616) Jedoch es war für ihn kein 
Platz da, wohin zu entfliehen7). Und es war ihm ein Vertrauen 
(übrig), kein gegründetes8). Denn er hoffte, dass seine Taten 
nicht enthüllt seien9). Wenn sie aber auch sich enthüllt hätten10), 
so werde er sie bedecken n ) durch lügenhafte Reden und scham-
lose Sprache und falschen Eid und Schmeichelei12). 

(617) Nachdem er aber damit wie mit einer Waffe sich be-
waffnet hatte13), kam er zum Vater14). Und alsbald im ersten 
Tor Hessen sie seine Diener nicht ein, sondern sie schlagend 
hinderten sie sie15). Es war aber damals drinnen auch der 
syrische Statthalter Varus16). 

Jener aber, nachdem er zum Übermut hinzu Dreistigkeit 
angenommen hatte, näherte sich dem Vater, indem er ijm be-
grüssen wollte17). (618) Und dieser18), die Hände ausstreckend 
und den Kopf abwendend, rief19) : „0 Erde, о Himmel, о Sonne!

2 0

) 

1) Gr. ούτε όε (LTRC Lat : γάρ) προεπέμφθ-η λαμπρότερων τις εκείνον πλέ-
οντος επί 'Ρώμης > wie dieser, — Dieser Zusatz zerstört im Sl. den Satzbau ; 
er wird wohl vom sl. Übersetzer stammen. 2) Gr. ου τε άτιμότερον νπεόέχθ-η. 
3) Gr. ό όε ήδη μεν ενενόει (LTRC : νπενόει) τάς οΐκοι ανμφοράς, 4) Gr. 
ετι όε εκ πανονργίας (LTRC : πανονργία) νπεκρνπτετο — Sl. bl jadneju (eig. „durch 
Unzucht", doch auch von Sresnewski in einem Beispiel ad v. mit ληρωόεία 
gleichgesetzt.) 5) Gr. κ αϊ τώ όέει τε&νηκώς ενόο&εν 6) Gr. σοβαρός είναι 
τό πρόσωπον εβιάζετο. 7) Gr. φυγή ό' ουκέτι ήν add. ονό' έκ τών περιεχόντων 
άνάόνσις, καϊ σαφές — άπειλήν, 8) Gr. νπελείπετο όε έλπϊς ίλαρωτέρα [S1. 
ne tverdo], (vgl. Ζ. Ν. Τ. W., S. 68). 9) Gr. τάχα μεν μηόεν πεφωράσ&αι, 
LR: πεφανερώσ&αι. 10 Gr. τάχα ό\ εί' τι καϊ πεφώραται, LR: πεφανέρωται 
11) Gr. όιαακενάσειν LC : όιασκεόάσειν — Sl. hat wohl όιασκεπάσειν gelesen. 
12) Gr. άναιόεία και όόλοις, add. απερ ήν αντω μόνα τα τής σωτηρίας έφόόια. 
13) Gr. Φραξάμενος ονν αντοΐς 14) Gr. ήκεν είς τό βασίλειον add. όίχα τών 
φίλων 15) Gr. ούτοι γάρ νβρισ$έντες επί τοϋ πρώτον πνλώνος ειρχΟ-ησαν 
(Lat: repulsi sunt) 16) Gr. ετνχεν ό' ενόον ών Οναρος ό τής Σνρίας ήγεμών 
(Sl. wlastelin') tr. LTRC : ό τής Σνρίας ήγεμών Οναρος — die Reihenfolge wie 
bei Sl. 17) Gr. ο όε εϊ'σεισι προς τόν πατέρα καϊ τη τόλμη παρακροτήσας 
εαυτόν ήγγιζεν ώς ασπαοόμενος 18) Gr. κάκεΐνος 19) Gr. . . . έξεβόησεν . .. 

,20) Gr. > Ο Erde — Sonne! Im Übrigen folgt auch hier direkte Rede. 
Antiqu. XVII, 5, 2; 90 sehen wir die direkte Rede in derselben Weise in in-
direkte verwandelt, wie das sonst im B. J. gr. im Verhältnis zu Sl. so häufig 
konstatiert wurde. 

14* 
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Kann wirklich der Vatermörder den Vater umarmen
г

), nachdem 
er gegen ihn so grosses Böses ersonnen2)? Gehe zugrunde, 
gottloses Haupt8)! Werde zerschmettert, Ruchloser4)! Berühre 
mich nicht, bevor du dich nicht von der Anklage reinigst5). Ich 
gewähre dir aber sowohl6) einen Gerichtshof, als auch einen 
Richter, diesen Varus, da er zur passenden Zeit gekommen ist7). 
Und gehe, suche eine Antwort für den morgigen Tag8). Denn 
ich gebe (dir) Zeit für deine Betrügereien9)." (619) Jener aber, 
der vor Entsetzen auch nicht ein Wort auszusprechen gewagt 
hatte, kehrte zurück10). Und es kamen zu ihm Mutter und Frau 
und erzählten ihm alles, was vor sich ging, indem sie auch 
Böses ihm ankündigten, Peinigung und Überführung11). Und 
dieser wachte zu der Zeit gar sehr12) (und bedachte), durch 
welche Aussage er sich retten möchte13). 

Cap. XXXII. 

(620) Da es aber Morgen geworden waru) , versammelte der 
König die Befehlshaber und seine Verwandten15) und des An-
tipater Freunde16), während er selbst auf hohem Throne sass, 
Varus aber zu seiner Seite auf einem niedrigeren17). Und auf 
seinen Befehl wurden hereingeführt alle Ankläger18). Mit ihnen 
aber waren ergriffen die Frauen und seine Mutter19) mit 

1) Gr. „εστίν (έξεβόησεν,) και τοντο πατροκτόνου τό περιπλέκεα&αί μοι 
ΰέλειν — Im Sl. može (= kann) wohl für možetj (Präsens), nicht aber Aor. 
2) Gr. εν τηλικαύταις αΐτίαις οντα. 3) Gr. φ&είρον, δυσσεβεστάτη κεφαλή, 
Sl. istjlisja nicht wie in Ζ. Ν. T.W. = packe dich, sondern genau entsprechend 
dem φθ-είρον, 4) Gr. >- werde zerschmettert, Ruchloser ! (Parallelismus 
membi'orum) 5) Gr. πριν άποσκευάσασ&αι τά εγκλήματα. 6) Gr. ]> so-
wohl LCLips : σοι καϊ Niese : haud male. 7) Gr. και όικαστήν εύκαίρως 
ηκοντα Οναρον. 8) Gr. ϊθ-ι και σκέπτου τήν άπολογίαν είς ανριον' [S. 182 
om. Und] 9) Gr. παρέχω γάρ σου καιρόν τοις πανουργεύμασιν'" Lat : et 
tempus 10) Gr. πρός ταντα μηδέν υπ' εκπλήξεως άποκρίνασ&αι όυνη&είς 
αυτός ύπέσνρεψεν, 11) Gl', παραγενόμεναι δε πρός αντόν έκδιηγήσαντο πάν-
τας τονς ελέγχους (SI. dëïmaa statt dëjemaja) η τε μήτηρ και ή γυνή. 12) 
Gr. καϊ τότε μεν άνανήψας ALTRC : όε 13) Gr. εν σκέψει τής απολογίας ήν. 
14) Gr. Τη δ' επιονση 15) Gr. συνέδρων μεν ό βασιλεύς ά&ροίζει τών 
συγγενών καϊ φίλων, 16) Gr. είσκαλεΐ δε και τούς 'Αντιπάτρου φίλους. 
17) Gr. προκα&έζεται όε αύτός αμα Ούάρω 18) Gr. και τονς μηνντάς πάντας 
εκέλευσεν είσαγαγειν, 19) So wörtlich bei Sl. (ženy i mati jego), vielleicht 
nur durch Versehen aus : „Die Frauen seiner Mutter" (ženy matere jego) ent-
standen. Gr. έν οις εισήχθησαν καϊ τής 'Αντιπάτρου μητρός οίκέται τίνες ον προ 
πολλού συνειλημμένοι, 



В IX. з Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 213 

Briefenx), in denen also2) geschrieben war : „Alles Getane ist 
deinem Vater offenbart3). Mögest du nicht zu ihm kommen4), 
bevor du nicht irgendwelche Macht von Cäsar empfängst5)." 
(621) Nachdem alle diese herbeigeführt waren6), trat auch An-
tipater ein7) und fiel auf das Angesicht vor seinen Füssen 
nieder8), sagend9): „Ich bitte dich, Vater, du mögest mich nicht 
verurteilen vor der Rechtfertigung10), sondern gewähre mir dein 
Gehör mit Besonnenheit zur Verantwortung11). Und ich werde 
mich rein erweisen, wenn du willst12)." 

(622) Herodes, aber gebot ihm zu schweigen13) und sprach 
zu Varus14) : „Es steht mir fest15), dass auch du und jeder 
gottesfürchtige Richter den Antipater schändlich nennt16). Ich 
fürchte aber, dass du meine Ehre verabscheuen wirst17), viel-
mehr18), dass du über mich urteilen wirst19), ich sei jeglichen 
Unglückes würdig, weil ich solche Söhne erzeugt habe. Jedoch 
würdig bin ich des Erbarmens20), weil ich als Vater freigebig 
und liebevoll war zu solchen fluchwürdigen Kindern21). (623) Die 
beiden ersten würdigte ich der Herrschaft2'2) und nannte sie 
Freunde Cäsars23). Und sie wurden allen ein Gegenstand des 
Neides24). Und darnach fand ich sie (böse) Absichten hegend 

1) Gr. κομίζοντες γράμματα παρ' αυτής προς τον υϊόν — Vielleicht fällt 
die Verkürzung bei Sl. nur dem sl. Übersetzer zur Last. 2) Gr. τοιάόε' 
3) Gr. ,,επει πεφώραται πάντα εκείνα τω πατρί αου, — Auch hier wieder hat 
Antiqu. (XVII, 5, 3 ; 93) indirekte Rede gegenüber der direkten in B. J. gr. und sl. 
4) Gr. μή παραγίνου πρός αυτόν, 5) Gr. αν μή τίνα πορίαη (Sl. priimeši) 
παρά τοϋ Καίσαρος δύναμιν." 6) Gr. τούτων ούν τοις άλλοις είοηγμένων 
7) Gr. 'Αντίπατρος εισέρχεται 8) Gr. καϊ πεοών πρηνής προ τών ποόών τοϋ 
πατρός, 9) Gr. . . . εφη . . '. 10) Gr. „ικετεύω, πάτερ, . . . μηδέν μου 
προκατεγνωκέναι, (vgl. wieder Antiqu. 1. с. 94 indirekte Rede). 11) Gr. 
παρααχεΐν δέ μοι τάς άκοάς ακεραίους εις τήν απολογίαν' 12) Gr. αποδείξω 
γάρ εμαυτόν κα&αρόν, αν σύ θ-έλης." 13) tGr. ' Ο δ' αύτω σιγάν εγκραγών 
14) Gr. πρός τόν Οϋαρον ε'ίπεν 15) Gr. . . . πέπειαμαι. 16) Gr. ,,άλλ' 
οτι μεν καϊ σύ, Οναρε, καϊ πας δικαστής οσιος 'Αντίπατρον εξώλη κρίνει, (πέ-
πειαμαι). PAMLR : κρίνει Lat : iudicaverit 17) eig. t' chošcet = jener 
wird u. s. w. Es wird ein Versehen sein für ty chošceši (du wirst u. s. w.) 
Gr. δέδοικα δέ, μή κάμοϋ μιαήαης τήν τύχην — Der sl. Übersetzer las wohl τιμήν 
18) no . . . Gr. κάμε 19) Gr. κρίνης sudiši. 20) Gr. χρή δέ με δια 
τοντο ελεεΐσ&αι πλέον, Lat : hoc — magis miserandus 21) Gr. οτι πρός 
οϋτω μιαρονς και φιλοστοργότατος πατήρ εγενόμην. Sl. otcju statt otjcj (Dat. 
statt Nomin.) 22) Gr. τονς μεν γαρ προτέρους βασιλείας τε ετι νέους άξιώσας 
23) Gr. καϊ πρός τοις εν 'Ρώμη τροφείοις φίλους Καίσαρος, 24) Gr. ζηλωτονς 
δε (MLVRC : τε) ποιήσας βααιλεϋοιν ετέροις, 
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gegen mein Leben
 J

), welche beiden mehr infolge von Antipater 
starben

2

). Denn für diesen, da er der ältere3) und der Thron-
folger ist, suchte ich Sicherheit4). 

(624) Aber dieser schändliche Drache5), nachdem er sich 
an meinen Wohltäte^ ersättigt6), so wandte er gegen mich den 
Überdruss7). Und mein Leben ward ihm verdriesslich8). Und 
durch mein Alter ward es ihm schwer9). Und er ertrug es 
nicht, König zu werden durch Gutes10), sondern durch Vater-
mord11), indem er gerechter Weise gegen mich Anschläge 
machte12), weil ich ihn herbeiführte, als er Verstössen war13), 
und die beiden zurücksetzte, die von einer Königin geboren 
waren14), und diesen als meinen Nachfolger einsetzte15). (625) Ich 
bekenne dir, о Varus, meine Hirnverbranntheit

16

). Denn ich habe 
jene beiden gegen mich in Bewegung gesetzt

1 7

), habe ihre ge-
rechte Hoffnung abgeschnitten

1 8

) um dieses Antipater willen
1 9

). 
Doch so grosse Wohltaten habe ich den beiden nicht erwiesen, 
wie diesem

2 0

). Ihm (zugunsten) habe ich, und zwar da ich noch 
am Leben war, fast auf mein Königtum verzichtet21). Und ich 
habe geschrieben, dass dieser nach mir herrschen solle22). Und 
Einnahmen habe ich ihm gegeben, 100 Talente selbständig zu 
nehmen23). Und aus meinem Palast schenkte ich ihm eine 
Menge24). Und jetzt, da er nach Rom ging25), gab ich ihm 
300 Talente26), und dem Cäsar empfahl ich ihn27) (?), und zwar, 

1) Gr. ενρον έπιβούλους, 2) Gr. di τε&νήκασι τό πλέον Άντιπάτρφ' 
Β) Gr. νέω γάρ οντι — Es ist ganz unverständlich, wie das von Antipater ge-
sagt werden kann. Nur Sl. bietet hier das Richtige. 4) Gr. καϊ διαδόχω 
τον τω μάλιστα τήν άαφάλειαν έποριζόμην. 5) Gr. τό όε μιαρόν τοντο 9-ηρίον 
6) Gr. τής έμής ύπερεμπλησ&εν ανεξικακίας 7) Gr. ήνεγκεν κατ' έμοϋ τόν 
κόρον. 8) Gr. εδοξα γάρ αντω πολύν ζήν γρόνον, 9) Gr. και τό έμόν 
γήρας έβαρύνθ-η 10) Gr. βασιλεύς τε ονχ νπέμεινεν . . . γενέσθ-αι, 11) Gr. 
εί μή δια πατροκτονίας 12) Gr. δίκαια γοϋν βουλενσάμενος, 13) Gr. οτι 
καταγαγών αύτόν άπό τής χώρας άπερριμμένον 14) Gr. καϊ παρωσάμενος 
τούς έκ βασιλίδος μοι γεγενημένονς PAMLRO : γεγεννημένονς 15) Gr. απέδειξα 
τής αρχής διάδοχον. 16) umopakostije wörtliche Übersetzung oder vielmehr 
Nachbildung von (τήν) φρενοβλάβειαν. 17) Gr. εγώ τονς υιούς έκείνονς κατ' 
έμαντοϋ παρώξννα 18) Gr. δικαίας αύτών άποκόψας έλπίδας 19) Gr. 
δι' 'Αντίπατρον. 20) Gr. καϊ τί μεν έκείνονς εύεργέτησα τηλικοϋτον, ήλίκον 
τοϋτον ; 21) Gr. ф γε ζών μεν ολίγου δεΐν παρεχώρησα τής έξουσίας, 
22) Gr. φανερώς δε ταΐς δια&ήκαις ένέγραψα τής αρχής διάδοχον 23) Gr. 
καϊ π ρόσοδον μεν ιδία πεντήκοντα ταλάντων ενειμα, 24) Gr. τών δ' εμώ ν 
έχορήγησα χρημάτων άνέδην, 25) Gr. πλέοντι δε νϋν είς 'Ρώμην 26) Gr. 
έδωκα τριακόσια τάλαντα, 27) jich' = sie — wohl nur durch Versehen 
für ji = ihn. Gr. Καίσαρι δ' .... παρε&έμην. 
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dass dieser mein Verteidiger gegen mein ganzes Geschlecht 
sei1). (626) Doch jene beiden, was haben sie so sehr gefrevelt, 
wie auch Antipater2)? Oder welcher Ankläger ist gegen sie 
hervorgetreten, gleichwie gegen diesen3) ? (627) Oder hat der 
Vatermörder gewagt, etwas zusagen4), oder hofft er, mit Schlau-
heit die Wahrheit zu bedecken5) ? Varus, du hüte dich vor ihm6) ! 
Denn ich kenne sehr wohl den Drachen 7). Und ich sehe voraus 
seine bevorstehende listige Rede8) und das vorbereitete9) Weinen. 
Ist es nicht dieser, der mich früher gelehrt hat, mich zu hüten10) 
vor Alexander11) und, dass nicht jeder sich nähere meinem 
Leibe12) ? Ist es nicht dieser, der mich bis zum Lager führte 13) 
und mir ein sorgloses Leben verschaffte14), und den Schlaf be-
wachte15), und mein Tröster16) und Verteidiger17) und Leib-
wächter (war)? (628) Sobald ich, о Varus, an seine Schlau-
heit

1 8

) und Heuchelei gedenke, so glaube ich nicht
1 9

), dass ich 
am Leben bin

2 0

), und ich wundere mich, wie ich einem solchen 
tiefen Anstifter von Bösem entflohen bin21). Aber weil Gottes 
Zorn22) mein Haus ins Verderben stürzt23) und gegen mich mein 
Liebling aufsteht24), so werde ich beweinen25) das ungerechte 
Gericht26) und bei mir selbst aufstöhnen 27). Aber keiner wird 
entfliehen, der gedürstet hat nach meinem Blut, wenn auch auf 
allen meinen Kindern der Verdacht ruhen wird"28). 

1) Gr. ... έξ ολης τής γενεάς μόνον ως σωτήρα τοϋ πατρός ... 2) Gr. 
τί δ' εκείνοι τοιοντον ήοέβηβαν, οίον 'Αντίπατρος ; Β) Gr. η τις ελεγχος 
ήνέγβη κατ' αντών, ήλίκος αποδείκνυαιν τοντον επίβον?.ον ; 4) Gr. «Αλά 
φ&έγγεα&αί τι τετόλμηκεν δ πατροκτόνος 5) Gr. και πάλιν δόλοις τήν άλή-
Q-ειαν επικαλνψειν ελπίζει. 6) Gr. aol φνλακτέον. 7) Gr. εγώ γάρ οΊδα 
τδ &ηρίον Ρ : μεν γάρ (probante Destinone) 8) Gr. τήν μέλλονααν άξιο-
πιατίαν 9) Sl. s'strojeno, Gr. τον επίπλαστον (υλοφνρμόν) 10) Gr. ούτος 
εστίν δ παραινών εμοί ποτε φνλάττεσ&αι 11) Gr. ζώντα Άλ. 12) Gr. 
κ al μή πασιν πιοτεύειν τό σώμα' 13) Gr. ούτος δ μέχρι της κοίτης είσάγων 
(Destinon : ο με), add. καϊ μή μέ τις ένεδρενοι περιβλέπων' 14) Gr. . . . και 
χορηγός τής άμεριμνίας, 15) Gr. ούτος δ ταμίας τών νπνων (vor Anm. 13) 
16) Gr. δ παραμν&ούμενος add. τήν έπι τοις άνηρημένοις λύπην καϊ διακρίνων 
τήν τών ζώντων εννοιαν αδελφών, 17) Gr. δ ύπερασπιστής ό εμός 18) Gr. 
το πανονργον εν εκάστω 19) ne mni (Imperativ) statt ne mnju (1 Pers. Sing. 
Praes.) 20) απιστία με τον ζήν εισέρχεται 21) Gr. πώς βαρνν (PALat. 
MLVRC : βα3ύν (Niese : fort, recte) LVRC : οντω βα&νν) όντως επίβονλον 
διέφνγον. 22) Gr. δαίμων τις — sehr charakteristisch ! 23) Gr. εξερημοΐ 
24) Gr. και μοι τονς φιλτάτονς επανίατηοιν αεί, 25) Gr. κλαύσομαι μεν έγώ 
26) Gr. τήν άδικον ειμαρμένην 27) Gr. κατ' έμαντόν (LVR : κα& εαυτόν 
Niese: fort, recte) στενάξω add. τί ν ερημίαν, 28) Gr. καν δια πάντων μου 
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(629) Da er solches sprach, versagte vor seinem Schluchzen 
und Weinen

1

) seine Stimme
2

). Und er gebot dem Nikolaos, 
seinem Befehlshaber

3

), dass er seine Handlungsweise bezeuge 
und erzähle4). Und da erhob Antipater das Haupt5), — selbst 
aber lag er vor den Füssen des Vaters— 6), (630) und sprach7): 

„Du, Vater, hast in betreff meiner die Verteidigung geführt8). 
Wie9) bin ich ein Vatermörder, ich, von dem du sprachst als 
von deinem Wächter beständig10)? Oder wie nennst du mein 
gutes Handeln Heuchelei11)? Oder wie nennst du mich einen 
Drachen12) ? Als wenn ich nicht das Frühere und das Zukünftige 
gekannt hätte 13) ? Oder wie wäre ich in andern Angelegenheiten 
klug gewesen, aber in dieser grossen Sache töricht14)? Oder 
wie hätte ich nicht gewusst15), da ich solch Verabscheuungs-
würdiges beging, dass es nicht einmal möglich sei, es vor den 
Menschen zu verbergen16), und wie sollte es sich verbergen 
können vor dem himmlischen Richter17)? Ob im Himmel, ob 
auf Erden, ob auch im Meere, überall sieht er darein18). 

(631) Habe ich etwa das Ende der Brüder vergessen19)? 
Ihnen beiden hat Gott aber vergolten für ihre Ehrlosigkeit20). 
Was hat mich wohl gegen dich in Bewegung gesetzt21)? Der 
Durst etwa nach Herrschaft22) ? Aber ich habe (ja) geherrscht23) ! 

τών τέκνων ο 'έλεγχος (Sl. oblicenije [Überführung]) έλ&%." Es ist bezeichnend, 
dass in den Antiquitäten (XVII, 94—98) diese Rede gegen Schluss (wenn auch 
etwas verschieden) als Referat erscheint. 

1) Wörtlich : „vor dem Schluchzen seiner Tränen." 2) Gr. αυτός μεν 
νπό αυγχύαεοίς ένεκόπη, Lat : interrupto ser mone tacuit Heg : intercepta vox 
est Destinon : άνεκόπη. 3) Gr. Νικολάορ δ' ενί τών φίλων .... 'ένενσεν. 
LVRG : έκέλενε(ν) Lat: Jussit 4) Gr. . . . λέγειν τάς αποδείξεις . . . 5) Gr. 
μεταξύ δ' ό 'Αντίπατρος έπάρας την κεφαλήν, 6) Gr. εμενεν γαρ δη βεβλη-
μένος προ τών ποδών τοϋ πατρός, 7) Gr. έκβοα' LVRC : έβόα 8) Gr. 
ύπερ έμοϋ πεποίηκας την άπολογίαν 9) Gr. πώς γάρ 10) Gr. ον ομο-
λογείς φύλακα δια παντός έαχηκέναι ; 11) Gr. τερατείαν δέ μου καϊ ύπόκριαιν 
λέγεις την εύοέβειαν. Destinon (nach Lat): δ' εΐ Lat: aut si ficta, ut dicis, 
simulataque mea pietas fuit, 12) Gr. > oder wie — Drachen ? 13) Gr. 
> als wenn ich nicht — Zukünftige ? 14) Gr. πώς ό πανούργος έν τοις 
άλλοις όντως άφρων έγενόμην, 15) Gr. ώς μη νοεΐν, 16) Gr. οτι λα&εΐν 
ούδ' ανθρώπους ράδιον τηλικοϋτον μύαος ένοκευαζόμενον, ML1VR : ένοκευαζόμενος 

ν 
Lips: ένακευαζόμενος 17) Gr. τον δ' άπ' ούρανοϋ δικαατην άμήχανον, 
18) Gr. ος έφορα πάντα καϊ πανταχού πάρεστιν ; 19) Gr. ή τό τών αδελφών 
τέλος ήγνόουν, 20) Gr. ους ό д-εός όντως μετήλθε τής είς ah κακοβουλίας ; 
21) Gr. τί δέ με και παρώξυνεν κατά αού; 22) Gr. βασιλείας έλπίς ; 
23) Gr. αλλ' έβααίλευον. 
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Hass von deiner Seite1)? Aber mehr als alle liebtest du mich2)! 
Gab es für mich irgendeine Furcht3)? Aber, wenn ich dich 
bewachte, war ich andern furchtbar4)! Mangel etwa an Ver-
mögen6)? (632) Aber wem war es also möglich wie mir zu 
geben und zu nehmen6)? Wenn ich aber auch frevelhafter war 
als alle Menschen7), — wenn in mir die Seele eines wilden Löwen 
wäre8), so hätte doch deine Wohltätigkeit und Barmherzigkeit 
mich überwunden9). Denn du hast mich (ja) aus der Verban-
nung10) herbeigeführt11), wie du gesagt hast12). Du hast mich 
höher geschätzt als meine Brüder13) und hast mich als König 
eingesetzt bei deinem Leben 14). Und infolge der Fülle des Guten 
hast du mich zum Gegenstand des Neides für alle gemacht15). 

(633) Ich Unglücklicher! 0 meine bittere Abreise16)! Viel 
Zeit habe ich denen gegeben, die mich beneideten17)! Du aber, 
Vater, weisst (es), dass ich wegen der dir angetanen Beleidigung 
wegging18), damit nicht Syllaeus dein Alter überwinde19). Rom 
ist der Zeuge für meine Ehrfurcht20) und der Beherrscher des 
ganzen Erdkreises, Cäsar21), der mich den den Vater Liebenden 
nannte22). Empfange, о Vater, seinen Brief. Jener ist zuver-
lässiger als diese Verleumder23). (634) Gedenke aber daran, dass 
ich wider Willen24) nach Rom reiste25). Denn ich kannte die 

1) Gr. υπόνοια μίσους; Sl. nenawisti (Gen. sing, oder Nom. plur.) statt 
nenawistj (Hass). 2) Gr. ου γαρ έστεργόμην ; V : αλλ' Lat Heg: sed 
3) Gr. φόβος έκ σον τις άλλος; Sl. bych' 1. Pers. sing, statt bystj (3. Pers. 
sing.) = war, gab es. Lat om. άλλος 4) Gr. αλλά μην σε τηρών ετέροις 
φοβερός ήμην. 5) Gr. ενδεια χρημάτων ; 6) Gr. και τίνι μάλλον έξη ν 
άναλίσκειν ; 7) Gr. εί γάρ έξωλέστατος πάντων άν&ρώπων έγενόμην 8) Gr. 
και θηρίου χρυχην εΐχον ανήμερου, 9) Gr. πάτερ, ούκ αν ταις σαΐς εύεργεσίαις 
ένική&ην, 10) potecenije, wohl von tešci = laufen, also eig. Flucht. 11) Gr. 
ον κατήγαγες μεν, 12) Gr. ώς εφης αύτός, 13) Gr. προέκρινας όε τοσού-
των τέκνων, — Sl. bratia mojego, augenscheinlich von einem Nominativ bratije 
14) Gr. άπέδειξας όε ζών βασιλέα, 15) Gr. δι νπερβολην δε τών α?.λων 
άγα&ών έποίησας έπίφ&ονον ; 16) Gr. ώ τάλας (Sl. okain für okajanyi) έγώ 
τής πίκρας άποδημίας, 17) Gr. ώς πολύν έδωκα καιρόν τω φ&όνω και μακράν 
τοις έπιβονλεύουσι όιωρίαν. 18) Gr. σοι δε, πάτερ, καϊ τοις σοΐς άγώσιν άπε-
δήμουν, L σοί ex σύ vid. corr. (Niese) 19) Gr. Ίνα μη Συλλαΐος τοϋ σον 
γήρως καταφρόνηση• 20) Gr .'Ρώμη μοι μάρτυς τής εύσεβείας 21) Gr. 
και ό τής οικουμένης προστάτης Καίσαρ, 22) Gr. ό φιλοπάτορα πολλάκις με 
ειπών. MLVRC : με πολλάκις wie Sl., sonst aber ist die Reihenfolge der Worte 
anders. 23) Gr. ταϋτα τών έν&άδε διαβολών πιστότερα, add. ταϋτα απολογία 
μοι μόνη, τούτοις τής είς σε φιλοστοργίας τεκμηρίοις χρώμαι. 24) nechotjach 
ist falsch; dafür zu lesen nechotja 25) Gr. μέμνησο δε, ώς ούχ εκών έπλεον 
(pluch) 
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Feindschaft, welche sie gegen mich wegen der Herrschaft haben1). 
Du aber, Vater, hast mich ins Verderben gestürzt2); der du (mich) 
zwangest, dem Neide (gelegene) Zeit zu geben3). Ich bin aber 
gegen meine Ankläger zu Lande und zu Wasser gekommen4), 
ohne irgend einem Leiden zu verfallen5), (ich), den du Vater-
mörder6) genannt hast. 

(635) Wenn aber diese Beweise mir nicht nützen7), wenn 
ich nicht verurteilt bin vor Gott und vor dir8), so bitte ich dich 
doch9), dass du nicht Glauben schenken mögest andern, die ge-
foltert werden10). Befiehl, dass man mich ins Feuer werfe11), 
dass man an meinen Leib heranbringe jegliches Foltermittel1'2) 
und nicht meine Schändlichkeit schone13). Denn wenn ich ein 
Vatermörder bin, so ist es für mich nicht geziemend14), ohne 
Marter15) zu sterben." 

(636) Indem er solches mit Schluchzen und mit Tränen 
ausrief16), wandelte er alle zum Mitleid um1 7) . Nur Herodes 
erbarmte sich nicht1 8), denn er wusste19), dass die Ankläger 
nicht gelogen hatten2 0) . 

1) Gr. επιστάμενος την εμφωλεύουσαν τη βασιλεία κατ' εμον δυσμένειαν. 
LVRC : τής βασιλείας Lugd. Bat. (Bekker) : τοις βααιλείοις 2) Gr. αν δέ με, 
πάτερ, άκων άπώλεσας, 3) Gr. άναγκάσας καιρόν διαβολής δούναι τω φθόνω. 
4) Gr. πάρειμι δε επί τονς ελέγχους, πάρειμι δια γής καϊ θαλάσσης 5) Gr. 
ούδεν ονδαμον παθών С : ούδαμή fort, recte (Niese) 6) Gr. ό πατροκτόνος. 
7) Gr. άλλα μήπω με τούτω φίλε ι τω τεκμηρίω' MLVRC: μήπω τούτω ώφέλημαι 
wohl das Richtige. Destinon : μήπως με τοϋτ' ώφελη τό τεκμήριον 8) Gr. 
κατέγνωσμαι γάρ και παρά θεώ καϊ παρά σοι, add. πάτερ• [Das „nicht" im Sl. 
ist wohl fehlerhaft, wie die Einleitung des Nachsatzes mit „no" = aber, doch 
beweist.] 9) Gr. κατεγνωσμένος δε δέομαι 10) Gr. μη ταϊς άλλων βασά-
νοις πιστεύειν, 11) Gr. άλλα κατ' εμοϋ φερέσθω το πυρ, 12) Gr. οδευέτω 
δια τών εμών σπλάγχνων τά όργανα, 13) Gr. μή φειδέσθω δλοφυρμός τον 
μιαρον σώματος' Lat : ne parcas scelesto corpori — om. όλοφυρμός damnat 
Herwerden recte (Niese). 14) Gr. ούκ οφείλω 15) Gr. Bekker: αβασάνιστος 
PAMLVR : άβασανίοτως С : ατιμωρήτως 16) Gr. τοιαύτα μετ' ολοφυρμον καϊ 
δακρύων εκβοών ALVRC : όλολυγμοϋ Lat : ululatu 17) Gr. τούς τε άλλους 
απαντας και τόν Οναρον εις οΊκτον προυκαλέσατο, 18) Gr. μόνον δε ό θυμός 
Ήρώδην άδακρυν διεκράτει 19) wedaša (-šja) 3. Pers. plur. Aor. statt we-
daše, 3. Pers. sing. Imperfekt. 20) Gr. τούς ελέγχους αληθείς επιστάμενον. 
Die ganze Rede des Antipater ist in den Antiqu. XVII, 5, 4 (100—105) in Re-
feratform wiedergegeben. Doch ist das Referat ein ziemlich freies, obgleich 
alles Wesentliche, wenn auch nicht immer in derselben Reihenfolge, sich wie-
derfindet. An einer Stelle (101) entspricht das Referat einem Passus, der sich 
nur beim Sl., nicht im Gr. findet : καϊ γάρ οπόσα προϊδεΐν δεήσεις πάντων προ-
βεβουλευκέναι σωφρόνως. Das scheint dasselbe zu sein wie 630: „Als wenn 
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(637) Nikolaos aber sagte auf Befehl des Königs vieles 
gegen die Ränke des Antipater

х

), offenbarend, dass alles seine 
bitteren Taten seien

2

) und dass seine beiden Brüder durch Ver-
leumdungen getötet worden seien3). Und gegen die Lebenden 
habe er (böse) Anschläge4). Denn wie werde der die Brüder 
verschonen5), der gegen den Vater Gift bereitet6) und, (638) in-
dem er den Pheroras zum Teilnehmer annahm7), die Bruderliebe 
in Brudermord verwandelt habe8)? 

(639) Als aber Varus dem Antipater zu antworten befohlen 
hatte9), so sprach jener liegend10) : „Gott ist mir Zeuge und meine 
Gerechtigkeit11)!" Herodes aber befahl, einen Mann herbeizu-
führen, der zum Tode verurteilt war. Und er gab ihm jenes 
Gift zu trinken12). (640) Und, da er (es) ausgetrunken, ver-

ich nicht das Frühere und das Zukünftige gekannt hätte." Durch die Über-
setzung (wohl schon die doppelte) hat der Satz gelitten, vielleicht hat Gr. 
ihn deswegen ausgelassen. 

1) Gr. Έν τούτω Νικόλαος τον βασιλέως κελεύααντος πολλά πρός τό πα-
νοϋργον τό 'Αντιπάτρου προειπών add. και τόν επ' αύτφ διαχέας ελεον, 2) Gr. 
'έπειτα πικράν κατηγορίαν κατετείνατο, πάντα μεν τά κατά τήν βασιλείαν κακουρ-
γήματα περιτιθ-είς αύτω — Sl. : unter dem Text wird zu gorkaa (die bitteren) — 
delà (Taten) ergänzt. 3) Gr. μάλιστα δε την άναίρεσιν τών αδελφών, άπο-
δεικνύς ταΐς εκείνου διαβολαΐς άπολωλότας. 4) Gr. επιβουλενειν δε αύτόν 
ελεγεν καϊ τοις περιονσιν add. ως έφέδροις τής διαδοχής' 5) Gr. ... ή πού 
γ' (LVRC : πότε) αν άδελφών άποσχέα&αι. 6) Gr. (vor Anm. 5) τόν γάρ 
παρασκευάσαντα πατρί φάρμακον 7) Gr. προελ&ών — επεδείκνυεν καϊ περί 
Φερώρα κατεσχετλίαζεν, 8) Gr. οτι κάκεΐνον Αντίπατρος ποιησειεν άδελφο-
κτόνον add. κ al τούς φιλτάτους — τόν λόγον. Während die vorhergehenden 
Reden des Herodes und Antipater im Gegensatz zu B. J. in den Antiqu. nur 
auszugsweise referiert werden, bieten die Antiqu. die Rede des Nicolaus in 
grösster Ausführlichkeit, ζ. T. in direkter Rede (XVII, 5, 5 ; 106—126), während 
B. J. nur kurz darüber referiert, Sl. noch kürzer. Auch an dieser Stelle ist 
dèr Inhalt der Rede hier (B. J.) und dort (Antiqu.) nicht ganz identisch. In 
den Antiqu. wird die Intrigue gegen die noch lebenden Söhne nicht ausdrück-
lich erwähnt, ebenso nicht das in bezug auf Pheroras Gesagte. ' Beides könnte 
sich in sehr ungenauer Weise in dem einen Satze spiegeln (117): καϊ στααιο-
ποιών την εϋνοιαν τοις άδελφοΐς wobei es nicht einmal klar ist, ob das eine 
oder das andere gemeint ist. 9) Gr. Οϋαρος δε άπολογεΐσ&αι κελεύαας τον 
'Αντίπατρον, С : Ούάρου κελεύσαντος άπολογεΐσθ-αι LVR : Οναρος κελεύαας άπο-
λογεΖα&αι (Reihenfolge wie bei Sl.) 10) Gr. ώς (С om.) ονδεν πλέον ειπών ... 
εκείτο αιγών, C: πλέον εκείνος 11) Gç. ,,&εός εστίν μοι τον μηδέν άδικεΐν 
μάρτυς" 12) Gr. (Οναρος) αίτήαας τό φάρμακον δίδωσί τινι τών επί Ο-ανάτω 
κατακρίτων δεσμώτη πιειν. PAVC: ό δε (δε delevit Α)

 1Ηρώδης αίτ'ησας L2R : 
αίτησας δε Destinon : ο δε αίτ'ηαας Antiqu. XVII, 131 ist es Varus, der diesen 
Befehl gibt. 
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schied er
1

). Und alsbald legte der König den Antipater in 
Bande2). Und an Cäsar sandte er einen Brief darüber3). 

Deshalb4) ist es geziemend, sich über die göttliche Vorsehung 
zu verwundern, wie sie wiedervergilt Böses für Böses, aber Gutes 
für Gutes. Und unmöglich ist es dem Menschen, sich vor seiner 
allmächtigen Rechten zu verbergen, weder dem Gerechten, noch 
dem Ungerechten. Aber mehr noch sieht sein hochherrliches 
Auge auf die Gerechten. Und es wurde ja Abraham, der Ur-
vater unseres Volkes, aus seinem Lande herausgeführt, weil er 
seinen Bruder beleidigt hatte bei der Teilung ihrer Gebiete. Und 
wodurch er gesündigt, eben dadurch erhielt er auch die Strafe. 
Und wiederum für seinen Gehorsam gab er ihm das verheissene 
Land. (641—644 fehlen). 

(645) Herodes aber fiel in eine Krankheit5). (646) Und 
nachdem er die ersten Urkunden genommen (?)6), schrieb er 
andere 7) und ernannte den Antipas zum König8). Und dem Cäsar 
hinterliess er 1000 Talente Gold9), aber seinem Weibe und den 
Kindern 50010), indem er auch an andere viele Schätze verteilte n ) . 

Cap. XXXIII. 

(647) Und er f ing an heftiger krank zu werden12), indem die 
Krankheit ihn infolge von Alter und Kummer befallen hatte13). 

1) Gr. τον όε παραχρήμα τελευτησαντος add. ό μεν άπορρντους — χωρίζεται, 
2) Gr. όεσμεΐ δε b βασιλεύς 'Αντίπατρον 3) Gr. και πρός Καίσαρα τονς όη-
λώσοντας την σνμφοράν εξίπεμιρεν. Cf. lin. 5 sq. (p. 146): (Οναρος) τα περί τό 
συνέδριον Καίσαρι γράψας 4) Gr. > Deshalb ist es geziemend — ver-
heissene Land. Auch Antiqu. (129) hat hier eine allgemeine Betrachtung 
doch ist der Inhalt wesentlich anders. 5) Gr. ώρμημένος δ' έπΐ τον 'Αντί-
πατρον έπεσχέ&η νόσω χαλεπή' add. περί — Καίσαρι. 6) nijaže (?) vielleicht 
statt jim'(že), Partie. Praeter, von jati, nehmen. 7) Gr. την τε (Α: δε) 
δια&ηκην αίτησας μετέγραφεν, Destinon : άθ-ετησας μετέγραψεν, 8) Gr. καϊ 
βασιλέα μεν άπεδείκννεν Άντίπαν Sl. Antipatra, doch sind die Buchstaben tr 
rot durchstrichen. Gr. add. άμελών τών πρεσβντάτων 'Αρχελάου καϊ Φιλίππου' 
διαβεβληκει γάρ και τούτους Αντίπατρος. 9) Gr. Καίσαρι δε συν τοις δισ. 
χρημάτων (Bekker : κτημάτων aut χρυσωμάτων) δώροις χίλια τάλαντα, С : δώροις 
κατέλιπεν 10) Gr. τη δε (LVRC : τε. SI.: a) γνναικϊ καϊ τέκνοις αύτοϋ (add. 
και φίλοις και άπ ελευθ-εροις) περί (PHeg om.) πεντακόσια, 11) Gr. απένειμε ν 
όε και τοις άλλοις απασιν τής τε χώρας ούκ ολίγα καϊ τών χρημάτων add. λαμ-
προτάταις — διωρ&ώσατο. · 12) Gr. Προηει δ' αντω πρός το χαλεπώτερον η 
νόσος 13) Gr. ατε δη τών άρρωστημάτων εν γηρα καϊ άΘ-υμία επιπεσόντων' 
(Lat : quod eum senectus pariter ас maeror urgeret ) add. ήν μεν γαρ η δη — 
προηρητο άνελεϊν. 
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(648) Es entstand aber damals auch ein Aufruhr von Seiten 
des Volkes gegen ihn1). Es waren nämlich zwei Gelehrte2) in 
der Stadt3), die die väterlichen Gesetze verbesserten4) und des-
wegen hochberühmt waren in ganz Judaea5), Ju(^a, der Sohn 
des Semphoras 6) und Matthias, des Margalus Sohn 7). — (649) Zu 
denen beiden pflegten viele von den Jünglingen zu kommen8), 
zur Erfragüng des Gesetzes9). Und sie versammelten sich alle 
Tage gleichwie mit einem Heere [?J]0). Als diese damals gehört 
hatten, dass der König durch Kummer und Krankheit vergehe n) , 
sandten sie zu allen, die das Gesetz kannten, sagend1 2): „Ange-
brochen ist jetzt die passende Zeit13), für Gott zu handeln14) und 
die Werke zu zerstören, die gegen das väterliche Gesetz ge-
macht sind 15). (650) Denn gesetzwidrig ist es16), dass ein 
menschliches Bild im Tempel sei, oder auch das eines andern 
Lebewesens17)". 

Es hatte nämlich damals Herodes einen goldenen Adler über 
dem grossen Tempeltor angebracht18), dem Kaiser zu Ehren 19). 
Und er nannte ihn den goldgeflügelten Adler20). Diesen befahlen 
die beiden dem Volke herunterzuschlagen21), indem sie sprachen: 
„Leicht ist es, für das väterliche Gesetz zu sterben22). Denn 

1) Gr. Γίνεται δ' εν ταΐς συμφοραΐς αντω καϊ δημοτική τις επανάστασις. 
2) Gr. δύο ήσαν αοψισταϊ Sl. mdreca [= mudreca] (Dual Nom.). Ob in der Vorlage 
auch σοφισταΙ gestanden hat? Antiqu. XVII, 149: (Ιουδαίων) λογιώτατοι- Vielleicht 
ist σοφισταΙ aus dem griechischen Vulgärtext herübergenommen, da es an den 
drei andern Stellen 650, 655, 656 im Sl. vermieden erscheint. 3) Gr. κατά 
τήν ιιόλιν 4) Gr. μάλιστα δοκοϋντες άκριβοϋν τα τίάτρια Sl. isprawljajušce 
(die . . . verbesserten). 5) Gr. καϊ δια τοϋτο εν παντί τω εθ-νει μεγίστης 
ήξιωμένοι δόξης, 6) Die verschiedenen Namensformen bei Niese ad 1. im 
Apparat. 7) Gr. Ματ&ίας ετερος Μαργάλον. (Antiqu. Μεργαλώ&ου) 8) Gr. 
τούτοις ουκ ολίγοι πρόσδεσαν τών νέων 9) Gr. εξηγουμένοις τονς νόμους, 
С : τον νόμον 10) Gr. και συνεΐχον (MLVRC : συνΐ/γον) οσημέραι τών ήβώντων 
στρατόπεδον. 11) Gr. ot (Sl. wörtlich : jiže) τότε τόν βασιλέα πυν&ανόμενοι 
ταΐς ά&υμίαις ύπορρέοντα (LVRC : υπεκρέοντα) καϊ τη νόσω 12) Gr. λόγον 
καϋ-ίεσαν εις τούς γνωρίμους, 13) Gr. ώς άρα καιρός επιτηδειότατος εϊη 
14) Gr. τιμωρεϊν η δη τώ ϋ-εώ Sl. pomagati (eig. helfen) mogu — letzteres nur 
Abschreiberversehen für Bogu ( = Gott). 15) Gr. καϊ τα κατασκευασθ-έντα παρά 
(Sl. crez') τονς πατρίους νόμους εργα κατασπάν. 16) Gr. άϋ-έμιτον γάρ είναι 
17) Gr. κατά τόν vaòv ή (om. L) εικόνας η προτομάς ή ζώου τινός επώνυμον 
έργον είναι* SI. ni eig. auch nicht, nicht einmal, hier statt ili (oder) 18) Gr. 
κατεσκευάκει δ* ο βασιλεύς νπερ τήν μεγάλην πύλην άετόν χρυσοϋν 19) Gr. 
> dem Kaiser zu Ehren. 20) Gr. > Und er nannte ihn — Adler. 21) Gr. 
ον δή (Sl. jegože) τότε παρψουν εκκόπτειν oi σοφισταΙ, 22) Gr. καλόν είναι 
λέγοντες, εί και τις γένοιτο κίνδυνος, ύπερ τοϋ πατρίου νόμον &νήσκειν' Im 
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unsterblicher Ruhm wird folgen denen, die da sterben
1

), doch 
den Seelen bleibt ewige Freude

2

). Aber die da in Unmännlich-
keit sterben, den Leib liebend, männlichen Tod nicht wollend, 
sondern an einer Krankheit ihr Ende findend, diese sind ruhm-
los3) und werden unendliche Qualen in der Unterwelt erleiden. 
Vorwärts, ihr jüdischen Männer, jetzt ist es Zeit, mannhaft zu 
handeln ! Wollen wir zeigen, welch eine Ehrfurcht wir vor dem 
Gesetz Mosis haben, damit sich unser Volk nicht schäme, damit 
wir nicht unseren Gesetzgeber beleidigen. 

Wir haben als Beispiel für die Heldenhaftigkeit Eleazar als 
Ersten und die sieben Brüder4), die Maccabaeer, und ihre Mutter, 
die mannhaft handelnde5). Denn Antiochus, der unser Land 
besiegt und eingenommen hatte und über uns herrschte, ward 
durch jene sieben Jünglinge besiegt, und durch den alten Lehrer, 
und durch die greise Frau. Ihnen wollen auch wir gleich werden, 
damit wir nicht schwächer erscheinen als die(se) Frau. Wenn wir 
aber auch um des göttlichen Eifers willen gepeinigt werden 
sollten, so wird unser Kranz um so besser geflochten werden. 
Wenn sie aber auch uns töten werden, so wird unsere Seele, 
nachdem sie das dunkle Haus verlassen, zu den Vorvätern hin-
übergehen, wo Abraham (ist) und die von ihm (herstammen)." 

(651) Nachdem die beiden also geredet hatten6), kam ein 
gar wunderbarer Drang in sie7). Und obgleich es Mittagszeit 
war8), umgürteten sie sich mit dicken Stricken9), liessen sich 

Weiteren entspricht der Rede der beiden, wie Sl. sie wörtlich zu bieten sich 
bemüht, in Gr. nur ein kurzes Referat (bis 650 fin.), und zwar nur des 
Anfanges. In den Antiqu. (VII, 152 sq.) ist das Referat länger, aber nur im 
allgemeinen dem im B. J. entsprechend. 

1) iskoncajem'sja, eigtl. „wir werden sterben". Es ist wohl zu lesen: 
iskoncajuscem'sja, Dat. plur. masc. Partie. Praes. 2) Gr. τοίς γαρ ούτω 
τελευτώσιν άθ-άνατόν τε τήν ψυχήν και τήν εν άγα9·οΐς αΐσ&ησιν αΐώνιον παρα-
μένειν, 3) Gr. τονς όε αγενείς και τής εαυτών σοφίας άπειρους άγνοοϋντας 
φιλοψυχεϊν καϊ προ τοϋ όι αρετής τον εκ νόσου &άνατον αίρεΐσ&αι. Sl. umira-
jetj (3 Pers. sing.) statt umirajutj (3 Pers. plur. (= die da . . . sterben), 
Das Folgende ist bei Gr. ganz ohne Parallele : > und werden unend-
liche — von ihm (herstammen)." 4) sedmibratija, wohl vom Nomin. 
sedmibratije, der weder bei Sresnewski, noch bei Wostokow sich findet. 
5) mti . . . . mužjstwowaju&ci Nom. statt Accusativ. 6) Gr. Άμα όε τοις 
εκείνων λόγοις όιεφημίσ&η καϊ S-νήσκειν ο βασιλεύς, 7) ώστε -θ-αρραλεώτερον 
ηπτοντο τής επιχειρήσεως οϊ νέοι. Sl. lässt nicht deutlich werden, ob die beiden 
selbst oder andere die Tat ausgeführt haben. Im Folgenden scheint das Letz-
tere vorausgesetzt zu sein. 8) Gr. μέσης γοϋν ημέρας (poludâiju sušci statt 
sušcu) add. και πολλών κατά τό ιερόν αναστρεφομένων 9) Gr. σγ^οίνοις παχείαις 
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nach oben ziehen (?)
х

) und schlugen den goldenen Adler mit 
Beilen ab

2

). (652) Und es ward Kunde dem König 3) , und nach-
dem er hingesandt4) , ergriff er von ihnen 805) (653) und be-
fragte sie6): auf wessen Befehl sie gewagt hätten, diese Tat zu 
begehen7)? Jene aber antworteten: gemäss dem väterlichen 
Gesetz8). Und wiederum fragte er s ie : weswegen sie sich also 
freuten9) , da sie sterben sollten1 0)? Und jene antworteten1 1) 
„Wir werden Gutes empfangen nach dem Ende1 2)!" 

(654) Der König aber ward gleichwie nicht [mehr] krank vor 
WTut13). Und er befahl, dass eine Versammlung stattfinde14). Und 
er begann sie anzuklagen15), dass diese Tempelräuber16) und würdig 
der Strafe seien als Gottlose17). (655) Das Volk aber, fürchtend18), 
es möchte des Königs Zorn über alle kommen19), bat, er möge 
die Ergriffenen umbringen20), von den übrigen aber abstehen21). 
Und er befahl, einen Ofen anzuzünden und sie lebend hineinzu-
werfen 22). Und es geschah also23). 

(656) Deswegen (?)24) hatte auch die Krankheit seinen ganzen 
Leib umgeben und hielt (ihn) umfasst mit verschiedenen Leiden25). 

1) w'stacachusja Gr. καθιμήσαντες σφας αντονς από τον τέγονς 2) Gr. 
τον χρνοοϋν εξέκοπτον πελέκεσιν. 3) Gr. ήγγέλθη ό' εύθέως τω βασιλέως 
οτρατηγω, 4) Gr. κάκεΐνος μετά χειρός ονκ υλίγης άναόραμών 5) Gr. 
περί τεοοαράκοντα νεανίας σνλλαμβάνει add. καϊ κατήγαγεν πρός βασιλέα. 6) 
Gr. πννθανομένω ό' αντω πρώτον, add. εί τολμήσειαν τόν χρνσονν άετόν έκ-
κόπτειν, ώμολόγουν. 'έπειτα, (doch vgl. bei Anm. 7) 7) Gr. τίνος κελενσαντος, α 
8) Gr. άπεκρίναντο τοϋ πατρίον νόμον. 9) Gr. τί ό' όντως γεγήθασιν όιερω-
τήσαντος, L: όιερωτώντος (Sl. : Aorist) 10) Gr. άναιρεΐσθαι μέλλοντες 11) 
Gr. ελεγον, 12) Gr. οτι πλειόνων αγαθών άπολαύσονσιν μετά τήν τελεντήν. 
(Sl. po skoncanii.) 13) Gr. Έπι τούτοις ο βασιλεύς 'δι' νπερβολήν οργής 
κρείττων τής νόσον γενόμενος 14) Gr. πρόεισιν εις έκκλησίαν, Sl. : soboru 
(Dat.) Lat: producit. 15) Gr. καϊ πολλά τών ανδρών κατηγυρήσας 16) Gr. 
ώς ιεροσύλων add. καϊ προφάαει τον νόμον πειραζόντων τι μείζον 17) Gr. 
ήξίον κολάζειν ώς ασεβείς. 18) Gr. ο δε δήμος δείσας 19) Gr. μή δια 
πολλών ο 'έλεγχος ελθη, 20) Gr. παρεκάλει πρώτον μεν τονς νποθεμένονς 
τήν πραξιν, επειτα τονς εν αύτη σνλληφθέι>τας κολάσαντα 21) Gr. τοις λοι-
ποΐς τήν οργήν άψιέναι. add. πείθεται μόλις ο βασιλεύς, 22) Gr. και τονς μεν 
καθιμήσαντας εαντούς αμα τοις σοψισταις κατέκανσε ζώντας, Sl. viel drastischer. 
23) Gr. > Und es geschah also. Dafür : τονς λοιπούς δε των σνλληφθέντων 
παρέδωκεν τοις νπηρέταις άνελεΐν. ,,παρέδωκεν — άνελεΐν suspecta Destinoni 
cf. v. 14 sqq. et Ant. lud. XVII, 164. 167" (Niese). 24) jimže entspricht dem 
ενθεν bei Gr., das sowohl zeitliche als auch kausale Bedeutung haben kann. 
25) Gr. ('Ένθεν) αύτοϋ τό σώμα παν ή νόσος (bolesti statt bolestj) όιαλαβοϋσα 
ποικίλοις πάθεσιν εμερίζετο' Auch das zweite Verbum steht im Sl. im Partizip, 
so dass ein Verbum finitum eigentlich fehlt, vielleicht weil dieser Satz durch 
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Denn unaufhörlich kam (bei) ihm Fieber1) und unerträgliches 
Jucken2) und in den Knochen war häufig (stechender) Schmerz3). 
Die beiden Füsse schwollen an4) und wurden gefühllos. Und 
das ganze Innere (?)5), das geheime Glied aber erfüllte sich mit 
Gestank und Fäulnis und Würmern6). Sein Atem 7) aber stockte 
in der Brust und schwer atmete er8). Und alle seine Glieder 
zuckten unaufhörlich9). Denn10) das göttliche Auge blickte un-
sichtbar auf seine Sünden. Er hatte ja die Herrschaft durch 
Blutvergiessen befleckt und durch Buhlerei mit fremden Frauen. 
Und weil er andere kinderlos gemacht hatteu) , so tötete er des-
halb auch seine Kinder mit seinen Händen, und, weil er seines 
Leibes nicht schonte zur Buhlerei, bekam er eine solche böse 
Krankheit. 

(657) Jener aber12), obgleich mit solchen Leiden kämpfend, 
hoffte dennoch auf Leben13) und erwartete, errettet zu werden14). 
Und er suchte Heilung15). Und nachdem er den Jordan über-
schritten hatte16), badete er in einer warmen Quelle zu Kallirrhoë17). 
Diese warmen Quellen nämlich entspringen aus dem Asphalt-
see 18), sie sind aber süss und trinkbar19). Und als die Ärzte 
seinen Körper mit warmem Öl gesalbt hatten20), so verwandelte 

Missverständnis eines der Übersetzer oder durch einen Abschreiber zum Vor-
hergehenden gezogen worden ist. 

1) Gr. πυρετός μεν γάρ ήν ου λάβρος, Lat: non mediocris, Heg: vehemens 
2) Gr. κνησμός (SI. s'wrab') δε αφόρητος add. τής επιφανείας ολης 3) Gr. 
καϊ κόλου (MLVRC2 et ex corr. AEus. : κώλου) συνεχείς άλγηδόνες 4) Gr. 
περί τε τους πόδας ωσπερ νδρωπιωντος οιδήματα ^> und wurden gefühllos. 
5) Es ist nach diesen Worten etwas ausgefallen. Gr. τοϋ τε ήτρου (andere 
Lesarten s. Niese, Apparat) φλεγμονή 6) Gr. καϊ δή (Niese; codd.: δι') 
αιδοίου σηπεδών σκώληκας γεννωσα, 7) dša = Atem, Seele. 8) Gr. 
προς τούτοις ορθόπνοια και δύσπνοια 9) Gr. και σπασμοί πάντων των μελών, 
10) Statt der folgenden Betrachtung hat Gr. — > Denn das — Krankheit — nur 
den einen Satz : ώστε τονς επιθειάζοντας ποινήν είναι TOJV σοφιστυ)ν τα νοσήματα 
λέγειν. 11) Eine Anspielung auf den Bethlehemitischen Kindermord kann hier 
nicht gefunden werden, denn 1) fehlt der Hinweis auf die Tötung kleiner Kinder, 
2) ist nicht von vielen Kindern, sondern nur von denen „anderer" die Rede. — 
Dem Verfasser scheint auch hier an der Bestätigung seiner Vergeltungslehre zu 
liegen (vgl. 640). 12) Gr. b δε 13) Gr. ομως τοϋ ζήν άντείγετο (caaše) 
14) Gr. σωτηρίαν τε }}λπιζεν 15) Gr. και θεραπείας επενόει' 16) Gr. διαβάς 
γοϋν τον Ίορδάνην 17) Gr. τοις κατά Καλλιρρόην έχρήτο θερμοΐς' LVRC: 
θερμοΐς έκέχρητο' Eus : θερμοΐς εχρήτο. 18) Gr. ταντα δ' εξεισι μεν είς 
τήν 'Άσφαλτΐτιν λίμνην, 19) Gr. νπό γλυκύτητας δ εστί (Sl. jestj) καϊ 
πότιμα. 20) Gr. δόξαν δε (om. ΡΑ) ένταϋθα τοις ϊατροΐς ελαίω θερμψ 
πάν αναθάλιραι το σώμα 
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er sich in eine Geschwulst von Kopf bis zu Fuss1). Und sie 
führten ihn (fort)2) wie einen Toten3). (658) Da aber alle in Un-
ruhe geraten waren4), erkannte er (es)5) und schenkte den Kriegern 
50 Drachmen6), aber den Hauptleuten je grosse Summen7). 

(659) Selbst aber kehrte er nach Jericho zurück8), wie 
wahnsinnig geworden9). Und nachdem er ruchlose Taten be-
schlossen10) und die Angesehenen aus ganz Judaea versammelt 
hatte11), sperrte er sie im Hippodrom ein12). 

(660) Und er gab der Schwester Salome und ihrem Mann 
Alexis einen Befehl13), sagend14): „Ich weiss, dass nach mei-
nem Tode die Juden Feste feiern werden15), indem sie sich 
freuen über mich16). Aber wenn ihr meinem Befehl gehorsam 
sein wollt17), so wird mir ein herrliches und ruhmvolles Be-
gräbnis zuteil werden18). Stellt dabei Kriegsleute auf19), und 
sobald ich verschieden sein werde, so mögen jene rasch diese 
Festgehaltenen umringen und sie niederhauen20). Denn dadurch 

]) Gr. χαλασθεν είς πλήρη πύελον εκλύει 2) priwedoša eigentlich sie 
führten ihn herbei [zurück vom Bade]. 3) Gr. και τούς οφθαλμούς ώς 
τεθνεώς άνέστρεψεν. 4) Gr. θορύβου όε των θεραπευόντων γενομένου S1. 
smjat'zem'zesja statt smjat'šem'žesja 5) Gr. προς μεν την φωνήν άνήνεγκεν, 
Lat : respicere visus est Gr. add. είς όε τό λοιπόν άπογνούς τήν σωτηρίαν 
6) Gr. τοις τε ατρατιώταις ανά πεντήκοντα δραχμάς εκέλευσεν διανεΐμαι Sl. woino 
vielleicht ist zu lesen : wojem' po (= den Soldaten je) 7) Gr. καϊ πολλά 
χρήματα [Sl. po mnogu = je vieles] τοις ήγεμόοι και τοΐς φίλοις. 8) Gr. 
Αύτός δε ύποστρέφων είς ' Ιεριχοϋντα παραγίνεται AMLVR : ώς είς — Das ώς 
scheint an die unrichtige Stelle geraten zu sein : es gehört wohl (dem Sl. 
entsprechend) eher zu μελαγχολών. 9) Gi\ μελαγχολών ήδη, add. κ al μόνον 
ουκ απειλών αντω τω θανάτφ 10) Gr. προέκοπτεν είς έπιβολήν αθεμίτου 
πράξεως· LVRC Eus: προέκοψεν Eus. codd. pars Hudson: επιβολήν. Codd. Lat: 
επιβουλήν 11) Gr. τούς γαρ αφ' εκάστης κώμης επισήμους ανδρας εξ ολης 
Ιουδαίας συναγαγών 12) Gr. είς τόν καλούμενον Ιππόδρομον εκέλευσεν 
ανγκλεΐσαι. SI. w' koneristanii i. е. εν ιπποδρόμιο koneristanije = das Pferdelaufen, 
also wörtliche Übersetzung von Ιππόδρομος. Lib. II, с. 9, 3 (172) entspricht 
dasselbe Wort dem gr. στάδιον. 13) Gr. προσκαλεσάμενος δε Σαλώμην τήν 
άδελφήν καϊ τόν ανδρα ταύτης Αλεξαν 14) Gr. . . εφη, 15) Gr. οίδα .. . 
'Ιουδαίους τόν εμόν εορτάσοντας θάνατον, 16) Gr. > indem sie sich freuen 
über mich. 17) Gr. άν νμεΐς θελήσητε ταις έμαις εντολαϊς υπουργΐ/σαι. (hinter 
Anm. 18) 18) Gr. δύναμαι δε πενθείσθαι δι3 ετέρων καϊ λαμπρόν επιτάφιον 
εχειν, 19) Sl. muža woïny (eigtl. = Männer, Krieger, muža für mužja), iviel-
leicht ist zu lesen mužem' woïny = den Männern Krieger, entsprechend dem 
Gr. (τονς φρουρουμένους) ανδρας .... περιστήσαντες τούς στρατιώτας, (vgl. auch 
bei Anm. 20) 20) Gr. τούσδε τούς φρουρουμένους ανδρας επειδάν εκπνεύσω 
τάχιστα κτείνατε (περιστήσαντες τούς στρατιώτας) 

15 
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wird jedes israelitische Haus1) über mich zu weinen beginnen, 
auch wider Willen2)." 

(661) Und alsbald brachten Boten von Cäsar einen Brief, 
den Befehl gebend3): Antipater möge getötet werden4). Wenn 
aber auch der Vater ihn verschonen werde5), so werde — Cäsar 
ihn zum Tode verurteilen6). (662) Herodes aber, da er (die Er-
füllung) seinen(s) Wunsch(es) gehört hatte, ward froh7). Und 
als er gegen ihn sich erheben wollte, da hinderte ihn Krankheit 
und Schwäche. Denn Speise hatte er nicht genommen, seitdem 
er sich gelegt hatte. Und zur ersten Krankheit hinzu kam ihm 
ein böser Husten8). Und deshalb ward ihm das Leben nichtig(?)9). 
Und er bemühte sich, dem Schicksal zuvorzukommen10). Und 
nachdem er einen Apfel genommen, erbat er ein Messer11), da-
mit er der Gewohnheit gemäss ihn zerschneide und (dann) hinein-
zubeissen anfange12). Und er blickte sich um hierhin und dort-
hin, damit niemand ihn hindere13). Und er erhob die rechte 
Hand, indem er (das Messer) sich ins Herz stossen wollte14). Und 
Achiab15), sein Vetter, der herbeigelaufen war, ergriff ihn bei 
der Hand16). 

(663) Und es entstand ein grosses Wehklagen im Palast17), 
als wenn der König bereits gestorben wäre 18). Und da Antipater 
(das) gehört hatte19), ward er froh20) und befahl den Wächtern, 
dass sie ihn befreien möchten, bald drohend, bald aber an die 

1) vieil. : Das ganze Haus Israel 2) Gr.
 (ίνα πάσα 'Ιουδαία καϊ πας 

οίκος ακο>ν επ' εμοί δακρύση". Auch hier hat Antiqu. (XVII, 175—178) den 
Befehl an Salome und Alexas in indirekter Rede,, freilich viel ausführlicher. 
3) Gr. Ταϋτα ένετέλλετο, καϊ παρά τών εν 'Ρώμη πρέσβεων ήκον επιστολαί, add. 
δι ών 'Ακμή μεν άνηρημένη κελεύσαντος Καίσαρος εδηλοϋτο, 4) Gr. &ανάτω 
δ' Αντίπατρος κατάκριτος' 5) Gr. εγραφόν γε μήν ώς, εί και φυγαδενειν 
αντον ε&ελήσειεν ό πατήρ, 6) Gr. επιτρέποι (MLVRC: άποτρέποι) Καίσαρ. 
7) Gr. ό δε βραχύ μεν πρός τήν εύΘ-υμίαν (LVRC: επιΟ-νμίαν) άνήνεγκεν, 8) Gr. 
kurz zusammenfassend: αύ9·ις δε, και γάρ (Vom.) ένδεια τροφής και βηχί 
σπασμώδει (Lat : tussis — violentia) διετείνετο, τών άλγηδόνων ήοση&είς (LWRC : 
ή δε αί'σ&ησις) 9) s'tSci wohl mit t'stj — κενός (Wostokow ad v.) zusam-
menhängend. Gr. > Und deshalb — das Leben nichtig. 10) Gr. φ&άσαι 
τήν εϊμαρμένην επεβάλλετο. 11) Gr. λαβών δε (от. С.) μήλον, ητησεν καί 
μαχαιρών, 12) Gr. είώ&ει γαρ αποτέμνων εσ&ίειν, 13) Gr. έπειτα περι-
α&ρήσας μή τις ό κωλύων εΐη, 14) Gr. επήρεν τήν δεξιάν ώς πλήξων εαυτόν. 
15) SI. Achiew' 16) Gr. προσδραμών δε έκώλυσεν (LVRC : διεκώλνσεν Lat. 
om.) Αχίαβος ό άνεψώς αύτοϋ τήν χείρα κατααχών. 17) Gr. οιμωγή ό' 
εύ&έως ήρθ-η μεγίστη κατά τό βασιλέων 18) Gr. ώς οίχομένου βασιλέως, 
19) Gr. καί ταχέως άκούσας Αντίπατρος 20) Gr. άνα&αρρεϊ τε καί γεγη&ώς 
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Gaben erinnernd (?)
1

). Die Wächter aber liefen hin und erzählten 
(es) dem König2). (664) Und dieser schrie über die Kraft auf3). 
Und alsbald sandte er hin und tötete den Antipater4). Und sie 
begruben ihn in Hyrkania6). Und er schrieb6), dass Archelaus, 
der älteste Sohn, nach ihm herrschen solle7), dem Antipas aber 
gab er das Vierfürstentum8). (665) Und nach der Tötung des 
Antipater9) lebte er 5 Tage und starb10), nachdem er geherrscht 
hatte kraft Cäsars Befehl 37 Jahre11). Erfolgreich mehr als 
alle12), doch nicht von edlem Geschlecht, hat er durch seine 
Tapferkeit die Herrschaft erworben13) und sie erweitertu) und 
seinen Kindern hinterlassen 15). 

(666) Salome aber berief, bevor dem Volke das Ableben 
des Königs bekannt ward16), die eingeschlossenen Ergriffenen 
und gab ihnen Gold und entliess sie in ihre Heimat17). Und 
darnach versammelte sie alle Befehlshaber und Krieger18), (667) 

1) pomenjaja eig. tausehend, vieil, für pominaja = erinnernd Gr. τούς 
φύλακας ϊκέτευεν επί χρήμαοιν έξαφεΐναι λύσαντας αύτόν. Auffallend ist razdre-
šit' (3 Pers. sing.) statt razdrešat' (. . . befreien möchten, 3 Pers. plur.). Auch 
gleich darauf steht 3 sing, (powedaše) statt 3 plur.; vielleicht ist in der Vor-
lage — der mittelbaren oder unmittelbaren — der im Gr. erwähnte ήγεμών 
der Wache (s. Anm. 2) der eigentlich Handelnde gewesen. 2) Gr. ό δε 
ήγεμών ού μόνον εκώλυσεν, άλλα και βααιλεΐ δραμών (pritek'Si Nom. sing. fem. 
statt pritek'se) άνήγγειλεν την επιβουλήν. 3) Gr. άνέκραγεν δ' εκείνος 
ίοχνρότερον τής νόσου 4) Gr. καί παραχρήμα πέμχρας τούς δορυφόρους άπο-
κτείνει (LVRC : άπέκτεινε) τον 'Αντίπατρον. 5) Gr. S-άψαι όε τον νεκρόν 
αύτοϋ (от. С) προστάξας (V : προοέταξεν) έν Ύρκανία (Sl. w' ukranii) 6) Gr. 
πάλιν τάς όια&ήκας έπανορ&οϋται, V : καϊ πάλιν . . . έπανωρθ-οϋτο 7) Gr. 
και διάδοχον μεν Αρχέλαον τόν πρεσβύτατον υϊόν άόελφόν ôb Αντιπάτρου γράφει, 
8) Gr. τετράρχην δε Αντίπαν. 9) Gr. Μετά όε τήν άναίρεσιν τοϋ παιόός 
10) Gr. επιβιούς πέντε ημέρας τελευτα, 11) Gr. βααιλεύοας άφ' ού μεν 
αποκτείνας Αντίγονον εκράτησεν τών πραγμάτων ετη τέσσαρα και τριάκοντα, άφ' 
ού όε νπό 'Ρωμαίων άπεδείχ&η βασιλεύς επτά και τριάκοντα, С om. άφ' ού δε etc. 
— τριάκοντα, 12) Gr. και κατά μεν τα αλλα πάντα τύχη δεξιά χρηαάμενος, 
εί καί τις άλλος, 13) Gr. όστις κατεκτήσατο (AMLVCLips: κατεστήσατο) 
βασιλείαν ιδιώτης ών 14) Gr. καϊ τοοοντω χρόνιο φυλάξας 15) Gr. Ιδίοις 
τέκνοις κατέλιπεν, VR : κατέλειπεν Gr. add. έν όε τοις κατ' οίκον ατυχέστατος. 
16) Gr. πρίν όε γνώναι τ/jv τελεντην αύτοϋ τυ στοατιωτικόν προελΟ-ονσα μετά 
τάνδρός η Σαλώμη PA1L : προσελ'Η>ϋσα Lat: progressa Destinon: μετά τάνδρός 
codd.: μετ' ανδρός 17) Gr. διαφήκεν τονς δεσμώτας, (add. ους κτείνειν ό 
βασιλεύς ενετείλατο, αεταπεισθ-ήναι τόν βασιλέα λέγουσα) και πάλιν άναπέμπειν 
εκαστον είς τα Ιδια w'swojasi) Gr. add. τούτων ό' οίχομένων έόήλουν (MLVRC: 
εόήλον) ηόη τοις στρατιώταις και 18) Gr. σννήγον αυτούς είς εκκλησίαν 
μετά τον λοιποϋ πλήθους MLVRC : συνήγεν Diese Lesart (ebenso wie εόήλονг 

15* 
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und hier trat in ihre Mitte Ptolomaeus
х

), dem auch der Siegel-
ring anvertraut war

2

), und pries den König mit Lobeserhebungen 
und Liedern3). Aber das Volk tröstete er durch bewegte und schöne 
Rede4). (668) Und er öffnete5) die Urkunde und verlas (sie)6). 
Es war aber geschrieben7), Philippus solle gebieten über das 
Trachonitische Land8), aber Antipas solle Vierfürst sein9), Arche-
laus aber solle König sein10), (669) welchem auch der Ring an-
vertraut seiu) und die Urkunde zu Cäsar zu bringen12). Diesen 
hatte er ja als Leiter gelassen und als Herrn über die ganze 
Hinterlassenschaft13). 

(670) Und alsbald entstand ein Freudengeschrei von seiten 
aller Freunde des Archelaus14). Darnach aber kehrten sie zum Be-
gräbnis des Königs zurück16). (671) Archelaus aber, der den Dahin-
geschiedenen ehren wollte16), brachte allen königlichen Schmuck 
hervor17), damit man ihn vor dem Verstorbenen trage18). Die Bahre 
aber, auf der er lag19), war ganz von reinem Golde20) und mit 

s. Anm. 17) wird wohl die richtige sein. Vgl. auch Antiqu. XVII, 194, wo bei 
aller Verschiedenheit des Textes Salome und ihr Mann als die Einberufer er-
scheinen. Gr. add. èv τώ κατά Ίεριχοϋντα άμφιθ-εάτρω. 

1) Gr. ενθ-α ίΐαρελ&ών Πτολεμαίος 2) Gr. ό καϊ τον σημαντήρα δακ-
τύλων παρά τοϋ βασιλέως πεπιστευμένος 3) Gr. τόν τε βασιλέα κα-
τ εν δαιμόνιζε ι 4) Gr. καί τό πλή&ος παρακαλεί Gr. add. και τήν άπο-
λειφ&εΐσαν τοις στρατιώταις άνεγίνωσκεν επιστολή ν, εν y πολλά περί τής είς 
τόν διάδοχον εύνοιας παρεκάλει. 5) razreši eig. = löste 6) Gr. μετά 
δε τήν επιστολήν λνσας τάς επιδιαΟ-ήκας άνεγίνωσκεν, — Es ist merkwürdig, 
dass der sl. Übersetzer kein Wort für Testament zu kennen scheint, s. auch 
oben 664. 7) Gr. êv αίς .... άπεδείκνυτο. 8) Gr. Φίλιππος μεν τον 
Τράχωνος (add. καϊ τών γειτνιώντων χωρίων) κληρονόμος, 9) Gr. τετράρχης 
δ' ώς προείπαμεν, 'Αντίπας, 10) Sl. : im Texte ausgelassen, unter dem 
Texte nachgetragen. Gr. βασιλεύς δ' Αρχέλαος (άπεδε,ίκνυτο). 11) poracen', 
vieil, ist zu lesen poruci (er hatte anvertraut) oder poruceno (es war anver-
traut) : in beiden Fällen wäre : „den Ring" zu übersetzen. 12) Gr. τούτω 
δε τόν τε δακτύλων τόν εαντοϋ Καίσαρι φέρειν ενετέλλετο καϊ τάς διοικήσεις τής 
βασιλείας σεσημασμένας' 13) Gr. κύρων γάρ απάντων ών διατάξειεν καϊ 
βεβαιωτήν τών διαϋ-ηκών είναι Καίσαρα' (Lat. et ut vid. Heg. om. τών δια&ηκών) 
add. τά γε μήν λοιπά κατά τάς προτέρας δια&ήκας φνλάττειν. 14) Gr. Βοή 
(Γ εύ&νς έγένετο τών Άρχελάω σννηδομένων, add. καϊ κατά στίφος — παρά τοϋ 
9-εοϋ, 15) Gr. καϊ (om. AMLVRCLat) μετά ταϋτα πρός ταφήν ετρέποντο τον 
βασιλέως. 16) Gr. παρέλιπεν (PLVR : παρέλειπε\ν]) δ' ούδεν 'Αρχέλαος είς 
πολντέλειαν, 17) Gr. αλλ« πάντα τόν βααιλικόν κόσμον προήνεγκεν 18) Gr. 
σνμπομπεύσοντα τω νεκροί)' 19) Gr. κλίνη μεν γάρ (om. LVRCLat.) 20) Gr. 
ολόχρυσος ήν Sl. zlato [1. zlata] sucha wes] 
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kostbaren Steinen1) und der Decke . . . (? ) verschiedenartig2). Der 
Körper aber war bedeckt mit Purpur3) und auf seinem Haupte 
lag eine Krone, golden und von kostbarem Stein und sehr wert-
vollen Perlen4). Und in seine Rechte hatten sie ein Scepter 
gelegt5). (672) Die Bahre aber trugen seine Söhne selbst6), doch 
seine Verwandten standen ringsherum7). Aber vor seiner Bahre 
gingen alle Soldaten einher 8) in der Ausrüstung, gleich als hätten 
sie sich zum Kriege gerüstet9) : Thraker, Germanen10), Lateiner n ) 
und Juden, Idumaeer, Trachoniter12) (674) und die ganze übrige 
Kriegsmacht13), ihren Hauptleuten in Reih und Glied und in 
Schlachtordnung14) folgendlö). 

500 Sklaven aber trugen sehr wertvolle wohlriechende 
Essenzen in goldenen Rauchfässern16), aber andere 500 (Skla-
vinnen?)17) trugen Rosenwasser18) in goldenen Gefässen, und 
500 Pferde in goldenem Zaumzeug führte man vor der Bahre 
und von jeglicher Art Waffen 100 goldene19). Es wurde aber 
sein Leib 200 Stadien weit getragen20), nach der Stadt Hero-

1) Gr. διάλιθ-ος, 2) Gr. οτρωμνή δε αλουργϊς ποικίλη, Sl aksi-
kaster . . . (?) 3) Gr. τό σώμα δ' επ' αύτη ς πορφύρα κεκαλυμμένον, 4) Gr. 
καί διάδημα μεν επέκειτο τη κεφαλή, στέφανος δ' ύπερ αύτοϋ χρνσοϋς, 5) Gr. 
τό δε οκηπτρον παρά τήν δεξιάν. 6) Gr. και περί τήν κλίνην οϊ τε ν'ιεΐς 
7) Gr. καϊ το πλη&ος τών συγγενών, 8) Gr. εφ' οίς οϊ δορυφόροι (SI. woï) 
Lat : antecedebant, 9) Gr διεσκευασμένοι πάντες ώς είς πόλεμον. 
10) Gr. καϊ τό Θράκιον στίφος Γερμανοί add. τε καϊ Γαλάται Auch im Gr. sind 
hier die Leibwächter nicht mehr gemeint, daher auch die Anführung der 
Galater unnütz ist. 11) Gr. >> Lateiner Diese Bezeichnung kommt bei 
Josephus Gr. (cf. Niese, Index, Bd. VII) nicht vor : es ist aber nicht festzu-
stellen, was Sl. eigentlich in seiner Vorlage gelesen hat. 12) Gr. > und Ju-
den, Idumaeer, Trachoniter 13) Gr. προηγεν δ' ή λοιπή δύναμις ώπλισμένη 
Lat: cetera vero militum manus 14) Gr. τοις ήγεμόσιν καϊ ταξιάρχοις 
άκολου9οϋντβς 15) Gr. εν κόσμω, 16) Gr. πεντακόσιοι δε επ' αύτοΐς 
τών οίκετών και απελεύθερων άρωματοφόροι. Lat. om. επ' αύτοΐς [wohlriech. 
Essenzen Sl. aromaty] 17) drugyja, Nom. plur. fem. gen. Vielleicht sind 
hier in der Vorlage Sklavinnen aufgeführt gewesen. 18) „rodostomu", 
eig. rodostamu, nach Miklosich = ροδόσταγμα 19) Gr. > aber andere — 
hundert goldene. 20) Gr. αταδίους δ' έκομίσ&η τό σώμα εβδομήκοντα L : 
διακοαίους τό αώμα LVRCLat. Heg. et in marg. Μ : διακοσίους Ant. XVII, 199 : 
όκτώ. Β. J. gr. I, 419 wird die Entfernung auf 60 Stadien angegeben, ebenso 
Antiqu. XV, 324. Im Sl. B. J. fehlt an jener Stelle die Angabe der Entfernung. 
Es gab nach B. J. I, 419 wohl noch ein anderes Herodion, nach Arabien zu. 
Im Sl. ist der Text in Verwirrung geraten, doch scheint auch in seiner Vor-
lage von zwei Herodion die Rede gewesen zu sein, von denen das eine we-
nigstens in die Arabischen Berge versetzt wird. Eine Verwechselung mit 
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dia
1

), welche er selbst erbaut hatte
2

). Und dort ward er be-
erdigt

3

). Und also war das Ende von Herodes Leben
4

). 

diesem andern Herodion kann zu der falschen Angabe der Entfernung die 
Veranlassung gegeben haben. Nach G. Böttger : Topographisch-historisches 
Lexikon zu den Schriften des Josephus, Leipzig 1879, ist übrigens auch das 
hauptsächlich als solches bekannte Herodion mehr als 80 Stadien von Jeru-
salem entfernt (S. 142). Nach Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, I 3* 
S. 390, Anm. 366 sind es 64 Stadien. — Schürer unterscheidet richtig die zwei 
Burgen mit dem Namen Herodion. — I, 265 (c. 13, 8Ì wird Herodion im Sl. über-
haupt nicht erwähnt. Augenscheinlich ist also der Verfasser von Sl. weniger 
gut orientiert, von ihm aus wird also die Lesart διακοσίονς in die Handschriften 
von B. J. graec. eingedrungen sein. 

1) Gr. είς Ήρώδειον. 2) Gr. >> welche — hatte. 3) Gr. οπον κατά 
τάς εντολας ετάφη. 4) eig. des Herodes zu leben (Irodow' žiti : vieil, könnte 
man lesen: Irodowa žitija ~ von Herodes Leben). Gr. καϊ τα μεν περί Ήρώδην 
τοιοντον εοχεν πέρας. 



Z w e i t e s B u c h . 

„2. Buch des Josephus von der Eroberung Jerusalems" 1 ). 

Cap. I. 
(1)2) Archelaus aber trauerte nach dem Vater 7 Tage3), 

nachdem er auch ein reich ausgestattetes Begräbnismahl den 
Volksmassen gegeben hatte4), wie es der Gebrauch unter den 
Juden ist5), von dem viele verarmen6), weil sie viele speisen, 
gezwungenermassen7). Wenn aber jemand dieses Gesetz unter-
lässt, so wird er nicht gottesfiirchtig genannt8). 

Und alsbald entledigte er sich der Trauerkleider und9) 
hüllte sich in königliche Tracht10). Und er ging in den Tempel 
hinein n) , wo ihn das Volk mit verschiedenen Lobeserhebungen 
verherrlichte12). 

(2) Und dieser rühmte das Volk von seinem hohen goldenen 
Thron aus13) und dankte ihnen für den Eiferu), den sie bei der 
Beerdigung seines Vaters betätigt hatten15), und weil sie ihm 
zu Willen gewesen und zu ihm gekommen waren16), als zum 
gesicherten König17). Und er sprach18): „Ich wage auch noch 

1) Am ähnlichsten ist der Titel bei V : ' Ιωσήπου περϊ αλώσεως λόγος 
δεύτερος. С : Φλαυουϊου Ίωσήπου περί αλώσεως λόγος β. 2) Gr. Άρχελάψ 
δε νέων ήρξε θορύβων ή της επ I 'Ρώμην αποδημίας ανάγκη. 3) Gr. πένθησα ς 
γαρ ήμέρας επτά τόν πατέρα 4) Gr. καϊ τήν έπιτάφιον εστίασιν πολυτελή τω 
πλήθει παρασχών 5) Gr. εθος δε τοϋτο παρά Ίουδαίοις 6) Gr. πολλοίς 
πενίας αϊτιον 7) Gr. δια τό πλήθος εστιαν ούκ άνευ ανάγκης' δια — ανάγκης 
om. Lat 8) Gr. εί γαρ παραλείποι (MLC : παραλίποι) τις, ούχ οσιος' 9) Gr. 
> Und alsbald — und 10) Gr. μεταλαμβάνει μεν έσθήτα λευκήν, 11) Gr. 
πρόεισι δε είς τό ιερόν, 12) Gr. ενθα ποικίλαις αυτόν εύφημίαις ό λαός 
εκδέχεται. 13) Gr. κάκεΐνος το πλήθος (Sl. narod') αφ' ύψηλοϋ βήματος και 
χρυσοϋ θρόνου δεξιωσάμενος 14) Gr. τής τε σπουδής, . . . ευχαριστεί. 15) 
Gr ήν ένεδείξαντο περί τήν κηδείαν τοϋ πατρός, (εύχαριατει) 16) Gr. 
καϊ τής προς αύτόν θεραπείας 17) Gr. ώς προς βέβαιον ήδη βασιλέα* 18) 
Gr. . . . εφη . .. zunächst wieder indirekte Rede. 
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nicht zn sagen, dass ich König bin1), bis mir Cäsar die Herr-
schaft bestätigt haben wird2), der Herr ist über alle"3). (3) Für4) 
(ihre) Ergebenheit aber und für ihre Liebe5) werde er ihnen6) 
entsprechend vergelten7), gemäss ihrer Bitte8). „Wenn mich der 
Selbstherrscher zum König ernennen wird9), so werde ich als-
dann10) auch mich als besser erweisen als der Vater11)". 

(4) Über alle diese Worte freute sich die Menge12). Und 
alsbald versuchten sie seine Grossmut13) durch grössere Bitte14), 
die einen15) schreiend, dass er ihnen die Abgaben erleichtere16), 
die andern Spenden17) wollend18), andere aber, dass er die 
Schuldigen freilasse19). Und dieser, da er dem Volk gefallen 
wollte, redete nach seinem Willen20). Er wusste ja, dass David 
und Salomo durch Schmeichelei21) die Herrschaft über Israel 
empfangen haben, und sein22) Sohn Rehabeam sie verloren habe 
durch seine harte Rede23), Und darnach brachte er ein Opfer 
an Gott dar24) und kehrte zur Lustbarkeit mit seinen Gewalt-
habern zurück25). (5) Und damals begannen26) viele von den 

1) Gr. φείδεαθαί γε μήν ού μόνον (εφη) της έξονσίας επί τοϋ παρόντος, 
αλλά καϊ τών ονομάτων, — unten am Rande findet sich auf f. 29 a mit roter 
Tinte die Bemerkung : von der Glätte der Worte zu dem Archelaischen Volk. 

m' ch' 
(Archelajewy — wohl für Archelajewy, zu slowes' gehörig = der Worte des 
Archelaus) 2) Gr. έως αν αντω Καΐααρ έπικνρώαη τήν όιαόοχήν, 3) Gr. 
ό καί (om. MLVRC) κατά τάς διαθήκας τών ολων δεσπότης' add. ούδε γαρ εν 
Ίεριχοϋντι της στρατιάς τό διάδημα περιαπτοναης αύτώ δεδέχθαι' 4) Der 
folgende Satz ist auch in Sl. in indirekter Rede wiedergegeben. 5) Gr. 
τοϋ μέντοι προθύμου καϊ της εννοίας 6) Gr. ωσπερ τοις στρατιώταις οντω 
καϊ τω δήμω 7) Gr. πλήρεις άποδώσειν τάς άμοιβάς, (pomëniw' = ver-
tauschend, — wörtliche Übersetzung) 8) Gr. > gemäss ihrer Bitte. 9) 
Sl. wieder direkte Rede. Gr. οπόταν νπό τών κρατούντων βασιλεύς αποδειχθή 
βέβαιος' 10) togda bo Gr. γάρ Der sl. Übersetzer hat die Sätze falsch 
verbunden, aber trotzdem wörtlich übersetzt, augenscheinlich durch den 
Wechsel von direkter und indirekter Rede veranlasst. 11) Gr. σπουδάσειν 
γάρ (Lat : que) εν πάσιν πρός αύτούς φανηναι τον πατρός άμείνων. 12) Gr. 
Έπϊ τούτοις ηδόμενον τό πλήθος (Sl. narodi) 13) Gr. εύθέως απεπειράτο 
της διανοίας αύτοϋ 14) Gr. μεγάλοις αΐτήμασιν 15) oniže (jene aber) 
wohl für owiže (die einen aber) 16) Gr. oi μεν γαρ εβόων επικονφίζειν τάς 
είσφοράς, 17) Sl. pridania eig. Zugaben. 18) Gr. οι δε άναιρεΐν τα τέλη, 
19) Gr. τίνες δε άπολύειν τούς δεσμώτας. Sl. powinnyja (davor ein unnützes о) 

20) Gr. επένεναε (LVRC: έπένενε Sl. : glše = redete Imperi.) δ' ετοίμως απααι θερα-
m 

πεύων τό πλήθος. 21) Sl. laskanije 22) Sl. jego vielleicht ist statt 
dessen sego = dieses vorauszusetzen. 23) Gr. > Er wusste ja — harte 
Rede. 24) Gr. επειτα θναας 25) Gr. εν εύωχία μετά τών φίλων ήν. 
26) Gr. ενθα δή .... ίήρξαντο 
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Juden1), die sich berauscht hatten2), zu schreien und zu weinen3) 
über die beiden Gesetzesgelehrten und über die von Herodes 
wegen des abgehauenen goldenen Adlers Verbrannten4). 

(6) Es war aber die Trauer nicht verdeckt5), sondern das 
Jammern sehr laut6) und die Klage aus dem Innern hervorge-
trieben (?)7) und das Weinen die ganze Stadt betäubend8), weil 
ehrenhafte Männer zu Tode gequält worden seien um das väter-
liche Gesetz und um den Tempel9). (7) Und sie schrien, dass 
man strafe10) über ihnen einige von des Herodes Gewalthabern u ) 
und entferne den von ihm eingesetzten Hohepriester12), weil er 
unfromm sei und ungenügend, auch nicht Freimut habe in der 
Sache Gottes 13). 

(8) Über dieses14) erfüllte sich Archelaus mit Zorn1б

), aber 
er hielt die Wut zurück16), da er eilte, zu Cäsar zu reisen17), 
und sich fürchtete, dass er das ganze Volk erzürnen möchte18). 
Deswegen versuchte er durch gerührte Rede zu beschwichtigen 
die sich gegen ihn erhoben hatten, statt19) durch grausame 
Gewalttat (?)20). 

Und er sandte seinen Feldhauptmann und bat sie, dass sie 
mit dem bösen Trachten aufhören möchten21). (9) Als dieser 
in den Tempel gekommen war22), schlugen sie ihn, bevor er 

1) Gr. . . . ουκ ολίγοι τών νεωτερίζειν προηρημένων ... 2) Gr. .. . περί 
δείλην α&ροισθ-έντες 3) Gr. ιδίου πένΟ-ους, add. οτε τό κοινόν επί τω βααιλεΐ 
πέπαυτο, 4) Gr. κατολοφυρόμενοι τους κολααθ-έντας υπό Ήρώδου δια τόν 
εκκοπέντα χρυοοϋν αετόν της πύλης τοϋ ναοϋ. 5) Gr. ήν δε τό πέν&ος ούχ 
υπεοταλμένον, 6) Gr. αλλ' οίμωγαΐ διαπρύοιοι 7) Gr. καί Θ-ρήνος 
εγκέλευατος Α : εκκέλευστος (vieil, auch entspr. V) Sl. ganz mechanisch wört-
lich : powelenyi Lat : justo (Destinon : jusso) 8) Gr. κοπετοί τε περιηχοϋν-
τες ολην (om. Lat) τήν πόλιν 9) Gr. ώς αν έπ' άνδράσιν, οιίς εφαακον ύπερ 
τών πατρίων νόμων καϊ τοϋ ναοϋ πυρί (om. LVRCLat Niese : fort, recte) παρα-
πολέα&αι. 10) Sl. mucimi = die gestraft wurden ; wahrscheinlich ist zu 
lesen muciti (s. o. im Text). 11) Gr. τιμωρεΐν δ' αύτοΐς άνεβόων εκ τών ϋφ' 
Ήρώδου τετιμημένων χρήναι (PAMLRLat et in marg. V : χρήμααι) 12) Gr. 
καί πρώτον τόν ύπ' εκείνου καταοτα9·έντα παύειν άρχιερέα' 13) SI. ο Bozë, 
eig. um Gott od. ähnlich. Gr. προαήκειν γάρ αύτοΐς εύοεβέατερον αίρεΐο&αι καϊ 
κα&αρώτερον. 14) Si. к' tëm', wörtlich entsprechend : Πρός a 15) Gr. 
παρωξύνετο μεν Αρχέλαος, 16) Gr. επεΐχε (LVRC : έπείχετο) δε τήν αμυναν 
17) Gr. υπό τής περί τήν εξοδον επείξεως, 18) Gr. δεδοικώς μή ποτε τό 

m 
πλή&ος εκπολεμώσας καταοχε&είη τώ κινήματι. 19) SI. ne gli žestoko ni 

m 
nasiljstvo 20) Gr. διό πει&οΐ μάλλον η βία καταατέλλειν έπειρατο τούς 
νεωτερίζοντας 21) Gr. και τόν στρατηγόν ύποπέμψας παύσασ&αι παρεκάλει. 
22) Gr. τοϋτον είς τό ιερόν παρελθόντα 
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noch ein Wort ausgesprochen natte1), mit Steinen2), indem sie 
Krieg erregen wollten3). (10) Und als das Fest der ungesäuerten 
Brote angebrochen war4), genannt Passah6), zu der Zeit (aber) 
auch eine Menge von Opfern an Gott dargebracht wird6), so 
kamen vom Volke Unzählige7) aus dem ganzen Lande zum 
Gottesdienst8), und die Aufständischen9) standen im Tempel10) 
im Geheimen11) und plötzlich sprangen sie auf12). Und alle ge-
rieten in Verwirrung13). 

(11) Und es sandte Archelaus hin14), damit man die An-
führer der Aufständischen ergreife15). Deswegen warf sich die 
ganze Volksmenge auf sie16). Und, viele von den Gesandten 
verprügelten sie mit Knütteln17), aber der Hauptmann entfloh 
mit Mühe, von Blut überströmt18). (12) Und darnach, als wenn 
sie nichts Böses getan hätten, gingen sie zum Opfer19). Da 
Archelaus aber sah, dass ohne Blutvergiessen sie nicht still 
werden würden20), so sandte er gegen sie alle seine Truppen21), 
las Fussvolk über das (offene) Feld(?)22), aber die Reiter über 

1) Gr. πριν φθ-έγξασϋ-αί τι 2) Gr. λί&οις άπήλαννον oi στασιασταϊ 
add. καϊ τους μετ' αύτοϋ επί οωφρονιομώ προσιόντας, ενίει όε πολλούς ό 'Αρχέ-
λαος,, 3) Gr. και πάντα πρός όργήν άπεκρίναντο δήλοι τε ήααν ονκ ήρεμή-
οοντες εί πλήθους επιλάβοιντο. 4) Gr. και όή της τών άζύμων ενοτάοης 
εορτής, 5) naricemuju paschu (Akkus, sing. fem. gen.), vieil, ist zu ver-
bessern : nar icajemu (Dat.) paschoju (Instrum.). Gr. ή πάσχα παρά Ίουόαίοις 
καλείται — Charakteristisch ist im Sl. die Weglassung von παρά Ίουόαίοις. 
6) Gr. πολύ τι д-υμάτων πλή&ος έκόεχομένη, 7) bescisla, vieil, besser bes-
cisljna, 8) Gr. κάτειαι μεν εκ της χωράς λαός άπειρος επί τήν &ρηακείαν, 
LVRC : άπειρος εκ τής χώρας λαός 9) Gr. oi όε τούς αοφιοτάς πεν&οϋντες 
(Sl. razwratnici) 10) Gr. έν τώ Ιερώ σννειστήκεσαν РШ : ειοτήκεοαν 
11) Gr. im Geheimen 12) Gr. τροφήν τή ατάσει ποριζόμενοι. 13) Gr. 
> und alle gerieten in Verwirrung (doch s. Anm. 15). 14) Es scheint 
im Sl. das Objekt (wen A. sandte) ausgefallen zu sein. 15) Gr. πρός о 
όείοας 'Αρχέλαος πρίν όι' ολου τοϋ πλή&ους όιαόραμεΐν τήν νόοον (cf. 
Anm. 13. Lat : corrumperet) νποπέμπει μετά απείρας χιλίαρχον προοτάξας βία 
τούς έξάρχοντας τής οτάσεως καταοχεΐν. 16) Gr. πρός ονς τό πληΘ-ος άπαν 
παροξύνεται 17) Gr. και τούς μεν πολλούς τής σπείρας βάλλοντες (Μ : βα-
λόντες L : βάλλοντες) λίθ-οις όιέφθ-ειρον, (AV : όιέφ&ειραν) 18) Gr. ο όε 
χιλίαρχος έκφεύγει τραυματίας μόλις. 19) Gr. επειθ·' οϊ μεν ως μηδενός 
όεινοϋ γεγονότος έτρέποντο (LVR : ετράποντο, С : ετράπον) προς &υσίαν' PAM : 
γεγονότος όεινοϋ, dem Sl. ähnlicher (als wenn sie nichts Böses getan hätten) 
20) Gr. ού μήν Άρχελάω όίχα φόνου κα&εκτον ετι τό πλή&ος εφαίνετο, — S1. 
falsch : po pomolkutj (für pomolknutj oder pomolcjatj). 21) Gr. τήν όε οτρατιαν 
επαφίησιν αύτοΐς ολην, 22) Sl. augenscheinlich nur ein Versehen; es wird 
statt po polju —.po gradu zu lesen sein, dem Gr. entsprechend: τούς μέν 
πεζούς δια τής πόλεως ά&ρόους, 
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das (offene) Feld1). (13) Diese überfielen die Opfernden2) und 
erschlugen von ihnen 30ООО

3

). Und es verwandelte sich ihr 
Fest in Trauer

4

), gemäss dem was gesagt wird5). Doch die 
übrige Volksmenge verlief sich in die Berge und in die Wälder6). 
Es folgten ihnen aber nach die Herolde des Archelaus7), rufend : 
jeder von ihnen möchte in seine Heimat gehen8), nachdem sie 
das Fest verlassen hätten9). 

Cap. II. 

(14) Archelaus aber, nachdem er mit sich die Mutter und 
seine Gewalthaber genommen10), zog nach Romn), (15—19 fehlen; 
20) und hinter ihm her Antipas, mit ihnen streitend um die 
Herrschaft12). Denn er sagte1 3) : es sei (eher) geziemend, der 
ersten Testamentsurkunde Glauben zu schenken, als der letzten14). 
Und es half ihm Salome und alle Verwandten15). (21 fehlt ; 22) 
Den Archelaus aber hassten alle16). Das Volk aber wollte selbst-
herrlich leben17) und von römischen Statthaltern verwaltet 
werden18). „Wenn nicht, so möge Antipas herrschen über uns19)." 

1) Gr. τούς δε ιππείς àvà τό πεδίον 2) Gr. ο" (iže) д-νουσιν εκάστοις 
εξαίφνης προοπεοόντες 3) Gr. διαφθ-είρουσι μεν περί τρισχιλίους, LatHeg : 
novem milia 4) Gr. > und es verwandelte sich — Trauer, 5) > gemäss 
wird. Das Vorhergehende scheint damit als Sprichwort gekennzeichnet zu wer-
den [als "Weissagung?]. 6) Gr. τό δε λοιπόν πλήθ-ος είς τα πλησίον δρη διεσκέ-
δασαν. 7) Gr. είποντο όε 'Αρχελάου κήρυκες LVRC: κήρ. Αρχ. (wie Sl.) 8) Gr. 
κελεύοντες εκαστον άναχωρεΐν έπ οΐκου, 9) Gr. και πάντες φχοντο τήν 
εορτήν άπολιπόντες. 10) Gr. Αυτός δε μετά τής μητρός και τών φίλων add. 
Ποπλα καϊ Πτολεμαίου καί Νικολάου Ant. XVII, 219 : Πτόλλαν 11) Gr. κατήει 
προς ϋ-άλασσαν add. καταλιπών — ρ. 158, lin. 16 (18) : απήρεν, Αρχέλαος όε είς 
'Ρώμην άνήχ&η, — Es könnte sein, dass auch die Reise der Salome und der 
Verwandten in der Vorlage von Sl. erwähnt war, da sie später vorausgesetzt 
erscheint, s. Anm. 15 Gr. add. δια τάχους — lin. 21 (19) μάλλον ή Αρχελάω. 
12) Gr. Κάν τούτω πάλιν Αντίπας άμφισβητών περί τής βασιλείας επέξεισιν 
13) Gr. αξιών 14) Gr. τής επιόιαθ·ήκης κυριωτέραν είναι τήν διαθ-ήκην, add. 
έν y βασιλεύς αύτός έγέγραπτο. 15) Gr. συλλήψεσ&αι ό' αντω προνπέσχετο 
Σαλώμη καί πολλοί τών σύν 'Αρχελάω πλεόντων συγγενών, (s. oben Anm. 11) 
add. (21) επήγετο — όιεκρούσατο. 16) Gr. με&ίστατο δε εν 'Ρώμη πάντων 
πρός αυτόν ή σπουδή τών συγγενών, οίς δια μίσους ήν Αρχέλαος, 17) Gr. 
καϊ προηγουμένως έκαστος αυτονομίας επε&ύμει 18) Gr. στρατηγώ 'Ρωμαίων 
διοικουμένης, (stroïn statt strojen = verwaltet) 19) Gr. εί δε τοϋτο διαμαρ-

S t 

τάνοι, βασιλεύειν Αντίπαν %&ελεν. С : η&ελον. Lat : cupiebant. Sl. crstwže statt 

crstwujetj (er möge herrschen). 
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(23) Und die Vertreter des Antipas, die ein Schreiben gegen 
Archelaus verfasst hatten, übergaben es Cäsar1). (24) Ebenso 
übergab ihm auch ArcheJaus die väterliche (Testaments-)Urkunde2) 
und den Ring3) und das Diadem4). (25) Und Cäsar, nachdem 
er überdacht hatte die "Worte beider5) und die Grösse des König-
reiches 6) und die Menge der Abgaben7) und die Zahl (der Glieder) 
von des Herodes Geschlecht8), so versammelte er seine Gewalt-
haber9) und setzte neben sich den Tiberius, der vorher und bis 
jetzt mit' ihm nicht (im Rat) gesessen hatte 10), und er gab ihnen 
beiden Gelegenheit11), damit sie von ihrem Recht reden sollten12). 

(26) Und nachdem sich erhoben hatte der Salome Sohn 
Antipater13), ein beredter Mann 14) und Verteidiger des Antipas15), 
ein Feind aber des Archelaus36), so klagte er den Archelaus 
an, sagend17): „Mit nichtiger Rede streitest du um die Herr-

1) Gr. Συνήργει δ' αύτοΐς είς τοντο καί Σαβίνος δι' επιστολών κατηγορή-
σας μεν 'Αρχελάου παρά Καίσαρι, πολλά δ' επαινέσας Άντίπαν. συντάξαντες όε 
τά εγκλήματα oi περί Σαλώμην ένεχείρισαν Καίσαρι, 2) Gr. καϊ μετά τούτους 
Αρχέλαος τά τε κεφάλαια τών εαυτού δικαίων γράψας .... καϊ τούς λόγους 
(είσπέμπει δια Πτολεμαίου.) 3) Gr. . . . καϊ τόν δακτύλων τοϋ πατρός . . . 
(s. Α. 3) είσπέμπει δια Πτολεμαίου. 4) Gr. > und das Diadem. 5) Gr. 
προσκειράμενος δε ό Καίσαρ τά παρ' άμφοΐν κατ' ιδίαν 6) Gr. τό τε μέγεθ-ος 
τής βασιλείας 7) Sl. dani Gr. καί το πλΐβος τής προσόδου, 8) Gr. προς 
οις τον άριΰμόν τής Ήρώδου γενεάς, add. προαναγνούς—επεσταλμένα, 9) Gr. 
συνέδρων μεν άθ-ροίζει τών εν τέλει 'Ρωμαίων, 10) Gr. εν φ καϊ τον ες 
'Αγρίππα καϊ 'Ιουλίας τής Q-υγατρύς Β-ετόν παϊδα Γάιον πρώτως έκά&ισεν, Zu 
Γάων : VC in marg. : τόν Τιβέριόν φησι — Antiqu. XVII, 229 : συν ο'ις και Γάων 
τόν Άγρίππου μεν καί 'Ιουλίας τής αύτοϋ д-υγατρός υων ποιητόν δε αύτώ γεγο-
νότα πρώτον τε καθ-εδούμενον παρέλαβε, — Die Lesart von Sl. scheint also 
(bes. nach der Bemerkung in den codd. VC zu urteilen) eine Korrektur darzu-
stellen: in der Weise, dass ein bekannterer Name an die Stelle des unbekann-
teren gesetzt wurde. Doch dagegen spricht 1) die Übereinstimmung mit Antiqu., 
welche die Korrektur von hier aus näherlegt, 2) dass die Angabe historisch 
auch in bezug auf Gaius kaum richtig sein kann, da dieser wohl 749/5 die 
männliche Toga, aber erst 751/3 v. Chr. das erste Amt erhielt. Das Versehen 
in bezug auf Tiberius ist dabei gar nicht so gross, da dieser 748/6 die tribuni-
zische Gewalt erhalten hatte (H. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit, 
Gotha 1883, I, 1, S. 185 f. u. Anm.). — Die Bemerkung in VC beweist ausser-
dem, dass Τιβέρως nicht durch eine gr. Lesart dargeboten worden ist, von wo 
Sl. es hätte nehmen können. 11) [Sl. eig. Zeit] 12) Gr. άποδίδωσι δε 
λόγον αύτοΐς. 13) Gr. "Εν&α καταστάς ό Σαλώμης υιός 'Αντίπατρος, — Man 
beachte, wie sogar die Reihenfolge der Worte im Sl. wiedergegeben ist. 
14) Gr δεινότατος ειπείν, 15) Gr. > und Verteidiger des Antipas, 
16) Gr. (vor Anm. 14) ήν δε τών έναντωυμένων Αρχελάω 17) Gr. κατηγορεί 
φάσκων — Es folgt wieder indirekte Rede. 
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schaft1), doch die Werke eines Königs hast du vorher zu tun ange-
fangen2). Aber jetzt lügst du in Casars Ohren (hinein)3), (27) des-
sen Bestätigung und Ehrung du nicht abgewartet hast4), sondern 
hast das Diadem genommen und dir aufgesetzt durch Eigenmacht5). 
Und hast dich auf einen goldenen Thron gesetzt6) und hast ge-
boten wie ein König7). Und die militärischen Ordnungen hast 
du abgeändert8) und Ränge hast du ausgeteilt9). (28) Und dem 
Volk hast du zugesagt, allen Willen zu erfüllen10), und die von 
deinem Vater wegen grosser Vergehungen Gebundenen hast du 
befreitn). Und jetzt bist du gekommen, vom Herrn den Schatten 
des Königtums zu erbitten 12), aber den Körper hast du vorher 
geraubt13). Und jetzt machst du Cäsar zum Herrn, nicht der 
Gewalt nach, sondern dem Namen nach14). 

(29) Aber über den Vater hast du gut getrauert16)! Am 
Tage dein Antlitz in Trauer verwandelnd16), aber nachts dich 
bis zur Betrunkenheit betrinkend 17). Deshalb ist auch das Volk 
zornig geworden gegen deine Ruchlosigkeit18). (30) Und du 
hast Krieger gesandt und hast eine grosse Menge im Tempel von 
denen umgebracht19), die zum Fest gekommen waren20) und 
Opfer an Gott darbrachten. Über den Opfern wurden sie selbst 
zum Opfer21). Und solch einen Mord hast du vollbracht, wie 

1) Gr. τοις μεν λόγοις άμφιοβητεΐν αρτι βαοιλείας Άρχέλαον, MLVRC : 
περί βαοιλεΐας 2) Gr. τοις δ' εργοις πάλαι γεγονέναι βασιλέα, 3) Gr. 
κατειρωνεύεσθ-αι όε νϋν (om. Bekker ex cod. Voss.) τών Καίσαρος ακοών, 4) 
Gr. 8ν δικαατην τής διαδοχής ον περιέμεινεν, 5) Gr. ει γε μετά τήν Ήρώδον 
τελεντην έγκα&έτονς μεν νποπέμψας τονς περιθ-ήσοντας — SI. priai' Jesi = du 
hast genommen, oder auch: du hast empfangen 6) Gr. προκαθ-ίσας δ' έπΐ 
τοϋ (om. LVRC) &ρόνον 7) Gr. και γρηματίσας βασιλεύς MLVRC : ώς βασι-
λεύς 8) Gr. τάξεις τε της στρατιάς (ΡΑ : στρατεϊάς Lat : militiae) άμείψας 
9) Gr. και προκοπάς' χαριαάμενος, 10) Gr. 'έτι δε (LVRC : είτα Lat : insuper) 
τω δήμω πάντα κατανεύσας οσων ώς παρά βασιλέως τυχεΐν ήξίονν 11) Gr. 
και τούς επί μεγίαταις αίτίαις παρά (MLVRC : νπό) τοϋ πατρός δεόεμένονς λύσας, 
12) Gr. νϋν ηκει παρά τοϋ όεσπότου σκιάν αίτησόμενος βασιλείας, 13) Gr. 
ής ήρπασεν εαντώ τό σώμα, 14) Gr. καϊ ποιών ού τών πραγμάτων άλλα 
τών ονομάτων κύριον Καίσαρα. 15) Gr. προσωνείδιζεν ό' ώς καί τό πένθ-ος 
κατειρωνεύσατο τοϋ πατρός, 16) Gr. μεθ·' ήμέραν μεν επισχηματίζων το 
πρόσωπον είς λνπην, 17) Gr. νύκτυίρ δε μέχρις κώμων με&νσκόμενος, 18) 
Gr. εν ф και τήν ταραχήν τοϋ πλή&ονς έκ της επί τούτοις άγανακτήσεως ελεγεν 
γεγονέναι. 19) Gr. και τον αγώνα τοϋ λόγον παντός èναπηρείσατο τω πλή&ει 
τών περί τον vaòv φονενΟ-έντων, 20) Gr. ονς εληλν&έναι μεν εφ' εορτήν, 
21) Gr. παρά δε ταΐς ίδίαις &νσίαις ώμώς άπεσφάχ&αϊ Man vergleiche damit 
die konkrete Redeweise bei Sl. 
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ihn nicht einmal Fremdstämmige vollbracht haben1). (31) Da 
der Vater aber deine bösartige Gesinnung kannte2), so dachte 
er auch im Traume nicht daran dicti als König einzusetzen3). 
Sondern als seine Seele entkräftet war und der Verstand unbe-
ständig und nicht gesund4), noch auch er sich dessen bewusst 
war, was er tat5), — so hat er dich damals als Thronfolger auf-
geschrieben6), und dazu während der früher Aufgeschriebene 
tadellos war7), den er bezeichnet hatte, als er gesund war am 
Leibe8) und eine Seele rein von jedem Leiden hatte9). (32) Wenn 
du aber auch gemäss der Niederschrift des Herodes würdig der 
Herrschaft bist10), so hast du doch dich selbst ihrer verlustig ge-
macht durch deine Ruchlosigkeit11). Denn der du so grosses Böses 
vollbracht hast ohne die Ernennung durch Cäsar12), wie wirst du 
dann sein, wenn du von ihm Bestätigung empfangen wirst13)?" 

(33) Und nachdem Antipater vieles andere gesprochen 
hatte14), indem auch seine Verwandten Zeugnis ablegten15), 

1) Gr. και τοσούτον έν τ»υ ιερω σεσωρεϋσ$αι (ML*R et ex corr. A: σεσωρεϋ&αι 
•— vieil, σεσώρευταιϊ) νεκρών πλή&ος, οσον ούδ' αν (om. ΡΑ probante Destinone) 
αλλόφυλος έσώρευσεν πόλεμος έπελ&ών ακήρυκτος. Hier ist wiederum Gr. kon-
kreter. 2) Gr. ταΰτην μέντοι την ωμότητα προσκεχράμενον αύτοϋ καϊ τον 
πατέρα 3) Gr. μηδ' έλπίδος αύτόν ποτε άξιώσαι βασιλικής 4) Gr. ή 
οτε χείρον τήν χρυχήν κάμνων τοϋ σώματος ακρατής ήν ύγιαίνοντος λογιαμοϋ 
5) Gr. καί ούδ' dv εγραφεν έν ταΐς έπιδια^ήκαις φ'δει διάδοχον, 6) Gr. > da-
mals — aufgeschrieben, 7) Gr. καϊ ταϋτα μηδέν τον έν ταΐς δια&ήκαις 
μέμψασ&αι δυνάμενος, 8) Gr. ας (LViRC: dv) εγραφεν υγιαίνων μεν τό σώμα, 
9) Gr. κα&αραν δε τήν χρυχήν έχων πά&ους παντός. 10) Gr. εί μέντοι καϊ 
κυριωτέραν τήν τοϋ κάμνοντος κρίσιν τι&είη τις, 11) Gr. άποκεχειροτονήσ&αι 
βασιλείας Άρχέλαον νφ' εαυτόν τοις είς αυτήν παρανομη&εΐσιν' 12) Gr. 
. . . τον πρίν λαβείν τοσούτους άνηρηκότα ; 13) Gr. ποταπόν γάρ αν γενέσ&αι 
λαβόντα τήν αρχήν παρά Καίσαρος (vor Anm. 12) — Eigentümlich ist das Ver-
hältnis der Rede des Antipater in den Antiqu. (XVII, 230—239) zu der Fassung 
in B. J. Sl. und B. J. Gr. ; sie hält sich auch an die indirekte Form, wenn 
auch an einer Stelle (236, fin.) die direkte Rede durchbricht: όπόσα γένοιτο 
αν υπό σοϋ (ed. pr.: υπ' αύτοϋ) βεβαίως etc., ρ. 114, lin. 17 sq. Auch sonst 
finden sich vereinzelte Anklänge an B. J. Sl., so gleich am Anfang (230, p. 113, 
lin. 13) : παιδιαν τόν περί τής αρχής είναι λόγον vgl. oben S. 237 bei Anm. 1, 
dann 238, p. 115, lin. 1 : δι ήν μηδε δναρ ποτε εωρασ&αι βασιλείας αύτω 
τήν διαδοχήν άρετή τοϋ πατρός, vgl. Anm. 3, ebenso p. 115, lin. 2 : έπί-
στασ&αι γαρ αύτοϋ τον τρόπον καί τοι έγβ-ρόν αύτω vgl. Anm. 2. — An 
eine Beeinflussung von Jos. Sl. durch Antiqu. ist dabei doch nicht zu denken, 
da diese eine Menge Details neu einfügen und überhaupt im Allgemeinen 
durchaus beiden Texten des B. J. gegenüberstehen. 14) Gr. Πολλά τοιαύτα 
διεξε?,&ών Αντίπατρος 15) Gr. και τούς πλείστους τών συγγενών παραστη-
αάμενος έφ' εκάστω τών κατιιγορημένων μάρτυρας 
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hörte er mit der Rede auf1). (34) Und darnach stand Nikolaus 
auf2), für Archelaus sprechend3). Und er sagte4) : „Notwendig 
war es ja auch, das im Tempel zu vollbringen5). Denn jene 
Umgebrachten waren feindlich nicht nur dem Könige6), sondern 
auch dem Cäsar, unserem Richter7). (35) Aber was die anderen8) 
Anklagen anbetrifft9), auf euren Befehl und (eure) Anleitung hat 
er [jene Taten] getan10). Die letzte Niederschrift aber ist deshalb 
gültig vor der ersten n ) , weil darin Cäsar als Herr aufgeschrieben 
ist und als Bestätiger des Thronfolgers 12). (36) Deshalb eben 
ist es verständlich, dass Herodes nicht unsinnig damals war, 
sondern bei ganzem Verstande, weil er zugunsten Cäsars sich 
von der ganzen Gewalt losgesagt hat13)." 

(37) Und darnach1 4) t ra t still Archelaus herzu15) und fiel 
vor den Füssen Cäsars nieder16). Jener aber richtete ihn mit 
gnädigem Worte auf1 7) und bezeichnete ihn als des väterlichen 
Thrones würdig1 8). (38) Und er entliess die Leute für diesen 
Tag 1 9) . Und er überdachte bei sich selbst2 0), ob er einen 

1) Gr. καταπαύει τόν λόγον. 2) Gr. άνίσταται δε Νικόλαος 3) Gr. 
νπερ 'Αρχελάου, 4) Gr. indirekte Rede : καϊ . . . άπέφηνεν 5) Gr. (καϊ) 
τόν μεν εν τώ ιερώ φόνον άναγκαΐον (άπέφηνεν)' SI. si, das, dieses (Neutr. 
Akk. plur.). 6) Gr. πολεμίους γάρ γεγονέναι τούς άνηρημένους ού τής βασι-
λείας μόνον 7) Gr. αλλά καϊ τοϋ δικάζοντος αυτήν (LVRC: αυτόν) Καίσαρος. 
8) Sl. inoja (Gen. sing, fem.) statt inyja (Akk. plur. fem.) 9) Gr. τών ό 
άλλων εγκλημάτων 10) Gr. συμβούλους άπεόείκνυεν αυτούς τούς κατηγόρους 
γεγονέναι. 11) Gr. τήν γε μήν επιδια&ήκην ήξίου δια τοϋτο μάλιστα είναι 
κυρίαν, 12) Gr. οτι βεβαιωτήν εν αύτη Καίσαρα καθίστατο τοϋ διαδόχου' 
13) Gr. ό γάρ σωφρονών ώστε τώ δεσπότη τών υλων παραχωρεΐν τής εξουσίας 
add. ού δή που περϊ κληρονόμου κρίσιν ίσφάλλετο, σωφρονών δ' ηρεϊτο καϊ τον 
κα&ιοτάμενον ο γινώσκων τον κα&ιστάντα. — Auch hier wieder bieten die 
Antiqu. XVII, 240—247 die Rede ' des Nikolaos in viel ausgeführtem· Gestalt 
(ganz wie 100 sqq. vergi, mit B. J. Gr. I, 637 sq.), und wiederum ist aus dem 
Referat noch erkennbar, dass die Vorlage des Verfassers an zwei Stellen dem 
Sl. besser entspricht als dem Gr. B. J. Man vergleiche Ant. 243, p. 116, bes. 
lin. 2 sq. : ούδεν γάρ οτι μή ού μετά γνώμης τής αυτών γεγενημένον (αιτία 
τοϋ άδικεΐν ύπάγεσ&αι etc.) mit υ. bei Anm. 10. Dann Antiqu. 244, lin. 9 : 
(τάς γε μην δια&ήκας) .... κυριοηέρας τών γεγραμμένων mit ο. bei Anm. 11. 
14) Gr. Jιεξελ'ϊόντος δε πάντα καϊ Νικολάου 15) Gr. παρελθών (Sl. pristupiw') 
Αρχέλαος .... ησυχή. 16) Gr. προπίπτει (PA^IV^R-C : προσπίπτει) τών 
Καίσαρος γονάτων (ησυχή). 17) Gr. κακεΐνος αυτόν μάλα φιλοφρόνως άνα-
στήσας 18) Gr. ενέφηνεν μεν ώς άξιος είη τής πατρώας διαδοχής, add. ού 
'μήν τι βέβαιον άπεφήνατο. 19) Gr. διαλύσας δε τονς συνέδρους (L συνεδρίους) 
εκείνης τής ημέρας 20) Gr. καθ·5 εαυτόν περϊ ών διήκουσεν έσκέπτετο, Ρ : 
διεσκέπτετο. 
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als König einsetzen1) oder der ganzen Familie die Gewalt ver-
teilen solle2). 

Cap. III. 
(39) Und während er also überlegte3), brachte man einen Brief 

von Varus4), dem Syrischen Statthalter6), dass die Juden sich zum 
Kampfe erhöben, da sie nicht unter römischer Gewalt sein wollten6). 

Aber da er voraussah7) und weil Cäsar diese Sorge dem 
Varus auferlegt hatte8). (40—66 fehlen) 

Cap. V. 
(67) so nahm Varus eine Legion und zog gegen die Schul-

digen, die den Krieg erregt hatten9). (68—72) Und mit vielen 
schlug er sich. Viele aber von den Römern und von den Juden 
kamen um10). (73, 74) Und darnach unterwarfen sich die Juden, 
und sie verpflichteten sich, die Schuldigen auszuliefern11). (75) Und 
da er (nach ihnen) gesandt12), führte er sie herbei13). Und die 
Älteren von ihnen schloss er ins Gefängnis ein14), aber von den 
Jüngeren kreuzigte er 2000 15). 

(76) Und man teilte ihm jedoch mit, auch in Idumäa (sei) 
eine Menge Räuber16). Da er aber gegen sie zog17), (77) ward 

1) Gr. είτε χρη τών εν ταΐς διαθήκαις καταστήσαί τινα διάδοχον, 2) Gr. 
είτε και πάση τή γενεά διανεΐμαι τήν αρχήν add. έδόκει γάρ επικουρίας τό 
πλήθος τών προσώπων χρήζειν. 3) Gr. Πριν δε όρίσαι τι περί τούτων Καί-
σαρα add. τελεντά μεν η 'Αρχελάου μήτηρ Μαλθακή νοσήσασα, 4) Gr. παρά 
Ούάρου δ' εκομίσθησαν εκ Συρίας επιστολαί 5) S1. . . . stroïtelja, eig. des 
Verwalters, Pflegers oder ähnl. 6) Gr. περί τής 'Ιουδαίων αποστάσεως, 
7) Gr. ήν προϊδόμενος (Dindorf ; codd. : προειδόμενος) ό Οναρος, 8) Gr. > und 
weil — auferlegt hatte, — alles Weitere bis Gap. V Anfang (66 inkl.) fehlt im 
Sl., doch so, dass ohne Kenntnis des griechischen Textes keine Lücke bemerk-
bar wäre. Auch schon vorher (16 sqq.) hatte alles auf Sabinus Bezügliche 
gefehlt. 9) Gr. (Οναρος) άναλαβών δή τά λοιπά δύο τάγματα και τάς σύν 
αύτοΐς τέσσαρας ϊλας ιππέων επί Πτολεμαίδος ηει, — Eine Legion hatte Varus 
nach 40 in Jerusalem zurückgelassen, nachdem er noch vor dem Aufstande 
drei herbeigeführt hatte : εν τών τριών άπό Συρίας ταγμάτων, οπερ άγων ήκεν, 
èv τή πάλει καταλείπει. Lat. vertit απερ (Niese) 10) In diesen zwei Sätzen 
ist der Rest von 67 und 68—72 zusammengefasst. I i ) Gr. δεξάμενοι δε 
αντόν oi κατά τήν πόλιν άπεσκευάζοντο τάς αιτίας τής αποστάσεως, add. αύτοϊ 
μεν ονδεν — έπΐ θάλασσαν (74 Ende). 12) Gr. Οναρος δε κατά μοιραν της 
στρατιάς επί τούς αιτίους τον κινήματος επεμψεν περί τήν χώραν, 13) Gr.. 
και πολλών άγομένων 14) Gr. τούς μεν ήττον θορυβώδεις φανέντας εφρούρει, 
15) Gr. τους δε αίτιωτάτονς άνεσταύρωσεν περί δισχιλίους. 16) Gr. Ήγγέλθη 
δ' αύτω κατά τήν Ίδουμαίαν ετι σνμμένειν μυρίους δπλΐτας. add. ό δε τούς μεν 
"Αραβας — αποπέμπεται, 17) Gr. μετά δε τών ιδίων ταγμάτων επί τους 
άφεστώτας ήπείγετο. 
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denen Kunde (davon). Und sie sandten den Achiab zu ihm und 
unterwarfen sich ihm1). Varus aber vergab der Volksmenge die 
Verfehlungen2), aber ihre Hauptleute sandte er zu Cäsar zur 
Untersuchung der Schuld3). (78) Und da waren Verwandte des 
Archelaus, wrelche Cäsar auch zu bestrafen befahl4), weil sie 
Krieg geführt hatten gegen ihren Verwandten und König5). 
(79) Varus aber brachte durch seine Fürsorge Jerusalem zum 
Gehorsam6) und stellte Wachen unter ihnen auf7), die auch früher 
gewesen waren8). Er selbst aber kehrte nach Antiochien zurück9). 

Cap. VI. 
(80) Gegen Archelaus aber entstand ein anderer Aufruhr — 

von seiten der Juden in Rom10). Es kamen nämlich 50 der 
Mächtigsten zu Cäsar11), indem sie auch baten, er möge ihnen 
seinen Statthalter geben12). Und gegen ihren König redeten sie 
Lästerung13). Es halfen aber ihnen auch die in Rom lebenden 
Juden, ihrer aber waren 5014). (81) Da aber Cäsar eine Ver-
sammlung versammelt hatte von angesehenen Römern15) und 
von allen seinen Untergebenenle), im Tempel des Apollo, der in 

1) Gr. κάκεΐνοι πριν είς χείρας ελ&εΐν Άχιάβον συμβουλενσαντος σφάς αντονς 
παρέόοααν, 2) Gr. Οναρος όε τω πλήθει μεν ήφίει τάς αίτιας, 3) Gr. τονς 
όε Ηγεμόνας εξετασ&ησομένους επεμπεν (LVRC: επεμψεν) επί Καίααρα. 4) Gr. 
Καίσαρ όε τοις μεν άλλοις συνέγνω, τινάς όε τών τον βασιλέως συγγενών, ήσαν 
γάρ εν (LVRC: συν) αντοΐς ενιοι προσήκοντες Ήρώόη κατά γένος, κολάσαι προσ-
έταξεν, 5) Gr. οτι κατ ' οικείου βασιλέως εστρατεΰσαντο• 6) Gr. Οναρος 
μεν ούν τοντον τον τρόπον καταστησάμενος τά εν Ίεροσολνμοις 7) Gr. και 
φρονράν καταλιπών 8) Gr. τό καϊ πρότερο ν τάγμα — Ob auch Sl. hier auf 
die Legion zurückblickt, die Varus noch vor dem Aufstande in Jerusalem 
zurückgelassen hatte (s. S. 240, Anm. 9), also doch wenigstens einiges von dem, 
was von Cap. III sqq. ausgelassen erscheint, in seiner Vorlage gestanden haben 
wird, lässt sich nicht entscheiden. Letzteres anzunehmen ist nicht notwendig. 
Diese Wache kann auch früher wegen ihrer Unbedeutendheit unerwähnt ge-
blieben sein. 9) Gr. είς Άντιόχειαν έπάνεισιν. 10) Gr. Αρχελάω ό' επί 
1 Ρώμης πάλιν (om. Μ) αλλη συνίσταται (L\7RC : συνίστατο) όίκη προς Ίουόαίονς, 
add. oi — πρέσβεις έξεληλν&εσαν περί της τοϋ έθνους αυτονομίας' 11) Gr. 
ήσαν όε πεντήκοντα μεν οι παρόντες, 12) Gr. > · indem sie auch — Statt-
halter geben. 13) Gr. > Und gegen — Lästerung. 14) Gr. συμπαρί-
σταντο όε αντοΐς τών επί 'Ρώμης ' Ιονόαίων νπερ οκτακισχιλίους. Die Zahl im 
Sl. (50) ist wohl nur durch Abschreiberversehen entstanden. [Man kann „ihrer" 
aber auch auf „ihnen" im vorhergehenden Satz beziehen. Dann handelt es 
sich um eine Wiederholung der Zahlenangabe zuvor, in betreff der Mächtigsten 
aus Judäa.] 15) Gr. άθροίσαντος όε Καίσαρος συνέόριον τών iv τέλει 
' Ρωμαίων 16) Gr. και τών φίλων 

16 
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seinem Palast war
1

), welchen er selbst erbaut und mit wunder-
barer Einrichtung geschmückt hatte2), da stellten sich auf der 
einen Seite die jüdischen Gesandten mit dem Volk auf3), aber 
ihnen gegenüber Archelaus mit seinen Gesinnungsgenossen4). 
(82) Seine Familie aber, da sie (ihn) verabscheuten und (ihm) 
missgünstig waren, stellten sie sich nicht mit ihm auf6). Doch 
mit seinen Gegnern zu stehen, schämten sie sich vor Cäsar und 
fürchteten sich6). Eben deshalb auch stellten sie sich ausserhalb7). 

(83) Es war aber auch Philippus dort, des Archelaus Bruder8), 
um eines zweifachen Grundes willen9), um entweder dem Arche-
laus zu helfen10) und Ehre von ihm zu empfangen11), oder da-
mit, wenn Cäsar der ganzen Familie den Besitz des Herodes 
verteilen würde12), er auch diesen, zum Teilhaber mache an 
seinem Vermögen13). 

(84) Als aber Cäsar14) den Gegnern des Herodes befohlen 
hatte, seine Verschuldungen auszusagen15), so fingen sie an zu 
sprechen16) : „Nicht ein König war jener uns, sondern ein Peiniger 
über (alle) Peiniger17). Während aber viele durch ihn gestorben 
sind, so haben auch wir am Leben Gebliebenen solches Böse von 
ihm empfangen, dass wir selig preisen die Dahingegangenen18). 

1) Gr. εν τώ κατά τό Παλάτιον 'Απόλλωνος ίερω, — Sl. eig. : auch des 
Apollo, 2) Gr. κτίσμα δ' ήν ίδιον αντον θαυμασίω πολυτελεία κεκοαμημένον, 
3) Gr. μετά μεν τών πρεσβευτών τό Ίονδαϊκόν πλήθος εστη, 4) Gr. ανν δε 
τοις ψίλοις αντικρυς 'Αρχέλαος, 5) Gr. τών δε τοντον συγγενών οϊ φίλοι 
παρ' ονδετέροις (s. u. Anm. 7), σνμπαρίστασθαι μεν 'Αρχελάω δια μίσος καϊ 
ψθόνον ονχ νπομένοντες, 6) Gr. οφθήναι δε μετά τών κατηγόρων νπό Καί-
σαρος αίδούμενοι. 7) Gr. s. ο. Anm. 5. 8) Gr. τούτοις παρήν καϊ Φίλιπ-
πος αδελφός 'Αρχελάου, LVRC : Επί τούτοις παρην 9) Gr. προπεμφθεϊς κατ' 
εννοιαν νπό Ούάρου δυοΐν ένεκα, (Sl. dwojeja winy radi) 10) Gr. 'Αρχελάω 
τε σνναγωνίσασθαι, 11) Gr. > und — empfangen, 12) Wörtlich: das 
Haus des Herodes Gr. καν διανέμη τόν Ήρώδου Καίσαρ οίκον πασι τοις εγγόνοις, 
LVR : εκγόνοις, 13) Gr. κλήρου τινός άξιωθηναι. [Auch im Sl. ist Philippus 

selbst gemeint.] 14) Sl. csrju nur ein Versehen des sl. Übersetzers oder 
eines Abschreibers für Kesarju 15) Gr. Έπιτραπεν δε λέγειν τοις κατηγόροις 
τάς Ήρώδον παρανομίας — Nur durch den bei Gr. (80) fehlenden Satz, die Juden 
hätten um einen kaiserlichen Statthalter gebeten, wird es verständlich, wieso 
hier von Herodes die Rede sein kann. Antiqu. XVII, 300 : νπερ αιτήσεως αντο-
ν ο μίας 16) Gr. πρώτον διεξήεσαν ... λέγοντες — Es folgt wieder indirekte 
Rede, auch in Antiqu. (304 sqq.). 17) Gr. ού βασιλέα (λέγοντες) άλλα τών 
πώποτε τνραννησάντων ώμότατον ενηνοχέναι τύραννον' Bedeutend abstrakter 
ausgedrückt! 18) Gr. πλείστων γοϋν (L: yap) άνηρημένων νπ αύτοϋ τοιαϋτα 
πεπονθέναι τούς καταλειφθέντας, ώστε μακαρίζεσθαι τούς άπολωλότας' 
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(85) Denn nicht nur die Leiber seines Volkes hat er zermartertJ), 
sondern auch die Städte2). Denn seine Städte hat er zerstört3), 
aber die der Fremdstämmigen ausgeschmückt4). Und das jüdi-
sche Blut gab er auswärtigen Völkern6). 

(86) Und dafür6) dass wir glücklich waren und dem väter-
lichen Gesetze treu7), an Stelle dessen hat sich unser Volk er-
füllt mit äusserster Armut und Gesetzlosigkeit8). Und in Wahr-
heit9), wie unsere Vorväter aus Babylon zurückkehrten, als Xerxes 
damals herrschte, soviel Böses haben wir nicht empfangen, als 
wir bei jenen viele Jahre waren 10), wieviel wir in der Kürze der 
Jahre von Herodes empfangen haben n) . (87) Dann ward es auch 
am schwersten für uns 12), die wir es uns gefallen Hessen, uns 
die grausame Sklaverei aufzuerlegen von seiten des bösen Ge-
walthabers13), (88) diesen selben Archelaus, der ein Sohn ist 
eines solchen Peinigers14). Nach dem Ende des Vaters haben 
wir ihn zum König ausgerufen1 б

). О (du) unser Gott
1 6

) ! 
Und wir haben uns gestellt, als weinten wir über ihn, ge-
zwungenermassen17), und haben mit ihm um die Nachfolge 
gebeten 18). 

1) Gr. βεβασανικέναι γάρ ον μόνον τά σώματα τών νποτεταγ μένων 2) 
Gr. άλλα καί τάς πόλεις' 3) Gr. τάς μεν γάρ Ιδίας λελωβησ&αι, ex Lat 
Destinon : πόλεις τάς μεν 4) Gr. τάς δε τών άλλοφύλων κεκοσμηκέναι 
5) Gr. καί τό της Ιουδαίας αίμα κεχαρίσ&αι τοις εξω&εν δήμοις. 6) zane, 
was nach Sresnewski 1. с. I, p. 931 auch = άν&' ών sein kann. 7) Gr. 
αντί δε της παλαιάς εύδαιμονίας καί τών πατρίων νόμων 8) Gr. πενίας τό 
ε&νος (SI. jazyk') καί παρανομίας [Das entsprechende sl. Wort war bisher mit 
„Ruchlosigkeit" übersetzt worden. So auch später wieder.] εσχάτης πεπληρωκέ-
ναι, 9) Gr. κα&όλον δε LVRC : τε 10) Gr. . . . ών εν παν τί τω χρόνο) 
μετά τήν εκ Βαβνλώνος άναχώρησιν επα&ον οϊ πρόγονοι Ξέρξου βασιλεύοντος 
άπαναστάντες· LVRC : επαναστραφέντες. Lat : ad discordiam concitati (h. е. 
επαναστάντες). Die Übersetzung beim Sl. ist so verworren, dass es unmöglich ist 
festzustellen, ob Sl. dasselbe gelesen hat, was Gr. bietet, oder nicht. 11) Gr. 
(καΟ-όλου δε) πλείους νπομεμενηκέναι τάς εξ Ήρώδον συμφοράς εν ολίγοις ετεσιν 
'Ιουδαίους, (folgtAnm. 10) 12) Gr. είς τοσούτον μέντοι μετριότητος (LVRC: 
ταπεινότητος) καί τον δνστνχεϊν ε&ονς προελθ-εΐν, [eher : Dasselbe und noch 

s d 
Schlimmeres ereignete sich mit uns, — sl. taže by i Ijutejše na nami] 
13) Gr. ωστε νπομεΐναι της πίκρας δουλείας καί διαδοχήν αύ&αίρετον 14) Gr. 
(zum Folgenden gehörig) Άρχέλαον γοϋν τόν τηλικοντον τυράννου παΐδα 
15) Gr. μετά τήν τοϋ πατρός τελεντήν βασιλέα τε (om. L) προσειπεΐν ετοίμως 
16) Gr. ;> Ο (du) unser Gott! 17) Gr. κ αϊ ονμπεν&ήσαι τόν Ήρώδον &άνα-* 
τον αύτψ 18) Gr. καί 6ννενξαο9αι π*ρί της διάδοχης. 

16* 
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(89) Dieser aber, indem er sich beeiltex), dass er nicht er-
scheine als wie von einem andern Stamm seiend, aber nicht von 
dem des Herodes2), umschanzte gleich anfangs seine Herrschaft 
mit dem Mord von 30 ООО Bürgern3). Und solch ein Opfer brachte 
er vor Gott4). Und mit so vielen Leichnamen verunreinigte er 
den Tempel und das Fest6). (90) Uns aber, den Übriggeblie-
benen, war es geziemend seine Bosheit zu fühlen und (doch) 
unser Recht zu suchen6). Und jetzt bitten wir dich, Cäsar, du 
mögest dich des Restes der Juden erbarmen7) ! Und gib uns 
nicht (hin) an grausame Gewalthaber8), (91) sondern vereinige 
unser Land mit dem syrischen9) und ernenne deine Statthalter, 
dass sie uns regieren10). Und wir werden uns dir ergeben er-
zeigen und gefügig, die wir jetzt verleumdet wurden vor dir als 
Aufrührer und Feinde1J)". 

(92) Die Juden aber beendigten mit solcher Bitte die Rede12). 
Es erhob sich aber Nikolaus und wies die Anklage gegen den 
König mit seinen Worten zurück13), und auf die Juden übertrug 
er sie, zeigend14), dass sie nicht unter einer Regierung leben 
wollen und nicht botmässig seien von jeher, weder milden noch 
bösen Gewalthabern15), von Moses an und bis jetzt16). (93) Cäsar 
aber, nachdem er die Rede beider (Seiten.) gehört hatte, entliess 
die Leute17). Und nach wenigen Tagen gab er dem Archelaus 

1) potjnuwsja für pot'snuwsja Gr. τόν δ' ωσπερ άγωνιάσαντα, 2) Gr. 
μή νό&ος νιος είναι όόξειεν ' Ηρώδον, 3) Gr. προοιμιάσασ&αι τήν βασιλείαν 
τρισχιλίων πολιτών φόνω, Heg. V i l l i milia (s. o. S. 243 Α. 18). 4) Gr. και τοααντα 
μεν παρεοτακέναι θύματα περί της αρχής τω 9εω, 5) Gr. τοσούτοις δ' έμπε-
πληκέναι νεκροΐς τό ιερόν êv εορτή. 6) Gr. τονς μέντοι περιλειφϋ-έντας έκ 
τοσούτων κακών εΐκότως έπεστράφ&αι ποτε ίήδη πρός τάς συμφοράς καϊ πολέμου 
νόμω τάς πληγάς ε&έλειν κατά πρόσωπον δέχεσϋ-αι, 7) Gr. δείσ&αι δε'Ρωμαίων 
ελεήσαι τά τε τής 'Ιουδαίας λείψανα 8) Gr. καί μή τό περισσό ν αύτη ς νπορρΐ-
ψαι τοις ωμώς σπαράττουσιν, 9) Gr. συνάψαντας δε τή "Συρία τήν χωράν 
αύτών 10) Gr. διοικεϊν έπ* (AM: νπ' LVRC: νπό) Ιδίοις ήγεμόσιν' 11) Gr. 
έπιδείξεσ&αι γάρ, ώς oi νϋν στασιώδεις διαβαλλόμενοι και πολεμικοί φέρειν οί'δα-
σιν μετρίους ηγεμόνας. Antiqu. XVIII, 304—314 wird diese Rede in manchen 
Punkten ausführlicher, aber gleichfalls in Form eines Referates geboten, Gr. 
bedeutend näher als Sl., auch im Einzelnen. 12) Gr. Ίονδαΐοι μεν ούν έκ 
τής κατηγορίας κατέληξαν είς τοιαύτην άξίωσιν, 13) Gr. άναστάς δε Νικόλαος 
απελνσατο (Destinon et Niese : άπεδύσατο) μεν τάς είς τούς βασιλείς αίτιας, 
14) Gr. κατηγορεί δε τον ε&νους 15) Gr. τό τε δύσαρκτον καϊ τό δνσπειΘ-ες 
φύσει πρός τούς βασιλείς. 16) Gr. > Von Moses an bis jetzt, add. σννδιέ-
βαλλε δε — άφεστήκεσαν. Antiqu. XVII, 315 sq. hat die Rede des Nikolaos 
etwas ausführlicher. 17) Gr. Τότε μεν ούν Καίσαρ άκοναας εκατέρων (SL 

oboju) ά,,έχυσε τό αννέδριον, 
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die Hälfte des ReichesA), (94) aber die (andere) Hälfte des Reiches 
teilte er in zwei Vierfürstentümer2). Und er übergab das eine 
dem Philippus, aber das andere dem Antipas3), (95) dessen Ge-
biet Peraea und Galilaea war4). Aus ihm aber kam an Steuern 
ein : 200 Talente6). Und an Philippus gab er Batanaea, Trachon 
und die Auranitis und einen Teil vom Landbezirk des Zeno6). 
Aus allen diesen (Gebieten) kam an Steuern ein: 160 Talente7). 

(96) Dem Archelaus aber gab er ganz Judaea und Idumaea 
und Samaria8) ; an Steuern aber kam ihm zusammen : 400 Talente9). 
(97) Aber die hellenischen Städte Gaza, Gadara und Joppe nahm 
er (davon) weg und fügte sie zum syrischen Gebiet hinzu10). 
(98) Aber auch der Salome gab er: Jamnia und Azotus und 
Phasaëlis und den Askalonischen Palast11); von dem allem 
aber kam ein an Steuern: 60 Talente12). (99) Aber was die 
übrige Familie des Herodes anbetrifft, jeder empfing gemäss der 
Niederschrift des Herodes 13). Und seinen zwei Töchtern, die beide 

1) Gr. μετά δ' ήμέρας ολίγας τό μεν ήμισυ τής βασιλείας 'Αρχελάψ δίδωσιν 
add. έθ-νάρχην προσειπών, υποσχόμενος — παράσχοι 2) Gr. τό δε λοιπόν ήμισυ 
διελών είς δύο τετραρχίας 3) Gr. δυσίν ετέροις παισίν' Ηρώδου δίδωσιν, την μεν 
(Sl. jedinu fem. statt jedino neutr., das durch das Substantivum erfordert ist) 
Φιλίππω, τήν δε ' Αντίπα (L^VR1: ' Αντιπάτρω) add. τώ προς Άρχέλαον άμψισβητοϋντι 
περί της βασιλείας. 4) Gr. έγένετο δε νπό τούτω μεν Ц τε Περαία καϊ Γαλι-
λαία, 5) Gr. πρόσοδος διακόσια τάλαντα, Sl. dani, eig. an Tribut AMLVRC : 
ταλάντων (wie Sl.) 6) Gr. Βατανέα δε (PALYRC : τε) και Τράχων Αύρανϊτίς 
(Sl. Awranity) τε καϊ μέρη τινά τον Ζήνωνος οί'κον τά περί ίννάνω .... νπό 
Φιλίππω τέτακτο. 7) Gr. . . . πρόσοδον (Sl. dani Gen. = an Tribut) έχοντα 
ταλάντων εκατόν, . . . 8) Gr. της 'Αρχελάου δ' έ&ναρχίας Ίδονμαία τε καί 
'Ιουδαία πάσα καί Σαμαρεΐτις ήν add. κεκουφισμένη τετάρτω μέρει τών φόρων 
εις τιμήν τοϋ μή μετά τών άλλων άποστήναι. πόλεις δ ' νπηκόονς παρέλαβεν 
Στράτωνος πύργον καί Σεβαστήν καί Ίόππην (УХС :Ίππον ΈΙ'.Ίππην) καί Ιερο-
σόλυμα' 9) Gr. πρόσοδος ήν τής 'Αρχελάω δο&είσης χώρας τετρακοσίων τα-
λάντων. AM: δ' ήν LVRC: δε ήν Lat: erat autem Lat: Archelai (statt τής — 
χώρας). 10) Gr. (vor Anm. 9) τάς γάρ Ελληνίδας Γάζαν καί Γάδαρα καί 
Ιππον (VRC: Ίόππην, in marg. R "Ιππον) άποτεμόμενος τής βασιλείας προσέ&ηκεν 

Συρία. Die Verwechslung von Hippos und Joppe beim Sl. wird, wie die Les-
art von VRC beweist, auf den gr. Übersetzer zurückgehen. VC haben die 
Verwechslung auch in den vorhergehenden Satz hineingetragen. 11) Gr. 
Σαλώμη δε προς οίς ό βασιλεύς εν ταΐς δια&ήκα/ς κατέλιπεν ' Ιαμνείας τε καί 
'Αζώτου καί Φασαηλίδος άποδείκννται δεσπότις, χαρίζεται δ' αύτη Καίσαρ καί τά 
εν Άσκάλωνι βασίλεια· Vgl. die Anm. bei Niese im Apparat. 12) Gr. σννήγετο 
δ' έκ πάντων εξήκοντα προσόδον τάλαντα' πρόσοδος wird immer mit danj über-
setzt, = Tribut, Steuer, Abgabe, Geschenk. Gr. add. τόν δε οίκον αύτής νπό 
τήν'Αρχελάον τοπαρχίαν εταξεν. 13) Gr. τής δ' άλλης Ήρώδου γενεάς 
έκαστος τό καταλειφ&εν èv ταΐς δια&ήκαις έκομίζετο. 
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Jungfrauen waren, gab er aus dem Seinen 50 Pfund Silber 
(100) Darum auch verteilte er darnach ihnen das Gold, das 
Herodes ihm hinterlassen hatte, 1000 Talente

2

), indem er auch 
von den Gefässen einen kleinen Teil annahm, zur Ehrung des 
Verstorbenen3). 

Cap. VII. 
(101) Und zu der Zeit sprach ein Jüngling4), von Geburt 

ein Jude6), erzogen in Sidon6), dem Aussehen nach ähnlich 
seiend7) dem Alexander, dem Sohne des Herodes, in lügenhafter 
Weise: „Ich bin Alexander8)." (102) Und es war ihm aber Helfer 
einer9), der den gewesenen Tatbestand in bezug auf ihn wusste10). 
Und zu den Leuten, die da nach Aristobul fragten, sagte er : 
„Auch der ist am Lebenn). Denn man hat uns damals aus Mit-
leid gestohlen und hat andere getötet an unserer Stelle12)." 
(103) Und er verführte viele von den Jaden, die in Kreta lebten13). 
Und nachdem er viele Geschenke empfangen14), setzte er von 
dort nach Melos hinüber15), woselbst sogar alle ihm Glauben 
schenkten16). (104) Und es geleitete ihn bis Rom alles Volk mit 
Ehren und mit Geschenken wie einen König17). Und die den 
Alexander lebendig gesehen hatten, schworen, dass jener der 
wahre sei18). (105) Und alle römischen Juden liefen (herbei), 

1) Gr. δνσΐ δ' αντον 9νγατράσι παρθ-ένοις Καίσαρ εξωΰεν χαρίζεται πεντή-
κοντα μνριάδας άργνρίον — Sl. statt μνριάόας — litr' von litra = λίτρα. Gr. 
add. καϊ σννώκισεν αντάς τοις Φερώρα παισίν. 2) Gr. μετά όε τόν οίκον 
(SI. tëm' i potom') επιδιένειμεν αντοΐς τήν εαντώ καταλειφ&εΐσαν νφ' Ήρώόον 
δωρεάν ούσαν χιλίων ταλάντων, — SI. izë (masc.) statt ježe (= das, relat.) 
3) Gr. εντελή τινα τών κειμηλίων είς την τοϋ κατοιχομένον τιμήν εξελόμενος. 
4) Gr. Καν τούτω νεανίας τις 5) Gr. Ίονόαϊος μεν το γένος, 6) Gr. 
τραφείς δε εν Σιόώνι add. παρά τω τών 'Ρωμαίων άπελενθ-έρω, 7) Gr. δι* 
ομοιότητα μορφής 8) Gr. χρενόόμενος εαυτόν Άλέξανδρον τόν άναιρε&έντα 
νφ' Ήρώδον add. κατ' ελπίδα τοϋ λήσειν ήκεν είς ' Ρώμην. 9) Gr. σννεργός 
δ' ή ν τις όμόφνλος αύτώ 10) Gr. πάντα τά κατά την βασιλείαν επιστάμενος, 
11) Gr. νφ' ού όιδαχΟ-εΙς ελεγεν, 12) Gr. ώς οι πεμφ&έντες επί την άναίρεσιν 
αύτοϋ τε και 'Αριστοβούλου δι οίκτον εκκλέιρειαν αύτούς ομοίων νποβολή 
σωμάτων. 13) Gr. τούτοις γοϋν τούς (Lat : multos) èv Κρήτη Ίονόαίονς 
εξαπατήσας 14) Gr. και λαμπρώς εφοδιασθείς 15) Gr. διέπλενσεν είς 
Μήλον 16) Gr. εν&α σνναγείρας πολλω πλέον δι' νπερβολην αξιοπιστίας 
17) Gr. άνέπεισεν καϊ τούς ίδιοξένονς είς 'Ρώμην αύτω σννεκπλεϋσαι. καταχ&είς 
όε είς Jικαιάρχειαν όώρά τε παμπλη&ή παρά τών εκεί Ίονόαίων λαμβάνει καϊ 
κα&άπερ βασιλεύς νπό τών πατρώων προεπέμφ&η φίλων. 18) Gr. προεληλύ&ει 
δ' εις τοσούτον πίστεως τό τής μορφής ομοιον, ωστε τούς εωρακότας Αλέξανδρον 
καϊ σαφώς έπιαταμένονς διόμννσ&αι τοϋτον είναι. 
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ihn zu sehenx). Die Melier aber trugen ihn, indem sie mitsamt 
dem Thronsessel ihn emporgehoben hatten2), vor ihm her Freu-
denlieder singend3) und viel von dem Ihren aufwendend, ihm 
zu gefallen4). 

(106) Cäsar aber kannte sehr wohl den Alexander von An-
gesicht6). Denn er war mit Herodes zum Gericht vor ihm6). 
Und er durchschaute die List mit dem Aussehen7). (107) Denn 
sein Leib war schmächtiger als der Leib des Alexander und 
sklavenähnlich8). (108) Und er ergrimmte sehr9) (109) und, 
nachdem er ihn zur Seite genommen10), sprach er 1 1): '„Ein Ge-
schenk gebe ich dir, deinem Leben12), wenn du mir diejenigen 
nennst, die dich angestiftet haben, solches zu tun13)." Und er 
bezeichnete ihm den Juden, der ihn zu jener Handlungsweise 
überredet hatte, wegen der Ähnlichkeit des Aussehens u ) . Soviel 
Geschenke hatte er nämlich in den (einzelnen) Städten empfan-
gen15), wieviel man dem Alexander bei Lebzeiten nicht gegeben 
hatte16). (110) Cäsar aber lächelte, da er ihn ansah17), und be-
fahl ihm, dass er unter seinen Ruderknechten bleibe18). Die 

1) Gr. τό γε μην ' Ιουδαϊχόν εν τ ή ' Ρώμη απαν εξεχν&η πρός την &έαν 
αντον, add. καί πλη&ος άπειρον ήν περϊ τονς στενωπούς, δι ών εκομίζετο' 
2) Gr. και γαρ προήλ&ον είς τοοοϋτον φρενοβλαβείας οι Μήλιοι, ώστε φορείω 
3) Gr. > vor — Freudenlieder singend 4) Gr. και ΰεραπείαν βασιλικψ Ιδίοις 
παρααχεΐν άναλώμαοιν. 5) Gr. Καΐααρ δε γινώακων [ακριβώς] τους 'Αλεξάν-
δρον χαρακτήρας, PAM om. ακριβώς Lat: optime (sciens) 6) Gr. κατηγόρητο 
γαρ νφ' Ήρώδον παρ' αντω, PAM: κατηγορεΐτο Lat: accusatus fuerat 7) Gr. 
οννεώρα μεν και πριν ίδεΐν τόν αν&ρωπον την της όμοιότητος άπάτην, add. διδονς 
δέ τι — τόν νεανίακον. 8) Gr. ό δε ώς εΐδεν, έτεκμήρατο — προαώπον 
τό τε ολον αώμα ακληρότερόν τε καϊ δονλοφανες (Sl. rabowidimo, ganz wörtlich 
übersetzt) καταμα&ών add. ενόησεν παν τό σύνταγμα, 9) Gr. πάνν δε αντόν 
παρώξννεν ή τόλμα τών παρ' αντον λεγομένων* add. τοις γαρ πνν^ανομένοις — 
διεζενγμένονς. 10) Gr. άπολαβόμενος ούν αντόν κατ' Ιδίαν 11) Gr. 
. . . . εφη . . . . 12) Sl. žiwotu twojemu Gr. ,,μισ&όν. . . . παρά Καίσαρος 
εχεις τό ζην — Hier auch in Gr. direkte Rede (Antiqu. ebenso) 13) Gr. 
τοϋ μηνϋααι τον άναπείααντά αε πλανασ&αι (LVRC : πλάαασΟ-αι Hudson mavult 
πλάσσεαθ-αι) τηλικαϋτα." (V : τοιαύτα.) add. κάκεΐνος αντω δηλΐασειν ειπών έπεται 
πρός Καίσαρα Beim Gr. ist es Celadus, der die Verhandlung bisher geführt 
hat . . . In den Antiqu. (XVII, 333 sq.) ist es Cäsar selbst, der den Betrüger 
entlarvt und obige Worte, wenn auch ausführlicher, spricht. 14) Gr. καί 
τόν Ίονδαΐον ενδείκννται καταχρησάμενον αντοϋ τη όμοιότητι πρός εργασΐαν' 
15) Gr. τοααϋτα γαρ είληφέναι δώρα κα&' εκάστην πόλιν 16) Gr. οσα ζών 
'Αλέξανδρος ονκ ελαβεν. 17) Gr. γελάσας δε Καίσαρ επί τούτοις 18) Gr. 
τόν μεν ψενδαλέξανδρον δι' ενεξίαν σώματος εγκατέταξεν τοις ερέταις, add. τόν 
άναπείααντα δε εκέλενσεν άναιρε&ηναϊ 
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Melier aber, weil sie ihn auf den Händen getragen und mit 
königlicher Ehre geehrt hatten, wurden niedergemetzelt1). 

V o n J o h a n n e s , v o m V o r l ä u f e r 2 ) . 

Damals aber wandelte ein Mann unter3) den Juden in wun-
derbaren Gewändern, indem er Rindshaare4) an seinem Körper 
befestigt hatte, an welchem Orte er nicht von seinen Haaren be-
deckt war. Aber dem Antlitz nach war er wie ein Wilder. Der 
kam zu den Juden und rief sie zur Freiheit auf (eig. lockte sie), 
sagend: „Gott hat mich gesandt, dass ich euch den Weg des 
Gesetzes zeige, auf welchem ihr euch befreien werdet von vielen 
Gewalthabern. Und es wird nicht über euch herrschend sein 
ein Sterblicher ausser dem Höchsten, der mich gesandt hat." Und 
als das Volk das gehört hatte, ward es froh. Und es ging ihm 
nach ganz5) Judaea und was um Jerusalem herum ist. Und 
nichts anderes tat er ihnen, nur dass er (sie) in die Strömung 
des Jordan eintauchte und (sie) entliess, sie6) ermahnend, dass 
sie ablassen möchten von bösen Werken. So werde ihnen ge-
geben werden ein König, der sie befreit und alle7) Unbotmässigen 
unterwirft. Selbst aber wird er niemandem unterworfen sein, 
(er,) von dem wir reden. Die einen verlachten (ihn)8), die an-
deren aber schenkten (ihm) Glauben. 

Und da er zu Archelaus geführt war, und da sich die 
Gesetzesgelehrten versammelt hatten, fragten sie ihn, wer er 
sei und wo er bisher gewesen wäre. Und dieser antwortete und 

1) Gr. Μηλίοις δ' Vjçxeosv έπιτίμιον τί/ς άνοιας τα άναλώματα. — S1. 
s s 

crko statt ci'koju (mit königlicher), Syn. 770 richtig so. 2) Mosq. Acad. 
8 

prodromosëanë Syn. 770 prodromo. Syn. 182 am Rande : Joh. der Vorläufer 
do 

(prtcja). Syn. 991: Ankunft Johannes des Vorläufers aus der Wüste nach Judaea. 
Und er lehrte sie den Weg Gottes, den gesetzmässigen. 3) Acad. : po 
(Ijudeoch') Syn. 770 wo — Jenes ist wohl richtiger, da Ijudeoch' eine un-
mögliche Form und sicher aus Ijudeom' verderbt ist. Syn. 991: wo Judeich' 
Kas. 444 : po — Ebenso Syn. 182. 4) [cod. Archiv schreibt statt skotinnyja : 
kostinnyja = Knochen-] 5) Kas. 440 > ganz Syn. 991 > und (was u. s. w.) 
6) Syn. 770 Kas. 444 : ihnen (jim') d. h. zeigend (pokazywaja) — Die Lesart von 
Acad. jich' ist wohl richtiger. Mit Acad.: Syn. 182 Syn. 991 (i vor pokazywaja 
oder pokazywaa) 7) Kas. 444 add. i (und, auch). 8) Syn. 182 Syn. 991 : Aor. 

S 

porugaša (-šasja), die übrigen Imperf. porugachusja. — Das andere Verbum 
(schenkten Glauben) überall im Aorist. 
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sprach : „Reinx) bin ich, weil mich der Geist Gottes berufen bat 
und ich mich nähre von Rohr und Wurzeln und Holzspänen." 
Da jene aber ihm drohten, ihn zu peinigen, wenn2) er nicht ab-
lassen würde von diesen Reden und Taten, sprach er jedoch: 
„Euch geziemt es abzulassen von euren schändlichen Werken 
und euch zu ergeben dem Herrn eurem Gotte." 

Und da sich mit Wut erhoben hatte Simon, von Herkunft 
ein Essäer, ein Schriftgelehrter, sprach dieser8): „Wir lesen alle 
Tage die göttlichen Bücher. Aber du, jetzt aus dem Walde 
hervorgekommen4) wie ein Tier, so wagst du es uns zu lehren 
und die Volksmassen mit deinen unseligen Reden zu verführen?" 

Und5) er warf sich (auf ihn), seineu Leib zu zerreissen. Jener 
aber sprach sie tadelnd : „Nicht werde ich euch eröffnen6) das Ge-
heimnis, das in euch ist, weil ihr das nicht gewollt habt. Deshalb ist 
über euch gekommen unsagbares Unglück, und um euretwillen7)." 
Und8) nachdem er also geredet, ging er fort auf die entgegenge-
setzte Seite des Jordan. Und da niemand wagte, ihn zu hindern, 
so tat jener9) (dasselbe), was (er) auch früher (getan hatte)10). 

(111) Archelaus aber, nachdem er die Ethnarchie u ) empfan-
gen hatte und da er an die Feindschaft der Juden dachte 12), 
quälte sie mit unerträglichem Druck, ebenso auch die Samari-
taner13). Und im neunten Jahr seiner Herrschaft14) (112) sah 

1) Acad. cis. Syn. 770 [Archiv.] Kas. 444 Syn. 182 Syn. 991 (celowëk') : 
clk' (ein Mensch). Dann müsste man das folgende jim'ze mit : „als welchen" 
übersetzen. Syn. 182 liest : i zdë = und hier, hierher. (Gleich darauf : trostin-
nym' korenijem' (Rohrwurzeln ? !) ebenso Syn. 991) Syn. 991 : i zde, i. marg. 
jim'ze. 2) Syn. 770 Kas. 444 Syn. 182 ože, ebenso S. 991. falsch : on' že 
(jener aber) statt ože (wenn). 3) Acad. : si Syn. 770 : sj i (= dieser auch) 
Kas. 444 : si, was auch „dieses" (neutr. sing, und plur.) heissen könnte. Syn. 
182 > (vorher w'sta, Aor. statt w'staw' Partie, praeter.). Ebenso Syn. 991. 
4) Syn. 182 S. 991 w'sed' = hereingekommen. 5) Syn. 991 > und 
6) Syn. 182, 991 : otkrywaju = ich eröffne ; die andern : otkryju 7) Syn. 
991 -(- und um eurer Werke willen 8) Syn. 991 > und 9) Syn. 991 
tože = dasselbe statt toi (jener) bei den andern. 10) Dieser ganze Abschnitt 
über Johannes den Vorläufer fehlt im Gr. Die Überschrift aber wird, da das 
gr. Wort (prodromos s. S. 248 Anm. 2) sich im Sl. erhalten hat, schon in den 
gr. Text gekommen sein ; freilich braucht sie darum noch nicht ursprünglich 
zu sein. 11) Es ist zu bemerken, dass erst hier die Gewalt des Archelaus 
als Ethnarchie (jazykowlastjstwo) bezeichnet vnrd. 12) Gr. καϊ κατά μνήμην 
τών πάλαι διαφορών 13) Gr. ον μόνον Ίονδαίοις άλλα καϊ Σαμαρεϋσι χρηαά-
μενος ώμώς, 14) Gr. . . . ετει της άρχης ενάτψ · · · Die Gesandtschaft an 
Cäsar wird erst später erwähnt (113 fin.) 
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er einen Traum
1

), und zwar dass 9 Ähren auf dem Felde waren, 
gefüllte, grosse2) , und da Stiere hingekommen waren und (sie) 
abgefressen hatten, so gruben sie sie3) aus4) . Und er berief die 
Chaldaeer, die Traumdeuter, befragte sie5), was dieses Vorzeichen 
(bedeute)6). 

(113) Und da (die einen das,) die andern anderes 
sagten7), so sprach ein sadducäischer Mann, namens Sumos8): 
„Die Ähren sind Jahre9), aber die Stiere — eine Veränderung 
der Sachlage10). Und es ist dir nicht beschieden, gemäss der 
Zahl der Ähren zu herrschen11). Und nachdem du verschiedene 
Veränderungen und Trübsale erduldet hast, wirst du enden12)." 
Und alsbald, fünf Tage nach dem Traum, berief ihn Cäsar zum 
Gericht13). Denn es hatten vorher die Juden und Samaritaner 
zu Cäsar gesandt14), klagend über seine Gewalttätigkeit16). Da 
Cäsar (es) untersucht hatte16), so verbannte er ihn in die Gallische 

1) Gr. . . . οναρ Ιδεΐν φασιν τοιόνδε' 2) Gr. εδοξεν οράν στάχνς εννέα 
πλήρεις καϊ μεγάλους 3) eig. ihn (i), statt ja == sie (Akk. plur.) 4) Gr. 
νπό βοών καταβιβρωσκομένονς. 5) Gr. μεταπεμψάμενος δε τονς μάντεις και 
τών Χαλδαίων τ ίνας επνν&άνετο, 6) Gr. τί σημαίνειν δοκοΐεν. ,Ιη der Vor-
lage von Sl. stand wohl τί τό οημεΐον (εϊη). 7) onëm' ino (da jene u. s. w.), 
wohl für inëm' ino (s. im Text) Gr. άλλων δ' άλλως εξηγονμένων 8) Gr. 
Σίμων τις Έσααΐος τό γένος εφη vgl. oben S. 249, 7. Ζ. Sumos (Sum') mag wohl eine 
Entstellung von Sym(e)on sein, wie Urkan' für Hyrkanus (lib. I passim). Der-
selbe Name hat sich im Gr. differenziert, vielleicht hier nur durch Abschrei-
berversehen. Diese Differenzierung lässt sich bei Josephus Gr. nachweisen : 
Der Simon, Sohn des Gamaliel, in der Vita 189—196 u. ö. scheint nach Niese 
(Index) derselbe zu sein wie Symeon, Sohn des Gamaliel, В. J. IV, 159. 
9) Gr. τονς μεν στάχνς ενιαντονς νομίζειν, 10) Gr. βόας δε μεταβολην 
πραγμάτων add. δια το την χώραν άροτριώντας άλλάσσειν' 11) Gr. ωστε 
βασιλενσειν μεν αντόν τόν τών άσταχνων άρι&μόν, 12) Gr. εν ποικίλαις δε 
πραγμάτων μεταβολαΐς γενόμενον τελεντήσειν. — Die Erklärung des Traumes bei 
Sl. ist einfacher : dass die Stiere die Ähren auffressen, soll bedeuten, dass 
Archelaus die 9 Jahre nicht zu Ende regieren wird, sondern dass Veränderungen, 
die zum Tode führen, die Herrschaft vor Vollendung des neunten Jahres auf-
heben werden. Im Gr. dagegen steht ganz unrichtiger Weise : durch den 
Traum sei eine neunjährige Regierung angedeutet. Antiqu. XVII, 345 sqq. ist 
die Traumerklärung noch komplizierter, auch wird die Regierungszeit des 
Archelaus auf 10 Jahre erhöht ; dementsprechend sind es auch nun 10 Ähren. 
13) Gr. ταϋτα άκονσας 'Αρχέλαος μετά πέντε ημέρας επί την δίκην εκλή&η. 
MLVRC: μετεκλή&η. 14) Gr. (s. ο. I l l ) πρεσβενσαμένων εκατέρων . . . προς 
Καίσαρα 15) Gr. κατ" αντοϋ . . . . 16) Gr. > Da Cäsar untersucht 
hatte, 
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Stadt Vienna1). Und seine Reichtümer jedoch wurden nach dem 
Palast Cäsars gebracht2). 

(114) Und darnach seine Frau Glaphyra8), — die Tochter 
des Archelaus, Königs von Kappadozien4), und die früher die 
Frau des Alexander gewesen war5), des Herodessohnes, welchen 
(sein) Vater tötete6), was wir beschrieben haben7), (115) und es 
hatte sie genommen Juba der Libysche König8). Und da dieser 
gestorben war9), war sie in das Haus ihres Vaters zurückgekehrt10). 
Und als sie dieser Archelaus, der Ethnarch, gesehen hatten) , so 
warf er sich in solch eine Leidenschaft hinein12), dass er seine 
Frau Mariamne verliess, aber diese nahm18) —. (116) Und da-
mals sah diese einen Traum, den Alexander, dass er mit Drohen 
kam und sprach14): „Ich habe deine Befleckung ertragen, als du 
nach meinem Tode den Libyschen König heiratetest15). Jetzt 
aber, weil du zu meinem Hause zurückgekehrt bist16), Schamlose, 
und dich an den dritten Mann gehängt hast, an meinen Bruder17), 
so werde ich die Beleidigung nicht übersehen18), sondern werde 
dich zu mir wegnehmen, wenn du auch nicht willst19)." Und 
nachdem sie den Traum gesehen, blieb sie zwei Tage (am Leben) 
und starb20). 

1) (Р
1

]^ : Βιεναν Sl. Bion) Gr. φνγαόενεται μεν αυτός είς Βίενναν πάλιν της 
Γαλλίας, Α: Γαλίας. LVRC et i. marg. M: Γαλατίας (ebenso Antiqu.). Γαλατία 
ist bei Jos. häufiger als Γαλλία (cf. Niese, Index) [Sl. galatijskyi] 2) Gr. 
(vor Anm. 5) ή ovaia ό' αντον τοις Ιίαίααρος Q-ησανροΐς εγκατατάσαεται. add. 
πρίν κληΘ-ήναι ό' αντόν νπό τον Καίααρος 3) Gr. "Αξιον δε μνήμης ήγησάμην 
καϊ τό της γνναικός αντον Γλαφνρας οναρ, — Die anakoluthische Konstruktion 
ist hier aufgehoben. , 4) Gr. ηπερ ήν 9-νγάτηρ μεν 'Αρχελάου τοϋ Καππα-
δόκων βασιλέως, 5) Gr. γυνή δε 'Αλεξάνδρου γεγονυΐα τό πρώτον, add. ος 
ήν αδελφός 'Αρχελάον περί ον διέξιμεν, 6) Gr. νιος δε Ήρώδον τοϋ βασιλέως, 
νφ' ον καϊ άνηρέ&η, 7) Gr. κα&άπερ δεδηλώκαμεν. 8) Gr. μετά δε τον 
εκείνον θάνατον συνώκηαεν (AM : σννώκιαεν Ρ : σννώκισεν αν τήν) Ίόβα [Sl. low'] 
τω βασιλενοντι Λιβύης, (Sl. l juwijskyi) 9) Gr. ού τελεντήααντος (Antiqu. 
350: μεταστάντος) Das ist nicht richtig, s. Schürer, Bd. I3!4, S. 451, Anm. 7. 
10) Gr. έπανελθ-οϋοαν αν τήν καί χηρεύονααν παρά τω πατρί 11) Gr. &εασά-
μενος ό ε&νάρχης 'Αρχέλαος 12) Gr. επι τοαοϋτον έρωτος ήλ9εν, 13) Gr. 
ωατε παραχρήμα τήν συνοικούσαν αντω Μαριάμμην (Sl. Mariamni) άποπεμιρά-
μενος εκείνην άγαγέσθ-αι. add. παραγενομένη τοίνυν είς Ίουόαίαν μετ' ολίγον της 
άφίξεως χρόνον 14) Gr. εδοξεν επιατάντα τόν Άλ. αντίJ λέγειν 15) Gr. 
,,άπέχρη μεν δ κατά Λιβύην σοι γάμος, 16) Gr. αν όε ονκ άρκεο9εΐσα τούτω 
πάλιν επί τήν εμήν ανακάμπτεις εατίαν, 17) Gr. τρίτον άνδρα καί ταϋτα τον 
αόελφόν, ώ τολμηρά, τόν εμόν ηρημένη. 18) Gr. πλήν ον περιόιρομαι τήν 
νβριν, 19) Gr. άπολήχρομαι δέ σε και μή &έλουσαν20) τοϋτο όιηγη-
σαμένη τό 8ναρ μόλις δύο ημέρας έβίω. 
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Cap. VIII. 
(117) Das Gebiet des Archelaus aber vertraute Cäsar seinem 

Krieger, mit Namen Coponius, an1), indem er ihm die Gewalt 
gab, das Leben zu schenken und zu töten, wen er wolle2). 
(118) Zu seiner Zeit aber war ein galiläischer Mann3), Velcher 
die Juden schmähte4), weil sie freier Same von Abraham her 
seien, aber jetzt Knechtsdienste leisteten5), den Römern Steuern 
zahlend6), und weil sie sterbliche Herren hätten, nachdem sie 
den Unsterblichen verlassen7). Der Name aber dieses Mannes 
war Juda8), welcher erfunden hatte, in äusseren Dingen zu 
leben (?)9) und nicht entsprechend andern10). 

V o n d e n d r e i O r d n u n g e n , d i e u n t e r d e n 
J u d e n s ind 1 1 ) . 

(119) Eine dreifache Ordnung gesetzlicher Lebensweise12) 
ist nämlich unter den Juden18). Die eine hat den Namen der 
Pharisäer, die andere aber der Sadducäer14), die dritte aber der 
Essäer, welche reiner als jene beiden ist15). (120) Diese nämlich 
verabscheuen jegliche 16) Wollust17), die Enthaltsamkeit aber und 
das leidenschaftslose Leben18) preisen sie19). Und die Ehe ver-
achten sie20) und die Lust zum Weibe21). Und da sie fremde 

1) Gr. Της δε 'Αρχελάου χώρας εις επαρχίαν περιγραφείσης επίτροπος της 
(LiVRC : τις) ιππικής παρά ' Ρωμαίοις τάξεως Κωπώνιος πέμπεται 2) [SI. eig. 
zu beleben und . . . .] Gr. μέχρι τον κτείνειν λαβών παρά Καίσαρος εξονσίαν. 
3) Gr. επί τοντον τις άνήρ Γαλιλαίος 'Ιούδας δνομα (s. u. Anm. 8) 4) Gr. 
είς άπόστασιν ενήγε τονς έπιχωρίονς κακίζων, Lat : defectionis arguebatur 
5) Gr. > freier Same — leisteten, 6) Gr. εί φόρον τε *Ρωμαίοις τελεϊν 
υπομενοναιν 7) Gr. καϊ μετά τον 9-εόν οΐσονσι ΰνητονς δέσποτας. 8) Gr. 
s. ο. Anm. 3 9) Gr. ήν δ' ούτος σοφιστής ιδίας αίρέσεως 10) Gr. ονδεν 
τοις άλλοις προσεοικώς. 11) [Diese Überschrift fehlt in S. 182] 12) Gr. 
Τρία . . . εΐδη φιλοσοφείται, — Wie beim Sl. ist auch bei Hippolyt, Refut. IX 18 
(Schneidewin p. 470 sq.) von Philosophie nicht die Rede, sondern von τον 
Θεοϋ νόμος, freilich vom verschiedenen Verständnis desselben. 13) Gr. 
παρά 'Ιονδαίοις . . . . 14) Gr. καϊ τον μεν αιρετισταϊ Φαρισαΐοι, τον δε 
Σαδδουκαΐοι, 15) Gr. τρίτον δε, δ δη και δοκεΐ σεμνότητα άσκεΐν, ' Εσσαΐοι 
καλούνται, add. 'Ιουδαίοι μεν γένος οντεζ, (fehlt bezeichnenderweise auch bei 
Hipp.) φιλάλληλοι δε και τών αλλο)ν πλέον. — Wie Sl. stellt Hippolyt die Cha-
rakterisierung dem Namen der Essener nach : ούτοι τόν βίον σεμνότερον 
άσκοϋσι, 16) Hipp, πάσης. 17) Eig. Süssigkeit Gr. ούτοι τάς μεν ήδονάς 
ώς κακίαν (om. Hipp.) αποστρέφονται, 18) Gr. τό μή τοις πά&εσιν νποπίπτειν, 
19) Gr. άρετήν νπολαμβάνονσιν. 20) Gr. καί γάμον μεν παρ' αντοΐς υπεροψία, 
Aber Hipp.: γάμον τε άπαγορενονσι 21) [Eig. die weibliche Lust] Gr. > 
und — Weibe 
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Kinder aufnehmen1), die ihrer Sitte geneigt sind2), pflegen sie (?)3) 
sie und achten sie für Verwandte und unterrichten sie in den 
Wissenschaften4). (121) Die Ehe aber und (die) von ihr (fol-
gende) Kindererzeugung verwerfen sie nicht6), sondern sich 
bewahrend vor dem Streben der Weiber6) und sagend, dass es 
kein Weib gäbe, welches das Lager ihres Mannes rein be-
wahren kann 7). 

(122) Reichtum aber wollen *sie nicht8), und es gibt unter 
ihnen gar kein Eigentum 9), sondern alles ist bei ihnen allge-
mein10), sowohl an Kleidung wie an Lebensmitteln11). (123) Öl 
jedoch halten sie für unrein12). Die Gewänder aber sind bei 
ihnen fortwährend weiss13). Und als Aufseher bestellen sie, 
welche sie als ausserordentlich (geschickt) und weise kennen14). 

(124) Nicht aber leben sie in einer einzelnen Stadt, sondern 
in allen Städten lebt jeder wo er will15), nachdem er Gefährten 
zu sich genommen und ein Haus eingerichtet hat16). Wenn aber 
auch aus andern Städten Fremde kommen, unbekannte, aber 
dasselbe Leben einhaltende17), so gehen sie zu ihnen wie auch 
zu ihren Eigenen. Und Essen und Trinken verweigert man 

1) Gr. τονς δε αλλοτρίους παΐδας έκλαμβάνοντες 2) Gr. απαλούς ετι πρός 
τά μαθ-ήματα [Μ. add. επιτηδείους] σνγγενεΐς ηγούνται καϊ τοις ηθ-εσιν αντών εντν-
πούαι, — dem Sl. ähnlicher Hipp.: και προς τά ίόια ίή$η αγονσιν, όντως άνατρέ-
φοντες καϊ επί τοις μα&ήμααι προβιβάζοντες — Das „Zartsein" (απαλούς) der Kinder 
wird bei beiden nicht in bezug auf die Wissenschaften erwähnt. Das επιτηδείους 
bei M. scheint bei Sl. durchzuschimmern: „die ihrer Sitte geneigt sind". 3) Statt 
prezirajut' [auch S. 182] = verachten sie, wird prizirajut' zu lesen sein. 4) Gr. 
(Sl. eig. Büchern) > und — Wissenschaften. 5) Gr. τόν μεν γάμον και την 
εξ αντον όιαόοχήν ονκ άναιρούντες, 6) [Sl. eig. dem weiblichen Streben, d. h. 
wohl dem Streben nach dem Weibe vgl. S. 252 Anm. 21 und den Text dazu] zu 
vergi. Hipp, τ?] αν τη προαιρέοει Gr. τάς όε τών γυναικών άοελγείας φνλαττόμενοι 
7) Gr. και μηόεμίαν τηρεΐν πεπεισμένοι την πρός ένα πίστιν. 8) Gr. Κατα-
φρονηται όε πλούτου, Hipp, καταφρονοϋσι dem Sl. ähnlicher 9) Gr. > und 
— Eigentum, 10) Gr. και д-ανμάσιον αντοΐς το κοινωνικόν, 11) Gr. Statt 
dessen ονόε εστίν ενρεΐν κτήσει τινά — είναι. 12) Eig. verunreinigt. Gr. 
κηλΐόα etc. add. καν άλειφ&ή τις ακων, σμήχεται τό σώμα' τό γάρ ανχμεΐν εν 
καλώ τίθενται om. wie Sl. Hipp. 13) Gr. λενχειμονεΐν τε όιαπαντός. Hipp. 
πάντες όε αεί λευχειμονονσι doch erst nach der Aussage über die Bestellung 
der επιμεληταί 14) Gr. γειροτονητοι ό' oi τών κοινών επιμεληταί καϊ αδι-
αίρετοι προς απάντων εις τάς χρείας έκαστοι. 15) Gr. Μία ό' ονκ εστίν 
αντών πόλις, άλλ' èv εκάστη μετοικονσιν πολλοί. 16) Gr. > nachdem — hat. 
17) Gr. και τοις ετέρωθ-εν ι^κονσιν αιρετισταΐς Hipp, και ει τις άπό ξένης παρή 
τών αίρετιστών, formale Gleichheit des Anfangs des Satzes mit Sl. 
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ihnen nicht
 x

). (125) Deswegen nehmen sie keine Speise mit, 
wenn sie eine Reise antreten

2

), sondern nur eine Waffe um der 
Räuber willen3). (126) (Ihr) Schweigen aber und (ihre) Demut und 
ihre Haltung4) sind gleich denen der Kinder, die in der Furcht er-
zogen werden5). Kleider aber und Stiefel wechseln sie nicht, be-
vor sie ganz zerreissen vor Schmutz6). (127) Handel aber gibt es 
unter ihnen keinen, sondern was irgend jeder von ihnen verlangt, 
das nimmt er wie sein eigenes, da es von niemand bewahrt wird7). 

(128) Und im Verhältnis zur Gottheit sind sie fromm mehr 
als alle8). Wenig aber ruhen sie, in der Nacht stehen sie zum 
Singen auf, Gott preisend und anflehend9). Und vor dem Auf-
gang der Sonne sprechen sie gar nichts10), sondern senden nur 
altväterliche Gebete zu ihr empor, gleichsam um ihr Aufgehen 
betend11). (129) Und darnach entlassen sie die Aufseher, damit 

1) Gr. die Sätze in umgekehrter Ordnung: πάντ άναπέπταται τά παρ' 
αντοΐς ομοίως ώσπερ ί'δια, καί πρός ονς ον πρότερον εΐόον είσίασιν ώς σννη&εστά-
τους' 2) Gr. δώ καί ποιούνται τάς αποδημίας ονδεν μεν ολως έπικομιζόμενοι, 
3) Gr. δια δε τονς ληστάς ένοπλοι. (Hipp, μηδέν φέροντες πλήν οπλον.) add. 
κηδεμών — επιτήδεια. 4) Gr. καταστολή δε καί όχημα σώματος 5) Gr. 
ομοιον τοις μετά φόβου παιδαγωγονμένοις παισίν. Hipp, statt dessen nur κόσμιον, 
was aber in „Schweigen und Demut" beim Sl. durchklingt 6) [S. 182 om. 
und Stiefel] Gr. ]> vor Schmutz, add. τό πρότερον παντάπασιν ή δαπανη&ήναι 
τώ χρόνιο. 7) [S. .182 statt nebregomo : nebranimo = nicht getadelt wird]. 
Gr. ονδεν δ' εν αλλήλοις οντ' άγοράζονσιν οντε πωλονοιν, άλλα τώ χρηζοντι 
διδονς έκαστος τά παρ' αντώ τό παρ' έκείνον χρήσιμον αντικομίζεται' add. [doch 
vgl. S. 182] καϊ χωρίς δε τής άντιδόσεως άκώλντος ή μετάληψις αντοΐς παρ' ών 
αν 9έλωοιν. fehlt auch bei Hipp. 8) Gr. Πρός γε μήν τό Ο-εϊον ενσεβεΐς 
Ιδίως' 9) Gr. > Wenig — anflehend. Hipp. Παραμένονσι δε είτάκτως καί 
επιμόνως ευχόμενοι έω9·εν, μηδέν πρότερον φ&εγξάμενοι εί μή τον &εόν νμνήσωσι' 
^Dieser Satz ist Sl. insofern ähnlich, als es sich auch hier um Gebete handelt, 
die früher beginnen als beim eigentlichen Sonnenaufgang. Cedrenus I p. 349 
(Bonn) Am ähnlichsten ist hier προσευχές δε και ψαλμωδίας έκ μέσης νυκτός 
μέχρις αυγής προς τόν 9εόν άναφέρουσι μετ' ενλαβείας καί σεμνότητος. 10) 
Gr. add. τών βέβηλων, om. Hipp. (vgl. Anm. 9) 11) Gr. πατρίους δέ τινας 
είς αυτόν (τόν τ}λιον) ευχάς ώσπερ ίκετενοντες άνατεΐλαι. Da Sl. wie Hipp, in 
diesem Zusammenhang Gesänge religiöser Art erwähnt und zwar zum Preise 
Gottes, so erscheint die anscheinende Sonnenverehrung bei ihm im Vergleich 
mit Gr. wenigstens gemildert, von der Hipp, überhaupt nichts hervortreten 
lässt. Beim Sl. richtet sich das Gebet unmittelbar vor der Anrufung der Sonne 
auch nicht an diese, sondern an Gott selbst. Auch Cedrenus erwähnt Lob-
gesänge und eliminiert den Schein der Sonnenverehrung ganz. Nach der 
Übereinstimmung des SL mit Hipp, und Cedr. zu schliessen, darf man auf diesen 
Punkt überhaupt kein solches Gewicht legen, wie bisher geschehen ist. Nur 
die verkürzte Ausdrucksweise beim Gr. hat hier das Auffallende verursacht. 
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sie ausüben ein jeder das Handwerk, das er gelernt hat
 х

). Und 
nachdem sie bis zur fünften Stunde mit ganzer Kraft gearbei-
tet2), versammeln sie sich wiederum an einem (und demselben) 
Orte. Und nachdem sie sich mit einem Lêinentuch umgürtet3), 
waschen sie den Körper mit kaltem Wasser4). Und nachdem 
sie sich gereinigt5), versammeln sie sich in einem andern Hause6), 
woselbst jeglicher Ungläubige nicht eintritt. Und selbst rein 
seiend, treten sie zum Speisesaal hervor wie zu einem heiligen 
Tempel7) (130) und sitzen schweigend8). Und der Brotbäcker 
setzt ihnen9) Brote vor der Reihe nach, aber der Koch ein Gefäss 
mit einer (einzigen) Speise10). (131) Der Priester aber sprichtn) 
ein Gebet über der Speise. Es ist nämlich12) verboten, etwas vor 
dem Gebet zu kosten. Und wiederum auch, wenn sie vom Mahle 
aufstehen, preisen sie Gott als den Darreicher der Speise13). Und 
wiederum14), nachdem sie die weissen 15) Gewänder ausgezogen, 
gehen sie an die Arbeit und mühen sich bis zum Abend16). 
(132) Und wiederum wenden sie sich zum Speisehause17). Weder 
durch Geschrei, noch durch Gelächter entweihen sie jenes Haus, 
die Worte18) aber richten sie einer an den andern der Reihe nach 
(133) und das Schweigen innen erscheint den Auswärtigen wie 
ein fürchterliches Geheimnis19). 

(134) Aber an jegliche Werke gehen sie nicht ohne ein 
Gebot der Aufseher20); zwei Werke aber sind21) bei ihnen frei, 

1) Gr. και μετά ταντα προς «ς έκαστοι τέχνας ΐσασιν νπό τών επιμελητών 
όιαφίενται. Cedren. πρός 9jv έκαστος 'έχει τέχνην. 2) Sl. eig. gelitten [notiert 
Berendts. Aber das Wort hat die doppelte Bedeutung.] 3) Gr. ζωσάμενοί 
τε σκεπάσμασιν λινοΐς 4) Gr. όντως άπολονονται τό σώμα ψνχροΐς νδασιν, 
Hipp, νδατι ψνχρφ 5) Gr. καϊ μετά ταντην την αγνείαν Hipp, και μετά τό 
όντως αγνίσασδαι 6) Gr. είς ΐόιον (Hipp. 

ιέν) οίκημα σννίασιν, 7) Gr. 
αντοί τε κα&αροί κα&άπερ είς αγιόν τι τέμενος παραγίνονται τό δειπνητήριον. 
8) Gr. καϊ κα&ισάντων με&' ησυχίας 9) [S. 182: die Brotbäcker setzen . . . 
vor] Gr. > ihnen 10) Gr. add. εκάστω παρατίθ-ησιν. 11) Eig. macht 
12) Gr. προκατενχεται ό' ο ιερεύς τής τροφής, και 13) [S. 182: aufgestanden 
sind] Gr. αριστοποιησάμενος ό' έπενχεται πάλιν αρχόμενοι τε και πανόμενοι 
γεραίρονσι 9εόν ώς χορηγόν τής ζωής. LVRG : τροφής. Lat: victus. Cedrenus: 
καϊ πάλιν άριστήσαντες ό ιερεύς επενχεται etc. Hipp.: μετά όε τό άριστον 14) 
Gr. επειθ-' Hipp, έπειτα Cedren. καί αύ&ις 15) Gr. ώς ιεράς Hipp, είσι όε 
λιναΐ, 16) Gr. πάλιν έπ' έργα μέχρι όείλης τρέπονται. [S. 182 : an die Ar-
beiten! 17) Gr. όειπνονσι δ' ομοίως νποστρέψαντες add. συγκα&εζομένων 
τών ξένων, εί τνχοιεν αύτοΐς παρόντες. Hipp. Cedr. om. wie Sl. 18) Gr. 
οντε όε κραυγή ποτε τόν οίκον οντε Q-όρυβος μιαίνει, τάς όε λαλιάς 19) Gr. 
add. τοντον όε αίτιον — κόρου. 20) Gr. Τών μεν ούν άλλων ονκ εστίν ο 
τι μή τών έπιμελητών προσταξάντων ένεργονσι, 21) Gr. όνο δε ταντα etc. 
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Barmherzigkeit und Hilfe, wenn jemand (darnach) verlangt
1

). 
Ihren Verwandten aber zu geben ist ihnen nicht möglich ohne 
Gebot der Aufseher2). (135) Sie sind aber rechtschaffen und 
Wächter des Zorns 3),' nicht nachtragend4), Verteidiger der Treue 
und Diener des Friedens5), und jegliches ihrer Worte wird nicht 
verändert, sondern ist fest und treu, mehr als wie bei einem 
Schwörenden6). Ein Schwur aber erscheint ihnen mehr als 
jegliche Sünde7). Und wenn jemand untreu ist8), so ist das 
bei ihnen ohne göttlichen Schwur9) verurteilt und ver-
worfen 10). 

(136) Und sie suchen aber sehr nach alten Büchern n ) und 
lesen sie, erforschend, was in fremden Ländern getan wird12), 
Verständnis aus ihnen empfangend und13) aufmerkend auf das., 
was der Seele und dem Leibe zum Nutzen ist34). Ihnen sind 
aber bekannt Kräuter und Wurzeln und Steine, wo was erzeugt 
wird und gegen welches Leiden es nötig ist1 б

). Und der Krieger-
stand (?) ist ihnen bekannt aus jenen Schriften

1 6

). 

1) Gr. βοη&εΐν τ ε γάρ τοις αξίοις, οπόταν δέωνται, καϊ καθ·' εαυτόν ς 
εφίεται καϊ τροφάς άπορονμένοις ορέγειν. Hipp, nur : τοις καταπονονμένοις. 
2) Gr. τάς δε είς τονς ονγγενεΐς μεταδόσεις ονκ εξεστι ποιεΐσ&αι δίχα τών επι-
τρόπων. 3) Gr. οργής ταμίαι δίκαιοι, 4), Gr. 9-νμοϋ καθ-εκτικοί, 5) Gr. 
πίστεως προστάται, ειρήνης νπονργοί. 6) Gr. καϊ παν μεν τό ρη&εν νπ' 
αντών ίσχνρότερον ορκον, 7) d. h. schlechter als . . . [S. 182 schreibt 
statt pace : pušce] Gr. το δε ομνύειν αντοΐς περιίσταται χείρον τής επιορκίας 
Απολαμβάνοντες· 8) Eig. sein wird 9) [d. h. Schwur bei Gott. 
Nach der Interpunktion wäre zu übersetzen : Und wenn jemand ohne gött-
lichen Schwur untreu ist, so ist das bei ihnen verurteilt und verworfen] 
10) Gr. ίήδη γαρ κατεγνώσ&αί φααιν τόν άπιστονμενον δίχα &εον. 11) Gr. 
σπονδάζουσι δ' εκτόπως περί τά τών παλαιών συντάγματα LVRC : σνγγράμματα 
Hipp. Σπονδάζουσι δε περί τάς τον νόμον αναγνώσεις καϊ προφητών, ετι δε και 
εΐ τι σύνταγμα εΐη πιστών. Hier klingt schon das in Jos. Sl. Folgende an. Hipp,, 
könnte seine Vorlage missverstanden haben, in der möglicherweise nicht von 
gläubigen, sondern von zuverlässigen Gewährsmännern die Rede war. 12) 
Gr. > erforschend — Ländern Hipp. vgl. vorige Anm. 13) Gr. > Ver-
ständnis — und 14) Gr. μάλιστα τά πρός ώφέλειαν χρνχής καϊ σώματος 
εκλέγοντες' 15) Gr. ενΟ-εν αντοΐς πρός θ-εραπείαν πα&ών ρίζαι τε άλεξητήριον 
(MLR1 : άλεξιτήριον VR2C : άλεξητήριοι) καϊ λίθ-ων ιδιότητες άνερευνώνται. Hipp. 
Πάνυ δε περιέργως εχονσι περϊ βοτάνας καϊ λί&ονς, περιεργότεροι όντες πρός 
τάς τούτων ενεργείας, φάσκοντες μή μάτην ταντα γεγονέναι. 16) Gr. Hipp. 
> Und — Schriften. Aber auch in Hipp. Vorlage muss etwas ι nach άνερεν-
νώνται (s. die nächste Anm.) gestanden haben, da der darauf folgende Satz 
durchaus nicht durch das Vorausgehende hinlänglich motiviert erscheint. Die 
Fassung beim Sl. kann freilich ein Abschreiberfehler verschuldet haben. 

i 
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(137) Wenn aber jemand ihrer Lebensweise beitreten will1), 
so nehmen sie (ihn) nicht so bald auf2). Sondern zuerst befehlen 
sie ihm, in dem Hause vor dem Tor zu leben3), nachdem sie ihm 
eine Axt und die Leinwand (und) die weisse Kleidung gegeben4). 
(138) Ùnd insofern er erprobte Enthaltsamkeit ein Jahr lang 
zeigt6), so nehmen sie (ihn)6) weiter7) in das innere Leben auf8) 
und er bekommt Anteil an reinem Wasser zur Reinheit9). Und 
nachdem er Beharrlichkeit gezeigt10), prüfen sie seine Sinnesart 
im Laufe von zwei Jahren11). Und wenn er nicht entsprechend 
ist, so weisen sie ihn von ihrer Gemeinschaft weg1 2). Wenn er 
würdig erscheint, so zählen sie ihn (ihrem) Verein zu13). (139) Und 
bevor sie ihn zuzählen14), verpflichten sie ihn durch fürchterliche 
Eide, und dieser, vor den Türen stehend15), verschwört sich mit 
furchtbaren Eiden16), den lebendigen Gott anrufend und seine 
allmächtige Rechte und den Geist Gottes, den nicht zu fassenden, 
und die Seraphim und, Cherubim, die überall Einblick haben, und 
die ganze himmlische Kraft zum Zeugnis aufstellend17), dass er 
fromm sein werde in bezug auf die Gottheit18) und den Menschen 
gegenüber Gerechtigkeit beobachten19), aber nicht aus eigenem 
Willen ihnen Hindernisse bereiten werde, noch auf einen Befehl 

1) Gr. Τοις δε ζηλονσιν τήν αίρεσιν αντών C: τώ όε ζηλονντι Cedron, τόν όε 
προσερχόμενον ζηλώσαι τον βίον 2) Gr. ονκ εν&νς ή πάροδος, Cedren. ούκ 
εύ&ύς αδοκιμάστως καϊ άγνμνάοτως παραδέχονται 3) [Sondern om. S. 182] 
Gr. αλλ' επί ενιαυτόν εξω μένοντι τήν αυτήν νποτίΟ-ενται όίαιταν Hipp, επ 
ενιαντόν όε τάς όμοιας τροφάς παρατι&έασιν εξω τής εαυτών αυνόόου ούσιν εν 
ετέρω οίκω, Die Näherbezeichnung des Orts des Verbleibens des Neuaufzu-
nehmenden beim Sl. und Hipp, gegenüber dem blossen εξω der andern Zeugen 
ist eine der auffallendsten Übereinstimmungen zwischen beiden. 4) Gr. 
άξινάριόν τ ε καϊ τό προειρημένον (om. Cedren. Porphyrius, de abstin. IV, 12 Nur 
Hipp, τό λινοϋν) και λευκήν εσΘ·ήτα όόντες. 5) Gr. έπειόάν όε τούτω τώ 
χρόνω πεΐραν εγκράτειας δω, 6) [add. S. 182] 7) Eig. wieder [um] 
8) Gr. πρόοεισιν μεν εγγιον τή διαίτη 9) Gr. καί καΟ-αρωτέρων (Porphyr. 
Euseb. praepar. evangel. IX 3 : κα&αρώτερον) τών πρός αγνείαν υδάτων μετα-
λαμβάνει, add. παραλαμβάνεται δε είς τάς συμβιώσεις ουόέπω. om. Cedren. 
10) Gr. μετά γάρ τήν τής καρτερίας επίδειξιν 11) Gr. δυσϊν άλλοις ετεαιν 
τό ήθ-ος δοκιμάζεται 12) Eig. von sich weg. Gr. > so — weg. 13) Eig. 
Chor. Gr. καί φανείς άξιος ούτως είς τον ομιλον εγκρίνεται. 14) Gr. πριν 
δε της κοινής αψασ&αι τροφής 15) Gr. > verpflichten — Türen 16) Gr. 
ορκους αύτοΐς δμνυσι φρικώδεις Hipp, ορκοις φρικτοΐς ορκίζεται (doch später in 
§ 142 ομνυσι), aber Cedr. ορκους φρικώδεις άπαιτονσι 17) Gr. >• den le-
bendigen aufstellend, 18) Gr. πρώτον μεν εύσεβήσειν τό &εΐον, 19) Gr. 
επειτα τά πρός άνθ-ρώπους δίκαια φυλάξειν 

17 
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hin und dass er die Ungerechtigkeit hassen werde
2

), (140) und 
treu sein werde der Gesinnung nach, nicht aber auf Grund des 
Eides

3

), und ein Freund der herrschenden Gewalten
4

), — ohne 
göttlichen Befehl nämlich werde niemandem zu herrschen ge-
geben — 5 ) , dass er aber, w e n n er auch selbst zur Herrschaft 
kommen sollte, die Gewalt nicht beflecken werde 6 ) , (dass er) 
auch nicht sich schmücken werde überflüssigerweise mit hellem 
Gewand oder mit andrer Schönheit7), (141) und8) die Wahrheit 
zu lieben von ganzer Seele9), aber die Lügner zu überführen10), 
die Hände zu bewahren vor Diebstahl und vor Raub und die 
Seele vor Bestechlichkeit11), aber nichts zu verbergen vor seinen 
Bundesbrüdern 12) und den Andersgläubigen das Geheimnis nicht 
kundzumachen13), wenn auch bis zum Tode jemand ihn14) quälen 
sollte1 б

), (142) aber mit den Räubern nichts gemein zu haben16), 
zu bewahren aber die Bücher wie die Engelnamen 17). Mit solchen 
Schwüren sichern sie (sich) die Hinzutretenden. 

(143) Wenn aber einer nachher in irgendeine Sünde ver-
fällt 18), so treiben sie ihn aus dem Hause19), der Vertriebene aber 

1) Gr. και μήτε κατά γνώμην βλάχρειν τινά μήτε εξ επιτάγματος, [sl. für : 
Hindern, ber. werde ein Wort: pakostit] 2) Gr. μισήσειν όε αεί τονς αδίκους 
3) Gr. > treu — Eides, add. συναγωνιείσΟ-αι τοις δικαίοις' τό πιστόν άεΐ πάσιν 
7ταρέξειν, — letzterer Satz scheint dem Satz des SI. zu entsprechen. 4) Gr. 
μάλιστα δε τοις κρατοϋσιν' 5) Gr. ου γαρ δίχα &εοϋ περιγενέσ&αι (LVR 
Porphyr. Euseb. : περιγίνεσθ-aì) τινί τό αρχειν' 6) Gr. καν αυτός αρχη, μψ 
δέτίοτε έξυβρίσειν είς τήν εξουσίαν 7) Gr. μη δ' εσ&ήτί τινι ή τιλείονι κόσμο) 
τονς ύποτεταγμένους νπερλαμπρννεσ&αι. [S. 182 statt überflüssigerweise : hell 
mit etc.] Bei Hipp, fehlt wie beim Sl. das Moment des Übertreffens der Unter-
geordneten durch Schmuck. Statt „überflüssigerweise" Hipp, πλεΐον τοϋ 
ε&ους 8) Gr. > und 9) Gr. > von — Seele add. αεί 10) Gr. καϊ 
τονς ψευδομένους προβάλλεσΟ-αι' codd. ελέγχειν προβάλλεσ&αι С hat καϊ τονς 
ιρευδομένους ελέγχειν etwas später noch einmal, wenn auch getilgt Lat: pro-
positum habere convincere Hipp, ελέγχειν, 11) Gr. χείρας κλοπής καί χρυχήν 
άνοσίου κέρδους καϋ-αράν φυλάξειν 12) Gr. καϊ μήτε κρνιρειν τι τονς αϊρε-
τιστάς Hipp, σνναιρεσιώτας dem Sl. besser entsprechend 13) Gr. μή& ' 
ετέροις αντών τι μηνύσειν 14) Gr. >· ihn 15) Gr. βιάζηται. 16) Gr. 
προς τούτοις όμνυσιν μηόενί μεν μεταόοϋναι των δογμάτων ετέρως ή ως αύτός 
μετέλαβεν, άφέξεσ&αι δε ληστείας [S. 182 statt aber: una] 17) [S. 182: 
Und mit] Gr. και συντηρήσειν ομοίως τά τε τί/ς αίρέσεως αυτών βιβλία και τά 
τών αγγέλων ονόματα. 18) Gr. Τονς δ' επ' άξιοχρέοις αμαρτήμασιν αλόντας 
Hipp, ει τις έν άμαρτήματί τιν(ι) also nicht nur die Form des Satzes, sondern 
auch der Ausdruck εν άμαρτήματί τινι Sl. gleich. 19) Gr. εκβάλλουσι τοϋ 
τάγματος· Hipp, δόγματος 
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stirbt kläglichen Todes1); da er nämlich durch jene Schwüre 
gebunden worden ist2), wird er nicht wagen, Speise von jemand 
anzunehmen3), und Gras essend und durch Hunger wird der 
Körper des Seienden (?) aufgerieben4). (144) Deshalb aber haben 
sie (manches Mal?) anderer sich erbarmend sie beim letzten 
Atemzuge wieder aufgenommen5). 

(145) Aber im Gericht befragt6) sind sie Leiter7), und 
wenn sie recht richten wollen, werden 100 von ihnen erwählt8); 
wenn sie etwas aussprechen, so wird (dieses) nicht rückgängig 
gemacht9). Sie ehren aber sehr den Namen des Gesetzgebers10), 
so dass wenn jemand ihn lästert, sie ihn gar zum Tode ver-
urteilen11). (146) Aber den Ältesten gehorchen sie12). Wenn 
aber 10 von ihnen sich zusammen setzen, so darf nicht ein ein-
zelner reden13), wenn 9 es nicht wollen14), (147) noch aus-
spucken in ihrer Mitte, auch nicht auf die rechte Seite 15). Und 
den siebenten Tag und die siebente Woche und den siebenten 
Monat und das siebente Jahr preisen sie sehr lö), indem sie 
weder Speise bereiten17), noch Feuer anmachen18), noch Gefässe 
bewegen19), noch ihre Notdurft verrichten an den Sabbaten20). 
(148) An den andern Tagen graben sie Gruben, tiefer als eine 

1) Gr. ò όε εκκριθείς οίκτίστω πολλάκις μόρο) διαφθείρεται' 2) Gr. 
τοις γάρ ορκοις και τοις εθεσιν ένόεόεμένος 3) Gr. ούόε τής παρά τοις 
άλλοις τροφής δύναται μεταλαμβάνειν, 4) Gr. ποηφαγών δε καί λιμώ τό 
αώμα τηκόμενος διαφθείρεται. 5) Gr. όώ δή πολλούς ελεήσαντες εν ταΐς 
εσχάταις άναπνοαΐς άνέλαβον, add. ικανήν επί τοις αμαρτήμασιν αντών τήν 
μέχρι θανάτου βάοανον ηγούμενοι. 6) Öder: angerufen (?). [S. 182 ora. 
sind et und : Aber im Gericht als (recht) Richtende befragt, wenn . . .] 7) 
Vieil. : recht Richtende (?) Gr. Περί δε τάς κρίσεις ακριβέστατοι καί δίκαιοι, 
8) Gr. καί δικάζουσι μεν ονκ έλάττονς τών εκατόν συνελθόντες, 9) [S. 182 
om. etwas] Gr. τόδ' ορισθέν νπ' αντών άκίνητον. 10) [S. 182 om. sehr] 
Gr. σέβας όε μέγα παρ3 αντοΐς μετά τον θεόν τοννομα τον νομοθέτου, Hipp. 
Τιμώσι όε τον νομοθέτην μετά τ. θ., die Form des Satzes Sl. ähnlicher 11) 
[S. 182 om. gar] Gr. καν βλασφημήσω τις είς τοντον κολάζεται θανάτω. 12) 
Gr. καί τοις πλείοσιν εν καλώ' om Hipp. 13) Gr. δέκα γοϋν συγκαθεζομένων 
ονκ αν λαλήαειέν τις Hipp, ον λαλήσει είς 14) Gr. ακόντων τών εννέα. 
15) Gr. καί τό πτύσαι όε εις μέσους ή τό δεξιον μέρος φυλάσσονται 16) [S. 
182 statt chwaljatj : chranjatj = beobachten sie; wohl das Richtige] Gr. καί 
ταΐς εβδομάσιν έργων έφάπτεσθαι διαφορώτατα Ιουδαίων απάντων' 17) Gr. 
ον μόνον γάρ τροφάς εαντοΐς προ μιας ημέρας παρασκευάζουσιν, 18) Gr. ως 
μή πνρ ένανοιεν έκείνην τήν ήμέραν, 19) Gr. άλλ' ούόε σκεϋός τι μετα-
κινήσαι θαρροϋσιν Hipp, σκεύος μετατιθέασιν, wie Sl. 20) Gr. ούόε άπο~ 
πατεΐν. Hipp, ονδε άποπατίζουσι wie Sl. 

17* 
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Elle
1

), und verrichten hier ihre Notdurft, (dann) aber schütten 
sie wieder zu2). Deswegen nämlich ist ihnen die Axt 3) gegeben, 
um Gruben zu bereiten und (sie) zuzuschütten4) , damit sie die 
Sonne nicht beflecken, noch die göttlichen Strahlen5). (149) Und 
alsdann waschen sie sich6). 

(150) Sie teilen sich aber alle Jahre in vier Abteilungen7). 
Wenn aber die letzten bei ihnen die ersten berühren8), so waschen 
sich diese, als wenn sie sich mit Andersstämmigen gemein ge-
macht hätten9). (151) Sie leben aber mehr als hundert Jahre10), 
wegen der Einfachheit der Nahrung11). Der Qual aber und jeg-
lichen Übels gedenken sie nicht12), so dass sie ruhmreichen Tod 
höher als das Leben achten13). (152) Es zeigte sich aber die 
Festigkeit ihrer Seelen beim römischen Kriege14). Als sie näm-
lich damals gefesselt und getötet und gebrannt und zerschmettert 
und mit jeglicher Folter gepeinigt wurden15), damit sie ihren 
Gesetzgeber lästern sollten16) oder etwas nicht Gebräuchliches 
essen sollten17), so wurden sie weder besiegt noch beschämt18), 
noch schmeichelten sie den Schlagenden, noch weinten sie19), 
(153) sondern vielmehr lachend und die Peiniger schmähend20) 
und mit Freuden gaben sie ihre Seelen dahin21). 

1) Gr. ταΐς δ' αλλαις ήμέραις βόθ-ρον ορνσσοντες βάθος ποδιαΐον τη 
ακαλίδι, [S. 182 statt tiefer als : in die Tiefe] 2) Gr θακεύονσιν είς 
αυτόν, 'έπειτα τήν άνορυχθεΐσαν γήν έφέλκουσιν είς τόν βόθρον add. καϊ τοντο 
ποιοϋσι τους έρημοτέρους τόπους εκλεγόμενοι. 3) d. h. der Spaten [?] 
4) Gr. (τη ακαλίδι,) τοιοντον γάρ έατιν τό διδόμενον νπ' αντών αξινίδιον τοις 
νεοσνστάτοις, add. καϊ περικαλνψαντες θοιμάτιον, 5) Gr. ώς μή τάς αύγάς 
νβρίζοιεν τοϋ θεον, 6) Gr. καίπερ δή φυσικής ονσης τής τών λυμάτων εκκρί-
σεως άπολούεσθαι μετ' αυτήν καθάπερ μεμιααμένοις εθιμον. Hipp, άπολονονται 
wie Sl. 7) Gr. /ίιηρηνται δε κατά χρόνον είς μοίρας τέαααρας, 8) Gr. 
καϊ τοαοϋτον oi μεταγενέστεροι τών προγενεστέρων έλαττοϋνται, ωστ' εί ψαύσειαν 
αντών, 9) Gr. έκείνονς άπολούεσθαι καθάπερ άλλοφύλω ονμφνρέντας. 10) 
Gr. καϊ μακρόβιοι μέν, ώς τονς πολλούς νπερ εκατόν παρατείνειν ετη, 11) Gr. 
add. εμοιγε δοκεΐν καϊ τήν ενταξίαν, 12) [S. 182 om. aber] Gr καταφρονη-
ται δε τών δεινών, καϊ τάς μεν άλγηδόνας νικώντες τοις φρονήμασιν, 13) 
[S. 182 om. so dass] Gr. τόν δε θάνατον, εί μετ' εύκλείας πρόσεισι, νοιιίζοντες 
αθανασίας άμείνονα. 14) Gr. διήλεγξεν δε αύτών έν απασιν τάς ψυχάς ό πρός 
'Ρωμαίους πόλεμος. 15) [S. 182 om. und zerschmettert] Gr. έν φ στρεβλονμενοί 
τε καϊ λυγιζόμενοι καιόμενοί τε και κλωμενοι καϊ δια πάντων οδεύοντες τών βασα-
νιστηρίων οργάνων, 16) Gr. Ϊν ή βλασφημήσωσιν τόν νομοθέτην 17) Gr. 
ή φάγωσίν τι τών άσυνήθων, 18) Gr. ούδέτερον νπέμειναν παθεΐν, 19) Gr. 
αλλ' ούδε κολακεϋσαί ποτε τούς αίκιζομένους ή δακρϋσαι. 20) Gr. μειέιώντες 
δε έν ταΐς άλγηδόσιν και κατειρωνευόμενοι τών τάς βασάνους προσφερόντων 
21) Gr. ενθυμοι τάς ψυχάς ήφίεσαν add. ώς πάλιν κομιούμενοι. 
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(154) Es gibt nämlich bei ihnen eine solche Rede1), dass 
der Leib aus der Vergänglichkeit heraus geboren wird2) und 
dass seine Elemente in vier Teile zerfallen, aus welchen sie auch 
bestehen8), dass die Seele aber unsterblich ist4) und sich mischt 
und sich verflicht mit dem Leibe, zu ihm kommend aus dem 
Äther5) wie in ein Gefängnis 6), gezogen zur menschlichen Natur, 
wie durch eine Art feiner Flöte (sie)7). (155) Deswegen, wenn sie 
aus der fleischlichen Verbindung losgelassen ist8), wie befreit 
von langwieriger Knechtschaft9) freut sie sich und steigt zur 
Höhe10). Und wenn sie gut i s t u ) , so wird sie getragen auf das 
. . . ( ? ) Feld12), welches jenseits des Ozeans ist13), woselbst ein 
Platz ist14), der nicht belästigt wird weder vom Regen, noch 
vom Schnee, noch vom Sonnenglanz15), sondern ein sanfter 
Hauch vom Ozean und ein wohlduftender Südwind weht dort16). 
Wenn es aber ein Übeltäter ist, so wird er geführt zu einem 
dunklen und winterlichen Platz, der von unaufhörlicher Pein 
erfüllt ist17). 

(156) Ich meine aber, dass auch die Hellenen, jenen Ge-
danken habend, in betreff der Ihren geschrieben haben, sagend18), 
dass die Seelen der Tapferen, indem sie sie Halbgötter genannt 

1) Gr. Kai γαρ ερρωται (V1: ερωται) παρ' αύτοΐς ηόε ή δόξα, Hipp, ερρωται 
όε παρ' αύτοϊς και ό της αναστάσεως λόγος 2) Gr. φθαρτά μεν είναι τά 
σώματα 3) [Oder : gebildet sind] Gr. και τήν νλην ον μόνιμον αύτών, 
4) Gr. τάς όε ψυχας αθανάτους αεί όιαμένειν, Hipp. . . . αθάνατος έοτιν ή ψυχή. 
Aber nur hierin ist Gleichheit mit Sl. vorhanden. Sonst ist dieser ganze Ab-
satz auch dem Sinn nach fast ganz anders gestaltet. 5) Gr. καϊ συμπλέ-
κεαθαι μεν έκ τον λεπτοτάτον φοιτώσας αιθέρος 6) Gr. ωσπερ εϊρκταΐς τοις 
σώμασιν 7) [Oder : Röhre] Gr. ΐυγγί τινι φυσική κατασπωμένας, 8) Eig. 
Ist sie losgelassen . . . Gr. έπειόάν όε άνεθώσι τών κατά σάρκα όεσμών, 9) 
Gr. οία όή μακράς όονλείας άπηλλαγμένας 10) Gr. τότε χαίρειν και μετεώρους 
φέρεσθαι. 11) Gr. και ταΐς μεν άγαθαΐς add. όμοόοξοϋντες παισϊν 1Ελλήνων 
αποφαίνονται 12) Sl. na najusjskoje pole [so auch Kas. 444]. Den Worten 
entspricht vielleicht Lat : (ultro oceanum degere,) ubi eis sit reposita perfruetio 
[cod. Archiv S. 182, S. 991 : na iljusjskoje (Arch, iljudskoje) pole — auf das 
Elysäische Feld. Die andere Lesart ist wohl nur Verschreibung infolge der 
Unbekanntschaft eines Abschreibers mit diesem Wort]. 13) Gr. τήν νπερ 
ώκεανόν όίαιταν άποκεΐσθαι 14) Gr. και χώρον Lat : illic quippe esse re-
gionem 15) Gr. οντε δμβροις οντε νιφετοΐς οντε καύμασι βαρυνόμενον, 
16) Eig. auf ihn zu. Gr. αλλ' dv έξ ώκεανοϋ πρανς αεί ζέφυρος έπιπνέων άναψνχει' 
17) Gr. ταΐς όε φαύλαις ζοφώόη καϊ χειμέριον αφορίζονται μνχόν γέμοντα τιμω-
ριών άόιαλείπτων. 18) Gr. όοκοϋσι όέ μοι κατά τήν αύτήν εννοιαν" Ελληνες 
. . . άνατεθεικέναι, 
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haben, zu den seligen Inseln führen (sie)
г

), aber die Bösen in 
den Hades, woselbst die Sisyphus sind und die Tantalus und die 
Ixion und die Tityus2). Durch diese Rede nämlich ermuntern 
sie und veranlassen die Menschen, Gutes zu tun, aber das Böse 
zu lassen3). (157) Denn die Guten werden besser, wenn sie Ehre 
und unsterbliches Leben nach dem Ende erwarten4). Aber die 
Bestrebungen der Bösen werden durch Furcht bekämpft, wenn 
sie wissen, dass wenn (auch) bei Lebzeiten ihre Bosheit ver-
borgen bleibt, sie aber (doch) nach der Zerstörung (sc. des Körpers) 
unsterbliche Pein erleiden werden5). (158) Solches lehren die 
Essäer vom Geist, unaussprechlichen Ruhm6) als Süssigkeit dar-
bietend denen, die ihre Weisheit kosten7). 

(159) Es sind aber bei ihnen andere, welche das, was werden 
soll, vorauserkennen8), da sie die heiligen Bücher uiid die pro-
phetischen Aussprüche durchgelesen haben ; und mit allerlei 
Reinigungen reinigen sie sich9); aber10) in ihren Prophezeiungen 
findet beständig das Zutreffen statt und bei (nur) wenigen ist 
(es möglich) nicht Zutreffendes zu finden11). 

(160) Es gibt aber auch eine andere Ordnung von Essäern, 
welche die Lebensweise und die Sinnesart und das Gesetz über-
einstimmend (mit den vorigen) halten, und durch den Gedanken 
über die Ehe auseinandergehen12). Denn dieses sagen sie, dass 

1) Gr. τοΐς τε άνδρείοις αντών, ους ήρωας και ήμιθέονς καλονσιν, τάς μα-
κάρων νήσους (άνατεθεικέναι), 2) Gr. ταΐς δε τών πονηρών ψνχαΐς καθ' 
c/δον τόν ασεβών χώρον, ενθα καϊ κολαζομένονς τινάς μυθολογοϋσιν, Σισύφονς 
καϊ Ταντάλονς Ίξίονάς τε καϊ Τιτνούς, add. πρώτον μεν άιδίονς υφιστάμενοι τάς 
ιρυχάς, επειτα 3) Gr. είς -προτροπών αρετής και κακίας αποτροπήν. 4) Gr. 
τονς τε γαρ αγαθούς γίνεσθαι κατά τον βίον άμείνονς ελπίδι τιμήο. και μετά τήν 
τελευτήν, 5) [S. 182 om. Aber] Gr. τών τε κακών εμποδίζεσθαι τάς ορμάς 
δέει προσδοκώντων, εί και λάθοιεν εν τω ζήν, μετά τήν διάλνσιν άθάνατον τιμω-
ρίαν νφέξειν. — τήν διάλυσιν ist buchstäblich übersetzt, ohne dass ein Ausdruck 
für „Tod" gewählt worden wäre. 6) [om. S. 182, S. 991 es bleibt nach: un-
aussprechliche Süssigkeit darbietend ; also Gr. mehr entsprechend] 7) Gr. 
ταντα μεν ούν ΈσσηνοΙ περί ψνχής θεολογονσιν αφνκτον δέλεαρ τοΐς απαξ γεν-
σαμένοις τής σοφίας αύτών καθιέντες. 8) [S. 182 add. auch vor das, was] 
Gr. Είσίν δ' έν αύτοΐς oi καί τα μέλλοντα προγινώσκειν νπισχνοϋνται, Porph. 
Euseb. οι καϊ τα μέλλοντα προγινώσκονσι, Cedr. (πολλοί) καϊ etc. 9) Gr. 
βίβλοις ιεραΐς καϊ διαφόροις αγνείαις και προφητών άποφθέγμασιν εμπαιδοτρι-
βούμενοι' Sl. eigentlich „Reinheiten" 10) [S. 991 und S. 182 om.] 11) Gr. 
σπάνιον δ' εϊ ποτε εν ταΐς προαγορενσεσιν άστοχονσιν. 12) Gr. δίαιταν μεν 
καί εθη και νόμιμα τοΐς άλλοις ομοφρονονν, διεστώς δέ τη κατά γάμον δόξη' 
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einen grossen Teil des Lebens abschneiden
1

), die sich nicht 
beweiben oder sich nicht heiraten lassen

2

). Wenn aber auch 
alle Menschen einhellig Weiber nicht berühren würden, so würde 
rasch das menschliche Geschlecht vergehen3). (161) Diese4) aber 
prüfen drei Jahre lang ihre Verlobten6), bis sie sich dreimal 
von der weiblichen Unreinheit gereinigt haben und gebären 
können6), und alsdann nähern sie sich ihnen7); wenn sie aber 
empfangen haben, so trennen sie sich (von ihnen)8). Dadurch 
erscheinen sie, dass sie nicht der Wollust halber sich ver-
einigen 9). 

(162) Wer aber ein Pharisäer genannt wird10), der ist ein 
das Gesetz genau Erklärender11). Jedes Ding führen sie auf 
Gott zurück und auf das Gericht (Schicksal?)12), (163) und Recht 
und Unrecht schreiben sie dem zu, der ist13). Von der Seele 
aber sagen sie, dass jegliche Seele unvergänglich ist14), jedoch 
aber, wenn die Seele gut sein wird, so wird sie vom ersten 
Leibe zu einem reinem übergehen15), aber die böse wird ge-
führt zu Peinigungen16). (164) Die Sadducäer aber17) verwerfen 
durchaus das Gericht (Schicksal?)18) und nennen Gott nicht 
einen Schöpfer des Bösen19), sondern einen Geber des Lebens20), 
(165) der in den Menschen den Willen angelegt hat zur guten 
Gesinnung und zum Bösen21). Ehrung aber der Seele und 

1) Gr. μέγιστον γαρ άποκόπτειν οϊονται τοϋ βίον μέρος, add. τήν διαδοχήν, 
2) Gr. τονς μή γαμονντας, 3) Gr. μάλλον δέ, εί πάντες τό αντό φρονήοειαν, 
έκλιπεΐν αν τό γένος τάχιστα. 4) Ы. size, vielleicht auch im Sinne von : 
diese doch wenigstens 5) Gr. δοκιμάζοντας (Lat: explorent Hipp, δο-
κιμάζονσι) μέντοι τριετία τάς γαμετάς, 6) Gr. έπειδάν τρις κα&αρ&ώ-
σΐν είς πεΐραν τοϋ δύνασ&αι τίκτειν, 7) Gr. όντως αγονται. - 8) Gr. ταΐς 
δ' εγκύμοσιν ονχ όμιλονσιν, 9) Gr. ενδεικνύμενοι τό μή δι ήδονήν άλλα 
τέκνων χρείαν γαμεΐν. add. λουτρά — τάγματος. 10) Gr. Δύο δε τών προ-
τέρων Φαρισαΐοι μεν Lat : . . . pharisaei dicuntur Hipp. . . . Φαρισαΐοι καλού-
μενοι 11) Gr. οί μετά ακριβείας δοκοϋντες εξηγεΐσ&αι τά νόμιμα 12) Gr. 
και τήν πρώτην άπάγοντες αίρεσιν ειμαρμένη τε και &εω προσάπτονσι πάντα, 
13) oder: sie schreiben (ihm?) zu, was Recht und Unrecht ist. [oder: was 
Recht und Unrecht ist, erkennen sie zu (seil, denen, die es tun)] Gr. καϊ 
τό μεν πράττειν τά δίκαια και μή κατά τό πλείστον επί τοΐς άν9·ρώποις 
κεΐσ&αι, βοηθ-εϊν δε είς εκαστον και τήν είμαρμένην 14) Gr. χρνχήν τε 
πάσαν μεν άφ&αρτον, 15) Gr. μεταβαίνειν δε είς έτερον σώμα τήν τών 
άγαϋ-ών μόνην, 16) Gr. τάς (LVRC : τήν) δε τών φαύλων αιδίω τιμωρία 
κολάζεσ&αι. 17) Gr. add. τό δεύτερον τάγμα, om. Hipp. 18) Gr. τήν 
μεν είμαρμένην παντάπασιν άναιροϋσιν, 19) Gr. και τόν &εόν εξω τοϋ δραν 
τι κακόν ή εφοραν τίθενται· 20) Gr. > sondern — Lebens, 21) φασίν 
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Peinigung verwerfen sie
1

) (166) und Liebe zueinander haben 
sie nicht

2

). 
Cap. IX. 

(167) Und nachdem dem Archelaus die Gewalt abgenom-
men worden war

3

), so gab Cäsar (sie) seinen Prokuratoren4). 
Philippus aber5) und Antipas, der Herodes genannt wird6), be-
hielten ihr Vierfürstentum7). (168) Und viele Städte gründeten 
sie : Cäsarea, Julias und Tiberias8), zu Ehren des Tiberius9). 
Und nach dem Ende des Augustus, des Weltherrschers10), der 
geherrscht hatte 57 Jahre und 6 Monate und zwei Tage n), ward 
Cäsar Tiberius, der Sohn der Julia12). 

δ επ αν&ρώπων έκλογή τό τε καλόν καί τό κακόν προκεΐσ&αι καί κατά γνώμη ν 
εκάστου τούτων εκατέρω προαιεναι. 

1) Gr. ψυχής τε τήν διαμονήν καί τάς καθ*' η,δου τιμωρίας και τιμάς 
άναιροναιν. (Lat: Animarum autem generaliter vei supplicia denegent vei 
honores) add. (166) καί Φαρισαΐοι μεν φιλάλληλοι τε καϊ τήν είς τό κοινόν όμό-
νοιαν ασκούντες, 2) Auch hei Hipp, ist ihre Lieblosigkeit nur kurz be-
zeichnet Gr. Σαδδουκαίων δε καϊ προς άλλήλονς τό ήΟ-ος άγριώτερον αϊ τε έπι-
μιξίαι προς τούς όμοιους απηνείς ώς πρός άλλοτρίονς• add. τοιαϋτα μεν περϊ 
τών έν Ίουδαίοις φιλοσοφούντων είχον ειπείν. 3) Gr. Τής 'Αρχελάου δ' 
έ&ναρχίας (Lat: regno) μεταπεσούαης 4) Gr. εις έπαρχίαν — Sl. hat den 
wirklichen Titel der Beamten [swoim stroitelem]. 5) Gr. oi λοιποί, Φίλιππος 
6) Gr. καϊ (LVRC : τε καϊ) 'Ηρώδης, δ κληθείς Άντίπας, — bisher wurde er 
immer Antipas genannt ; daher ist SL wohl im Recht, der diesen Namen als 
den eigentlichen behandelt. 7) Gr. διώκουν (dr'zasta, Aorist) τάς εαυτών 
τετραρχίας' (p. 186, lin. 21 sq. : διαμείναντες εν ταΐς τετραρχίαις ο τε 'Ηρώδης 
καϊ ό Φίλιππος), add. Σαλώμη — κατέλιπεν 8) Gr. . . . ό μεν πρός ταΐς τοϋ 
Ίορδάνου πηγαΐς εν Πανεάδι πόλιν κτίζει Καιαάρειαν καν τή κάτω Γαυλανιτική 
Ίονλιάδα (Heg. liviam urbem), 'Ηρώδης δ' έν μεν τή Γαλιλαίο. Τιβεριάδα, add. 
έν δε τη Περαία φερώνυμον 'Ιουλίας. 9) Gr. ]> zu Ehren des Tiberius. 
Syncellus, ed. Dindorf, 1, 605 : 'Ηρώδης εκτιαε Τιβεριάδα είς δνομα Τιβερίον 
Καίσαρος. 10) Gr. . . . μετά τήν Αύγούστον τελευτήν, 11) Gr. άφηγη-
σαμένου τών πραγμάτων ετεσιν επτά και πεντήκοντα πρός δε μηαίν εξ καϊ ήμέ-
ραις δύο, add. διαμείναντες έν ταΐς τετραρχίαις ο τε 'Ηρώδης καί ό Φίλιππος, 
12) Gr. (Vor Anm. 10) μεταβάσης δε είς Τιβέριον τόν Ιουλίας (Heg: Liviae) υιόν 
τής'Ρωμαίων ήγεμονίας es folgt nach Anm. 10 u. 11 Anm. 8. I, 566 war beim 
Sl. der Name der Kaiserin nicht genannt. Über den Namenswechsel der Kaiserin 
vgl. Schürer, II3, S. 168. Die Stellung dieser Notiz über den Regierungswechsel 
in Rom ist beim Sl. viel besser motiviert durch die eben erfolgte Nennung des 
Tiberius. Nach Gr. kommt es so zu stehen, dass die beiden Tetrarchen alle 
ihre Städtegründungen erst unter Tiberius vorgenommen haben, was aber in 
bezug auf die erste Julias (Bethsaida) von Schürer (a. a. 0. II3, S. 161 f. und 
Anm. 429) für unmöglich gehalten wird. Dass Eusebius (Chronik) die Grün-
dung der Stadt unter Tiberius setzt, erklärt sich genau aus dem Zusammen-
hang in B. J. Gr. Vgl. auch Schürer, a. a. 0. S. 170 f., Anm. 469. 



BIX.3 Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 265 

D a s T r a u m g e s i c h t . J o h a n n e s d e r V o r l ä u f e r 
l ö s t (es) d e m H e r o d e s P h i l i p p u s 1 ) . 

2) Während Philippus in seiner Herrschaft war, sah er einen 
Traum, dass ein Adler seine beiden Augen ausriss. Und er be-
rief alle seine Weisen zusammen. Da die einen so, die andern 
anders den Traum erklärten, kam jener Mann, von dem wir 
früher geschrieben haben, dass er in tierischen Haaren einher-
ging und in den Fluten des Jordan das Volk reinigte, plötzlich 
zu ihm, ohne gerufen zu werden. Und er3) sprach: „Höre das 
Wort des Herren, den Traum, den du gesehen hast. 4) Der Adler 
ist deine Bestechlichkeit; denn jener Vogel ist gewalttätig und 
räuberisch. Und6) diese Sünde wird deine Augen wegnehmen, 
welches sind deine Gewalt und deine Frau6)." Und da er also 
gesprochen hatte, verschied Philippus vor Abend und seine Ge-
walt ward Agrippa gegeben. 

7 )Und sein Weib Herodias nahm Herodes sein Bruder8). 
Ihretwegen9) verabscheuten ihn alle Gesetzesleute, aber sie wagten 
nicht, (ihn)10) vor den Augen zu beschuldigen. Nur aber u ) dieser 
Mann, den wir einen wilden12) nannten, kam zu ihm mit Wut 

1) Diese Überschrift nach Acad., ebenso K c (Kyr. 64/1303 Popow) Kas. 
(444, aber erst vor den Worten : kam jener Mann) : Johannes der Vorläufer 
erklärt das Traumgesicht dem Herodes Philippus. — Ebenso S. 770 (nur statt 
razrësajetj — razwešcajetj, was keinen Sinn gibt) S. 182 ohne Überschrift. 
S. 991 am Rande : Von der Deutung des Traumes an Philippus durch Johannes 
den Vorläufer. Der Text ist nach S. 182 übersetzt. 2) Auffallend ist das 
Fehlen einer Verbitidungspartikel wie „aber" oder ähnl. Doch ist das noch kein 
Kennzeichen von Interpolation. Der Interpolator hätte jedenfalls nicht unter-
lassen, eine solche Partikel einzusetzen. Die ganze Erzählung passt gut in 
den Zusammenhang, wie später sich noch deutlicher ergeben wird. 3j S. 
991 : dieser 4) Kas. S. 770 schieben eine Überschrift ein : von der Bestech-
lichkeit des Philippus. 5) Kas. > Und 6) In einem sl. Chronographon 
(cod. Pogodin   1440), das den Text etwas verändert bietet, werden die Augen 
nur auf die Gewalt des Philippus gedeutet. (A. Popow, Übersicht der russischen 
Chronographen, II, S. 132). Hier heisst auch die Sünde des Philippus „licho'i-
manije", d. h. Habsucht (nicht m'zdoïmanije — Bestechlichkeit), was besser 
passen würde : man denke an das Verhalten des Philippus in Rom, s. o. II, 83. 
7) Acad. ohne Überschrift, ebenso S. 182 ; S. 991 unter dem Text : von der An-
klage des Herodes durch Johannes, weil er des Bruders Weib genommen hatte, 
wie er ein böses Ende haben sollte. Kas. : Anklage des Johannes gegen He-
rodes (vor den Worten: Nur aber dieser Mann); ebenso S. 770. 8) S. 770 
Kas. : sein Bruder Herodes. 9) S. 770 Kas. > wegen 10) S. 182 -f- ihn 
11) S. 770 Kas. > aber 12) Kas. -f- Mann 
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und sprach
x

) : „Dieweil du das Weib des Bruders genommen 
hast, du Gesetzesübertreter, so wirst auch du, wie dein Bruder 
gestorben ist erbarmungslosen Todes, ebenso hingerafft werden 
durch die himmlische Sichel. Denn2) nicht verstummen wird 
der göttliche Ratschluss, sondern dich umbringen durch böse 
Trübsale in anderen Ländern, weil du nicht Samen erweckst 
deinem Bruder, sondern fleischliche Begierde befriedigst und die 
Ehe brichst, da vier Kinder von ihm da sind." Herodes aber3), 
da er (das)4) gehört, ward zornig und befahl, dass man ihn 
schlage und hinausjage5). Jener aber unaufhörlich wo 6) er den 
Herodes fand, da7) klagte er ihn an, bis dass er wild wurde und 
befahl, ihn niederzuhauen. 

Es war aber seine Art wunderbar und der Wandel nicht 
menschlich. Denn8) gleichwie ein fleischloser9) Geist, also lebte 
auch dieser. Sein Mund10) erkannte kein Brod, nicht einmal zum 
Passahfest schmeckte er vom Ungesäuerten, sagend: „Zum Ge-
dächtnis an Gott, der das Volk11) von der Knechtschaft erlöst 
hat, ist (dieses) zu essen gegeben, und zur Flucht, denn rasch 
war12) die Reise." Wein aber und Rauschtrank gestattete er nicht 
einmal sich nahe zu bringen. Und jedes Tier verabscheute er. 
Und jede Ungerechtigkeit deckte er auf. Und zur Speise (?)13) 
dienten ihm hölzerne Späne. 

(169—177 siehe unten.) 
(183) Und nach kurzer Zeit1 4) kam Herodes zu Tiberius 1 5), 

ihn bittend, er möge seine Gewalt durch den Königsnamen 
ehren16). Und der Kaiser ward zornig wegen seiner Unersätt-
lichkeit17). Und er nahm sein Gebiet weg und fügte es dem 
Agrippa hinzu18). Doch jenen verbannte er nach Spanien19) 

1) Acad. ergänzt unter dem Text : wilden — sprach 2) S. 991 : ubo 
(also, nun) statt bo (denn). 3) S. 991 > Herodes aber. 4) S. 991. 
770. Kas. : das (to slyšaw' statt poslyšaw') 5) Kas. izženut', die and. 
wyženutj. 6) S. 182 > wo 7) S. 182: und Kas. S. 770: so (to statt 
tu), vieil, auch S. 991 : t' = to . 8) S. 182 >> denn 9) Kas. S. 770. 
991. 182: fleischlos (bezplotno) 10) S. 182. 991: Seine Lippe (ustna) 
11) S. 870. Kas. > das Volk 12) S. 182. 991 : statt skor' be = rasch war 
— skorbi = Trübsale, Kummer. 13) [Sl. na potrebu — zum Bedarf, zur 
Notdurft] 14) Gr. Und — Zeit add. 181, 182 'Αποδειχθείς — 183, τούτοις 
άναπεισθ-είς 15) Gr. Ηρώδης ήκεν πρός Γάιον, 16) Gr. 181, 182. 17) 
[cod. Archiv add. auf ihn nach zornig] Gr. νφ' ού τής πλεονεξίας (έπιτιμαται) 
18) Gr. ('Αγρίππας,) φ καϊ τήν τετραρχίαν τήν εκείνον προοέ&ηκεν Γάιος. 19) 
Gr. (nach Anm. 17) επιτιμαται φυγή είς Γαλλίαν' Niese : Γαλλίαν (ex Antiqu. 
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mit Herodias. Und hier starben sie b e i d e u n t e r vielem 
Kummer2). 

(169) Und darnach ward nach Judaea von Tiberius ein 
Prokurator gesandt3), der heimlich in der Nacht nach Jerusalem 
das Bild des Kaisers brachte4), das Semaia genannt wird 5). Und 
er stellte es in der Stadt auf6). (170) Und da es Morgen ge-
worden war, sahen (es) die Juden und sie fielen7) in einen 
grossen Aufruhr8). Und sie entsetzten sich über den Anblick

э

), 
weil mit Füssen getreten wäre ihr Gesetz10). Denn es gebietet, 
dass kein Bildnis in der Stadt sei11). Und das Volk der Um-
gegend, da es gehört hatte, was geschehen war, liefen alle mit 
Eifer herbei12) (171) und drängten sich nach Cäsarea und baten 
den Pilatus13), dass er die Semaia aus Jerusalem hinaustrage14) 
und ihnen gestatte, die väterlichen Gebräuche zu halten16). Da 
Pilatus aber sich ablehnend verhielt gegen ihr Bitten16), so fielen 
jene auf ihr Angesicht17) und verharrten unbeweglich 5 Tage 
und 5 Nächte18). 

(172) Und darnach setzte sich19) Pilatus auf den Thron im 
grossen Hippodrom20) und rief das Volk herbei, wie wenn er 

Jud. XVIII, 252). PC et ex corr. L: Σπανίαν A L 1 : Πανίαν MVRLatHeg : 
'IoTCaviav — Gr. add. ήκολού&ησεν γάρ αύτω κατήγορος Άγρίππας, [cod. Archiv 
add. und (zwar)] 

1) Gr. καϊ Ηρώδης μεν εν Γαλλία σνμφνγούσης αντω καϊ τής γυναικός 
τελεντά. Γαλλία Niese PALO : Σπανία MVRLatHeg : Ισπανία 2) Gr. >> 
unter vielem Kummer. 3) Der Name Pilatus ist im Sl. wohl nur aus Ver-
sehen ausgelassen worden ; Gr. Πεμφ&εϊς δε είς Ίουδαίαν επίτροπος νπό Τιβε-
ρίον Πιλάτος 4) Gr. νύκτωρ κεκαλνμμένας είς Ίεροσόλνμα είσκομίζει (LVRC 
Euseb. : παρεισκομίζει) τάς Καίσαρος εικόνας, 5) Gr. ai σημαΐαι καλούνται. 
Man beachte, dass das gr. Wort sich im Sl. erhalten hat. 6) Gr. > Und 
er stellte — Stadt auf. 7) Sl. priaša 8) Gr. τοντο με&' ήμέραν 
μεγίστην ταραχήν ήγειρε ν Ίονδαίοις' 9) Gr. οί τε γάρ εγγύς πρός τήν охр LV 
έξεπλάγησαν 10) Gr. ώς πεπατημένων αντοΐς τών νόμων, Α: τών νόμων corr. 
ex τόν νόμον, 11) Gr. ούδεν γάρ άξιοϋσιν εν τή πόλει δείκηλον τίϋ-εσ&αι, 
12) Gr. καϊ πρός τήν άγανάκτησιν τών κατά τήν πόλιν α&ρονς ό έκ τής χώρας 
?.αός σννέρρενσεν. 13) Gr. ορμήσαντες δε πρός Πιλάτον είς Καισάρειαν 
ϊκέτενον 14) Gr. έξενεγκεΐν έξ Ιεροσολύμων τάς σημαίας 15) Gr. καϊ 
τηρεΐν αντοΐς τά πάτρια. 16) Gr. Πιλάτον δε άρνονμένον περϊ τήν οίκίαν 
MVC : ικεσίαν 17) Gr. πρηνεΐς καταπεσόντες 18) Sl. eig. „fielen auf ihr 
Angesicht 5 Tage und 5 Nächte und verharrten unbeweglich." Gr. επί πέντε 
ημέρας καϊ νύκτας ί'σας ακίνητοι διεκαρτέρονν. 19) Gr. Τή δ' εξής Lat : post 
autem 20) w... koneristanii (s. о. I, 659) Gr. ό Πιλάτος κα&ίσας έπϊ βήματος 
έν τω μεγάλψ σταδίφ 
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ihnen antworten wollte
х

). Und er befahl den Kriegern, dass sie 
plötzlich die Juden gewappnet umringen möchten2). (173) Und 
als diese den unerwarteten Anblick erblickt hatten, drei sie um-
ringende Heerhaufen, fürchteten sie sich sehr3). Und Pilatus 
sprach sie bedrohend: „Ich werde euch alle niederhauen4), 
wenn ihr nicht des Kaisers Bild aufnehmen werdet5)." Und 
er befahl den Kriegern, die Schwerter zu entblössen6). (174) 
Die Juden aber fielen alle einmütig nieder7) und ihre Hälse 
ausstreckend8), schrien sie, dass sie sich bereitet hätten zur 
Schlachtung wie Schafe9), „eher als wir das Gesetz übertreten 
werden"10). Und Pilatus sich wundernd über ihre Gottesfurcht 
und Reinheit11) befahl die Semaia12) aus Jerusalem hinauszu-
bringen 13). 

14) Damals16) erschien ein Mann, wenn es auch erlaubt ist, 
ihn einen Mann zu nennen. Seine Natur16) ujid Gestalt war 
menschlich, aber das Aussehen dieses17) mehr als von Menschen, 
doch seine Werke göttlich18). Er wirkte Wundertaten, wun-
derbare und starke19). Deswegen ist es mir unmöglich, ihn 
einen Menschen zu nennen. Hinwiederum aber, wenn ich auf 
die allgemeine Natur sehe, werde ich ihn nicht einen Engel 
nennen. 

1) Gr. καί προοκαλεοάμενος τό πλή&ος ώς άποκρίνασθ-αι δήθ-εν αντοΐς 
Βέλων, 2) Gr. δίδωσιν τοΐς στρατιώταις αημεΐον έκ συντάγματος κνκλίοσασθ-αι 
τονς Ιουδαίους έν τοΐς οπλοις. Sl. eig. mit Waffen (LVRC om. έν) 3) Gr. 
περιστάσης δε τριστιχει της φάλαγγας Ιουδαίοι μεν άχανεΐς ήσαν πρός τό άδόκη-
τον της όψεως, 4) Gr. Πιλάτος δε κατακόψειν ειπών αντονς, 5) Gr. tl 
μή προσδέξαιντο τάς Καίσαρος εικόνας, 6) Gr. γυμνονν τά ξίφη τοΐς στρα-
τιώταις ενενσεν. V : έκέλενσεν. 7) Gr. oi δε 'Ιουδαίοι κα&άπερ έκ συνθήμα-
τος άΟ-ρόοι καταπεσόντες 8) Gr. και τονς αυχένας παρακλίναντες 9) Gr. 
ετοίμονς άναιρεΐν σφάς έβόων MLVRC : είς άναίρεσιν, doch das Bild von den 
Schafen weglassend. 10) Gr. μάλλον ή τόν νόμον παραβήναι. 11) Gr. 
νπερ&ανμάσας δε ό Πιλάτος τό τής δεισιδαιμονίας ακρατον 12) [S. 991 add. 
, die Bilder,] 13) Gr. έκκομίσαι μεν αντίκα τάς σημαίας ' Ιεροσολύμων κελεύει. 
14) Kas! (444) (oben am Rande): Von dem Herrn unserem Erlöser Jesus 
Christus, dem Sohne Gottes, und von der göttlichen Gestalt (fehlerhaft obraza 
statt obrazë) seines Aussehens und von seinen Wundern. S. 991 (unten am 
Rande) Seelenheilsame Erzählung von unserem Herren Jesu Christo, wie er 
viele Wunder tat. Darunter in Kursiv: dies mehr aus andern Büchern und 
(als?) dem Evangelium und Apostolos. Der Text ist nach S. 182 geboten. 
15) Acad. Damals auch 16) Acad. Und seine Natur 17) Acad. S. 770 
S. 991. Kas.: sein Aussehen 18) Acad. S. 770. 991. Kas.: und er wirkte 
19) Kas. durchleuchtete (sijanna statt silna). 
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• Und alles, so vieles1) er wirkte2) durch eine unsichtbare 
Kraft, wirkte er durch Wort und Befehl. Die einen sagten von 
ihm: „Unser3) erster Gesetzgeber ist auferstanden von den Toten 
und hat viele Heilungen und Künste erwiesen"4). Die andern 
aber meinten, dass er von Gott gesandt sei. 

Aber er widersetzte sich in6) vielem dem Gesetz und den 
Sabbath hielt er nicht nach väterlichem Brauche. Doch wieder-
um6) tat er7) nichts Schändliches, noch (wirkte er) mit Hilfe 
der Hände8), sondern nur durch(s) Wort bereitete er alles. 

Und viele aus der Volksmasse9) folgten ihm nach und 
hörten auf seine Lehre. Und viele Seelen gerieten in Bewegung, 
meinend, dass dadurch sich befreien könnten die jüdischen 
Stämme aus den römischen Händen. 

Es war aber seine Gewohnheit, vor der Stadt auf dem Öl-
berge sich mehr aufzuhalten. Dort aber spendete er auch die 
Heilungen dem Volk. Und es versammelten sich bei ihm von 
Anhängern 15010), aber vom Volk eine Menge. 

Da sie aber seine Kraft sahen, dass er alles, so viel er wolle, 
durch(s) Wort vollbringe, und da sie ihm ihren Willen kund-
taten n ) , dass er in die Stadt hereinkomme und niedermache die 
römischen Truppen 12) und den Pilatus und herrsche über uns l 3) , 
verachtete er uns nicht (?)14). 

Und als in der Folge Kunde von dem den jüdischen Füh-
rern geworden war, so versammelten sie sich mit dem Hohe-
priester und sprachen: „Wir sind machtlos und schwach, den 
Römern zu widerstehen. Weil auch der Bogen gespannt ist, so 
wollen wir gehen und dem Pilatus mitteilen, was wir gehört 
haben15), und wir werden ohne Betrübnis sein: damit er (es) 

1) jelika Neutr. Akk. plur. Acad. jeliko Sing. 2) Kas. hat infolge 
von Homoioteleuton eine Lücke (durch eine — Befehl). S. 991 : durch keine 
(nikojeju) u. s. w. 3) Acad. > Unser. 4) Acad. S. 770. 991. Kas. : 
erwies (imperf. pokazaše) 5) Kas. po (statt wo) etwa = wegen, auf Grund 
(von vielem). 6) Acad. S. 770 : 4- auch 7) S. 991 : Dieser (?, sy) 
8) [Durch diesen Satz hat Berendts das sl. „ni rukodelania" wiedergegeben, 
das noch Objekt zu „tat er" ist, eig. „noch Handtaten".] 9) Acad. S. 770. 
991 : aus den Volksmassen (narod' oder narodow') 10) Acad. S. 770. 991. 
Kas. : hundert und fünfzig. 11) Acad. S. 770. 991. Kas.: taten sie ihm 
ihren Willen kund, 12) Acad. wsja statt woja, also : alles Römische 
13) Acad. sie (nimi statt nami) 14) Acad. S. 770. 991. Kas.: aber dieser 
beachtete (es) nicht. 15) S. 991 : was sie hörten (slyšachu) 
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nicht von andern hört und1) wir des Vermögens beraubt werden 
und selbst niedergehauen und die Kinder zerstreut werden2)." 

Und sie gingen hin und teilten (es) dem Pilatus mit. Und 
dieser sandte hin und brachte viele von der Volksmasse3) um. 
Und jenen Wundertäter führte er herbei und, nachdem er 
in betreff seiner eine Untersuchung angestellt hatte, so erkannte 
er: ein Wohltäter ist er4), aber nicht ein Übeltäter5) noch6) ein 
Aufrührer, noch ein nach der Herrschaft Begieriger. Und er 
entliess ihn; denn sein sterbendes Weib7) hatte er geheilt. 

Und nachdem er an den gewohnten Ort gegangen, tat er 
die gewohnten Werke8): Und da wiederum mehr Volk sich um 
ihn versammelte, so verherrlichte er sich9) durch sein Tun mehr 
als alle. 

Von Neid wurden verwundet die Gesetzesgelehrten und 
gaben dem Pilatus 30 Talente, damit er ihn töte. Und10) jener 
nahm (es) und gab ihnen Freiheit, damit sie selbst ihren Willen 
ausführen möchten. Und jene ergriffen ihn11) und kreuzigten 
ihn gegen das väterliche Gesetz. 

(175) Und darnach erregten sie einen zweiten Aufruhr. 
Pilatus nämlich12), der die geheiligte Schatzkammer13), genannt 
Korbonas14), weggenommen hatte, verwendete sie zur Anlegung 
von Wasserleitungsröhren15), indem er den Jordan herüberleiten 
wollte- aus der Entfernung von 200 Stadien her 16). Und da das 
Volk gegen ihn schrie17), (176) sandte dieser und schlug sie 

1) Acad. > und (vorher ist dann zu übersetzen : damit wenn — jegda 
kogda, Avas sprachlich eigentlich nicht möglich ist) 2) S. 991 unten am 
Rande : Уоц der Vorführung Jesu Christi vor Pilatus. Auf der nächsten Seite 
(verso) ist die Überschrift oben fast ganz abgeschnitten. — Neben dem Fol-
genden (links am Rande) findet sich die Bemerkung in Kursiv : Aber dieses 
ist im Evangelium nicht geschrieben. 3) S. 770. Kas. : von den Volks-
massen (ot' narod') 4) Acad. S. 770. 991. Kas. : dass er . . . sei, 5) 
S. 770. Kas. -f- sei 6) S. 991 : und 7) Acad. > sein 8) Kas. 
> Werke (also: das Gewohnte) 9) Kas. S. 770 > sich 10) Kas. > und 
11) S. 991 > ihn 12) Gr. Μετά όε ταντα ταραχήν ετέραν εκίνει 13) S1. 
krow', was etwa ταμιειον voraussetzt. Gr. τόν ιερόν Βησανρόν, 14) Gr. 
καλείται όε κορβωνάς, PL2 et ex cori*. A : κορβωνάς, MLWRC Suid. et Euseb. 
codd. quidam: κορβανάς, Euseb. codd. antiquissimi κορβονάς, Lat: corban, 
Contra Apionem. I, 167 : κορβάν, Sl. krowonos [S. 182 kronowos] 15) Gr. 
•είς καταγωγίων νόάτων έξαναλίσκων' 16) Gr. κατήγεν όε ànè τετρακοσίων 
maóÌiον. Lat : erat . . . inducenda Lat Euseb. : τριακοσίων Antqu. διακοσίων 
17) Gr. πρός τοντο τοϋ πλή&ονς — κατεβόων. (viel ausführlicher) 



BIX.з Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege 271 

mit Prügeln1). (177) Und es wurden niedergetreten auf der 
Flucht 3 Tausend2), aber die Übrigen wurden still3). 

(178—180 fehlen; 181—183 s. o. S. 266 f.) 

Cap. X. 
(184) Nach Tiberius aber ward Kaiser Gaius4), welcher an 

seinem Glück sich übersättigte5) und das Vaterland edler Männer 
wegnahm6), auch seinen Frevelmut auf die Juden erstreckte7). 
(185) Und er sandte den Petronius mit Truppen gegen Jerusalem8), 
damit er den Greuel seines Bildes im Tempel aufstelle9), wenn sie 
aber hindern würden10), sie niedermache und das ganze Volk 
ausrotten). (186) Da er aber (heran)kam12), (187) so ward den 
Juden Kunde. Die einen schenkten Glauben13) und gerieten in 
Schrecken14). Die andern aber hatten Vertrauen1 б

). Und da er 
bis nach Ptolemaïs gelangt war16), (192) so begegneten ihm die 
Juden auf dem Felde mit Weibern und mit Kindern17), wegen des 
väterlichen Gesetzes und wegen ihrer selbst bittend18). Dieser aber, 
das Volk schonend19), Hess die Truppen dort und das Bild20). 

1) Gr. ausführlicher: ο όε, προηόει γάρ — ξύλοις όε παίειν τονς κεκραγό-
τας εγκελευσάμενος σύνθημα δίδωσιν άπό τον βήματος. 2) Gr. τνπτόμενοι 
όε oi Ίονόαΐοί πολλοί μεν imo τών πληγών, πολλοί όε νπό αφών αντών εν τ% 
φυγή καταπατηθέντες άπώλοντο. Bei Gr. (allen codd.) fehlt jede Zahlenangabe. 
3) Gr. πρός όε τήν ονμφοράν τών άνηρημένων καταπλαγεν το πλήθος εσιώπησεν. 
4) Gr. 181 init. 'Αποδειχθείς όε Γάιος Καΐοαρ 5) Gr. Γάιος δε Καίσαρ επί. το-
σούτον εξύβρισεν είς τήν τνχην, add. ώστε θεόν εαυτόν καϊ δοκεΐν βούλεσθαι και 
καλεΐσθαι 6) Gr. τών τε ενγενεστάτων ανδρών άκροτομήσαι την πατρίδα, — 
Wörtlich übersetzt, aber der Text ist missverstanden. 7) Gr. εκτεΐναι όε 
τήν άσέβειαν καϊ επί Ίονόαίαν. L1 : 'Ιουδαίας. AML2VRC Exc : Ιουδαίους 8) 
Gr. Πετρώνιον μεν ούν μετά στρατιάς επί 'Ιεροσολύμων επεμψεν 9) Gr. 
έγκατιδρύσοντα τω ναω τούς ανδριάντας αύτοϋ, — Alan beachte den biblischen 
Ausdruck : mr'zostj = Greuel. 10) Gr. προατάξας, εί μή όέχοιντο 'Ιουδαίοι, 
τούς τε κωλύοντας 11) Gr. άνελεΐν και πάν τό λοιπόν έθνος εξανδραποόί-
σασθαι. add. θεώ ό' άρα τών προσταγμάτων εμελεν. 12) Gr. και Πετρώνιος 
μεν σνν τρισι τάγμασι καϊ πολλοίς εκ τής Συρίας σνμμάχοις είς τήν Ίονόαίαν 
ίί]λαυνεν εκ τής 'Αντιοχείας, 13) Gr. Ιουδαίων όε οι μεν ήπίστουν επί ταΐς 
τοϋ πολέμου φήμαις, 14) Gr. > und — in Schrecken. 15) Gr. οι δε 
πιστεύοντες ήσαν εν άμηχάνω πρός τήν αμυναν 16) Gr. ταχύ ό' έχώρει δια 
πάντων τό δέος ηόη παρούσης (Holwerda [ρ. 154] Dindorf; codd.: γαρ ονσης) είς 
Πτολεμαίδα τής στρατιάς. 17) Gr. 192 : Ίονδαΐοι όε μετά γυναικών καϊ τέκ-
νων άθροισθέντες είς τό πρός Πτολεμαίδι LVRC: Πτολεμαίδα. 18) Gr. καθ-
ικίτευον τον Πετρώνιον νπερ τών πατρίων νόμων πρώτον, επειτα νπερ αντών. 
LVRC: εαυτών. 19) Gr. ό όε πρός τε τη πλήθος και τάς δεήσεις ένόούς 
20) Gr. τονς μεν ανδριάντας και τάς στρατιάς εν ΙΙτολεμαΐδι λείπει, LVRCLat: 
τήν μεν στρατιάν καϊ τονς ανδριάντας 
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(188)
x

) Diese Stadt aber ist eine galiläische2), am Rande 
des Meeres gegründet, auf einer grossen Ebene3), umgeben von 
Gebirgen4), aber auf der östlichen Seite ist (es von) Galiläa auf 
60 Stadien5), und im Mittag (ist es) bis zum Karmel 100 Stadien6). 
(189) Und nahe von der Stadt ist ein Fluss, genannt Beieos7), 
bei welchem das Grab Memnons (sich befindet)8), wobei ein Feld 
ist, (190) rund und tief9). Wenn dahinein der Wind weht, so 
verwandelt sich darin der Sand wehend (?) in Glas10). Und ob-
gleich viele Schiffe kommen und (es) nehmen11), so tritt kein 
Mangel ein12). Denn der Wind weht unaufhörlich Sand herbei 
und füllt aus13). (191) Und wenn es sich übermässig gefüllt 
hat und (der Wind) das Glas auf den früheren Platz richtet, so 
wird es Sand werden14). 

(192 s. oben S. 271.) 
(193) Petronius aber näherte sich Galiläa15) und berief alle 

zusammen16). Und er bedrohte sie mit der römischen Macht 
und dem Schrecken des Kaisers17), indem er auch ihre Bitte18) 
als eitel und nutzlos erwies19), (194) weil, nachdem alle Völker 

1) Die Stellung dieses Exkurses ist im Sl. besser motiviert, als im Gr., 
da nur dort unmittelbar darauf die Anrede des Petronius an die Galiläer folgt. 
2) Gr. Πόλις δ' έατϊν αντη τής Γαλιλαίας 3) Gr. παράλιος κατά τό μέγα 
πεδίον έκτισμένη, 4) Gr. περιέχεται δε ορεσιν 5) Gr. εκ μεν τον προς 
ανατολών κλίματος άπό σταδίων εξήκοντα τώ της Γαλιλαίας, L1Y om. τω 6Ì 
άπό δε τον μεσημβρινού (sl. na poludfijju) τώ Καρμήλω διέχοντι σταδίονς εκατόν 
είκοσι, add. τώ δ' νψηλοτάτω κατ' αρκτον, 8 καλοϋσιν κλίμακα Τνρίων οι έπι-
χώριοι' καϊ τοντο δε σταδίονς άφέατηκεν εκατόν. 7) Gr. τον δ' αστεος ο σο ν 
άπό δύο σταδίων ο καλούμενος Βήλεος (zu dem Namen vgl. Niese, Apparat) 
ποταμός παραρρεΐ add. παντάπασιν ολίγος, 8) Gr. παρ' φ (Sl. w' neiže) τό 
Μέμνονος μνημεΐόν εστίν 9) Gr. εχον έγγνς αύτοϋ '(Sl. w' nemže) τόπον 
εκατονταπήχη θαύματος άξιον' κυκλοτερής μεν γάρ έστιν καί κοίλος, 10) Gr. 
άναδίδωσιν δε τήν νελίνην ψάμμον, (vom Winde ist erst nachträglich die Rede, 
s. u. Anm. 13). Unerklärlich ist wejušcj (wehend), eigentl. Akkus., bei pesok' 
(Sand). 11) Gr. ήν οταν έκκενώση πολλά πλοία προσσχόντα Lat.: pariter 
accedentes 12) Gr. πάλιν άντιπληροϋται τό χωρίον, С : άναπληροϋται. 13) 
κατασνρόντων μεν ωσπερ έπίτηδες τότε τών άνέμων είς αύτό τήν 'έξωθεν άργήν 
ψάμμον, τοϋ δε μετάλλου πασαν ευθέως μεταβάλλοντος^είς νελον. SI. prirëwajet' 
statt priwëwajet' (weht herbei) 14) Gr. θανμασιώτερον δε τούτου μοι δοκεΐ 
τό τήν νπερχνθεΙσαν νελον εκ τοϋ τόπου πάλιν ψάμμον γίνεσθαι είκαίαν. add. τό 
μεν ούν χωρίον τούτο τοιαύτην εϊληχεν φύσιν. 15) Gr. προελθών (PAMLVR: 
προσελ&ών) δε είς τήν Γαλιλαίαν. 16) Gr. σνγκαλέσας τό τε πλήθος καί τον; 
γνωρίμους πάντας είς Τιβεριάδα 17) Gr. τήν τε 'Ρωμαίων διεξήει δύναμιν 
καϊ τάς Καίσαρος άπειλάς, 18) Sl. falsch ml'wu (das Gerücht) statt mitwu (mo-
litwu) 19) Gr. ετι δε (LVRC+arat) τήν άξίωσιν άπέφαινεν (SI. jawljaja) αγνώμονα' 
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des Kaisers Bild mit andern Göttern in gleicher Weise geehrt 
hätten1), diese allein sich widersetzten2), gleich als wenn sie 
Krieg führten3). 

(195) Da jene aber um des Gesetzes und des väterlichen 
Brauches willen weinten4), weil es nicht gezieme, weder im 
Tempel noch an einem einfachen Orte irgendein Bildnis aufzu-
stellen6), so antwortete Petronius6): „Es ist meine Pflicht, das 
Bild meines Herrn zu schützen7). Denn wenn ich (die Pflicht) 
verletzen und euch verschonen werde8), so werde ich mit Recht 
umkommen9) und Krieg10) wird erregen der mich gesandt hat, 
aber nicht ich11). Denn auch ich wie auch ihr führe Befehl(e) 
aus12)." (196) Und das ganze Volk rief1 3): „Wir sind bereit, für 
das Gesetz Leiden und Pein auf uns zu nehmen" 14). Und Pet-
ronius besänftigte ihr Geschrei und sprach15): „Könnt ihr etwa 
euch mit dem Kaiser schlagen16)?" (197) Jene aber sprachen17): 
„Für den Kaiser und für die römischen Männer opfern wir zwei-
mal am Tage Gotte18). Wenn er aber ein Bild aufstellen will 
in unserem Lande19), so muss er vorher die jüdischen Völker 
(zum Opfer) schlachten20). Und unsere Hälse haben wir vorbe-
reitet zum Durchgehauenwerden21) mit den Frauen und mit den 

1) Gr. πάντων γάρ τών νποτεταγμένων έ&νών κατά πόλιν σνγκαθ-ιδρνκότων 
τοΐς άλλοις д-εοΐς καϊ τάς Καίσαρος εΙκόνας 2) Gr. τό μόνονς έκείνονς άντι-
τάσσεα&αι πρός τοντο 3) Gr. σχεδόν άφισταμένων είναι και μεθ·' νβρεως. 
4) Sl. rydajušce statt rydajušcem' (Nomin. statt Dat.) Gr. Τών όε τόν νόμον 
και το πάτριον ε&ος προτεινομένων 5) Gr. καί (Destinon > ) ώς ονδε &εον 
τι δείκηλον, ονχ οπως ανδρός, ον κατά τόν vaòv μόνον αλλ' ονδε εν είκαίω τινί 
τόπω της χώρας д-έσθ-αι 9-εμιτόν εί'η, 6) Gr. νπολαβών δ Πετρώνιος .. . εφη. 
7) Gr. ,,άλλα μήν και εμοί ψνλακτέος δ τονμοϋ δεσπότον νόμος," — Vielleicht hat 
νόμος auch in derYorlage vom Sl. gestanden. 8) Gr. ,,παραβας γαρ αντόν 
καί φεισάμενος υμών. 9) Gr. άπολοϋμαι δικαίως. 10) [sl. eig. Feind-
schaft] 11) Gr. πολεμήσει ό' νμάς δ πέμιρας με και ονκ εγώ' 12) Gr. 
και γάρ αντός, ωσπερ νμεΐς, έπιτάσσομαι." Lat : cogor implere quae jussa sunt. 
13) Gr. πρός ταϋτα τό πλήϋ-ος πάντ' εβόα LVRC : πάν Lat : tota multitudo 
unanimiter 14) Gr. προ τοϋ νόμον πάσχειν ετοίμως έχειν. (indirekte Rede — 
Sl. direkte). Acad. unten am Rande: Vom Bilde des Gaius Cäsar 15) Gr. κατα-
στείλας δ5 (Ρ : τε) αντών δ Πετρώνιος τήν βοήν, . . . είπεν. 16) Gr. „πολε-
μήσετε . . . αρα (MRC : άρα) Καίσαρι; 17) Gr. καϊ Ίονδαΐοι .... εφασαν. 
Die Worte sind wieder in indirekter Rede geboten gegenüber der direkten 
beim Sl. 18) Gr. περί μεν Καίσαρος και τοϋ δήμον τών 'Ρωμαίων δις της 
ημέρας 0-νειν (εφασαν), 19) Gr. εί δε βονλεται τάς εικόνας εγκα&ιδρνειν, 
20) Gr. πρότερον αντόν δεΐν απαν τό 'Ιουδαίων έ&νος προ&νσασ&αι' (Sl. zaklati) 
21) Gr. παρέχειν δε σφάς αντονς έτοιμους είς τήν σφαγήν 

18 
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Kindern
1

)." (198) Als Petronius das gehört hatte, verwunderte 
er sich und hatte Mitleid mit ihnen2), da er sie sah, wie sie den 
Tod und jegliche Not betrogen3), indem sie grosse Gesinnung 
hegten4). 

(199) Und wiederum die Angesehenen zusammenrufend5), 
bat er sie bald, bald zeigte er ihnen den Zorn des Gaius6) und 
sein von ihm Gezwungensein7). (200) Und im Verlauf von 50 
Tagen ging das Volk müssig8), da er ihm nicht erlaubte, zu 
arbeiten und zu säen9). Und nachdem er ihre unüberwindliche 
Standhaftigkeit gesehen hatte10), entliess er sie, sprechendn) : 
(201) „Es geziemt mir, mit euch zu leiden12), damit ich entweder, 
wenn Gott mir hilft, Gaius eurem Willen geneigt mache13) und 
süsse Rettung mit euch zusammen empfange14), oder, wenn der 
Cäsar in Zorn gerät15), auch ich mit Freuden meine Seele hin-
gebe für so viele Menschenseelen16)". 

Und nachdem er die Truppen von Ptolemaïs weggenommen 
hatte17), zog er nach Antiochien18). 

(202) Und alsbald sandte er von dort (Botschaft) zu Cäsar19) 
über sein Kommen und über die Bitte der Juden20). Und wenn 
er der Bitte Folge leisten und ihr Land und ihre Männer nicht 

1 ) Gr. αμα τέκνοις και γυναιξίν. 2) Gr. επί τούτοις Β-αϋμα και οίκτος 
είσ'^ει τόν Πετρώνιον 3) [Sl. obidjat = verachten] 4) της τε ανυπερ-
βλήτου д-ρησκείας τών ανδρών και τον πρός θάνατον ετοίμου παραστήματος, add. 
καϊ τότε μεν απρακτοι διελύ&ησαν. [Der letzte Nebensatz ist Wiedergabe eines 
sl. Partizips : weledušjstwujušce.] 5) Gr. Ταΐς δ' εξής αθρόους τε τονς 
δυνατούς κατ' Ιδίαν και τό πλήθος εν κοινώ συλλέγων 6) Gr. ποτε μεν παρ-
εκάλει, ποτε δε συνεβούλευεν, τό πλέον μέντοι διηπείλει τήν τε 'Ρωμαίων επανα-
τεινόμενος ίσχύν (vgl. ο. 193) καϊ τονς Γαΐον θυμούς 7) Gr. τήν τε ιδίαν 
προς τούτοις ανάγκην. 8) Gr. . . . κατά γαρ ωραν σπόρου πεντήκοντα ημέρας 
αργά προσδιέτριβεν αύτω τα πλήθη, 9) Gr. (vor Anm. 8) . . . ώς εώρα και 
την χώραν κινδννεύονσαν ασπορον μεΐναι, 10) Gr. προς δε μηδεμίαν πεΐραν 
ένδιδόντων (vor, Anm. 9) 11) Gr. τελευταΐον άθροίσας αντονς και . . . ειπών 
. . . διαφηκεν τό πλήθος. add. πολλά κατενχομένων αύτω, 12) Gr. (in der 
ersten Lücke von Anm. 11) ,,παρακινδννευτέον έμοι μάλλον, 13) Gr. (in der 
zweiten Lücke von Anm. 11) ή γάρ τοϋ θεοϋ συνεργοϋντος πείσας Καίσαρα 
14) Gr. σωθήσομαι μεθ' νμών ήδέως 15) Gr. ή παροξυνθέντος SI. asce i, 
eig. wenn auch — Aus Versehen ist in Acad. resarj statt kesarj geschrieben. 
16) Gr. νπερ τοσούτων ετοίμως επιδώσω τήν εμαυτοϋ ψνχήν", 17) Gr. (nach 
Anm. 11) και παραλαβών τήν στρατιάν εκ της Πτολεμαίδος 18) Gr. νπέστρε-
•ψεν είς τήν Άντιόχειαν. 19) Gr. ένθεν εν&έως επέστελλεν Καίσαρι 20) Gr. 
τήν τε εμβολήν τήν είς Ίονδαίαν εαυτοϋ και τάς ικεσίας τοϋ ε&νους, — S1. 
molwë statt molitwë, wie o. S. 272 Anm. 18 
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verderben wolle, so gezieme esχ), ihnen Freiheit zur Einhaltung 
des Gesetzes zu geben2). (203) Gaius aber, nachdem er den 
Brief empfangen, sandte an ihn ein nicht mildes Schreiben3) 
und verurteilte ihn, dass er getötet werde4), weil er ein träger 
Diener gegen sein Gebot gewesen sei6). Aber den Überbringern 
seines Schreibens widerfuhr es, dass sie im Meere ertranken6). 
Und andere kamen bei der Überfahrt zuvor, verkündigten den 
Tod des Gaius7). 

Cap. XI. 

(204) Nachdem dieser (Gaius) nach einer Regierung von 3 
Jahren und 8 Monaten ermordet war8), rissen die Krieger den 
Claudius hervor zum Kaisertum9). (205) Die Ältesten aber der 
Stadt, nachdem sie die beiden Konsuln als Anführer mit sich 
genommen hatten10), den Sergiusn) Saturninus und den Pompo-
nius12) Secundus, mit 3 Abteilungen13), so befahlen sie ihnen, 
die Stadt zu bewachen14), selbst aber versammelten sie sich auf 
dem Capitol15) und wegen der Ruchlosigkeit des Gaius gedachten 
sie mit Claudius zu kämpfen16) und die Gewalt 10 Richtern zu 
geben, gleichwie es auch früher gewesen war17). 

(206) Damals aber traf es sich, dass auch Agrippa dort 
war18). Und da er das erkannt hatte, dass in Wahrheit Claudius 

1) Gr. οτι τε, εί μή βούλεται πρός τοις άνδράσιν και τήν χώραν άπολέσαι, 
Lat : quibus si abnuendum putaret, nosset cum viris etiam provinciam esse per-
dendam ; 2) Gr. δέοι φνλάττειν τι αντονς τόν νόμον και παριέναι τό πρόσ-
ταγμα. 3) Gr. ταύταις ταΐς επιστολαΐς ον σφόδρα μετρίως άντέγραιρεν ό 
Γάιος, 4) Gr. απειλών Πετρωνίω θάνατον, 5) Gr. οτι τών προσταγμάτων 
αντον βραδύς νπηρέτης εγίνετο. MLVRC: εγένετο. 6) Gr. anders: аЯЯа τονς μεν 
τούτων γραμματοφόρονς συνέβη χειμασθηναι τρεις μήνας εν щ θαλάσση, 7) 
τόν δε Γαίον θάνατον άλλοι καταγγέλλοντας εύπλόονν. add. εφθη — καθ' εαντοϋ. 
8) Gr. Γαίον δε ήγεμονεύσαντος ετη τρία και μήνας οκτώ (Lat: sex) και δολο-
φονηθέντος 9) Gr. αρπάζεται μεν νπό τών εν ' Ρώμ% στρατευμάτων [εί'ς τήν 
άρχήν om. Ρ] Κλαύδιος, 10) Vieil, auch : „Die Ältesten der Stadt und die 
beiden Konsuln, nachdem sie die beiden Anführer u. s. w. genommen hatten." 
Die Verwirrung oder Unklarheit ist augenscheinlich vom sl. Übersetzer ver-
schuldet. 11) Gr. MLVRC: Σερτίου Lat: Ignatio 12) SI. poïm ponia 
13) Gr. ή δε σύγκλητος εξηγονμένων τών ύπάτων Σεντίου Σατορνίνον και Πομ-
πωνίον Σεκούνδον τρισίν ταΐς σνμμενούσαις σπείραις 14) Gr. επιτρέψασα 
φνλάττειν τήν πόλιν 15) Gr. είς τό Καπετώλιον ήθροίσθη 16) Gr. κα<· 
δια τήν ωμότητα τήν Γαίον Κλανδίω πόλεμε ΐν εψηφίζετο* 17) Gr. καταστή-
σεσθαι γαρ δι' αριστοκρατίας, ωσπερ ούν πάλαι διωκεΐτο, τήν άρχήν add. η 
κρίνε ΐν ψήφω τόν άξιον της ηγεμονίας. Im Sl. wohl eine Erinnerung an die 
Decemvirn. 18) Gr. Συνέβη {δε add. MLVRC) τηνικαντα πρός έπιδημοϋντα 

18* 
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Kaiser war, so ging er zu ihm
г

), damit er ihm ein Gehilfe für 
das Notwendige werde2). (207) Und es sandte ihn der Kaiser 
in der Weise eines Gesandten zu den Ältesten3), ihnen seinen 
Wunsch offenbarend4), dass er wider Willen von den Kriegern 
hervorgerissen sei5). „Und es ist für mich unsinnig, ihren Eifer 
zu verachten6), noch wird es meinem Leben zum Nutzen ge-
reichen 7). Denn das Erlangen der Herrschaft ist (häufig) furcht-
bar8). Wenn aber jemand den Herrschernamen annimmt und 
wiederum ohne Not zurücktritt, so ist er nicht guten Verstandes, 
sondern findet selbst gegen sich eine tödliche Anklage9). 

(208) Ich werde euch die Gewalten wiederherstellen, als 
gütiger Verteidiger und nicht als Tyrann10). Möge mir der kai-
serliche Name und die Ehre gehören n) , euch aber allen gewähre 
ich Verbesserungen und dem Gericht den Prozess (?)12). Und war 
ich sanft13), so liegt vor mir eine grosse (Mahnung?)14) zur Be-
sonnenheit in-der Ermordung des Gaius15)." 

(209) Diese16) Reden überbrachte auch Agrippa an die römi-
schen Ältesten17). Jene aber, vertrauend auf die Krieger und auf 

τόν Άγρίππαν add. τήν τε σύγκλητον καλούσαν είς ονμβονλίαν πέμψαι καϊ 
Κλαύδιον εκ της παρεμβολής, — Das ist vielleicht nur durch Schuld eines der 
Übersetzer oder Abschreiber fortgeblieben. 

1) Gr. κακεΐνος (SI. i to vieil, besser i toi) συνιδών τόν 'ήδη τή δυνάμει 
Καίσαρα προς Κλαύδιον απεισιν. 2) Gr. mit dem Vorhergehenden (Anm. 8) 
verbunden: οπως πρός α δέοι χρήσιμος αντοΐς γένοιτο. LVRC: αντω vieil, auch 
Lat: ut — eo — adiutore uteretur. Die Verbindung im Sl. ist entschieden 
die passendere. 3) Gr. ό δ' αντόν πρεσβευτών προς τήν ονγκλητον ανα-
πέμπει 4) Gr. δηλούντα $ην εαυτού προαίρεσιν, SI. chotënije ([hier vielleicht 
besser mit „sein Wollen" zu übersetzen]). 5) Gr. οτι πρώτον μεν άκων νπό 
τών στρατιωτών αρπαγείη, 6) Gr. καϊ οντε την εκείνων σπουδήν εγκαταλιπεΐν 
δίκαιον — Die indirekte Rede wird beibehalten. 7) Gr. οντε ασφαλές την 
εαυτού τύχην κρίνοι' 8) Gr. καϊ γαρ τό τνχεΐν της Ηγεμονικής κλήσεως επι-
κίνδννον είναι. S1. . . . bywajut' (pflegt zu sein). 9) Gr. > Wenn aber 
jemand — Anklage. Ein Satz, der durchaus in den Zusammenhang gehört. 
10) Gr. επειθ-' οτι διοικήσει τήν αρχήν ωσπερ άγα&ός προστάτης, ονχ ώς τύραννος' 
11) Gr. άρκεΐσ&αι γαρ τή τιμή της προσηγορίας, 12) Gr. τήν ό' έφ' εκάστω 
τών πραγμάτων βονλήν πασιν άποδώσειν. Die sl. Übersetzung wird an dieser Stelle 
sehr unklar ; vielleicht ist die Unklarheit durch die Abschreiber noch vermehrt 
13) Gr. καϊ γαρ εί μή φύσει μέτριος ήν, 14) Ein dem υπόδειγμα entsprechen-
des Wort ist im Sl. ausgefallen: Mahnung oder warnendes Beispiel. 15) Gr. 
ίκανον υπόδειγμα σωφροσύνης αύτω προκεΐσ&αι (С: προσκεΐσ&αι, was dem priležit' 

eh 
beim Sl. besser entspricht), τόν Γαΐον Q-άνατον. 16) Sl. të, Gen. plur. ent-
weder für ty (Accus, plur.) oder tyže (russisch të že) = dieselben, was verkürzt 

eh 5 

fast ebenso aussehen würde wie te. 17) Gr. Ταϋτ' άπήγγειλεν Άγρίππας. 
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ihre Tugend und auf die vornehme Herkunft, antwortetenx) : 
„Freiwilliger Knechtschaft werden wir uns nicht unterwerfen"2). 
Und Claudius, da er (das) gehört hatte, sandte zu ihnen Agrippa, 
sagend3): „Es ist mir schwer zu verraten, die sich mir ver-
schworen haben4). DocH unfreiwillig schlage ich mich mit euch6). 
(210) Aber zeigt einen Platz ausserhalb der Stadt für den Kampf6). 
Denn es ist nicht geziemend, wegen der eigenen bösen Gesinnung 
den Tempel seines Vaterlandes durch Blut der Stammesgenossen 
zu beflecken" 7). 

Agrippa aber erzählte diese Rede den Ältesten8). 
(211) Und alsbald zog einer von den Kriegern das Schwert 

heraus9) und rief10): „Männer des Krieges11)! Was ist über uns 
gekommen ? Dass wir zum Brudermord uns anschicken12), indem 
wir gegen des Claudius Verwandte die Waffen ergreifen13), ob-
gleich wir einen Alleinherrscher haben, makellos und gerecht 
und entfernt von aller Schande!"14) (212) Und nachdem er also 
gesprochen, ging er fort aus ihrer Mitte15), indem er auch alle 
Truppen mit sich nahm16). Die Bürger aber blieben (zurück) 
und grosse Furcht war (in) ihnen17). Und weil sie keinen Rück-
weg zur Befreiung hatten18), eilten sie zu Claudius, den Truppen 

1) Gr. ή όε βουλή άπεκρίνατο καί στρατώ καί γνώμαις άγαϋ-αΐς πεποι&υΐα 
> und auf die vornehme Herkunft, 2) Gr. δουλείαν εκούσιον ονχ νπομε-
νείν (Dindorf ; codd. νπομένειν) 3) Gr. καϊ Κλαύδιος ώς Vjκονσεν τά παρά 
της βουλής, πάλιν επεμψεν τόν Άγρίππαν απαγγελοϋντα αύτοΐς 4) Gr. wie-
derum indirekte Rede : οτι προόοϋναι μεν τονς είς αντόν δμονοήσαντας ούχ 
νπομένοι, L^VC : ομόσαντας L2R : όμόσαντας 5) Gr. π ολεμήοειν (MLVRC: 
πολεμήσει) ό1 ακων προς ονς ηκιστα βούλοιτο' 6) Gr. όεΐν μέντοι προαπο-
δειχ&ήναι τω πολέμω χωρίον εξω της πόλεως' 7) Gr. ον γάρ οσιον δια την 

,αύτών κακοβουλίαν δμοφνλω φόνω μιαίνεσθ-αι τά τεμένη της πατρίδος. 8) Gr. 
δ μεν ούν άκούσας ταϋτα τοΐς βονλενταΐς άπήγγειλεν. 9) Gr. Μεταξύ όε τών 
μετά της συγκλήτου στρατιωτών τις σπααάμενος τό ξίφος — Die Erwähnung des 
Senates ist hier augenscheinlich nur infolge Versehens ausgefallen (vielleicht 
schon in der Vorlage) 10) Gr , έβόησεν, . . . . Dieses Mal sind die 
Worte des Soldaten in direkter Rede geboten. 11) Gr. „άνδρες . . . συστρα-
τιώται, 12) Gr. τί παθ-όντες άόελφοκτονεΐν βονλόμε&α LVRC: αίρο' με&α 
Sl. ο ježe (dass) wohl für ježe. 13) Gr. κ al κατά τών μετά Κλαυδίου συγγε-
νών όρμαν, LRG : μετά τών, V : κατά τών 14) Gr. 'έχοντες μεν αυτοκρά-
τορα μηδέν μεμφΟ-ηναι όυνάμενον, add. τοσαϋτα όε τά δίκαια, πρός ονς μετά τών 
οπλών χωρεΐν μέλλομεν 15) Gr. ταϋτα ειπών δια μέσης ωρμησεν της 
βουλής 16) Gr. πάντας τούς συστρατιώτας έφελκόμενος. 17) Gr. oi ό' 
εύπατρίδαι παραχρήμα μεν προς την απολειιριν περιδεώς εσχον, 18) Gr. αν&ις 
δ' ώς αποστροφή σωτήριος ού κατεφαίνετο, 
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zuvorkommend (?)
г

). (213 fehlt, 214). Und es nahm sie Claudius 
mit Freude auf

2

) und sie ehrend begrüsste er sie3). Und als-
bald kam er, mit ihnen Gott ein Freudenopfer darzubringen 
aus Anlass der Herrschaft4). 

(215) Weil aber Agrippa sie versöhnt hatte6), so gab er 
ihm das ganze väterliche Königreich6) und fügte zu ihm hinzu 
das Trachonitische und Auranitische Land7). Aber ausser diesen 
gab er ihm auch ein anderes Königreich dazu, welches Lysanias 
regiert hatte8). (216) Und er befahl seinen Beamten, dass sie 
auf ehernen Tafeln die ganze Ehrung aufschreiben möchten9), 
und auf das Capitol niederzulegen10), damit auch den spätesten 
Geschlechtern offenbart werde, welch eine Ehre Agrippa von 
Claudius empfangen habe n ) . (217 fehlt, 218). 

Und es strömte ihm beschleunigt unzählbarer Reichtum 
zu12). Alsbald begann er die Mauern in Jerusalem zu bauen. 
Also (war) ihre Höhe und Dicke, wie es früher nicht war. Wenn 
er aber bei seinem Leben (den Bau) vollendet hätte, so hätten 
die Römer in keiner Weise Jerusalem einnehmen können13). 
(219) Aber14) vor der Beendigung des Werkes starb er selbst 

1) Gr. τήν τών στρατιωτών oóòv ήπείγοντο πρός Κλαύδιον. Sl. swoja eigtl. 
den Seinen oder den Ihrigen (zuvorkommend), wahrscheinlich statt woja (den 
Truppen). Gr. add. 213 νπήντοίν — έσοιτο βασιλεύς. (214) Ταντ ακούσας Κλαύ-
διος κατέσχεν τάς ορμάς τοϋ στρατιωτικού 2) Gr. προσδέχεταί τε τήν σύγ-
κλητον add. εις το στρατόπεόον. > mit Freude 3) Gr. καϊ φιλοφρονησάμενος 
4) Gr. εξ'%ει σνν αντοΐς αντίκα Ονσων τω &εω τά περί της ηγεμονίας χαριστήρια. 
5) Sl. : Partizipialsatz mit vom Hauptsatz verschiedenem Subjekt; vielleicht 
ist statt „agripo . . . umiriw'" Dativus absolutus anzunehmen : Agripë . . . . 
umiriw'šu [Diese Schwierigkeit liegt in cod. Archiv, nicht vor : einfacher Neben-
satz mit kausaler Partikel (bo) : agrippi (statt agrippa) že bo j ich umiril' (genau 
der Übersetzung im Text entsprechend), podastj statt i podastj in Acad.] 
6) Gr. καί τόγ Άγρίππαν εύ&έως εδωρεΐτο щ πατρώα βασιλεία πάσу 7) Gr. 
προστι&εϊς εξω&εν καϊ τάς νπ' Αύγονστον δοθείσας Ήρώδ% Τραχωνΐτιν καί 
Αύρανΐτιν, 8) Gr. χωρίς δε τούτων ετέραν βασιλείαν τήν Λνσανίον καλονμένην. 
add. καί τω μεν δήμω διατάγματι τήν δωρεάν εδήλον, 9) Gr. τοΐς αρχουσιν 
δε προσέταξεν έγχαράξαντας δέλτοις (SI. w' knigach') χαλκαϊς τήν δόσιν 10) 
Gr. είς τό Καπετώλιον άνα&εΐναϊ (Sl. na kapetoliju ; oben 205: w kapetoli,. 
Locat.) [cod. Archiv : na kepetaliju] add. (217) δωρεΐται δ' αύτοϋ — Χαλκίδι. 
11) Gr. > damit — empfangen habe. 12) Gr. Ταχέως δ* ώς αν έκ τοσαντης 
αρχής πλοϋτος Άγρίππα προσέρρει, add. καϊ τοις χρήμασιν αυτός ούκ είς μακράν 
κατεχρήαατο' 13) Gr. zusammenziehend: τηλικοϋτος γαρ τοΐς Ίεροσολύμοις 
περίβαλε ΐν ήρξατο τείχος, ήλίκον αν τελεσ&εν άνήνντον ' Ρωμαίοις εποίησεν τήν 
πολιορκίαν. Antiqu. XIX, 326 über πλάτος und νψος. 14) Sl. i ο (preže), 
wohl dafür no zu lesen [cod. Archiv, schreibt na] 
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bei Cäsareax), nachdem er 3 Jahre geherrscht hatte2), (220) in-
dem er keinen Sohn hatte3). 

4) Wiederum sandte Claudius seine Beamten zu jenen König-
reichen : Cuspius Fadus und Tiberius5) Alexander, welche beiden6) 
das Volk in Frieden bewahrten, indem sie nicht erlaubten, sich 
in irgend etwas von den reinen Gesetzen wegzubewegen7). 
Wenn aber auch jemand8) vom Worte des Gesetzes abwich, so9) 
ward Anklage erhoben bei den Gesetzeslehrern. So bestraften 
sie und vertrieben ihn, oder sandten (ihn) zum Kaiser. Und da 
zur Zeit jener10) viele Anhänger des vorherbeschriebenen Wun-
dertäters erschienen waren und zu dem Volk redeten von ihrem 
Meister, dass er lebendig sei, wenn er auch gestorben sei, und : 
„Der11) wird euch12) von der Knechtschaft befreien", so hörten 
viele von der Volksmasse13) auf die Besagten u ) und sie achteten 
auf ihre Anweisung, nicht wegen ihres Ruhmes; denn sie waren15) 
aus den Geringen, die einen einfach Schuster16), die andern 
aber Sandalenmacher, andere Handwerker. Aber17) wunderbare 
Zeichen wirkten sie, in Wahrheit, was sie wollten. 

Diese edlen Prokuratoren aber, da sie die Abwendung des Vol-
kes sahen, beschlossen zusammen mit den Schriftgelehrten (sie)18) 

1) Gr. άλλ' έψθη πρίν νψώσαι τό έργον τελεντήσας εν Καισαρεία, 2) 
Gr. βεβασιλενκώς μεν ετη τρία, add. πρότερον όε τών τετραρχιών τρισϊν έτεροις 
ετεσιν άφηγησάμενος. 3) Gr. καταλείπει όε τρεις μεν θυγατέρας — Δρονσίλ-
λαν, vlòv όε έκ της αυτής Άγρίππαν. add. ον παντάπασιν οντος νηπίου 4) 
Acad. über dem Text: Von Jesus Christus und von den Aposteln. S. 991 oben : 
die Lehre der Apostel und die Predigt Christi. 5) Eigentlich lesen Acad. 
S. 182. S. 770. Kas. zwischen Tiberius und Alexander ein : und. Vorher cod. 
Archiv, vor : zu jenen Königreichen — zu ihnen. Dagegen lässt Archiv, so-
gar das : und — vor Tiberius weg, wie das vor Alexander. 6) Kas. S. 770 
welche 7) πάλιν τάς βασιλείας Κλαύδιος έπαρχίαν ποιήσας έπίτροπον πέμπει 
Κούσπιον Φαόον, 'έπειτα Τιβέριον Άλέξανδρον, οϊ μηόεν παρακινονντες τών 
έπιχωρίων (LVRC : πατρίων) έθών εν εΙρήν% τό 'έθνος διεφύλαξαν. add. μετά 
ταντα (221) — νϊόν Άγρίππα· (Cap. XII, 223) 8) S. 182 und wer — Archiv. 
> und (od. auch) 9) S. 182. 770 Kas. Arch, und (wenn) . . . erhoben ward, so 
u. s. w. 10) Kas. unter dem Text mit roter Tinte: des Kaisers Claudius. 
Acad. am Rande rot: Jesus Christus 11) Acad. eig. to Kas. S. 182 toi. 
S. 770 S. 991 Arch. t'. 12) Kas. S. 770 : uns. 13) Acad. eig. narod' = von 
den Volksmassen; naroda (Sing.) lesen: S. 182. 770. Kas. 14) [Eher: auf 

eh 
das Verkündigte, Sl. glemy.] 15) Acad. am Rande rot: von den Aposteln. 
Arch, -f- nach Geringen — die Apostel 16) S. 182 : Schneider (portošewcy). 
> einfach (prjam') 17) Acad. eig. i о = und о ! S. 991 S. 182 S. 770. Kas. 
Arch.: aber (no, resp. n'). 18) S. 182 S. 770 (vieil, auch S. 991). Kas. sie (ja). 
Archiv, statt die edlen : die dankbaren (Prokuratoren). Statt töten : verderben. 
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zu ergreifen und zu töten, damit das Kleine nicht klein sei, 
wenn es sich im Grossen vollendet hat. 

Aber sie scheuten sich und gerieten in Schrecken über die 
Zeichen, sagend : „Durch rechtes Handeln (?)

г

) geschehen solche 
Wunder nicht: wenn sie aber nicht von Gottes Ratschluss her-
stammen, so mögen sie bald entlarvt werden." 

Und sie gaben ihnen die Freiheit, nach ihrem Willen zu 
wandeln. Darnach aber, von ihnen veranlasst (?)2), entliessen sie 
sie3), die einen zum Kaiser, die andern aber nach4) Antiochien, 
andere aber in ferne Länder, zur Erprobung der Sache. 

Cap. XII. 
(223) Claudius aber entliess5) die beiden Beamten, sandte 

den Cumanus6), unter welchem Weinen und Untergang für die 
Juden entstand7). (224) Als aber die Volksmasse zum Fest nach 
Jerusalem gekommen war, das genannt wird (Fest) der ungesäuer-
ten Brote8), so standen die römischen Heeresabteilungen auf der 
Tempelhalle9). Denn also ist es ihnen Brauch, bewaffnet auf das 
Fest Acht zu haben10), damit das jüdische Volk nicht wage, 
sich zu erheben, im Vertrauen auf seine Menge n) . 

Ein gewisser aber von den Kriegern12), nachdem er den 
hinteren Teil seiner Gewänder entfaltet13), wandte sein Antlitz 

1) oprawlenijemj S. 991 S. 182 S. 770 Kas. Arch. : otrawlenijemj = durch 
Vergiftung — Vorher: sie scheuten "sich (ustydešasja) gemäss der richtigen 
Übersetzung bei J. Frey : Der slavische Josephusbericht etc. 1909, S. 6 u. 236 
2) dozadëjani, so Acad. und Kas., die andern suchen zu verbessern, ohne einen 
Sinn hineinbringen zu können. (S. 991 : do zadëanii, S. 770 ebenso, S. 182 : za-
dëjanii, Arch, pozadëjani.) zadëti wird nach Sresnewski (а. а. О., I, S. 911) zur 
Übersetzung von επιθεΐναι, άγγαρεύειν gebraucht. [Die Lesart von S. 182 : za-

t ch 
dëjanii bywše о ni kann vielleicht so korrigiert werden : za dëjanija byw'sa ot' 
nich' = für von ihnen geschehene Taten.] 3) S. 182: wurden sie entlassen 
(raspustišasja) 4) Acad. eig. po S. 991. Kas. wo, S. 182 S. 770 Arch, w' 
5) S. 991. S. 770 Arch.: nachdem er entlassen (wywed'). Kas. oben: wiederum ent-
liess Claudius der Kaiser aus Judäa. 6) Gr. της δ' άλλης επαρχίας διαδέχεται 
την επιτροπήν άπό 'Αλεξάνδρου Κονμανός, 7) εφ' ον θόρυβοι τε ήρξαντο 
και φθορά πάλιν 'Ιουδαίων εγένετο. Arch, s'golënije, etwa: Ausplünderung statt 
istlënije (φθορά) 8) Gr. σννεληλνθότος γάρ τοϋ πλήθους επί τήν εορτήν τών 
άζνμων είς'ίεροοόλνμα [Sl. fehlerhaft: in Jerusalem] 9) Gr. καί της 'Ρωμαϊκής 
σπείρας νπερ (Μ: επί) τήν τοϋ ιεροϋ στοάν εφεστωσης, — Auch im Sl. Partizip, 
(stojašce) 10) Gr. ένοπλοι ό' άεΐ τάς εορτάς παραφυλάττουσιν, — Man beachte 
das Praesens hier und im Sl. 11) Gr. ώς μή τι νεωτερίζοι τό πλήθος ήθροισ-
μένον, 12) Gr. είς τις τών στρατιωτών 13) Gr. άνααυράμενος τήν εσθητα 
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von ihnen ab und neigte sich in schamloser Weise mit dem 
Hinterteil1), und Hess einen übelduftenden Laut fahren gegen 
sie2), wo sie opferten3). (225) Deswegen ergrimmte auch die 
ganze Volksmasse4) und sie schrien gegen Cumanus, wenn 
er nicht sofort den Krieger bestrafen würde5). Die einen 
aber von den Jüngeren, nicht vollständig bei Sinnen6) und 
Gelegenheit zum Kampf suchend7), ergriffen Steine und warfen 
gegen sie8). 

(226) Und Cumanus, da er fürchtete, dass das ganze Volk 
sich auf ihn werfen möchte9), so sandte er mehr Bewaffnete10). 
Und da diese (dort) verharrten11), fiel unerträgliche Furcht auf 
die, Juden]2) und sie flohen vom Tempel weg durch die Stadt13), 
jeder wohin er sah14). (227) Und solch eine Bedrängnis und 
Not war auf ihnen15) und, da einer den anderen trat, kamen 
mehr als 10 Tausend um16). Und an Stelle des Festes ward Heulen 
und Weinen in allen Häusern 17). 

(228) Und es fügte sich Unglück an Unglück18). Die Räuber 
nämlich des Weges von Bethhoron19) erschlugen einen ge-
wissen Stephanus20). 

(229) Und Cumanus sandte zu den nächsten Dörfern21) und 

1) Gr. καϊ κατακ'νχρας άοχημόνως προσαπέστρεψεν τοΐς Ίουδαίοις την ε'δραν 
2) Gr. και τα σχήματι φωνήν ομοίαν έπεφθέγξατο. 3) Gr. > wo sie opferten. 
4) Gr. προς τοϋτο είπαν μεν τό πλήθος ήγανάκτησεν, 5) Gr. κολάζειν τον 
στρατιώτην, 6) Gr. oi όε ήττον νήφοντες τών νέων 7) Gr. καϊ τό φύσει 
στασιώόες έκ τοϋ 'έθνους έχώρουν έπΐ μάχην 8) Gr. λίθους τε άρπάσαντες 
επί τονς στρατιώτας (fehlt im Sl., vielleicht nur infolge von Versehen) εβαλλον. 
9) Gr. και Κονμανός όείσας μή τοϋ λαοϋ παντός έπ' αύτόν ορμή γένοιτο, 10) 
Gr. πλείονς οπλίτας μεταπέμπεται. Auch in der Vorlage vom Sl. wird vielleicht 
μεταπέμπεται gestanden haben, doch sicher und notwendig ist es nicht. 
11) Gr. τών όε ταΐς στοαΐς έπιχεομένων С: έπεχομένων 12) Gr. φόβος 
έμπίπτει τοΐς Ίουδαίοις ακατάσχετος, 13) Gr. και τραπέντες έκ τοϋ ιεροϋ 
διέφενγον είς τήν πόλιν. V : όιέφνγον. 14) Gr. > jeder wohin er sah. 
15) Gr. τοσαντη όε περί τάς έξόδους βία συνωθουμένων έγένετο, 16) Gr. 
ωστε πατηθέντας νπ' αλλήλων και σνντριβέντας νπερ τρισμνρίους απόθανε ΐν, 
LVRC: τούς μνρίονς Euseb. (hist. eccl. II, 19) τρεις μυριάδας Antiqu. XX, 112: 
20,000 17) Gr. γενέσθαι όε (Euseb. τε) τήν εορτήν πένθος μεν ολω τώ έθνει 
θρήνον (LVRC : θρήνος) όε καθ' εκάστην οίκίαν. 18) Gr. Μετελάμβανεν όε 
ταντην τήν σνμφοράν α?Λος ληστρικός θόρυβος. MLat om. άλλος 19) Gr. 
Βαιθωρώ (Niese) Ρ : Βεθώρω Β : Βαιθωρον (corr. ex. Ββιθώρων) V : Βεθωρώ 
C: Βεθωρώ Lat: Bethoro Sl. i weforijska (Adject, gehörig zu putì = Weg) 
20) Gr. κατά γαρ τήν Β. δημοσίαν οόόν Στεφάνου τινός δούλου Καίσαρος άποσκευήν 
κομιζομένην όιήρπασαν λ%σται προσπεσόντες. 21) Gr. Κουμανός όε περιπέμ-
ψας τούς έκ τών πλησίον κωμών 
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schlug sie alle (?) in Bande
 x

) : „weil2) ihr nicht hinter den Räubern 
hergejagt und sie nicht ergriffen habt"3). Und bei dieser 
Gelegenheit4) fand ein Krieger die Bücher des heiligen Gesetzes5). 
Und nachdem er sie zertreten, warf er sie ins Feuer6). 

(230) Die Juden aber, dafür achtend, als wäre das ganze 
Land verbrannt worden, wie durch eine Fessel durch die Fröm-
migkeit gebunden, liefen alle (zusammen7) auf eine Verkündigung 
hin8): entweder zu sterben oder jenen zu töten9). Und nachdem 
sie sich versammelt hatten, baten sie den Cumanus10): dass er 
ihn nicht ungestraft lassen möchte, der also gesündigt habe vor 
Gott und gegen das Gesetz11). (231) Jener aber, da er einsah, 
dass sie nicht still werden würden, wenn sie nicht Befriedigung 
erlangen würden, so verurteilte12) er ihn zum Tode13). Die Juden 
aber, nachdem sie Rache erlangt hatten, gingen fort14). 

(232) Und als sie zur Stadt Gema gekommen waren15), die 
da auf der grossen samaritischen Ebene ist16), und als die Bürger 

1) SI. i izwezawša ny, was wörtlich bedeuten würde : den oder dessen, 
der uns gebunden hat. Man darf konjizieren: izwjaza wsja nja = er band sie 
alle. Gr. δεσμώτας εκέλενσεν άνάγεσθαι πρός αντόν, 2) Sl. po cto kann 
auch warum ? heissen. 3) Gr. έπικαλών (ob aus Versehen beim Sl. das 
Entsprechende weggelassen ?) οτι μη διώξαντες τονς λίστας σνλλάβοιεν. Selbst 
hier bietet Sl. direkte Rede. 4) Sl. i tja (statt tu) Gr. ενθα . . . εν τινit κώμ% 
5) Gr. τών στρατιωτών τις ενρών (εν τινι χώμ%) τόν ιερόν νόμον 6) Gr. 
διέρρηξέν τε τό βιβλίον καί είς πϋρ κατέβαλεν. 7) Gr. 'Ιονδαΐοι δε ώς ολης 
αντοΐς τής χωράς καταφλεγείσης σννεχνθησαν, (Lat : confluxerunt) και καθάπερ 
όργάνω τινι τή δεισιδαιμονία σννελκόμενοι. σννεχνθησαν entspricht bei Sl. 
potekoša = sie liefen, wobei die ursprüngliche Bedeutung ,fliessen' mit hinein-
gespielt hat. 8) Gr. πρός εν κήρνγμα LVRC : είς 9) Gr. > entweder 
— töten. Gr. lässt also den eigentlichen Inhalt des κήρνγμα weg. 10) Gr. 
πάντες είς Καισάρειαν επί Κονμανόν σννέδραμον 'ικετενοντες 11) Gr. τόν 
όντως εις τόν θεόν καϊ τον νόμον αντών (L : αντόν Lat : eilis ed. pr. αντον) 
έξνβρίσαντο μή περιιδεΐν άτιμώρητον. 12) Gr. ο δέ, ον γάρ ήρέμει (LVRCLat: 
ήρεμήσειν) τό πλήθος, εί μή τ'νχοι παραμνθίας, ήξίον (LVRC : σννιδών ήξίον) 
13) Gr. τε προάγειν (LVRC : προσάγειν τε) τόν στρατιώτην add. και δια μέσων 
τών αίτιωμένων άπαχθήναι τήν έπΐ θανάτω κελενει. 14) Gr. και Ίονδαΐοι 
μεν άνεχώρονν. > nachdem sie Rache erlangt hatteq, 15) Der Anfang ist 
beim Sl. völlig in Verwirrung geraten; ob durch die Schuld des sl. Übersetzers 
oder schon »einer Vorlage, ist nicht zu entscheiden. Es ist jedenfalls schwer 
denkbar, dass Sl. etwas dem gr. jetzigen Text genau Entsprechendes vor sich 
gehabt hat. Gr. Αύθις δε Γαλιλαίων καϊ Σαμαρέων γίνεται σνμβολή. κατά γαρ 
Γήμαν καλονμένην κώμην, .. . πολλών άναβαινόντων Ίονδαίων — Zu dem Namen 
der Stadt in den verschiedenen Handschriften vgl. Niese, Apparat. Sl. Giman' 
16) Gr. ήτις εν τω μεγάλω πεδίω κείται της Σαμαρείτιδος, 
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das Fest feierten1), ward plötzlich ein galiläischer Mann er-
schlagen 2), ein geachteter und rechtschaffener3). (233 fehlt, 234). 
Und da Kunde (davon) - in Jerusalem und in Galiläa geworden 
war4), so verliessen sie das Fest5) und warfen sich auf die 
Samaritaner ohne Leitung, eigenmächtig6), (235) in räuberischer 
und aufrührerischer Weise7). Führer aber war ihnen Eleazar, 
der Sohn des Deneos8). Und über die Akrabatenischen Gebiete 
herfallend9), schonten sie kein einziges Alter10) und verbrannten 
die Dörfer n ) . 

(236) Cumanus aber, der von Cäsarea eine Abteilung Rei-
terei, genannt die Sebastenische, genommen hatte12), half den 
Ausgeplünderten13). Er machte viele nieder14); gefangen nahm 
er die in der Umgebung des Belesar (?) waren 1б

). (237) Und es 
gingen zu ihnen die Jerusalemischen Führer hinaus16), nachdem 
sie sich in härene Gewänder gehüllt und Asche auf die Häupter 
geschüttet hatten17). Und sie baten sie, sprechend18): „Erbarmt 

! 1) Der Sinn ist infolge Missverständnisses vom sl. Übersetzer verändert, 
doch ist die Vorlage nicht mehr genau zu erkennen. Gr. (πολλών άναβαινόντων 
Ιουδαίων) έπί τήν εορτήν 2) Gr. αναιρείται τις Γαλιλαίος. PAM : πολλοί 
ιών άν. Ί. αναιρούνται, (cf. Antiqu. XX, 118). L : 'Ιουδαίος et i. marg. Γαλιλαίος. 
3) Gr. > ein geachteter und rechtschaffener. Gr. add. (233) προς τοντο πλείστοι 
— τονς ϊκέτας. Dieser Abschnitt spiegelt sich beim Sl. nur noch in den Worten: 
und in Galiläa (s. folg. Anm.) 4) Gr. Άγγελθεν δε είς 'Ιεροσόλυμα τό πάθος 
τοϋ πεφονευμένου add. τά πλήθη συνετάραξεν 5) Gr. και της εορτής άφέμενοι 
6) Gr. πρός τήν Σαμάρειαν έξώρμων (R : έξώρμησαν) άατρατήγητοι καϊ μηδενΐ 
τών αρχόντων κατέχοντι πειθόμενοι. 7) Gr. τοϋ λ^στρικοϋ δ' αντών και 
στασιώδους (. . . έξήρχον) 8) Gr. Λειναίου τις υιός 'Ελεάζαρος (add. και 
Αλέξανδρος) εξήρχον, 9) Gr. ot τοΐς όμόροις τής Άκραβατηνής τοπαρχίας 
προσπεσόντες (napad'se, Partie, praet.) — Das Missverständnis, als ob sie in 
Akrabatene selbst eingefallen wären, kann vom sl. Übersetzer herrühren, der 
vielleicht las : είς τάς έπί τής Άκρ. τοπαρχίας oder ähnliches. 10) Gr. 
αντονς τε άν^ρουν μηδεμιάς ηλικίας φειδώ ποιούμενοι (Sl. auch Particip). 
11) Gr. κ al τάς κώμας ένεπίμπρασαν (požigachu, Imperi.) 12) Gr. Κονμανός 
δε άναλαβών άπό τής Καισαρείας μίαν ί'λην ιππέων καλόνμένην Σεβαστηνών 
13) Gr. έξεβοήθει τοΐς πορθουμένοις 14) Gr. . . ., πλείστους ό' άπέκτεινεν. 
15) Gr. (vor Anm. 14) καί τών περί τόν ' Ελεάζαρον πολλονς μεν σννέλαβεν, Die 
Verstümmelung des Namens Eleazar im Sl. (Welezarja), obgleich er eben noch 
(235) richtig geschrieben war, beweist, wie nachlässig der cod. Acad. an dieser 
Stelle geschrieben ist. 16) Gr. προς δε τό λοιπόν π?.ήθος τών πόλεμε ΐν τοΐς 
Σαμαρεϋσιν ώρμημένων (etwas Ähnliches ist im Sl. wohl nur durch Versehen 
ausgefallen) ol άρχοντες τών 'Ιεροσολύμων έκδραμόντες 17) Gr. σάκκονς 
άμπεχόμενοι καί τέφραν τών κεφαλών καταχέοντες 18) Gr. ικέτευον· > 
sprechend. Die Rede der Führer wird indirekt und auch in anderer An-
ordnung geboten. 



284 ALEXANDER BERENDTS und KONRAD GRASS В IX. 3 

euch eures Vaterlandes und des Tempels
1

) und geht auseinander
2

), 
aber rächt euch nicht um eines einzigen Galiläers willen3). Wenn 
ihr euch mit den Samaritanern schlaget, erregt ihr den Zorn der 
Römer gegen Jerusalem4)." (238) Diesen sich fügend, gingen 
die Juden auseinander5). Und viele wandten sich zum Räuber-
leben 6) und über das ganze Land hin war Raub 7) und Gewalt-
tat durch die üppig Lebenden (?)8). 

(239) Die samaritanischen Herrscher aber9) kamen zu Nu-
midius10), dem Statthalter von Syrienn), um sich mit den Juden 
(rechtlich) auseinanderzusetzen über (?) den Kampf, der gewesen 
war12). (240) Es kam aber auch Jonathan der Hohepriester und 
andere von den Mächtigsten13), zugunsten der Juden sprechend14) 
und den Cumanus als schuldig zeigend15), da er nicht die Schuld 
bestrafen wollte16), noch den Krieg im Anfang verhinderte17). 

(241) Numidius18) aber sprach19): „Wenn ich an jene Orte 
komme, so werde ich alles untersuchen"20). 

Und die von Cumanus Ergriffenen befahl er zu kreuzigen21). 

1) Gr. . . . ελεήσαί τε τήν πατρίδα καί τόν vaòv add. τέκνα τε καϊ γυναί-
κας Ιδίας, 2) Gr. (nach Anm. 18) άναχωρεΐν . . . 3) Gr. (nach Anm. 1) 
α πάντα (LVRCLat: καί μή πάντα) κινδυνεύειν όι' ενός εκδικίαν Γαλιλαίου πα-
ραπολέσθαι. Sl. mjstitelja (des Rächers) statt mjstitesja (rächt euch). 4) Gr. 
καί μή óià τήν είς Σαμαρεΐς αμνναν επΙΊεροσόλυμα'Ρωμαίονς παροξννειν(γοτ A n m . l 
und nach Anm. 2) 5) Gr. τούτοις πεισθέντες 'Ιουδαίοι διελνθησαν. 6) Gr. 
ετράποντο δε πολλοί πρός λ%στείαν add. δια τήν άόειαν, (L1: ά?;δίαν) 7) Gr. 
καί κατά πασαν τήν γωραν αρπαγαί τε ήσαν 8) Gr. καί τών θρασυτέρων 
επαναστάσεις. Es ist nicht zu erkennen, was Sl. an Stelle von θρασυτέρων 
gelesen hat. Er tibersetzt: pitajuscichsja, eig. die sich Nährenden. Dass die 
Slaven das Griechische τρνφαν mit τρέφεσθαι verwechseln, teilt Sresnewski 
mit, Materialien II, col. 942. 9) Gr. Καϊ τών Σαμαρέων oi δυνατοί 10) 
Gr. πρός Ονμμίδιον Κουαδράτον, . . . παραγενόμενοι VRC : Νουμίδιον Μ : Νουμ-
μίδιον PAMRC : Κουαδράτον LV : Κουάδρατον 11) Gr. ος ήν ήγεμών τής 
Συρίας, add. είς Τύρον (παραγενόμενοι) 12) Gr. δίκην τινά παρά τών πορ-
θησάντων τήν χώραν ήξίουν λαβείν. Sl. : i bywšu boju, wörtlich: und da Kampf 
gewesen war. Man darf vielleicht statt dessen lesen : о byw'semj boju (s. o. 
im Text). 13) Gr. παρόντες δε καί οί γνώριμοι τών 'Ιουδαίων καί ό άρχι-
ερενς Ίωνά&ης υιός Άνάνον 14) Gr. κατάρξαι μεν ελεγον τής ταραχής 
Σαμαρέας διά τόν φόνον, 15) Gr. αίτιον δε τών άποβεβηκότων Κουμανόν 
γεγονέναι 16) Gr. μή θελήσαντα τους ανΟ-έντας τοϋ σφαγέντος επεξελ&εΐν. 
17) Gr. > noch — verhinderte. 18) Gr. Κοναδρατος PAMLRC : Κουαδράτος 
V: Κουάδρατος 19) Gr. δε τότε μεν εκατέρους υπερτίθ-εται φήσας, 20) Gr. 
in indirekter Rede : επειδάν είς τους τόπους παραγένηται, διερευνήσειν έκαστα, 
21) Gr. αν&ις δε παρελθών είς Καισάρειαν τους νπό Κουμανοϋ ζωγρηθ-έντας 
άνεσταύρωσεν πάντας. add. (242) εκείθεν είς — διεχειρίσατο' 
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(242 fehlt, 243). Die beiden Hohenpriester aber Ananias und 
Jonathan1) und die Angehensten aus Judäa2) und aus Samaria3) 
sandte er nach Rom4) (244) damit der Kaiser ihm das 
Urteil spreche5). 

(245) Und nachdem Claudius sie verhört hatte6), (246) ver-
urteilte er seinen Cumanus zur Verbannung7), und den Celer8) 
zu binden und nach Jerusalem zu führen9). Und hier tötete er 
ihn10) vor aller Augen u) . (245) Und von den Samaritanern ver-
urteilte er drei der Mächtigsten12). (247) Und darnach sandte 
er den Felix, dass er regiere13) und inne habe, was Archelaus 
inne gehabt hatte14). Und das übrige gab er dem Agrippa15), 
dem Sohne des Agrippa16), ihm, dessen Vater gestorben war, 
als der Sohn klein war (?) 17). (248) Claudius selbst aber be-

1) Gr. δυο δ' ετέρους τών δυνατωτάτων και τϋνς αρχιερείς Ίωνά&ην καί 
Άνανίαν τόν τε τοντον παΐδα Άνανον Lat : duos autem summatium pontificem 
sacerdotum 2) Gr. καί τινας αλλονς Ιουδαίων γνωρίμονς 3) Gr. 
. . . . ομοίως δε και Σαμαρέων τονς επιφανέστατους- 4) Gr. άνέπεμψεν έπί 
Καίσαρα (vor Anm. 3) 5) Im Sl. ist wohl nur durch Abschreiberversehen 
die Erwähnung der Sendung des Cumanus und Celer (?) ausgefallen : παρ-
ήγγειλεν — 'Ρώμης wie aus dem Pronomen „ihm" (jemu) im Vergleich mit 
der Mehrzahl der Subjekte im Vorigen sich ergibt, auch aus dem Zusammen-
hang. Dem Erhaltenen entspricht : δώσοντας Κλανδίω λόγον νπερ τών γεγενη-
μένων. Gr. add. ταντα — έπαν'ηει. 6) Gr. Κατά δε τήν 'Ρώμην Καίσαρ 
άκονσας Κονμανοϋ και Σαμαρέων, add. παρήν δε και Άγρίππας έκ&νμως νπερα-
γωνιζόμενος 'Ιονδαίων, έπειδή — παρίσταντο, 7) Gr. . . . Ιίονμανόν δε έφνγά-
δενσεν. VC : φνγαδεϋσαι (προσέταξεν) 8) Wahrscheinlich ist dieser schon 
vorher auch bei Sl. (244) erwähnt gewesen, wenngleich es nach der Lücke 
dort nur hiess : damit ihm (Cumanus) der Kaiser das Urteil spreche. Wenn 
nicht, so geschieht des Celer ja auch beim Gr. ebenso plötzlich (244) erstmalige 
Erwähnung, — ohne Angabe seiner Schuld —, wie hier, nur dass dort auch 
sein Amt (χιλίαρχος) genannt wird. 9) Gr. Κέλερα δε δεσμώτην άναπέμψας 
είς 'Ιεροσόλυμα παραδο&ήναι Ίουδαίοις προς αίκίαν έκέλευσεν 10) Wohl wie 
häufig im Sinne von: liess ihn töten 11) Gr. καϊ περισυρέντα τήν πόλιν 
οντω τήν κεφαλήν άποκοπήναι. 12) Gr. Σαμαρέων μεν καταγνονς τρεις άνε-
λεΐν προσέταξεν τονς δννατωτάτους, (vor Anm. 7) 13) Gr. Μετά ταντα 
Ίονδαίας μεν έπίτροπον Φήλικα PAR : Φιλικά MC : Φίληκα S1. : Filika) (add. 
τόν Πάλλαντος άδελφόν) έκπέμπει 14) Gr. τής τε Σαμαρείας και Γαλιλαίας 
καί Περαίας, — Sl. hat eine unrichtige, aber charakteristische Bestimmung des 
Verwaltungsgebietes des Felix. 15) Gr. έκ δε τής Χαλκίδος Άγρίππαν.... 
τετραρχίαν. — Auch hier ist Sl. durchaus im Irrtum, aber um so weniger ist 
es wahrscheinlich, dass er den jetzigen gr. Text so verändert hat. 16) 
Gr. > dem Sohne des Agrippa, was aber 223 gesagt ist. 17) Gr. > ihm, 
dessen Vater — klein war. Wörtlich: dessen Vaters Sohn klein gestorben 
war. (jegože su' umre oca mal'). Das gibt natürlich keinen Sinn. Daher ist 
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schloss sein Leben gut
x

), nachdem er sowohl bei gerechtem 
Gericht, als auch bei sanftem Charakter Kaiser gewesen war

2

): 
13 Jahre und 8 Monate und 20 Tage

3

). Und er hinterliess den 
Nero als Nachfolger

4

), da es seine Gemahlin Agrippa gewünscht 
hatte5). (249) Denn obgleich Claudius einen Sohn von der ersten 
Gemahlin Messalina hatte, dessen Name Britannicus (war)6), gab 
er ihm nicht das Kaisertum, verführt durch die Reden jener 
zweiten Gemahlin7). 

Cap. XIII. 

(250) Grosse Tollheit aber beging Nero8). Und wie grosse 
Bosheit er gegen den Bruder9) und gegen die Gattin und gegen 
die Mutter zeigte10), welche er durch Hunger umgebracht hatn) , 
und wie er seine Grausamkeit gegen edelgeborene Männer rich-
tete12), (251) und wie er sich wandte zu weibischen Vergnü-
gungen, zu Begierden13), und wie er denVerstand verlor infolge 

vielleicht der Text so zu korrigieren: jegože otjcj umre synu malu (sc. sušcu), 
wobei jegože auf den jüngeren Agrippa sich bezieht. [Cod. Arch, schreibt : 
jegože otcj umre ot mala = dessen Vater gestorben war von klein auf, d. h. 
wohl : als er (der Sohn) klein war]. — Es ist klar, dass diese Bemerkung 
überhaupt und unter allen Umständen beweist, wie wenig Sl. über die Her-
kunft des Agrippa II. orientiert ist. Es ist daher verständlich, dass er oben 
(220) von Agrippa I. sagen konnte, er sei, ohne einen Sohn zu hinterlassen, 
gestorben. Unverständlich wäre es nur, wenn er den jetzigen gr. Text ge-
lesen hätte. — Doch ist auch im gr. Text weder 223 noch 247 ohne weiteres 
sicher, dass der Autor den Agrippa II. als Sohn Agrippa I. ansieht. 

1) Gr. αυτός όε . . . τελευτά >> gut 2) Gr. όιοικήαας τήν ήγεμονίαν 
> nachdem er sowohl bei gerechtem Gericht, als auch bei sanftem Charakter 
3) Gr. ετεαι τριοκαίόεκα, πρός όε μηαΐν οκτώ (V : επτά) καί εϊκοοιν ήμέραις (codd. 
aliquot Latini : triginta) 4) Gr. καταλιπών Νέρωνα τής άρ-χής όιάόοχον, 
5) Gr. > da es — gewünscht hatte, doch s. Anm. 7 6) Gr. . . . καίπερ vlòv 
εχων γνήαιον ϋριττανικόν εκ Μεοσαλίνης τής προτέρας γυναικός add. και Όκτα-
ονίαν —· Άντωνία. 7) Gr. (vgl. Anm. 4) ον (sc. Νέρωνα) ταΐς Άγριππίνης 
τής γυναικός άπάταις επί κληρονομιά τής άρχής ειοεποιήαατο 8) Gr. . . . πα-
ραφρονήσας . . . . (s. u. Anm. 1) [Archiv om. das folgende Und] 9) Sl. : 
vielleicht Brüder (brati für bratija) — doch wohl nur ein Versehen [Archiv, 
schreibt in der Tat den sing.: brata] 10) Gr. fj τίνα τρόπον τόν τε άόελφόν 
και τήν γυναίκα καϊ τήν μητέρα όιεξήλ&εν, 11) Gr. > welche er durch 
Hunger umgebracht hat, 12) [und om. Arch.] Gr. άφ' ών επί τους ενγενε-
οτάτους μετήνεγκεν τήν ωμότητα, 13) Gr. καί ώς τελενταΐον νπό φρενοβλα-
βείας εξώκειλεν εις ακηνήν και ΰέατρον, — [Sl. na žensky krasoty kann auch 
übersetzt werden: zu weiblichen Wollüsten, d. h. mit Weibern befriedigten 
Wollüsten. Arch. add. „und" vor zu Begierden] 
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des vielen Reichtums1), werde ich jetzt nicht beschreiben2), 
weil ich meine, es sei für alle unlieb zu hören3), welchen von 
Gott gute Gesinnungen gegeben worden sind4), sondern ich 
werde schreiben5), was zu seiner Zeit in Judäa getan worden ist6). 

(252) 7) Auch dieser nämlich setzte als Statthalter denselben 
Felix ein8), (253) welcher 600 Räuber ergriff und ihren Anführer9) 
und ihrer Helfershelfer eine Menge10), und sie zum Kaiser 
sandte11). Jener aber kreuzigte die Geringeren12), aber von den 
Anführern nahm er unzählbares Vermögen weg und entliess 
sie13). (254) Und diese, nachdem sie hineingelangt waren14), 
begannen in anderer Weise inmitten der Stadt umzubringen16): 
am hellen Tage die Menschen treffend16), (255) mehr aber zu 
den Festen17), sich mit dem Volk mischend und unter den Ge-
wändern scharfe Messer verbergend18). Damit erstachen sie ihre 
Feinde19). Und über den Gefallenen stehend, stellten sie sich 
als wie trauernd über sie, die Mörder suchend20). 

(256) Als erster aber ward von ihnen ermordet Jonathan, der 
Hohepriester21), und nach ihm viele22). Und wilder Schrecken 

1) Gr. (vor Anm. 8 d. vor. S.)' Οσα μεν ovv Νέρων δι' νπερβολήν ευδαιμονίας 
τε και πλούτου (παραφρονήσας) έξνβρισεν είς τήν τύχην, Lat : quemadmodum 
2) Gr παραλείψω 3) [Archiv, weil es mir wie allen unziemlich zu 
hören ist] 4) Gr. επειδή δι' οχλον πάσίν έστιν, (παραλείψω) 5) Archiv : 
ich habe geschrieben, 6) Gr. τρέψομαι (5ε έπί τά ' Ιουδαίοις κατ αυτόν 
γενόμενα. 7) Gr. add. Τήν μεν ούν μικράν — Γαλιλαίας, 8) Gr. είς δε τήν 
λοιπήν Ίουδαίαν Φήλικα κατέατηαεν έπίτροπον. PR : Φιλικά, AML2C : Φίληκα 
9) Gr. ούτος (Sl. jaže ntr. plur. oder fem. sing, statt iže) τόν τε άρχιληστήν 
'Ελεάζαρον έτεσιν είκοσι τήν χώραν λησάμενον και πολλούς τών συν αντω 
ζωγρήσας 10) Gr και τών έπί κοινωνία φωρα&έντων δημοτών 
(om. VRC) add. ους έκόλασεν, — Sl. pricastniky, Acc. plur. besser wohl 
zu lesen : pricastnik', Gen. plur. [bei Beibehaltung des Acc. wäre zu über-
setzen: und ihre Helfershelfer, eine Menge.] 11) Gr. ανέπεμψεν είς 
' Ρώμην (unmittelbar nach Anm. 9) 12) Gr. (vor Anm. 10) τών δ' άνασταν-
ρωΟ-έντων νπ' αύτοϋ ληστών και . . . έκόλασεν) add. απειρόν τι πλήθος ήν. vgl. 
ο. bei Anm. 9) (600 Räuber). 13) Gr. > aber von — entliess sie. 14) 
Gr. ganz anders: Καθαρθείσης όε τής χώρας 15) Gr. έτερον είδος ληστών 
έν Ίεροσολύμοις έπεφνετο, add. oi καλούμενοι σικάριοι, 16) Gr. μεθ' ήμέραν 
και έν μέση τή πόλει φονεύοντες ανθρώπους, 17) Gr. μάλιστα δε (om. PALV) 
έν ταΐς εορταΐς, 18) Gr. μισγόμενοι τω πλή&ει και ταΐς έσθ-ήσιν υποκρύπτον-
τας μικρά ξιφίδια, 19) Gr. τούτοις εννττον τονς διαφόρους 20) Gr. 
έπειτα πεσόντων μέρος έγίνοντο τών έπαγανακτονντων oi πεφονενκότες, add. διό 
καϊ παντάπασιν νπό αξιοπιστίας ήσαν ανεύρετοι. 21) Gr. πρώτος μεν ο'νν 
νπ' αντών Ίωνά&ης ό άρχιερενς άποσφάττεται, 22) Gr. μετά δ' αντόν καθ·' 
ήμέραν άνηροϋντο πολλοί' 



288 ALEXANDER BERENDTS und KONRAD GRASS ВIX. s 

hielt alle umfangen, indem jeder den Tod erwartete alle Tage 
wie während eines Krieges *•). (257 fehlt, 258). Wiederum aber2) 
(259) drängten sie auch Menschen, Verführer und Betrüger3), 
die sich zum Gottschauen verstellt hatten4) und die Volksmassen 
zum Aufruhr versammelten und zur Veränderung der Sachlage. 
Und sie veranlassten sie zum Kämpfen5) und führten sie in 
die Wüste hinaus6), gleich als wenn Gott ihnen geben würde, 
hier die (Wunder-)Zeichen der Freiheit zu zeigen7). 

(261) Unter ihnen aber war ein Ägypter, ein zauberkundiger 
Mensch8), der die Weise eines Propheten auf sich genommen 
hatte9). Und er vereinigte 30,000 Verführte10). (262) Und er 
führte sie durch die Wüste bis zum Ölberg11). Und als er von 
dorther heimlich in die Stadt Jerusalem eindringen12) und die 
römische Wachtmannschaft gefangennehmen und (dort) herrschen 
wollte13), (263) so ward dem Felix Kunde und er14) begegnete 
ihm mit Tausenden von Römern15). Und als eine Schlacht sich 
ereignete16), besiegte er sie17). Und nur der Ägypter entfloh18) 
mit 50 (Mann)19). 

1) Gr. καϊ τών συμφορών ο φόβος ήν χαλεπώτερος, εκάστου καθάπερ εν 
πολεμώ καθ' ωραν τον θάνατον προσόεχομένου. add. (257) προεσκοποϋντο — 
ή τέχνη. 2) Gr. Συνέστη δε ηρός τούτοις στίφος έτερον πονηρών add. χειρϊ 
μεν — έλνμήνατο. 3) Gr. πλάνοι γάρ άνθρωποι καί απατεώνες Sl. nužachot 
= drängten [Dieses Verbum steht merkwürdigerweise ganz am Ende des 
Satzes, so dass Wiederhohing des Objekts notwendig wird: jich = sie] 4) 
Gr. προσχήματι θειασμοϋ PAML : υπό προσχήματι Lat : sub specie 5) Gr. 
νεωτερισμούς καί μεταβολάς πραγματευόμενοι δαιμονάν τό πλί/θος επειθον 6) 
Gr. καί προήγον εις τήν έρημίαν 7) Gr. ώς εκεί τοϋ θεοϋ δείξοντος αύτοΐς 
σημεία ελευθερίας, add. (260) έπί τούτοις — διέφθειρεν. 8) Gr. Μείζονι δε 
τούτου πληγή 'Ιουδαίους εκάκωσεν ό Αιγύπτιος ψευδοπροφήτης' παραγενόμενος 
γάρ (om. L1) εις την χώραν άνθρωπος γόης 9) Gr. καί προφήτου πίστιν 
έπιθεϊς εαυτω L : περιτιθεϊς 10) Gr. περί τρισμυρίους μεν άθροίζει τών 
ήπατημένων, 11) Gr. περιαγαγών (Dindorf προαγαγών) δε αυτούς εκ τής 
ερημιάς είς (Ρ : επί AML : πρός) τό ελαιών καλούμενον δρος SI. prowede w' pu-
stynju eig. führte sie hindurch in die Wüste 12) Gr. εκείθεν οίός τε ήν είς 
'Ιεροσόλυμα πάρελθε ΐν βιάζεσθαι 13) Gr. και κρατήσας τής τε ' Ρωμαϊκής 
φρουράς καί τοϋ δήμου τύραννε ΐν Lat: dominationem exercere. Gr. add. χρωμε-
νος τοΐς συνεισπεσοϋσιν δορυφόροις. 14) Gr. > so ward dem . . . Kunde 
und er 15) Gr. φθάνει δ' αυτόν τήν δρμήν Φήλιξ (ΡΑ: Φίλιξ et ex corr. 
R: Φίληξ ML2C) υπαντήσας μετά τών 'Ρωμαϊκών οπλιτών, — Die Vorlage vom 
Sl. las wohl χιλίων, gewiss nur ein Fehler. Gr. add. και πάς ο δήμος συνεφή-
ιρατο τής αμύνης, 16) Gr. (ωστε) συμβολής γενομένης 17) Gr. ωστε · · ·, 
διαφθαρήναι δε και ζο)γρηθήναι πλείστους τών συν αύτω, add. το δε λοιπόν πλή-
θος σκεδασθεν επί τήν εαυτών έκαστον διαλαθειν 18) Gr. (ωστε) .... τόν 
μεν Αίγύπτιον φυγείν 19) Gr. μετ ολίγων, 
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Argumentum. 
C a p i t e p r i m o adumbratur singularis ratio ас natura 

imitationis a Petronio in orationibus libertinorum expressae. 
Ostenditur non modo grammaticis singula esse ex historia et 
necessitate orationis latinae interpretanda, sed et philologis quae-
rendum esse, quo sit ductus Consilio scriptor et qua sit usus ratione 
in coloribus vulgaribus dicendi et eligendis et distribuendis. 
Kefelluntur opiniones eorum, qui aut peregrinorum aut provin-
cialium errores tangi putant. Delibantur exempla quibus appa-
reat libertinorum supellectilem oratoriam ad κοινήν quandam 
Romanam pertinere. 

C a p i t e s e c u n d o describitur absentiae non minus quam 
praesentiae tabula proposita, quomodo in singulis provinciis artis 
grammaticae sit versatus Petronius: I. De litterarum vel sono-
rum imitatione phonetica. II. Qua fide et quatenus vulgi consuetudo 
in usu assimilationis, dissimilationis, syncopae, epentheseos, 
metatheseos sit depicta. III. De compositorum, intensivorum, 
desiderativorum, inchoativorum praeter necessitatem et elegan-
tiam usu. De geminatione. De minuta vi pronominum. IV. De 
declinationis et coniugationis fatis libertinorum verbis proditis. 
V. Analogiae quam dicunt lex quantum valeat in libertinorum 
sermonibus. De porticu, genere neutro intereunte, de milva, 
de deponentibus verbis, de formarum exaequatione, de diei genere 
feminino. VI. De deminutivis. VII. De synonymis, de abstractis, 
de suffixis. Quia et quod eum ordinem et locum tenent, quem 
in elegantia dicendi a. c. i. 

C a p i t e t e r t i o discrimina interponuntur inter singulas 
orationes libertinorum. Illustratur peculiaris ratio D a m a e , H e r -
rn er o t i s genus dicendi. Aenigma „qui de nobis." S e l e u c i 
oratio, P h i l e r o t i s verba. G a n y m e d e s. E c h i o n. N i c e -
ros . Η a b i n n a s. 

C o n c l u s i o n e aestimatur imitatio a Petronio expressa ex 
artis grammaticae fide et ex litterarum Romanarum natura et ratione. 

1* 
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Capu t p r i m u m . 

Otto Behaghel, vir praeter ceteros dialectorum Germanica-
rum peritus, publicorum quorundam commentariorum in popu-
lärem omnium usum editorum exceptus hospitio (Mundartstüm-
per, Westermanns Monatshefte 1920 ρ 651 sqq) multis et lepidis 
exemplis demonstrat, quo insaniae et temeritatis saepius vel hac 
aetate proferantur historiarum Milesiarum vel fabularum ero-
ticarum conditores eis locis, quibus orationem rusticorum vel 
tenuioris cuiusdam ordinis sibi proponunt imitandam vel im-
miscere conantur generi dicendi, quae — aliena ilia a severis scholae 
legibus — cotidianae vitae usum redolent. Talia monstra seu insci -
tiae seu neglegentiae si videmus formari hac aetate, quae — 
longe aliena a fastidiis illius grammatici Gelliani (XIX, 10), 
qui honore quaestionis minime dignos putat opificum sermones 
plebeios — vel intra umbracula doctrinae dedita vulgi mores et 
usus diligentissime observandos a Romanticis hereditate accepit, 
quantum quaeso exspectabimus ab ilio, qui Neronis temporibus 
similia ausus est aggredì? Nonne putabimus ilium suo tanquam 
Marte pugnare atque ioci vel ludibrii causa inaudita quaedam 
fingere, quae sordidi illi deipnosophistai iure et merito proferre 
possint, si quidem illis temporibus ne grammatici quidem plebis 
sermonem aliter curabant nisi ita ut ubi peccatum esse videre-
tur adversus leges scholasticorum, appictis tanquam obeliscis 
indicarent? Neque grammatici veteres ut sunt normarum recte 
loquendi unice studiosi aut quicquam discriminis interponebant 
inter rusticorum sermonem et barbarorum seu peregrinorum 
parum expeditam peritiam linguae latinae aut quaerebant, essentne 
ea, quae abhorrerent a disciplina elegantiae, ex vetusta memoria 
usu plebis conservata an essent mutata seu novata ex illa pro-
grediendi necessitate, quam in provincia artis grammaticae non 
minus quam in rerum natura inesse scimus. 

Atque hic quidem illud satis est mirum, quod mirari piane 
omisisse video viros rei ipsius peri tos, Petronium in conforman-
dis sermonibus libertinorum illorum cenae Trimalchionis adhi-
bitorum non vana ingenii somnia finxisse, sed nescio quam ve-
ritatem usus ipsius depinxisse. Aliter enim si res se haberet, 
non esset, quo modo ei, qui latinae linguae memoriam ad varie-
tatem linguarum romanicarum deducunt, illius auctoritate plu-
rimis locis uti possent. Immo sententias suas conformasse fere 
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videtur in usum grammaticorum huius aetatis, plurimis enim 
relictis versatur in paucis eisque gravissimis rebus, quas pluri-
mum valuisse ad orationem Gallorum Italorumque nepotum con-
formandam scimus. Neque in eligendis atque illustrandis exemplis 
aliter agere videtur, quam quicumque pueris sententias propo-
nunt in latinam linguam transferendas de imperatoribus illis, 
qui non dubitant flumen transire, qui non dubitant, quin hostes 
hoc vel illud sint facturi, qui animos militum tantum abest ut 
vituperent ut laudent, qui aegre et vix ex latebris et insidiis 
sententiarum et irrealiter et oblique conformatarum expediuntur 
et quae sunt eiusdem fere generis. Apparet haec scriptoris Con-
silia non minus digna esse quae illustrentur quam ipsum illud 
genus dicendi vulgare. 

Illa igitur cum nobis proposuerimus his schedis diligentius 
recensenda, primum quidem pauca praemonebimus. 

I. Petronius unicus huius rationis auctor ad nostram me-
moriam permansit. Fuerunt sane, qui sibi persuaderent cum 
aliis locis tum in hac plebei sermonis imitatione operi Petro-
niano inesse semina quaedam mimica. Quae sententia etsi haud 
aliena est a veri similitudine, tamen in hac penuria testium vix 
satis ad lucidum perduri potest. Quae enim sunt allata similia 
Aristophanea aut Theocritea, tenuissimis filis affinitatis cohae-
rent cum ratione Petroniana, quae poterant afferri permulta 
exempla vulgaris dictionis a grammaticis ex togatarum et Atella-
narum memoria collecta nullo,' si recte video, loco ad veram 
similitudinem rationis Petronianae accedunt. Nusquam enim 
alibi video in modum Petronii aperto Consilio soloecismos illos — 
id quod est gravissimum in hac quaestione diiudicanda — a 
ceterorum sermone aut a norma quadam quae putatur usui 
loquendi inesse seiungi et ludibrio risuique tradi. Has igitur 
mimicas origines, si licet hac voce parum accuratis finibus cir-
cumscripta uti, cum non habeamus quomodo in singulis dili-
gentius patefaciamus, hic in medio relinquimus *). 

1) Cf. Norden, Die römische Literatur (Einleitung in die Altertumswis-
senschaft von Gercke-Norden I, 43) ρ 77, 114. Rosenblüth, Beiträge zur Quel-
lenkunde von Petrons Satiren, Kieler Diss. 1909, 39; 42. Sophron cum pro 
eo quod est νγιέοτερον νγιώτερον audeat, dicitur a grammatico Consilio usus 
esse (fr 34 Käibel: εκοντϊ ημαρτε τό ακακον της γυναικείας ερμηνείας μιμούμενος) 
Late loquentium titulus Laberianus ne ipse quidem satis apertus est. 
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II. Miram est quam saepe sit peccatum in eo, quod, cum 
non religiosissime Petronii ipsius genus dicendi a, libertinis irrisis 
seiungeretur, omnia sine vero fructu confundebantur. Nobis 
certe hic non est res cum Petronii ipsius familiari urbanitate, 
sed cum personis illis de plebe inter cenam colloquia conseren-
tibus. Quaeritur autem, num et aliis locis operis per ambitum 
multorum librorum latissime patentis scriptor similes iocos effu-
derit. Unum inveni quod posset hane sententiam commendare

2

), 
sed vix est quo modo non putemus saepius scriptorem in hoc 
argumento facetiarum fecundissimo esse versatum. 

III. Sermonis plebei lepidum saporem ex cena Trimalchio-
nis degustare non omiserunt ei, qui origines vulgares linguarum 
Romanicarum illustrare conati sunt. Hic passim et ubique vides 
exempla Petroniana afferri

3

). Bo plus miramur artem quandam 
grammaticam libertinorum Petronianorum dignam illam hoc 
saeculo et re ipsa plane desiderari. Quae enim sunt collecta in 
hac provincia ante hos quinquaginta fere annos

4

), ea etsi illis 
temporibus laude haud indigna esse videbantur, tarnen nunc 
post tot tantasque commutationes artis grammaticae vix boni 
consulenda sunt. 

H e r a e u s
5

) autem, vir optime de hac provincia artis me-
ritus, etsi immiscuit, quae latius paterent, tamen parvulum 
frustulum sibi delibavit degustandum. Apud F r i e d l a e n d e -
r um , cuius editio omnium in manibus versatur, ut est rebus 
et moribus potissimum deditus·, frustra quaeres talia, nisi 

2) Anicula ilia, quae (131,7) Encolpii inguinum lentam spem praecantatri-
cis in morem temptat, „vides", inquit, „Chrysis mea, vides, quod aliis leporem 
excitavi?" Hoc quod a Petronio aut Encolpio plane alienum Trimalchionis est 
(scis, quod epulum dedi 71,9). 

3) Ex ingenti .copia librorum quattuor nominasse hic sat habeo : Meyer-
Lübke, Die lateinische Sprache in den romanischen Ländern (Groebers Grund-
riss der romanischen Philologie I;2, 451 sqq.). Eiusdem : Einführung in das Stu-
dium der romanischen Sprachwissenschaft3 1920. Grandgent, An Introduction 
to vulgar Latin 1907. Bourciez, Eléments de linguistique romane2 1923. 

4) Ludwig, de Petronii sermone plebeio, Diss. Marburg. 1869. Guericke, 
De linguae vulgaris reliquiis apud Petronium et in inscriptionibus parietariis 
Pompeianis, Diss. Königsb. 1875. 

5) Die Sprache des Petronius und die Glossen. Programm des Gymna-
siums zu Offenbach a. M. 1899. Petronii satirae ree. Fr. Buecheler, editionem 
sextam supplementis auetam curavit G. Heraeus 1922. In ilio programmate affe-
rendo utemur compendio Gl. 



BIX.4 De eo quem dicuiit inesse Trimalchionis cenae sermone vulvari 7 

quod in vocibus quibusdam, quarum vis aegre expeditur, sub-
sidia doctrinae a Groebero, Heraeo, aliis petit. Atque hic qui-
dem mirabitur legentium curiositas dubia quaedam, quae sunt 
paucissima inter hunc tantum numerum exemplorum, copiosissime 
tractari, rem ipsam non iustis commentariis illustrari6). Nihilo-
minus his proximis annis tantopere tantoque cum fructu in 
provincia vulgaris latinitatis laboratum est, ut de plurimarum 
harum rerum origine, natura, memoria apud posteros servata 
dubitari vix possit. Iure igitur ac merito licet quaerere, quibus 
consiliis ductus sit, quam rationem secutus sit scriptor in ser-
monibus libertinorum his soloecismis facetis aspergendis. Нас 
demum ratione cognoscemus, cuius pretii sint Petroniana illa 
in vulgari sermone latino diiudicando. In tractandis autem eis 
rebus, quae ad artem grammaticam spectant, non scrinia gram-
maticorum excutiemus, sed exempla quaedam gravissima deli-
basse sat habebimus. 

Libero quicumque iudicio ad hos sermones libertinorum 
accedet, primum quidem quaeret, nonne ideo recedant ab elegan-
za dictionis illi homines, quia Romanorum linguae parum periti 
ex eis partibus imperii, quae ad orientem spectant, in illam 
urbem graecam confluxerunt. Trimalchio quidem nominis poste-
riore parte, qua ad affinitatem talium nominum qualia sunt Abi-
melech Melchisedek, Malchus accedit, originem semiticam prae 
se fert. Ex Asia se in illum terrarum angulum venisse ipse 
(75,10) non minus quam Ganymedes (44,4) profitetur. Quid si 
illi, cum sint origine barbari, in latinae linguae usu balbutiunt? 
Veteres enim soient sordes plebei sermonis cum ad alia tum 
ad barbarorum corruptam pronuntiationem aut dictionem referre

7

)-

6) Petronii cena Trimalchionis mit deutscher Übersetzung und erklären-
den Anmerkungen von L. Friedländer2 1906. Si recte memoria valeo, nam hoc 
temporis momento inspiciendi nulla est copia, idem fere cadit in editionem Wa-
tersianam, Boston 1902. Nuperrime cenam edidit Sedgwick Oxonii 1925. Copiosa 
illa multitudine litterarum aut de Petronio aut de vulgari latinitate editarum 
etsi, ut est natura loci, non integra uti nobis lieuit, tarnen confidimus hanc 
librorum penuriam in singulis iniquam graviorem labem non intulisse rei ipsi 
nobis propositae. 

7) Huic sententiae debetur vox barbarismorum (Isidor. I, 32) et ille apud 
Isidorum locus, quo inter quattuor aetates linguae latinae post priscam Salio-
rum, latinam duodeeim tabularum, Bomanam Ciceronis, Vergilii, ceterorum 
numeratur mixta quaedam, „quae post Imperium latius promotum simul cum mori-
bus et hominibus in Bomanam civitatem irrupit, integritatem verbi per soloecismos 
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Sed nil exstat-in his sermonibus, quod merito possit ad auc-
t o r i t a t e m p a t r i i s e r m o n i s s y r i a c i a u t h e b r a i c i 
revocari. Neque enim iile, qui dicit (37,8): Trimaldhio habet 
nummorum nummos putandus est hoc genere dicendi originem 
semiticam patefacere. Similiter videtur expressum esse, quod 
exstat apud alterum quendam (43,8) olirn oiiorum. Res ipsa enim, 
etsi similitudine quadam accedit ad canticum canticorum, saecula 
saeculorum, vanitatem vanitatum vanitatem, similia seu biblica seu 
ecclesiastica, minime ab usu peculiari Graecorum aut Romano-
rum aliena est. Saliorum iile Ianus divum deus (Varro 11 VII 27) 
minime ad orientem spectat neque Vergilio adulescenti, cum 
caneret (catal. V, 6 sq) 

Tuque o mearum cura Sexte curarum 
Vale Sabine, 

ad Syros erat confugiendum
8

). 
Idem fere valet de g r a e c a e l i n g u a e i n h i s ser-

m o n i b u s a u c t o r i t a t e . Sed hic quidem res digna, quae 
copiosius tractetur. 

Ex graecae linguae usu non minus quam ex barbarorum 
origine vitiatum quendam sermonem latinum fluere saepius 

et barbarismos corrumpens" (Isidori Etym. IX, 1,7). Verba nimis in universum 
dieta sunt, quam ut accuratius aut loco aut tempore definiri possint. Schu-
chardt, Vokalismus des Vulgärlateins I, 83 sq. К. von Ettmayer, Vademecum 
für Studierende der romanischen Philologie 130 sqq. 

8) Recte Schmid (Philologi vol. LXXIX 316) obloquitur Birtio, qui (Ju-
gendverse und Heimatpoesie Vergils 76) putat Sabinum ipsum dici curare curas 
Vergilii, studiorum scholasticorum nescio quem rectorem. Versus 10 enim 

vitamque ab omni vindicabimus cura 
intellegendus esse videtur ονκ ερασ&ήσεται ό σοφός. Ad haec Epicuri praeeepta 
recte refert Jachmann (Hermes LV1I (1922) 317) catalepton VII, 3. Huius autem 
carminis difficillimi, ut est fere natura huius corpusculi, acumen mihi quidem 
positum esse videtur in eo, quod orationem vocemque praecludere possunt prae-
eepta de moribus prolata, rem ipsam sine ulla medela intactam relinquunt. 

Sin autem praeeepta vêtant me dicere, sane 
Non dicam, sed me perdidit iste puer. 

Hoc tollunt ei non minus, qui post serf interpungendi ratione indicant 
orationem illam corrigi correctamque redintegrari (Vollmer, Jachmann) quam 
ei, qui putant quantitatem syllabarum agi (Burmann), vocem latinam graecae 
opponi (Birt), appellativum vero nomini proprio ex adverso respondere (Schmid). 
Apparet poetam non scripsisse „vetant i t a dicere", nam talia ne cogitatione 
quidem amplexus est. Criiici falso videntur putavisse cardinem rerum ver-
sari in eo, quod qui primum est pothos, postea puer appellatur, decepti prioris 
vocis obscuritate. 
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Quintiiianus dicit. (Inst, or; I, 1, 13; XI, 3, 30 non enim sine 
causa dicitur „barbarum graecumve"). Nunc autem invenies illos 
libertinos fermentis graecis uti in temperando sermone cotidiano 
non ut eos, qui inscitia impediti praeter naturam ас necessita-
tem linguae latinae saepius non possunt non delabi in consuetu-
dinem patrii sermonis, sed ut germani Romuli nepotes. 

Velu ti quae apud Graecos desinunt in — ma et sunt neutri 
generis in tertia, ea sequuntur Romanorum primam declinatio-
nem : „Non schémas loquebatur" (44), „stigmam habebit" (45,9; 69,1) 
more vetustissimo eodemque recentissimo. Nam Plautus, qui 
glaucumam obicit (Mil. 148) et procedit cum servili schema (Amph. 
117) exemplis plurimis veterinariorum, Apulei, ecclesiasticorum 
mediis tan quam interpositis coniungitur cum Italis, Gallis, His-
panis huius aetatis, apud quos invenias la crème (χρίαμα) et la 
cima (κϋμα) et quae sunt eiusdem generis plurima. Graeca ma-
teria fiebat Romani iuris et sonis peregrinis ad normam latini oris 
pronuntiatis et vocibus latinis ita conformatis, ut aut graece 
suffigeretur latinis aut latine praefigeretur graecis. Talia usu 
vulgari recepta per omnes partes imperii Romani in deliciis haben-
tur neque iam alienam mixturam redolent, quamvis sint a polita 
scribendi consuetudine aliena. Stateras et gastras commemorare 
ne Petronius ipse dubitavit, etsi erant simili more ab origine 
deflexae et orationi Romanae accomodatae. Nam lingua certe vere 
est Romanus, qui hunc in modum loquitur : larvas istas percolo-
pabant (44,5). More enim pervetusto, qui confirmatur titulis 
antiquissimis et salibus quibusdam Plautinis (Lindsay-Nohl, Lat. 
Sprache 67 sqq.) quique hereditate a posteris usque ad has 
romanicas linguas est receptus (tromper et triumphare, torso et 
φύραος, crème et χρίαμα), non aspirat consonantibus (Cicero or. 
48, 160) et vulgi in morem exaequat et assimilat colap in colop 
(Baehrens, sprachlicher Kommentar zur Appendix Probi 26), ita 
ut commodius via pateat ad syncopam, quam in hac voce postea 
fuisse consuetam scimus (colpus non minus in glossis quam 
colophus Grandgent § 237, Heraeus Gl. 44), 

Satis leviter seu venialiter peccatur in voce exinterandi, in 
qua formanda graeca εντερα et intestina latina nescio quid con-
taminationis inierunt. Sed cum vix est quomodo orationem 
Encolpi (54,3) a Trimalchione et coco hac in parte seiungamus 
(49 passim), in accusando errore libertinorum cautionem adhi-
bebimus. 
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Eodem fere modo quo percolopandi verbum fictum est, quod 
Habinnas uxori obicit (67,10) excatarissasti me. Hoc proprie ad 
medicorum κά^αραιν vel purgationem alvi pertinere, hic autem 
dici in homine ab uxore argento emuncto miror saepius parum 
esse intellectum9). Praeponitur latine ex, suffigitur voci graecae 
— issare, quod (= ίζειν) plurimum usque ad posterorum me-
moriam habuit fructum. Ad hane originem enim redeunt multa 
ilia quae apud Italos desinunt in — eggiare, ut festeggiare, apud 
Gallos in oyer, ut nettoyer (Grandgent § 33; Zauner, Romanische 
Sprachwissenschaft II 72). Suetoni verbis accipimus (Aug. 87) 
Augustum solitum esse ponere betizare pro languere. Issare 
adhaeret stirpi latinae in eis verbis, quibus Niceros fabellam 
suam de versipelle horroris plenam claudit (62, 14) : Viderint olii, 
quid de hoc exopinissent (locus in ceteris vereor ut iam sit apte 
emendatus, viderint qui hoc de alibi exopinissent H). 

Eiusdem flaturae est apoculamus nos 62,3; ego me apoculo 67,3, 
quod ne intellegere tur impedi vit Buecheleri auctoritas. Neque 
enim debebant hac in parte pro vero accipi, quae attulit vir 
summus, cum vocem ad Graecorum άποκαλεϊν referret, ab omni 
veri similitudine aliena illa1 0). Ut medicorum catafricare ita et 
apoculare habet praepositionem graecam stirpi latinae insitam. 
Neque video quare vis verbi (frg. reculer, it. rinculare, germ. 
är schling s — retrorsum) illis locis minus digna sit. Altero 
enim (62) servus absentia domini abusus (nactus ego occasionem) 
proficiscitur, altero Habinnas minatur se sese recepturum esse 
nisi Fortunata redeat. 

9) Aptius quam Friedender (du hast mich solange gequält, bis ich dir . . . 
gekauft habe) Funck (Arch. f. lat. Lex. III, 410) ausbeuteln, Sedgwick clear 
out of money. 

10) Mirum est, quantum argutiarum sit collocatum in hac voce (H habet 
apoculanius = apoculamus 62, apocalo 67) explananda. Fuerunt, qui ab — oculus, 
apo — oculus, a — poculum dirimerent dirimendoque intellegerent aut ad 
άποκυλίειν άποκλέπειν confugerent. Nullo modo mihi persuasit, qui novissime 
rem tractavit, Franziscus Eckstein Philologi vol. LXXX 1924, 223, εαυτόν 
άποχαλαν subesse his litteris. Sed fateor me quid sit 38,2 „arietes a Tarento 
emit et eos culavit in gregem" non satis intellegere. Simili ratione peregrina 
domesticis agglutinari in verbis quibusdam germanicis satis notum, quorum 
ex multitudine afferò illud verschimpfieren, a quo Paulus Gerhard ne in ilio 
quidem carmine abhorruit quo vetustum Salve caput cruentatum germanice 
reddidit 

О Haupt, sonst hoch gezieret, 
Jetzt aber hoch schimpfieret. 
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Lupatriae (37,7) formarti certe optime interpretatus est 
Groeber apud Friedlaenderum,- cum exempla graeca talia qualia 
sunt πορνεντρια, εταιρίατρια, ποιήτρια = poetria huic' voci for-
mandae adfuisse doceret. Eodem modo — ιοοα ad feminas latine 
significandas vulgo plurimo usui fuisse docent it. duchessa, prin-
cipessa, frg. maîtresse. Propius a cenae temporibus abest testi-
monium Pompeianum CIL IV 4699 Isidorus verna Putiolanus cun-
nilingeter, quod quam late patuerit hac in re licentia contami-
nandi docet. Cum autem non defuerint, qui vim vocis ab hoc 
loco alienam esse putarent atque nescio quid laudis desidera-
rent, insuper addimus optime haec ad sententiam et orationem 
vulgi esse efficta sed haec lupatria ( = dieses Luder) providet 
omnia et ubi non pûtes. Ab hac plebeia ratione, qua in summo 
acumine laudando riescio quod vocabulum turpe arripitur, satis 
magno discrimine distat Apulei locus (Met V, 11), quo maritus 
Psychen monet : Perfìdae lupulae magnis conatibus nef arias insi-
dias tibi comparant, nisi quod et hic propria reprehensio impudi-
corum morum non spectatur. Proposuit enim Thomas senten-
tiam mihi quidem tantum ex mentione in Bursiani annalibus 
facta (a Lommatzschio voi. 175, 101) notam, quasi utroque loco 
striga esset interpretanda et Hexe vertendum. 

Suffigendi quaedam temeritas apparet denique eo quod 
in persoiiis significandis et graeca et latina nomina facile aut 
detorquentur aut finguntur in o, onis, onem, etsi exempla in 
singulis natura et ratione distant. Dico Niceronem, Phileronem, 
Occuponem, Incubonem, Graeculionem, Felicionem, Cerdonem, Luc-
rionem (Heraeus GÌ 14, 44). Quanta fuerit vis et auctoritas Na-
sonum, Capitonum, Frontonum, Bucconum, quos plerumque 
ex magnitudine nasi, capitis, frontis, buccae nomen cepisse appa-
ret, ex Italicorum augmentativis {avarone et quae sunt similia) 
perspicitur. 

Hoc certe apparet Petronium peregrinam libertinorum ori-
ginem Consilio saepius in illorum humilitate denotanda com-
memorare, nullo modo adhibere in ipso genere dicendi confor-
mando. N 

At insunt, dicunt, in illorum oratione singula quaedam per 
soloecismum ad normam linguae graecae ficta. 

Hanc sententiam, quae mirum est quam saepe a viris doctis 
soleat seu leviter significari seu disertis verbis pronuntiari, 
tuetur et lexicon Petronianum, quod Segebade et Lommatzch 
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confecerunt (cf. p. V)
n

) . Equidem nego. Sed necesse est exempla 
aliata diligentius perscrutemur. 

Niceros, qui rem habuit cum сора quadam, his verbis femi-
nae mores laudat : пес unquam fefellitus sum (61,8). Quare He-
raeus (Gl. 40) hane verbi formam fortasse ad exemplum graecae 
linguae fictam esse putet, equidem non satis intellego, nisi forte 
reduplicationem ipsam Graecorum esse contendis. Attamen falsum 
cum esset in alios usus detortum, necessitate quadam perfectum 
novo quodam participio auctum est, ut peperei, simili penuria 
pressum illud, participio pepercitum (apud Luciferum episcopum 
Sardum; Otto, Fleckeisens Jahrb. XXI (1875) 652). Fuerunt, qui 
et fallitus

12

) fingerent (Benedicti régula 45). Quod romanicis 
linguis subest praeter verbum fallendi fallire sitne ortum ex 
hoc fallitus mitto hie quaerere. Nil certe hic exstat, quod ad 
linguam graecam sit referendum. 

Neque video quantum lucri capiamus ex usu graeco in 
verbis Ganymedis intellegendis (44,3) aediles male eveniat, qui cum 
pistoribus colludunt : serva me, servabo te. Graecorum enim κακώς 

ποιεϊν, quod Buecheler exempli loco affert, nil habet, quo huic 
sententiae sit simile, neque Graeci ubi cui male imprecaban» 
tur ες κόρακας κακώς άπολουμένφ, ulia necessitate ad accusati» 
vum ferebantur. Aliter igitur verba interpretanda esse apparet. 
Ganymedes, cum de annonae caritate queratur, ut est plebeculae 
mos, in aediles invehitur. Horum cogitatio tanta vi animum 
loquentis occupât, ut a nominativo libere posito incipiat, pergat 
ita, ut sine .ullo ordine verborum imprecationem addat : aediles 
— male eveniat — qui. Habent sane verba plus difficultatis1 3), 

11) Zwiener (De vocum Graecarum apud poetas Latinos ab Ovidi tempo-
ribus usque ad primi p. Chr. n. saeculi finem usu, Breslauer philologische Ab-
handig. IX, б, 1909) declinandi rationem a Petronio in versibus et in oration e 
pedestri initam diligentissime curat, ab hoc nostro proposito plane alienus est. 

12) Ut pepertum invenitur in papyro plebeiae latinitatis piena. Marx 
Archiv für lat. Lex. XV, 88. 

13) Simile quid inest loco vix minus difficili 58,3, si quidem Buecheleri 
priorem interpretationem sequimur : at istic enge, qui tibi non imperai (aut isti 
geuge, qui tibi non imperant H. Nunc sol et scribi at isti nugae, qui tibi non 
imperant). Gurlitt proponit (Petrons Satiren übersetzt 1923, p. 268) at isti? * 
φεϋγε etc. ut allez, pascholl. Commemoro autem locum nulli dubitationi 
obnoxium : 38,12 sed liberti scelerati, qui omnia ad se fecerunt ! Aber die 
Spitzbuben von Freigelassenen, die alles eingesackt haben (Friedländer). 
Dignum denique, quod hac in re attendatur, eundem libertinum simili licentia 
eodem fere loco uti videri 44,2 iam annum esurio fuit (Sic traditum est. Sol et 



BIX.4 De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari 13 

quam similia, quibus apud Petronium iusta iunctura orationis 
dissolvitur (e. gr. 62,11) aut ea, quae ex usu aliorum scriptorum 
in eodem genere afferuntur (e. gr. Kühner-Stegmann Satzlehre 2, 
586,3). A Graecis certe vel qui non accipiet illam nostram 
interpretationem, nii aut praesidii aut auxilii repetet. 

Trimalchio, ut ad aliud exemplum graecissantium liberti-
norum transeamus, cum ipse gloriatur (52,3) meum intel-
legere nulla pecunia vendo, infinito verbo utitur in modum Gallo-
rum fere (plaisir, pouvoir) vel Italorum {piacere). Ad infinitivum 
munere substantivi exornandum videntur duo semina origine et na-
tura diversissima contulisse, alterum populäre, ut Plautina illa tuum 
amare, totum amare hoc Cure. 28,180, alterum doctorum lucernam et 
oleum redolens, ut grammaticorum, iurisconsultorum, philosopho-
rum acumina verborum. Horum animis non nunquam Graeco-
rum consuetudinem esse observatam nemo negabit, quae in 
Trimalchioneo ilio valet nulla. Persiana ilia (I, 122) Hoc ridere 
meum, tam nil, nulla tibi vendo Iliade et I, 27 Seire tuum nihil 
est, nisi te scire hoc sciat alter ad utram provinciam sint referenda, 
nolo diiudicare. 

Simile est in voce graeca, quod mihi certe persuasit Heraeus 
scribendum esse 28,3 hoc suum propin esse (Rhein. Mus. LXX, 25) ; 
προπιείν — Vortrunk. Hoc ex Graecorum ratione epularum ad con-
vivia Romanorum traductum plane pro substantivo erat (Mart. XII, 
82,11). Sed et hic nil est quod Romanorum Uber (Charisius p. 124 К 
dare biber probat auctoritate Titini, Catonis maioris, Fanni) ortum 
illud ex infinitivo ut instar ex instare (Lindsay-Nohl, L. Spr. 
616) ad auctoritatem graeci infinitivi πιεΐν, quem Wölfflin bene 
cum recentium Graecorum voeibus τό φαγί, τά φαγιά (= φαγεΐν) 
contulit (ALL. III, 91), revocemus. Satis prudenter de hoc infi-
nitivi apud Romanos usu iudicat Svennung, Orosiana, Upsala 
1922 p. 83, qui iure obloquitur eis, qui hoc genus dicendi putant 
ex umbraculis eruditorum tandem in usum semidoctorum 
transiisse. 

corrigi in esuritio, primam personam verbi intellegit Révay (mihi ex supple-
mentis editionis Heraei (284) tantum notus) et Gurlitt, qui vertit : Jetzt haben 
wir „ich hungere" schon ein Jahr lang. Bene eveniat Petronius ipse solet per 
parenthesin (quod b. e.) et absolute sine dativo sententiis iungere 99 et 117). 
Cf. denique 37,9 familia vero — babae babae! non mehercules puto decumani 
partem esse, quae dominum suum noverit. Quant à ses esclaves — bigre, bigre 
— je crois etc. vertit Ernout in editione Parisina 1922. 
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Percommode docet Trimalchio insulsa ilia ambiguitate, qua 
sub titulo contumeliae contum cum malo (haec forma ut scripto-
ris interpretamentum non mutanda est) offert (56,8), non modo 
doricum μάλον sed et ionicum seu atticum μήλον Romanorum 
in usu fuisse, id quod testimoniis aliis aetate posterioribus et 
romanicarum linguarum usu {il melo it., de malis nil \^esti-
giorum relictum est) exspectandum erat (Meyer-Ltibke, Einfüh-
rung 3 122). Cum autem utrumque Graecis debeatur, qui possu-
mus soni peregrinitate corrupti convincere eos, qui malunt Atti-
cos quam ceteros quosdam sequi? 

Trimalchionis denique illud de funere provisum (71,10) 
faciatur, si tibi videtur, et triclinia fuerunt, qui ad auctoritatem 
usus graeci revocarent in eo, quod singularis adhaeret generi 
neutri in plurali posito. Sed haec ab omni veri similitudine 
alienissima Trimalchionisque ratione prorsus indigna sunt. Pote-
rant haec in scriptis sacris religiose et anxie ad verbum inter-
pretandis fieri. Sed finge — quod re vera a Petronii Consilio 
abhorret — Trimalchionem latine ita balbutire, ut nimia memo-
ria graeci sermonis peccet, quem vel cogitationis libidine pro-
moti putabimus illius normae graecae linguae memorem esse, 
cum utatur neutro genere in plurali latino? Haec excogitata 
sunt a grammaticis huius aetatis, qui a pueris ccnsuerunt leges 
graeci sermonis cum Romanorum usu conferre. Veri peregri-
norum errores non continentur inauditis his artificiis vertendi. 
Idem fere sensisse videtur Löfstedt, peregr. 292, sed cum ipse 
accusativum intellegat a verbo impersonaliter adhibito penden-
tem atque conférât Plaut. Trin. 869 agitandumst vigilias aut 
Sallusti Hist. IV, ЮМ castra introitum similia, mihi quidem non 
probavit propriam sententiam neque Heraeo persuasit (suppl. 
ed VI, p. 286), quem miror sequi illam sententiam, de qua supra. 
Sed facilius hac in re refellitur, quam corrigitur. Equidem redeo 
ad Buecheleri illud in editione maiore propositum „feminine tan-
quam cenatio", nisi quod addo hoc femininum natura et origine 
esse revocandum ad neutrum genus plurale. Quantopere et Tri-
malchionis et ceterorum libertinorum oratio in usu neutri ge-
neris ab elegantia recedat, infra accuratius docebimus. Pluralia 
in — a saepissime a plebe pro singulari esse accepta constat. 
Hinc nova quaedam declinandi ratio fluxit : armentas, membras, 
similia in glossis (Grandgent § 352). Trimalchio ipse (76,11) 
habet intestinas meas noverai (recte Löfstedt peregrinatio 136 
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obloquitur Heraeo, qui partes mente suppleverat). Нас ipsa voce 
coniungitur cum defixionum sermone plebeio (itestinas CILX 8249, 
Audollent no 190, Diehl Vgl. I. no 852, bradas . . [nam labias et 
nervias et alibi] Diehl Vgl. I. no 851). Facilis patuit via ad decli-
nationem primam in illis exemplis, quae collective seu abstracte 
posita, ut more grammaticorum loquamur, una eademque ima-
gine amplectebatur cogitatio. Vetustae affinitatis testimonium 
opera — opus. Pecora est pro armento, postremo, ut nunc apud 
Italos, pro ove, vela, quae in unum coeunt intuenti, distinguun-
tur a singulis velis (vela Segel velum Schleier in linguis roma-
nicis). Audiuntur singulariter apud postremos scriptores latinae 
l inguae gaudia, Ugna, tributa, gesta; folia spectant vel spectat 
ad frondem comatae silvae, foliu — folii dicitur in singulis et quae 
sunt plurima eiusdem generis. Nunc autem vox triclinii apud 
Petronium semper1 4) ad cenaculum vel refectorium pertinet. 
Est igitur hie, de quo loquimur, locus ab omnibus ceteris nescio-
quomodo seiunctus. Hie autem Trimalchio neque singulos lectos 
neque singula cenacula intellegit, sed totum apparatum accubi-
torium seu epularem comprehendit. Ad Graecos certe ne illi 
quidem confugere licebit, qui nolet hanc interpretationem amplecti. 
Sed subest suspicio quaedam, ne hoc exemplum radicitus eva-
ne scat ex interpretatione ordinis verborum correcta. Quid si 
in te l legamus : et triclinia fades et totum populum sibi suaviter 
facientem. Hunc ordinem habet P. alibi : ut naves . . . facias . . . 
et me, ut .. . catellam pingas et coronas sqq (singulare Studium 
variandi verbi Consilio introductum esse videtur), poma volo sint 
circa einer es meos et vinearum largiter. Jam necesse est t rahamus 
faciatur ad epulum ita, ut alterum exemplum plebeiae latinitatis 
seis quod removeatur. Seis enim poterat inseri, u t scis, magna 
navis 76,6, ut scitis 77,4, quod utrumque est Trimalchionis. Minus 

14) In lexico Petroniano afferuntur ex cena loci XXIII, praeter cenam III. 
Inter hos qui est 85,4 forte cum in triclinio iaceremus eodem modo intellegen-
dus est, cf. 86,6 in eadem historia : mane sedere iti cubiculo coepit atque ex-
spectare consuetudinem meam (de cubiculo recta in triclinium 41,10). Hoc loco 
moneo Trimalchionis illud liberaliter permissum (47,5) пес tarnen in triclinio 
ullum vetuo facere, quod se iuvet mira quadam similitudine coniungi cum titulo 
quodam latrinae Pompeianae, cuius vim nondum inveni expositam: Marthae hoc 
trichilinium est, nam in trichilinio cacat. (CIL IV 5244). Ex normis enim artis 
logicae iure ac merito iubetur latrinam adire cenandi causa, qui fecit in tricli-
nio, quae latrinae sunt. 
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apte currit quod epulum dedi binos denarios (eodem modo pre-
tium apponitur 45,10), faciatur — illud epulum, quod binorum 
denariorum dedi, faciatur, Itaque malui illam alteram interpre-
tationem amplecti. 

B o s q u i o s c e f a b u l a n t u r , latine parum sciunt ali-
quid valuisse ad orationem horum libertinorum conformandam 
nullo argumento probari potest. Veluti qui de panis caritate 
queritur, c u m loquitur nunc oculum bublum vidi maiorem 44,12, 
maluit syncopen1 6) audere quam nescio quid oscum imitari; scimus 
enim memoria linguarum romanicarum hane vocem (cf. bufalo, 
bifolco) esse inter perpauca ilia exempla vulgaris dictionis, quae 
secundum Umbrorum vel Oscorum consuetudinem litteram f 
intervocalem conservant. Bubulcorum mentio et a Trimalchione 
fit 39,6. Petraites gladiator (52,3 et 71,6) illi Tetraiti in ti tulo 
Pompeiano 538 posset eadem ratione respondere, ut Oscorum 
petora excipit latinum quattuor, graecum τέτταρες ex notae cuius-
dam legis necessitate. Sed praeter nimium artificium interpre-
tandi obstat copia testimoniorum de utraque forma nominis 
huius gladiatorii inventorum atque longe ab omni Oscorum aucto-
ritate remotorum (Buecheler, Glotta I, 1 ; Dessau, ILS 5137 
sq), ne quid consilii nomini a Petronio electo inesse putemus. 

Demonstravisse nobis videmur his sermonibus n i l i n e s s e , 
q u o d p o s s i t a d c o r r u p t a m p e r e g r i n o r u m o r a -
t i o n e m r e f e r r i . Multo, brevius disputare licet in altera 
quadam opinione refellenda, quae mirum est quantopere vigeat 
non tam apud eos qui rei ipsi operam dederunt quam in com-
pendiosa doctrina1 6). Sunt enim qui dicant Petronium depin-
gere quaedam, q u a e i n C a m p a n i a v e l i n e i s I t a l i a e 
p a r t i b u s q u a e a d m e r i d i e m s p e c t a n t , i n u s u f u e -
r i η t. Huius autem sententiae ne levissimum quidem argu-
mentum potest inveniri. Nam quis quaeso sibi persuadebit, cum 
appareat omnia illa, quorum naturam bene perspicimus, esse 
interpretanda ex diversa ratione, paucissimas eas voces, quarum 
aut origo aut vis minus constat, ex Campaniae usu in officinam 

15) Quam in eadem voce adhibent Pompeiani 1550 bubla XVII (intelle-
genda esse videtur caro). Cf. et subla 1721, manuplos 2070. In narratione 
sua Encolpius ipse commémorât bubulae frustum 35,3. 

16) Meyer-Liibke (Gröbers Grundriss der roman. Philologie I2) 493, Fried-
lander in editione2 13. Plausu dignus est Debrunner, quod in Stolzii historia 
linguae latinae iterum edenda tacite errorem de medio su3tulit(cf. 121 et 112). 
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scriptoris pervenisse? Sed nolo diligentius tractare, quae honore 
quaestionis minime digna sunt. Nescio an et Schanz, cum dicit: 
„In das kleinstädtische Treiben hat er einen tiefen Blick getan 
und von krähwinkliger Denkungsart wie Sprache ein köstliches 
Abbild gegeben" (Rom. Literaturgesch. II, 23, 132) aliquatenus 
illi errori adhaereat. Petronius certe, cum in moribus et sen-
tentiis depingendis homines angustissimis nescio cuius terra-
rum anguli17) finibus circumscribere videatur, in oratione con-
formanda rusticani asperitatem non magis sibi proposuit ad veri-
tatem'usus imitandam quam peregrinam insolentiam. 

Vidimus, quid non spectaverit scriptor. Nunc rationem 
scriptoris ita adumbrabimus, ut paucis exemplis primum quidem 
demonstremus, quo modo hic tanquam in usum studiosorum 
plebeiae grammaticae testimonia Consilio et ratione eligantur, 
repetita inculcentur, omnibus ex partibus illustrentur. Seimus 
hac aetate diseipulos facile in u s u v e r b o r u m p r a e t e r 
e x s p e c t a t i o n e m a u t t r a n s i t i v o r u m a u t i n t r a n s i -
t i v o r u m errare. Sed peccabatur eodem modo et intra muros 
linguae latinae ab eis, qui non iam cogitatione propriam vim 
verbi amplectebantur, qui, ut hoc exemplum afferam, persuadere 
habebant eodem fere loco quo monere nec iam subintellegebant sua-
dentem prospere cedere. Dativo iunguntur facile omnia verba, quibus 
nescio quid auxilii ferendi inest, ut illud ecclesiae Miserere nobis, 
a parte opposita necessitate atque natura multa intransitiva aucto-
ritatem synonymorum verborum patiuntur tantopere, ut in usum 
transitivum abeant. Petronius rem tabula tanquam proposita 
illustrât: Ita fruniscar meos 4 4 , 1 6 ; persuadeo hospitem 62 ,2; 

17) Nam fateor me quidem non aut Mommsenii (Ges. Sehr. VII 191 
Herrn. XIII (1878) 106) auetoritate moveri, ut Trimalchionem putem Cumis ipsis 
potuisse loqui : Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi (48,8), aut 
Buechelero (Rhein. Mus. LVII (1902) 327) Nordenioque (Die röm. Lit. Einleitung 
i. d. Altertumswissenschaft I3, 4,114) cedere velie, qui illas in Asia Cumas 
a Trimalchione dici volunt. Nam fac ibi omnino Sibyllam fuisse — perpendas 
velim lubricam tenuitatem testimoniorum, inter quae hoc Petronianum ab omni 
veri similitudine et ipsum alienum facile primum locum tenet : PW II, 4, 2094 —, 
quis potuit Cumis, in urbicula vetusta laude Sibyllae insigni, haec verba ad 
remotam illam Sibyllam revocare, quis unquam urbem nominis aemulam hoc 
modo significare 1 Libero quicumque iudicio rem aestimabit, inveniet illum 
modum tollendo ponentem, quo utitur Mommsen in ilia disputatione, habere 
nimium acutae cuiusdam et praecisae elegantiae, quam ut naturae huius pro-
positi omnibus a partibus respondere possit. 

2 
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te persuadeam 46,2; si ante venisses, saltern nobis adiutasses 62,11; 
iam bonae memoriae sum, ut frequenter nomen meum obliviscar 66, 1. 
Omnia haec singula si diiudicantur, plurimo comicorum, eccle-
siasticorum, posterorum usu probantur (Kühner-Stegmann, Satz-
lehre I 103, 259, 383, 472). Leviora quaedam Petronius vel Encol-
pio attribuit atque sua tanquam tutela recipit, ut in passivo 
persuasus est 81,5; redit, quod est libertini cuiusdam, cave maio-
rem maledicas 58,13, et extra cenam maledic illam 96, 7. Distat 
hie cena a ceteris testibus non tam natura, quam numero 
exemplorum singulari quodam Consilio coactorum. 

I n v e r b i s c o m p o n e n d i s e t r e c o m p o n e n d i s ple-
beius sermo saepius a normis scholae distat. Aliquid discrimi-
nis oriri inter simplex et compositum verbum in vulgari oratione 
molestissime fertur. Solet igitur hie restituì primitivus accen-
tue, primitiva forma vocalis (cf. mi displicet — mi spiace (it.), 
demorat{ur) — dimora (it.), demeure (frg.). Seelmann, Aussprache 
des Latein 58 ff. Lindsay-Nohl 230. Grandgent § 139). Ne 
autem pûtes omnia, quae spectant ad hoc Studium formarum 
exaequandarum, eadem lege teneri, obstant exempla longe aliter 
comparata. Varietatem rei Petronius optime duobus testimoniis 
eisque gravissimis illustrât. Alterum est illius laudatoris tem-
poris acti, qui (44,18) praedicat prioribus temporibus pia vota 
ad faustum eventum esse perducta : statim urceatim plovebat. 
Perplovere pateram in sacris testatur Festus p. 250. Hic elegan-
za dicendi simplex verbum ad auctoritatem compositorum 
(compluit, perpluit, impluit) reformavit, plenam et veram formam 
(pluvius, impluvium) vulgaris ratio dicendi usque ad haec tempora 
retinet (piove it. Meyer-Liibke, Einführung3 180). In verbo 
claudendi longe alia ratio inter scholam et vitam intercedit. 
Cludendi forma non solum est Trimalchionis (eluso ostio 63,8), 
sed eadem producitur a primo p. Chr. n. saeculo plurimis cum 
aliorum tum ecclesiasticorum scriptorum exemplis (Roensch, Itala 
und Vulgata2, 465; de Martialis hac in re memoria nuperrime 
Heraeus, Rhein. Mus. LXXIV (1925) 333) usque ad Italos huius 
aetatis: chiuso. Hoc loco videmus plebem anteponere auctoritatem 
compositorum (concludere, includere) primitivae formae. Eadem 
ratione interpretor Trimalchionis illud mavoluit (77,5), quod habet 
apud Plautum et apud recentissimos auctores latinitatis, cum 
quibus conferatur. Superat certe haec forma consuetam perspi-
cuitate et tenacitate, sed nolo tacere, quae Vossler ex altissima 
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tanquam specula edit: Wenn man . . . erwägt, wie vom Vulgär-
latein das Verbum velie aus seiner Verwachsenheit mit nolle 
und malle, und posse aus seinem Zusammenhang mit esse heraus-
gelöst . . . worden ist, so erkennt man . . . wie wichtig den 
Sprechern nunmehr das Willensmoment. . . geworden . . . (Neue 
Denkformen im Vulgärlatein, Festschrift für Ph. A. Becker 185). 

Nonne videtur Petronius exempla sua fingere in usum 
eorum, qui romanicarum linguarum hac aetate studiosi quae-
runt, quibus rebus vulgaris copia verborum distet ab urbanitate? 
Sed omnia haec sunt accepta sine ulla admiratione, quasi alia 
ab ilio omnino nullo modo potuissent exspectari, etsi nemo harum 
rerum mediocriter peritus negat, quam turpiter ignoremus plu-
rima ea, quae ad vulgarem provinciam sermonis latini spectant. 

Imaginem autem Petronii magistri tanquam vulgaris latini-
tatis absolvemus ita, ut ex p r i m a e c o n i u g a t i o n i s d ос-
t r i n a quaedam delibemus. In illa enim scimus perpauca verba 
non consuetam normam — avi, — atum sequi/ Apparet haec natura 
ac necessitate difficillime peculiare suum genus posse tutari. 
Minime igitur miramur Bibliorum sacrorum codices et similes 
textus refertos esse formis talibus, quales sunt adiuvavi, domatus, 
vetatus (cf. domato, vietato it.)18). Hane viam demonstrat scriptor, 
cum Trimalchionem faciat hoc modo in uxorem invehentem 
( 7 4 , 1 4 ) curabo, domata sit Cassandra caligarla. S e d o b s t a n t q u a e -
dam, ne semper in hanc partem assimuletur coniugatio. Mirum 
enim est, quantopere verba in — ui — utum formata fines impe-
rii in vulgari provincia promoverint. Habebant quae sequeren-
tur exempla minuendi, statuendi, fuerunt et, quae in praesenti 
facilius semivocalem litterani и amitterent quam alibi, ut battuo, 
battui, battutum. Sic factum est, ut evaderent romanica illa avuto, 
perduto, venuto. Apparet perfectum in ui formatum haud sine ali-
qua acerbitate restitisse, cum in honorem et gratiam analogiae 
primae coniugationis de medio tollendum esset. Immo erant, 
quae suaderent illam rationem, quam in eodem exemplo bis 
illustrât Petronius (47,5; 53,8). Vetuo qui finxit, praesens ad 
auctoritatem perfecti novavit. Heraeus (GÌ. 39,59) multa simi-
lia ex glossis affert. 

18) Yeluti Act. ар. 16,6 vetati sunt (Vulg.), Jac. 3,7 et domata sunt 
(Amiat., Harlei.). Roensch

2

 295 sq. Neue Formenlehre III
3

 526. Petronius ipse in 
urbana oratione vix potest adiuvaturos admittere 18,3, cum tribus ceteris locis 
consuetudinem ас normam sequatur. „Epitomatone opinor culpa" В.—H

6

 ind. p. 145. 

2 * 
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Scrip tor igitur minime ita rem egit, ut ambulando per taber-
nas, latitando per popinas ex ore sordidissimo vulgi arriperet, 
quae forte fortunaque offerebantur. Sed necesse est omnibus 
ex partibus fabricam Petronianam illustremus ita, ut t a bu l am 
p r a e s e n t i a e non mag i s quam a b s e n t i a e describamus. 
Tunc demum ex recessu tanquam atque umbra clarius scripto-
ris ratio apparebit. 

Caput secundum. 

I. 

His temporibus quicumque idem fere sibi proposuerit, quod 
Petronius, nil habebit antiquius nisi hoc, ut nescio qua imita-
tione reddere conetur orationis sonos ipsos, quos videt in usu 
vulgi vel rusticorum a iusta scholae elegantiaeque norma detor-
tos tanquam esse atque depravatos. Harum rerum aut nil aut 
perpauca attigisse Petronium primum quidem miramur. Nam 
etsi aliquantum discriminis interesse vult scriptor inter orationem 
Trimalchionis ipsius et eorum, qui nescio quam doctrinae umbram 
affectant, et ceterorum quorundam genus dicendi, quos omnibus 
Musis invitis natos esse dixeris, tamen nullam fabulae personam 
facit Petronius in vocibus pronuntiandis quicquam eius rationis 
proferentem, quae titulis parietariis Pompeianis temporis et loci 
vinculis maximis cum cena Trimalchionis coniunctis piane con-
sueta atque sollemnis est. Nimis odiosus pu tan dus est visus esse 
ille atque in suspicionem religiosi cuiusdam fastidii incurrisse, 
quicumque „n" ante „s" anxie tuebatur, aspirationem nunquam 
neglexit; ingenti mole exemplorum apparet litterani m finalem, 
monosyllaba19) si excipimus, pro mortua fere esse habitam. 
Omnia haec et quae sunt eiusdem fere generis innumerabilia 
alia adeo reliquit Intacta scriptor, ut ne eos quidem ris^i tra-
deret, qui tacito quodam sensu huius inter scholam et vitam 
discriminis periti, rei ipsius parum gnari „chommoda dicebant, 
si quando commoda vellent", pariens, honerata (CIL IV 3864) a u d e -

19) In quibus sonum finalem multo maiorem habuisse vim natura ac 
necessitate intellegitur, in qua reddenda tituli malunt n quam m pingere, 
quod optime cum exemplis romanicarum linguarum convenit (con it., rien fr., 
quien hisp.) neque ullo modo, si recte video, ex auctoritate earum, quae pro-
xime sequuntur, litterarum deduci potest. Cf. praeter illud quod defixionum 
est „quen peperit" : quen omnes sodales sui querunt CIL VI 34 025, quen quisque 
IV 1997, tan durum IV 1895, сип Fileto hic fellat IV 2402. 
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bant nimiaque urbanitatis affectatione peccabant. Nam quae 
Petronius ex hac provincia artis grammaticae protulit, ea aut 
tarn levia sunt, ut loquentium dignitatem vix ulia infamia minu-
ant, aut incertiora, quam ut ullum scribendi consilium inde 
elici possit. 

„Et ego tibi plodo" in ore centonarii (45,13) distare videtur 
a Petronio ipso, qui sex fere locis piena forma utitur. Tri-
malchio videtur (nam codex habet totam) 40,7 loqui „etiam videte, 
quam porcus ille silvaticus lotam comederit glandem", q u o d s i qui-
dem est subrusticum, non modo a Petronii ipsius ratione quattuor 
fere locis probata distat, sed etiam ab Habinnae genere dicendi, 
q u i h a e c n a r r a t : Scissa lautum novendiale20) servo suo misello 
faciebat (65,10). In illis verbis si Trimalchio nobis assimilando 
obtulisset salvaticus illud, quod romanicis vocibus salvatico, sau-
vage desideratur quodque exstat apud veterinarios et glossogra-
phos, multo magis recessisset ab elegantia dicendi. Satis levi-
ter enim peccabat, qui lotus vel plodo pronuntiabat, quae fuerunt 
certe tenuioris cuiusdam notae, etsi ne hoc quidem satis appa-

f ret, pleniorne an brevior forma sit vera atque genuina21). Coda 
pro cauda adeo probata atque accepta erat, ut, cum ceteris locis 
hoc rusticorum о latinum sciamus nil valuisse in romanicis lin-
guis formandis, coda queue vel nunc apud Italos et Gallos pecu-
liarem suum locum teneat ab aperto ilio о, quod originem ex au 
latino deducit, seiunctum (oro). Clementer igitur iudicabimus 
de Ganymede (44,12): haec colonia retroversus crescit tanquam coda 

vituli. Ceterum ne hic quidem satis patet, quae ratio inter duas 
has formas intercedat. Inter coponem libertinorum, qui tribus locis 
commemoratur, et cauponem Petronii ipsius (98,1) aliquid inter-
esse videtur. Nihilominus nil illa voce consuetius, quae ex 
copae similitudine auctoritatem accepit. Vulgare о ne ad Ger-

20) Laucum novendialem in codice. Quid, si „lotam cenam novendiale™" ? 
Heraeus novendialem retinet atque inter nomina rustice inflexa in indice^refert. 
Sed cum cetera exempla talium errorum et ipsa optime intellegantur neque 
habeant, quo obscurum hoc novendialem illustrent, haereo. 

21) Oracularios (43,6) nunc soient retinere editores ita, ut intellegant 
formam in plebeio usu ad auctoritatem oraculi a sententia hic non alieni ex 
oriculariis vel auriculariis glossarum et bibliorum consuetudine notis (Heraeus 
GÌ. 7) depravatam. Simplex vocalis pro diphthongo mutata et hic levissimae 
culpae est, cum ne Ciceronis quidem oratio familiaris ab oricula (ad Quint, fr. II, 
13,4) abhorreat. 
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manos quidem pervenisse — nam got. kaupõn, germ, loufõn ad 
au redeunt — satis mirum, quod fuit qui explanaret ita, quasi 
caupones „lento", non „allegro", ut grammaticorum ritu loqua-
mur, in mercibus suis ad limitem Romanum exhibendis late 
„caupo" clamassent. 

Consilio videtur illud esse institutum, quod Trimalchio 
susum, non sursum dicit (77,4; res satis trita, it. suso, Dos-
sennus — Dr. Buckelorum, Grandgent § 291), etsi non satis 
apparet, quare non idem ingesserit scriptor 58,4 et 63,9, nisi 
forte horum duorurn locorum diversam rationem in eo ponis, 
quod utroque loco sursum et deorsum inter se opponuntur. 

Al i i s locis i u d i c i u m v ix potest esse a p u d grammat icos , sed 
pot ius apud phi lologos, si o m n i n o perspici potest, q u a n t u m librario, 
q u a n t u m Petronio, et hic qu idem, q u a n t u m Consilio et rationi 
irrisoris, q u a n t u m fortuitae temeri tat i sit a t t r i b u e n d u m . 

Habuitne Petronius in animo depingere imitatione sonorum, 
quicquid perturbationis inter e et i in hiatu natura ac necessitate 
oriebatur, cum utrumque inciperet medium /quendam locum inter 
vocalem et jod tenere? Nam scimus Pompeianos habere huius rei 
pxempla plurima, ut casium (5380, 4422), abiat (538), periat (1839), 
iamus (5092), alia 2119, urna aenia 64. Huius usus non neglegentem 
fuisse scriptorem ut putem, eo adducor, quod et unius historiae fini-
bus tria exempla perspicua comprehendit et urbana a vulgaritate 
aperte segregavit. In oratione Trimalchionis enim est (51,1) se soleum 
Jovis tenere (coleum trad, tuentur Ernout et Gurlitt), solium est 
apud Encolpium 92,6 et 73,5 (hoc loco solo trad). Corinthius recte 
exstat in narratione ipsa 31,9 et 50,1, Corintheus quinquies in 
capite 50 consulto ita ponitur, ut insulsae cuiusdam ambiguita-
tis sit copia, cum possit praeter urbem et argentarius quidam nomine 
Corinthus intellegi. Cum in his duobus exemplis Trimalchio peccet 
ita, ut vel eis locis, ubi iotacimus recte se habebat, falsam ele-
gantiam litterae e interponeret, habet eadem oratio tertium deni-
que exemplum, quod eandem provinciam ab altera parte illustret, 
martiolum {51,4). A marcio pass im (cf. martello, marteau) martlum 
fictum est, quia inter tl et cl saepius inconstantia usus et urbani 
et plebei e r a t : pro vetlo veclus, pro capitlo capiclum pronuntiaba-
tur (app. Probi, it. vecchio, capecchio) ; — iolum autem hic pronuntiat 
Trimalchio, nisi fallor, ut ahi capriolum, araniolum, lanciolam ; ad 
nescio cuius analogiae vim esse formatum martiolum nemo nega-
bit : Buecheler similitudinem mallioli vel malleoli aliquid valuisse 
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in hoc suffixo putat, Heraeus (Gl. 45,49) Italorum vermicciuolo 
ex vermiciolo, vermiculo derivatum ut simile affert. Vix opina-
bimur talia exempla, qualia gladiolus, filiolus, tantae fecunditatis 
fuisse, ut martiolos, vermiciolos, manuciolos ex auctoritate analo-
giae parere possent. Multo facilius rem ita explicabimus, ut 
dicamus eandem, quae in simplicibus, fuisse et in deminu-
tivis, in urce(i)olis, calceolis, perturbationem. Et hic quidem 
quaerendum est, nonne iam Petroni temporibus pronuntia-
tum sit martiólus. Aliter enim vix video quomodo -eolus in -iolus 
potuerit abire. Pompeiani praeter nomen Aurioli septem locis 
inventum nil habent, quod respondeat. Putiolanus 4699 et Pu-
tiolanae 2152 vix afferri possunt. Sed non video, quare dicamus 
tertio demum saeculo filiólum pro filiolo esse pronuntiatum (cf. 
figliuòlo it). Percommodo testimonio commémorât Trimalchio alio 
loco (68, 8) manuciolum Handvoll, Bündel (maniplus, maniclus, ma-
nuclus, manuciolus Heraeus GÌ. 45 Baehrens 117), in quo litterae 
с et i plebeium usum sapiunt. Temere ac forte haec exempla 
proferri ne putemus, obstat mira multitudo testimoniorum in 
unam illam orationem coactorum. Petronius igitur et hic, ut 
supra aliis locis, unam partem grammaticae plebeiae multis ac 
variis a partibus illustrât atque absolvit. 

Sed est sane cavendum, ne ad libertinos reiciamus, quae 
sunt librariorum, quorum ex usu scimus Schuchardtium, cum 
illustrissimo opere vocales vulgares latinae linguae exsequeretur,. 
plurima exempla hausisse. Frustra pro frustis si acciperemus in 
oratione vulgari (66,5), tolleremus in urbanitate narrandi (35,3 et 
59,7), nil haberemus ìam aut rationis aut normae, unde liberti-
norum genus dicendi et scriptoris Consilia metiremur22). Eodem 
modo culcitram et credras (38,5 et 38,1) ad culpam librariorum 
nescio an reicere debeamus. Lis certe est neque apud gramma-
ticos neque apud criticos. Nam nemo negat culcitam iam apud 
veteres saepissime r augeri atque etiam nunc quibusdam locis 
pleniorem formam tueri (Meyer-Liibke, Rom. Etym. Wörterbuch 
no. 2372 coltrice it.) Peccatur autem apud Petronium a librariis 
eodem modo in hac voce et ibi, ubi nulla vulgaris sermonis 
suspicio est (cf. lexici Petr. p. 40). Credra pro cedra regres-
siva, ut more grammaticorum loquamur, ratione formata est, 

22) Cf. quae Buecheler indici sermonis editioni Petronianae addito prae-
fatus est. Heraeus GÌ. 47 sq. 
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quae est progressiva in frustro, de quo modo locuti sumus, et in 
crocodrillo. Sed omnia haec parum probantur in Consilio scripto-
ris in ceteris patefacto. Unum est, quod nihilominus illa duo 
retineri iubeat aut iudicium certe suspensum teneat dubitatione : 
quod utrumque in eadem eiusdam libertini oratione (38) exstat. Sed 
abhorrebimus ab hostiario Trimalchionis (77,4), cuius falsam aspira-
tionem non modo Gallorum orthographia {huissier), sed et Germano-
rum quorundam Rhenanorum vera pronuntiatio (Hissje) retinet. Vox 
saepissime apud posteros et apud librarios hac ratione deprava-
tur. Quod ille credrarum et culcitrae dubius auctor non habet falsam

 1  

aspirationem in memoria eiusdem vocis (37,8), vix quicquam 
probat, cum habeat Trimalchio praeter ceteros aperta quaedam 
testimonia nimiae urbanitatis, de quibus ultimo capite agemus. 
Sed illud dignissimum, quod in iudicio proferatur, quod Petro-
nius in ceteris a tota hac provincia aspirationis seu neglectae 
seu nimia elegantia adiectae piane alienus est. 

In universum igitur contendimus Petronium in eo non 
recessisse a more ceterorum scriptorum latinorum, quod noluit 
in scribendo sonos ipsos, semina illa tanquam corporalia linguae, 
mutare. Sed insunt in libertinorum genere dicendi, quae quo-
dammodo cum hac provincia artis grammaticae cohaereant. Dico 
illas sententias saepissime tractatas videbo te in publicum 58,4; 
voca co cum in medio 49,4 ; fui hodie in funus 42,2 (Löfstedt, peregr. 
173). Foras in vulgari oratione ter pro f oris dicitur, a quo genere 
dicendi Encolpius vel Petronius ipse plane alienus est: C. noster 
foras cenat 30 ,3 ; omnia foras parata sunt 4 7 , 5 ; populus est domi 
ïeones, foras vulpes 44,14. Eodem fere modo in taberna Pom-
peiana: Itis, foras rixsatis (3494 i). Omnes fere linguae plenae 
sunt sententiarum ita contaminatarum, ut in eodem ordine ver-
borum et „quo" et „ubi" quaeratur. Singula verba exemplorum 
si intueberis, saepe facile originem perturbationis perspicies. 
Veluti in Pompeiano ilio illud, quod antecedit, itis quam vis 
alienum a duobus ultimis verbis, ad accusativum ablativi loco 
positum aliquid conferre videtur. Quam facile ex sententiae 
quadam ambiguitate alterum pro altero potuerit commutari, docet 
titulus sepulcralis VI 13070 cum aria f aras23) cinta. Saepius 

23) Assimilationem, quae eadem offertur Pompeis (IV 4278) fures faras, 
frugi intro (Diehl, pompejanische Wandinschriften no. 720) copiose illustrât 
Baehrens (Sprachl. Komm, zur vgl. App. Probi 29). Foris exeo pro foras exeo 
inter soloecismos a Donato affertur CGL IV 393. Ibidem foras sto 394,15. 
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autem aegre diudicabis, sitne animo loquentis re vera obver-
sa tum : Veni ad funics et ei ad f ui, videbo te in publicum prodeuntem 

atque ibi versantem an verborum structura plurima consuetudine 
iam fuerit accepta sine ullo originis sensu. 

Sed mirum in modum huic perturbationi exaugèndae atque 
exornandae adfuisse litteram m in fine evanescentem, pluri-
mis locis vix quicquam discriminis inter accusativum et abla-
tivum esse relictum nemo negabit, qui Pompeis vide bit e. gr. 
e o d e m l o c o e s s e p o s i t a vino, casiu, allio, oleum, garum, coliclo 

(4422, 5246, 4888). Quo igitur nomine peccat, qui dicit voca 
cocum in medio? Utrum in phonetica, cum non eleganter sonos 
pronuntiando reddat? An parum sibi constat in iungendis voci-
bus, cum eodem loco per anacoluthon primum quidem quo, tum 
ubi quaerat? An multo longius iam progressus est in perturba-
tionis via, ita ut in praepositionum usu atque in declinandis voci-
bus parum severo iudicio utatur? Non liquet. 

Hoc ultimum enim ne ab initio reiciamus aut neglegamus, 
gravissimis illis testimoniis impedimur, quae audacia errandi 
omnia, quae adhuc protulimus, longe superant : quibus prae mala 
sua cornua nascuntur 3 9 , 1 2 ; scimus te prae litteras fatuum esse 46 ,1 . 

Hos errores, quos neque quaerendi parum expedita perspicuitas 
neque litterarum finalium fata ipsa suadere poterant, pro monstris 
fere ludibrii gratia fictis haberemus, nisi titulis cum aliis tum 
Pompeianis appareret, si non antea, at certe illis temporibus 
sane esse iam progressum usum praepositionum ad hanc tantam 
p e r t u r b a t i o n e m : cum. discenies 275, cum sodales 221, cum discentes 

suos 69824). Talia neminem vel mediocriter doctum potuisse 
edere putamus. 

Ultima haec si neglegimus, quaerendum est, quantum levi-
tatis sibi ipse indulgeat scriptor in hac provincia. In ius veniunt 
d u o loci , q u o r u m a l t e r (res quae viderentur in controversiam esse 

15,8) quamvis levis tarnen dubitari potuit an librarii potius 
quam Petronii esset. Sed cum talia Gellius loco saepius laudato 

24) Multo levioris notae est IV 2155 a pulvinar. Cetera Pompeiana huius 
generis vix quicquam valent, cum aut m omissum faciat soloecismum (extra 
porta, intra porta 2400, in perpetuo 3294 similia) aut m seu ex urbanitatis 
affectatione seu ut littera mortua ac mere orthographicae auctoritatis plena 
addatur ratione eorum puerorum Germanicorum, qui Bihr in cerevisia intelle-
genda aut mier — mihi scriblitant, Huius generis est пес sine dulcissimam 
Philoth, . . . 3710 et, nisi fallimur, aurum pro ferrimi 4603. 
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(N. A. I, 7) ne a Cicerone oratore quidem aliena fuisse iudicet, 
fortasse praestat componere severitatem frontis scholasticae2б

). 
Alter locus est plurima difficultate et rerum et verborum et 
memoriae textus ipsius intricatus. In initio enim cenae haec 
exstant : Gitona libentissime servilem officium tuentem usque hoc 

iubemus in balneo sequi (26,10) (balnea Jahn, Buecheler
4

, im Bade 
hinter uns herzugehen Friedländer, balneum Heraeus). Cum 
insuper verba usque hoc non satis appareat quo spectent (hue 
usque tuentem ? Heraeus putat hac nota pensum scribae fini tu m 
esse indicari) neque in eis, quae sequuntur verbis rerum ipsa-
rum ordo excerpendi libidine foedatus apte perspici possit, prae-
stat hoc exemplo supersedere. Comum26) denique illud Trimal-
chioneum (39,5) in hac, quae est de litterarum seu potius sono-
rum vulgarium natura, parte nolo commemorare. In hac enim 
voce, quae non modo omnibus quartae declinationis et neutri 
generis periculiSb opprimitur, sed et singulari quodam loco sola 
fere constituta vix analogiae deliciis resistere potest, multo com-
modius alia ratione naturam permutationis interpretabimur. 

II. 

Scimus cotidianum sermonem plurimo studio sonorum vocis 
aut assimilanderum aut cUssimulandorum teneri, plurimo discri-
mine vulgaris usus loquendi distat a scripta ratione in eo, quod 
illic facile plenioribus formis, quae „lento" pronuntiantur, oppo-
nuntur abbreviatae, quae cum oratio „allegro" currit, usui sunt. 
Accentus vi temperantur non modo singulae voces, sed et sen-
tentiae totae. Ad illius normam et necessitatem per syncopen 
eliditur, per anaptyxin additur. Mutatur denique per metathe-
sin. Et in omnibus his rebus eorum sonorum, qui loco in 
discrimen vocato circumiacent, natura interponit singularem suam 
vim aut propitiam aut invidiosam. Nostrum est demonstrare, 
quatenus Petronius in libertinorum suorum sermone exornando 
fines harum rerum promoverit, quae elegerit, quae intacta reli-

25) Vetustissima ас notissima talia, qualia in mentem, potestatem, dicionem 
esse. De Italae usu hac in re copioso cf. Roensch, It. und Vulg.

2

 406 sqq. 
26) In indice ed. B.-H. vox affertur inter nomina rustice inflexa, sed 

additur quod potest etiam masculinum esse. Iam supra (not. 20) diximus nos 
aegre persuaderi, ut Petronium putemus lautum novendialem scripsisse. Huius 
nimis urbani m nullûm praeterea exemplum. 
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querit. Atque quoniam de cukitra et credris iam supra demonstra-
vimus, quid sentiamus, primum quidem s yncopae exempla 
recensebimus. 

Caldicerebrius (45,5 et 58,4), ut est accentue ratio atque 
vis, nihil habet miri. Facillime enim quae proxime ante sylla-
bam accentu prolatam sunt posita, corripiuntur, ut his exeraplis 
apparet: caldarium, postridie, disciplina. Vel vocis ipsius plenam 
form am Augustus ut otiosam a sermone familiari removit (Quint. 
I, 6, 19), ut erat in epistulis et colloquiis popularis cuiusdam 
levitatis sectator. Calda inprimis in frequentissima commemo· 
ratione caldae aquae accepta atque probata erat (calda polio 41,11 
ex verbis Damae, sed in narratione Petroni ipsius eodem fere 
modo 65,7, 68,3), etsi docetur in appendice Probi calida, non 
calda (Baehrens 14). Multo minus facile corripitur frigidus. Pe-
tronius igitur in proverbio ab Habinna afferendo nunc hoc est 
caldurn meiere et frigidum potare (67,10) noluit hic inter g et d 
syncopam admittere aut vocem illam ad rationem conformare, 
quae in titulo Pompeiano saepissime tractato perspicitur da fri-
dam pusillum (IV 1291 Baehrens 15). Verba calefaciendi et ole-
faciendi multo expeditiora esse ad syncopen quam patefaciendi 
vocem nemo mirabitur qui litterani l ut liquidam perpendet 
nescio quid affinitatis cum vocali habere, quae nulla inest litte-
rae t. Non modo Dama igitur habet calfecit (41,11), sed et Pet-
ronius ipse Encolpi figura personatus (28,1 calfacti H calefacti L). 
Proferunt et aliis locis in hac provincia libertini, quae ab urbana 
familiaritate cum vix sint aliena, haud ita magnum detrimentum 
dignitati loquentis poterant afferre, veluti lamna pro lamina (Groe-
ber, Archiv für lat. Lex. III 275, cf. lame francogallice, sicuti femme 
pro femina, dame pro domina) exsta t 57 ,4 ; 58,8. De oclopetae 
parte posteriore plurima est dissensio ac dubitatio (Heraeus GÌ. 26 
not. III, 46; Baehrens 18). Offla est 58,2, a qua scriptor ipse non 
abhorret 56,9, nam interpretatio apophoretorum est scriptoris 
ipsius. Parvulum discrimen vides interponi in eo, quod liberti-
nus dicit (44,11) nunc oculum ЪиЫит vidi maiorem, Petronius 
ipse commémorât in narratione bubulae frustum (35,3). Demi-
nutiva quae aut sunt aut videntur esse, praeter ceteras voces 
mira quadam necessitate syncopen subisse constat. Ut est incer-
tus fluxus in eisdem verbis et anaptyxeos et syncopae, non mira-
mur haud raro denuo restituì primitivam formam, quae antea 
fuerat addito sono exaucta. 
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Non tarn syncopa quam litterae finales animum tenent in 
hoc exemplo : 57,8 tibi soli ridiclei videmur. Heraeus (Gl. 10 
not. III) colligit tradita exempla huius diphthongi maleicorium 
47,2; tonstreinum 46,7 ; ridiclei 57,8. Quare ultima duo in textum 
receperit, primum neglexerit, non satis perspicio. Rem ipsam accu-
ratius non interpretatur, nisi quod obloquitur eis, qui adiectivum 
ridicleus hic aut formari aut adhiberi putaverant. Sed res est 
difficillima. Talia si putamus scriptorem ausum esse, necesse est 
hyperurbanam quandam elegantiam putemus loco inesse, qua falso 
pro i ponatur ei. Similia Pompeiana, ut vos essetis vir ei bonei 2430, 
hic nil valent, cum sint ad libidinem mere orthographicam revo— 
canda, quae hic in colloquiis libertinorum depingendis atque 
perscribendis nullo modo intellegi potest. Sed nescio an possint 
talia ad centonarium, cuius singularem naturam postea demon-
strabimus, et ad Trimalchionem haud sine aliqua veri similitu-
dine referri. In ilio autem exemplo, a quo initium cepimus, 
quod est Hermerotis, haereo. Hic enim nulla ratio huius satis 
miri usus loquendi enucleari potest. Equidem puto formam 
difficillimam interpretandam esse in modum adiectivorum talium, 
quales sunt bonatus, absentivus, empticius. Quam sit cenae vulga-
ritas plena similium exemplorum, infra copiosius demonstrabitur.. 
Origo autem repetenda est non ab -eus, sed potius ab -eius. Hoc 
modo enim facillime omnia in -ulus exeuntia amplificari poterant, 
Rem plurimis exemplis confirmât (Gl. 24) Heraeus ipse alio 
loco, quo mulierem secutuleiam (81,5), quae ab Encolpio ipso com-
m e moratur , confe r t c u m locutuleio, Naevoleio, Septumuleio, Iustu-
leio, Plaguleio, Barbuleio, leguleio, mendiculeia (C. Gl. III, 323,34 
inter vestes pro eo, quod est graece ποικίλιον commemorata, 
„wohl eine Art cento für Sklaven" H.). Cf. Stolz, Hist. Gr. I, 2, 474. 
Sterteia denique est Trimalchionis uxorem contumelia insectantis 
(75,9). Intellegendi igitur sunt, si recte video, ridiculeii, et hoc eo 
magis, quo liberior est in adiectivorum figuris idem libertinus : 
homini maiesto et dignitosso, lacticulosus ( t rad, laeticulosus), laboriosus. 

Sed ut ad syncopae usum redeamus, exemplum omnium gra-
vissimum est in alio peduclum vides (57,7). Hic enim eodem 
modo, quo 65,11 super ossucula eius, Petronius grammaticus 
docet, quantopere soleat vulgus vocalem ante -c(u)lum in и mutare 
(Heraeus Gl. 45 -Baehrens 35). Testes glossae et linguae roma-
nicae. Nam in his pidocchio it. invenitur pro pediculo, ranocchio 
ex rana derivatur, manupulus pro manipulo in Pompeiano quo-
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dam (2070 aliu manuplos CCL) et in titnlis cohortis vigilum (VI 
3009 salvis comanupulis, 3079 salvis commanuculis suis). Prae ter 

assimilationem in multis exemplis perspicuam rationem et fructum 
huius и haud paucis locis in eo рою emus, quod colore vocalis 
mutato compensabatur, quicquid detrimenti in sonis per synco-
pam pronuntiandis ortum erat. 

Trimalchio, quod 50,6 statuncula in plurali dicit, sequitur 
aliam quandam rationem in deminutivo formando, quae ultra 
plebis consuetudinem in familiaritatem scriptorum optimorum 
irrepsit. Ad.analogiam ratiunculae, amasiunculi et eius rationis, 
quae inter avus — avunculus intercedere videbatur, varia orta 
sunt, ut mendaciunculum, domuncula. Deminutivum autem non 
semper genus simplicis servare, sed facile nescio qua analogia 
detorqueri posse et aliis exemplis docemur. Hoc loco fortasse 
cogitatio signi aliquantum valuit (Stolz, Hist. Gramm, der lat. 
Spr. I, 2, 586). 

Matus (41,12) = vom Weingenuss dämlich, etsi videtur, 
ut cette ad cedite, revocandum esse ad maditus (formam nullo 
testimonio confirmatam) atque Italorum memoria (matto = 
dumm) conservari, tarnen origine ipsa incertius, quam ut scrip-
toris rationem illustrare possit (Cf. Walde, Lat. Etym. Wörter-
buch2 470). 

Longe aliter diiudicandum est cardelis pro cardueli (46,4), ut 
cardus p r o eo, q u o d e s t Carduus. Cf . i t . cardello. U i n h i a t u 

cum alibi tum ante u et о primo fere p. Chr. n. saeculo 
debilitatum atque deletum esse docet Pompeianum illud no-
tissimum cadaver mortus (3129) vel alterum illud eiusdem loci 
(Notizie d. sc. 1913,63) mortus est Glerus posteru nonas

21

). Grand-

gent § 226. Secundum analogiae vim atque auctoritatem non 
solum cocus, sed et cocens (app. Probi), non modo batto, sed et 
battis, battit d i c t u m e s t . 4 

Cetera, quae ad hanc provinciam sermonis spectant, vix 

27) Nescio an haec verba sint apud Pompeianos saepe ut alia similia 
ex cavillandi nescio qua forma intellegenda pro eo fere, quod serio dicitur 
TJboni vigula (858). „Schläfst du, Brutus ?" Bis certe legitur tu mortus es, 
tu nugas es (5279, 5282). Mortuus igitur esse dicitur, quem omnes nugas i. e. 
pro nihilo habent (amicos habet meras nugas Cie. ad Att. VI 3, 5). Hue spectare 
videntur et illa de Ohio verba Pyrrhus Chio collegae sal. moleste fero, quod audivi 
te mortuom. itaque vale 1852. In eundem hunc Chium invehitur acerbius etiam, 
qui 1820 scripsit. 
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digna, quae Consilia scriptoris illustrare possint. In anaptyxi 
nil, quo scriptor ipse a libertinis irrisis distet

2 8

). 
Omnia haec si perpendimus, invenimus Petronium uberri-

mam illam materiam aut neglexisse aut satis parce in suos usus 
convertisse, quam cotidianus usus loquendi errorum labendi 
plenus poterat offerre. In quibus enim lingua labimur, ea sae-
pissime ad assimilandi aut dissimulandi necessitatem aut ad 
metatheseon rhotacimos seu lambdacismos referenda esse scimus. 
Quorum pars magna identidem a permultis variis locis repetita 
atque propagata tandem iusta ас vera civitate recipitur, ut 
in chambre, pèlerin, fromage. Ut rem complectamur, Pe t ronius et 
hic, sicuti in phoneticis illis, quae primo loco recensuimus, pauca 
appinxit, quae si revocas ad normas scholae, pro vere vulgaribus 
erroribus haberi possunt, plurimis locis autem affert, quae sin-
gula si respiciuntur, a familiari levitate sermonis minime sunt 
aliena, libertinorum talium, quales finguntur cenae illi adfuisse, 
vero sermone prorsus indigna. Nihilominus eadem, coniuncta 
si praeter consuetudinem scriptis litteris in exigui spatii angus-
tias cogebantur, poterant non nihil offensionis habere. 

III. 

Quae loquimur, ea saepissime tanquam ventis tradimus. 
Periculum enim est, ne illa multo minus expedite quam scriptae 
vocis firma constantia aut auribus percipiantur aut mente intelle-
gantur. Natura igitur ac necessitate quicumque loquitur id agit, 
ut fugiat monosyllaba facile peritura, sectetur quam plenissimas 
dicendi formas, eodemque modo illud, ut vel praeter sonorum 
abundantiam quandam sententiam ac vim ipsam verborum exaugeat 
atque exornet exornatamque auribus audientium inculcet. Sed 
ut nummorum largiter profusorum pretium non potest non minui, 
ita et in vocum provincia nimio usu minuitur atque deletur pristina 
vis c o m p o s i t o r u m , i n t e n s i v o r u m , f r e q u e n t a t i v o r u m , 
d e s i d e r a t i v o r u m , i n c h o a t i v o r u m . Composita vices simpli-

28) de Groot, Die Anaptyxe im Lateinischen 1921. Si re vera est Plo-
cami 64,3 tisicus pro ptisico vel phthisico, poteramus hoc supra afferre, cum 
demonstraremus, quantopere essent graeca elementa sermonis libertinorum ad 
Romanae linguae normam formata. Molestias pronuntiandi sanat hic non additio 
(sicuti pitocco italice dicitur ο πτωχός, Ptronius qui scripsit Pompeis 4870 о 
contrario tanquam huius usus auctor est), sed demptio. 
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cium verborum subire fatis omnium linguarum apparet, ita ut non 
miremur illis saepius adhaerere nescio quid vulgare, haec poetas in 
deliciis habere ut prisco quodam plenoque sapore perfusa. Mille 
exemplis demonstrari potest simplicibus verbis latinis respondere 
romanica aut una aut pluribus praepositionibus aucta (conduire, 
découvrir frg.) Hue referas haec ex cena petita: sed recorrexit 
costas illius prima vindemia (43,4), corrigere ipsum enim est resti-
tuer e. Eodem modo (63,8) redimus iterum ad officium, 69,2 ad-
cognosco Cappadocem, 28,7 foras exierit, for tasse elegare 43,5, exo-
pinissare 62,14. Trimalchio hoc plebeio exaggerationis studio uti-
tu r in verbis (71,1) et servi homines sunt et aeque unum lactem Ы-
berunt, vitiosa enim contaminatione cogitandi miscet aeque ac 
nos l. b. et unum eundemque lactem nos et illi Ъ. 

Idem cum dicit (64,2) solebas . . . canturire bella deverbia, 
inter canere et canturire nil discriminis interponit, sicuti cum 
apud posteros tum in Vulgata haud desunt loci, quibus partu-
rire idem est quod parere : Prov. 8,35 Ante colles ego partu-
riebar. Desiderativa cum a normis elegantiae semper fuissent 
nescio quo modo aliena, apud posteros ad vim primitivorum 
rediisse neque ulla memoria romanica propagata esse constat. 
Petronius autem primus mutatae sententiae auctor est

2 9

). 
Acute inchoativorum fata cum interitu futuri Vossler (Neue 

Denkformen im Vulgärlatein, Festschrift für Ph. A. Becker 177) 
coniungit .ita, ut dicat „Mit dem Abwenden des sprachlichen 
Blickes vom Leiden und vom zeitlichen Werden hängt es zusam-
men, . . . dass die Inchoativsuffixe -asco, -esco, -isco ihren spe-
zifischen Sinn so gut wie restlos verlieren und in allen roma-
nischen Sprachen nur noch als rein flexivisches Formans dastehen." 

Nam mirum est, quantae auetoritatis (Grandgent § 34) sint 
in oratione nepotum frequentativa et inchoativa ad vim simpli-
cium redacta. Dama matus iile cum loquitur (41,10) dies nil est, 
dum versas te, ηοχ fit, non dicere videtur (Friedländer) „kaum 
ist man einmal hin und her gegangen", sed potius „kaum hat 
man sich einmal herumgedreht". Neque sine causa videtur illud 
institutum esse, quod Niceros (62,11) loquitur: saltern nobis ad-

29) Wölfflin, Die Verba desiderativa, Archiv I 410. Thiel mann (Archiv IX 
255) cognovit Ecclesiasticum in verbis (48,21) et doluerunt quasi parturientes 
mulieres habere dolere eodem loco quo ώόίνειν, parturire pro τίκτειν, ita ut 
haec ratio inter singula verba intercederet pario : parturio = parturio : doleo. 
Cf. denique Heraeum Gl. 16. 
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iutasses, cum Petronius ipse simplex verbum habeat. Vocum 
duplicandarum in oratione vulgari usum varium neque ab una 
parte diiudicandum demonstrant haec exempla: 

a) modo, modo quid fuit? 37 ,3 ; т., т. те appellavit 42,3; 
т . , т. collo suo circumferebat onera 46,8 (cf. it. piano piano, 
ora ora, Bourciez, éléments2 501), 

b) in imperativi vi exaugenda : voca, voca cocum in medio 49,4, 
c) in galli cantu imitando : et tu cum esses capo, coco, coco 59,2, 
d) alia sunt interrogantis aut exclamantis: quid, quid?·, vero, 

vero ; heu, heu ; ita, ita. 
Negandi geminatio, quam fuerunt qui ad graeci sermonis 

auctoritatem revocarent, in eodem numero habenda est, cum sit 
iam in prisco sermone usitata, in vulgari autem, ut aliis in linguis, 
nunquam desierit in usu esse (it. non ho veduto nessuno et 
similia alibi apud nepotes, Bourciez2 117): Neminem nil boni facere 
oportet 42, 7 30) ; пес sursum пес deorsum non cresco, nisi dominum 
tuum in rutae folium non conieci 58,5; nemini nihil satis est 76,3. 

Hue referas et Habinnae illud (68, 7) desperatum valde inge-
niosus est. Ratio ex Plauto omnium que gentium familiari ora-
tione nota. Plurimo enim hiatu oris utitur vulgus in laudando 
vel vituperando, neque miramur nimium, nimis saepius nil esse 
nisi magnopere, si quidem vel valde, quod Ciceronis tutelam est 
expertum, ad eundem impetum dicendi redit. 

Satis difficulter aptis exemplis illustrari potest, quanto-
pere apud plebeios Petronii pronominum vis iam sit deminuta, 
cum de singulis locis, nisi continua narrandi ratio animo obver-
satur, dubitari possit. Videmus hic non modo tolli vim eorum 
verborum, quae praeter necessitatem nimis saepe audientium ani-
mos obtundunt, sed inesse videtur huic usui nescio quae ars 
narrandi plebi a priscis temporibus adamata, cum saepius pro-
nomina praeter rei ipsius necessitatem posita (Wackernagel, 
Vorlesungen über Syntax I, 108) disserendi delicias ordinisque 
verborum numéros exornent. Cf. Seis tu, vide tu, narra tu (Sege-
bade, observ. gramm, et crit. in Petronium, diss. Hal. 1880,8), 
quare nos habemus, ego etiam si causas non ago, ego illi iam très 
cardeles occidi, illud in initio sententiarum astrologi quater edi-

30) Neminem neque satis scio sitne obiecti loco positum ( = nullam ?), 
neque, illud si concedimus, mihi persuader! potest verba esse conformata ad 
normam graeci sermonis. Perenne ne devrait leur faire du bien (Ernout). In 
gnomis Petronianis nemo semper subiecti logici vicibus fungitur. 
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tum „tu" 77,131). Ille mirum in modum fines imperii promovit, 
id qnod demonstrat iam sententia modo prolata: ego illi ( = lui) 
iam très cardeles occidi, ve l 48, 8 cum illi pueri dicerent . . respon-

deat illa (= elle), pronominum reflexivorum usus indirectus cum 
libertinis vix minus difficultatis procreet quam nostris discipulis, 
ille u s u i e s t (scr ips i t ut UU ( = s ib i ) 3 8 , 4 , cum timeret, ne credi-

tores illum ( = se) conturbare existimarent 38,16), nisi forte aliter 
contra normas scholae peccatur {üle habet, quod sibi debebatur 
43,1). Possessivorum vis non minus imminuta. Inprimis corpo-
ris partes adamant hane exornationem, veluti est in Vulgata, ut 
ex mille exemplis unum delibemus, I. Cor. 11, 7 vir non debet 
velare caput suum (gr . τήν κεφαλήν). A p u d P e t r o n i u m i n v e n i e s : 

collo suo portareì c. s. circumferebat, sed in narrando et ipse sibi 
aliquid huius usus indulgere videtur scriptor (ad suam faciem, suo 
sinu, de cervice sua). Ut prior vis pronominis restituatur, confugi-
tur ad illud iam Plauto consuetum : 66,2 habuimus . . . panem 
autopyrum de suo sibi. 

In capite 51 exeunte miror fuisse, qui putarent in senten-
tiis coniungendis geminationem introduci : Postquam negavit, iussit 
illum Caesar decollari, quia enim, si scitum esset, aurum pro luto 

haberemus. Apparet ordine sententiae enim necessitate desiderari, 
cum enim sit narrantis, quia Caesaris. 

Natura et genere mirum est quantum discrepent quae modo 
recensuimus exempla loquendi ab eis rebus, quas duobus priori-
bus capitulis congessimus. Quem in singulis sonis et litte-
ris deprehendimus tam neglegentem venandi, ut raro ultra 
fines consuetudinis vagetur, eundem videmus ex copia atque 
usu verborum haud sine sagacitate atque plurimo cum fructu 
exempla collegisse. Semina atque causas horum inter elegan-
tiam et rusticum usum discriminum aestimaveritne ex nescio qua 
artis grammaticae ratione an sat habuerit singula quaedam hic 

31) Quae ex Petronii ipsius oratione in hanc partem afferuntur, veluti 
apud Ludwigium 38, ea mihi quidem aut nil valere videntur aut multo esse 
leviora. Quod dicunt scriptorem ipsum uno numerali pro articulo fere uti, 
potest non nominari 97,6 lectulum vestimentis impievi uniusque hominis vestigium 
ad corporis mei mensuram figuravi. Recte Ernout : d'une seule personne de ma 
taille. Neque in ceteris exemplis quicquam est offensionis : 26,8 unus servus 
Agamemnonis ( = unus e servis), 78, 6 unus praecipue servus (opponitur ceteris 
cornicinibus), 102, 5 unum nautam stationis perpetuai interdiu noctuque iacere in 
scapha. In pronominum provincia iure hac ex parte interpretari videtur Sege-
bade (1. 1.) damnavi ego stuporem meum 41, 5. 

3 
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illic appingere, quae vulgi propria esse putabat, quis erit qui 
audeat diiudicare ? Semper enim hoc tenendum est omnia illa 
elementa dictionis plebeiae, quae nunc facile legentium oculis in 
bibliothecarum thesauris collecta offeruntur, Petronio in scri-
bendo nullo modo praesto fuisse tam prompta aut expedita, ut 
ipsa possent pruritum satirographi incitare. 

IV. 

Declinationem ipsam in plebeia dictione Petronii miramur 
vix ullo modo esse fractam aut deminutam. Et in hac provincia 
loquendi aperta quaedam elementa orationis plebeiae scriptor 
plane neglexit. Solent tirones plurimo ilio discrimine vehemen-
ter commoveri, quod inter latinos casus mensa, mensae ; rex, 
regis etc. patet et illos gallicos vel italicos genetivos et dativos, 
qui voces in exitu nullo modo mutatas cum de et ad coniungunt. 
Sed mediocriter rei qui est peritus, seit linguam latinam non 
aliter processisse atque alias linguas in eo, quod praepositionum 
usu vel analytica ratione paulatim casus illos scholasticae artis 
dissolvere conatur. Idem enim, quod locativus est passus, cuius 
pauca exstant vestigia in grammatica scholae, pauciora his diebus 
in usu nominum urbium italicarum (Rimini, Gir g enti, Tivoli; res 
ipsa et ratio in tabula Peutingeriana perspicua docet hanc for-
marti praeter ceteras in urbibus significandis fuisse usui

3 2

), idem 
manet et ceterorum casuum maiorem partem. Vides his diebus 
genetivi quasdam reliquias ossuarii tenebras fugisse (lunedi = 
lunae dies, loro, leur = illorum), quarum naturam, doctos si exci-
pis grammaticos, nemo iam perspicit. Praepositionum auctoritas 
quomodo sub terra tanquam clandestinis operibus in dies magis 
casuum ordinem evertere conetur, ex antiquissimis temporibus 
perspici potest. Plautina talia, qualia „dare ad", „nuntiare ad", 

32) Hue vix referendum est, quod in syntaxi peccatur a Nicerote (62,1) 
forte dominus Capuae exierat. Inter soloecismos numeratur a Donato (CGL IV 
393,12), si interrogati, quo pergamus, respondeamus Bomae. Heraeus conf. (Suppl. 
ed. VI 285) Act. Petr. e. 4 introivit Bomae. Simile fere illud ex lupanari 
Pompeiano petitum (2246) hic ego cum veni futui deinde redei domi, in quibus 
verbis illustrandis Diehl (Pomp. Wandinschriften no 614) affert Vulg. Tob. 2, 20 
Unde factum est, ut hoedum caprarum accipiens detulisset domi. Quae apud Plau-
tum hue pertinere possunt, ea parum ab omnibus partibus certa sunt: Lindsay, 
syntaxe of Pl. 23. Sed illud hoc ex usu loquendi apparet, quomodo locativi 
auctoritas in nominibus urbium constituendis tantopere potuerit exaugeri. 
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„dimidium de" et quae sunt similia apud alios qui postea flo-
ruerunt scriptores notiora sunt, quam ut hic diligentius expo-
nantur. Hoc moneo hanc consuetudinem loquendi a Petronio in 
sermone plebeio fingendo neglectam esse. Nam inter omnes eos 
locos, quibus ad aut de invenitur, equidem nullum inverno, 
qui via aut ratione ilium usum dicendi imitetur, nisi forte vide-
mus vim partitivam de praepositionis paulo latius ultra consuetu-
dinem scriptorum patere (singula exempla indicis vix digna, 
quae exscribantur)33). Sed nemo est, quin sciat his ipsis exemplis 
plurimum veniae, minimum miri inesse, si quidem „unus de 
multis", „pauei de nostris", similia ne a severitate scholae quidem 
aliena sunt. 

Unum invenio exemplum, in quo genetivo vicaria verba 
supponi videntur quodque in hac exiguitate testium haud sine 
aliqua gravitate est. Trimalchio enim (52,1) haec : In argento piane 
studiosus sum. 

Petronium in praepositionum usu plebeio multa intacta 
reliquisse persuadeor et eo, quod unum certe gravissimum duobus 
exemplis illustrât, quod nescio quomodo idem pertinet ad decli-
nationem analyticis ambagibus dissolvendam et ad ordinem ver-
borum romanice conserendum. Ernout solus, quem saepius dole-
mus nil interpretationis addere textui, retinet ut vera haec: 
57,11 in ingenuum nasci tam facile est, quam accede istoc, et 62,10 
in larvam intravi. Apparet sine ulia ratione ilio loco in deletum 
esse, hoc duplici mutatione ut larva scriptum esse. Nam, ut est 
apud Augustinum de civ. dei 20,19, dicimus „sedet in amicum", 
id est velut amicus. Et hoc spectavit Petronius in Hermerotis et 
Nicerotis genere dicendi exornando. Eodem modo dicitur hanc 
habuit in coniugem (Hygini fab. 10), Nero ipse pugnavit in gladiato-
rem (Schol. luv. 2, 147). Bourriez, Éléments2, 248. Et ero vobis 
in patrem, et vos eritis mihi in filios et filias (II Cor. 6,18 Vulg.). 

Unde hic usus loquendi sit ortus quaque via sit perventum 
ad illa, quae modo attulimus, optime perspicitur duobus exemplis, 
quorum alterum est Petronii ipsius vel potius Trimalchionis, aite-
r u m Vulgatae. Petr . 47,10 quem . . ex eis vultis in cenam fieri ? 
Facere et fieri saepissime in parandis cibis de cocis dicuntur 
absolute. Exempla apud Heraeum GÌ. 35. Hic autem cum adi-

33) In centonarii genere dicendi aestimando infra copiosius de hac re. 

3* 
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ciatur in cenam, quem ad finem res fiat disertis verbis additur. 
Paralip. I, 28,6 ipsum enim elegi mihi in filium, et ego ero ei in 

patrem. Eundem in modum dicitur apud Petronium ad: 75,11 
tarnen ad delicias ipsimi annos quattuordecim fui, cuius in loci 

memoria codice H conservata fuit, qui ipsimi interpretare tur domini, 
ad delicias adumbrando redderet femina. Praepositionis vinculo 
interposito (eligere ad, esse in) attributum accuratius cum substan-
tivo connectitur, cum elegantia aut nil aut ut, si quicquam, 
admittat. 

Rationem Petronii in casuum usu initam illustrât denique 
locus quidam, cuius memoriam a criticis tentatam bene defendit 
Löfstedt (Spätlateinische Studien, Skrifter utgifna af K. Huma-
nistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala XII, 4. (1908) p. 81): 
4 3 , 4 vendidit enim vinum, quantum ipse voluit. N a m ali is e x e m p l i s , 

quae sunt posterae aetatis, demonstrat in hoc praecipue prono-
mine (ιquanto costa?) pro genetivo pretii accusativum generis 
neutri esse positum. Sed nolo nimium huic exemplo tribuere: 
„Der Gebrauch des Akkusat. Neutr. der Pronomina, Pronomina-
lia etc. statt anderer Kasus oder Konstruktionen war ja zu jeder 
Zeit sehr frei und wird wohl in der Alltags- und Vulgärsprache 
wegen der Bequemlichkeit solcher Ausdrücke besonders beliebt 
gewesen sein", ut Löfstedtii ipsius verba afferam. 

Vix ullo modo scriptor indicat, quantum periculi immi-
neat declinationi quartae a similitudine secundae, quintae a 
prima34). Nam si quidem Pompeis fuit, qui in pervagando 
atrio passus numerans haec memoriae proderet (1714) itu reditu 
X passi DCXL, vix potest dubitari, quin hac in re cotidianus 
sermo saepius sit delapsus posterorumque rationem il passo — 
i passi praeformaverit. 

Idem fere valet in provincia verbi, quae mirum est quam 
paucis locis sit tentata. Nam desunt omnia fere, quae poterant 

34) Quod Trimalchio (39,5) in voce a ceteris peculiari quadam forma 
segregata labitur : habet.. . cornum acutum, lenitur auctoritate et testimoniis 
multorum scriptorum. Cf. Neue I 3 529, Kiihner-Holzweissig 391, Sommer, Hand-
buch der lat. Laut- und Formenlehre2 392. Quod exstat 76,5 non mehercules 
mi haec iactura gusti fuit, vix quicquam plebei habet (Heraeus Gl. 42), cum ab 
hoc gusto, quod est neutri generis in secunda, ut alios testes praetereamus, 
ne Plinius quidem aut Seneca abhorreant. Cum usu vocis ipsius (Kostprobe, 
Kleinigkeit) H. apte confert non flocci, non hili, romanicas denique negandi 
ambages tales, quales nagutta, nemica (rum.), ne . .. mie (frg.). 
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hic exspectari. Donatus in ilio de soloecismis capitulo (CGL IV 
394,5) indicativum modum pro imperativo positum vitupérât in 
verbis 

itis, paratis arma quam primum viri. 

Sic Pompeis (4123 b) ad caput hominis, qui ut abeat a servo 
amicitur, ascribitur Valetis = Valete. Sic monetur, ut iterum 
Pompeianos adeamus, in taberna (3494) : itis, foras rixsatis. 
Apparet his verbis inesse rationem quandam graviter per indi-
cativi usum imperantis, quam eandem videmus apud Gallos huius 
aetatis retineri (fermez, aimez). Qui de bello Hispaniensi commen-
tarios composuit, gerundio pro participio l'ere utitur (36,2 ita 
erumpendo naves incendunt), a qua ratione loquendi et alibi ante 
Petronium vel scriptorum auctoritate confirmata (notissimum 
illud apud Ciceronem Caelianum bellum ambulando confecerunt) 
atque in usum romanicarum linguarum traducta videmus saepius 
neque Italos huius aetatis neque sanctam sedem Romanam in 
latine scribendo abhorrere35). Haec et innumerabilia alia frustra 
in libertinorum sermone quaeres. 

Sed videamus, quibus locis ordo et disciplina verbi, ut ita 
loquamur, a libertinis Petroniani s perturbetur. Atque hic quidem 
nil tribuendum est illi abundantiae, qua coepi infinitivo adiungi-
tur ita, ut vix ullo modo a simplici perfecto sit alienum (Sege-
bade, observ. diss. Hal. 1880,11. Löfstedt, Komm, zur Peregri-
natio 209). Nam hac in re Petronius ipse mirum est quam sit 
multus. Nullo loco videmus perfecto substitui habere cum par-
ticipio. Nam nescio, quare Friedländer in interpretandis verbis 
57,5 constitutum habui nunquam (ich habe nie einen Termin vor 
Gericht gehabt) illius usus, qui ab his verbis plane alienus est, 
mentionem faciat. Unicum invenio, quod merito hic afferri 

* possit. Nam, si recte video, haud ita forte factum est, quod in 
oratione centonarii tribus locis in tempore futuro significando 
a d p e r i p h r a s i n c o n f u g i t u r : 4 5 , 4 et ecce habituri sumus munus ex-

celiente in triduo die festa, minus fortasse aperte eadem ratio per-
spicitur ceteris duobus locis eiusdem sermonis : 6 ferrum optimum 

35) Veluti Benedictus XY die 18 mens. Oct. 1914 ad archiepiscopum " 
Coloniensium scribit : Gratum equidem a te nuntium accepimus . . . Germanorwm 
imperatorem tuis annuendo precibus statuisse, ut ex miìitibus Gallicis nunc m 
Germania degentïbus captivis, quotquot sunt Dei ministri haud aliter quam prae-
fecti militum tractentur. 
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daturus est, et 10 sed subolfacio, quia nobis epulum daturus est Mam-

mea. Seimus enim in vulgari usu dicendi illam severitatem norma-
rum, quam de futuri usu discipuli in scholis iubentur ex auctori-
tate classicorum scriptorum haurire, ab initiis nullo modo infuisse 
(Schmalz Syntax

4

, 484, Löfstedt pergrinatio 108). Immo in modum 
germanicae orationis cotidianae, cuius neglegentia hic vituperari 
solet, saepissime praesens illius munere fungitur. Tribus locis 
Petronianis (cf. Heraei suppl. adnot. in ed. VI, 283) ho3 factum 
esse v i d e t u r : 27 ,4 hic est, apud quem eubitum ponitis', 33 ,1 per-
mittitis tarnen ( = Sie e r lauben) finiri lusum\ 47 ,3 spero tarnen, 
iam veterem pudorem sibi imponit. Omnibus h is locis f u e r u n t , 

qui in praesentis usu offenderent, etsi permittitis certe, quod est 
fere pro imperativo et, cui iam vocula additur, imponit vix 
aegre accipiuntur. Sed et aliis locis apparet, quam alieni sint 
libertini a futuro, quantopere eo perducantur, ut aut rem iam 
factam esse fingant aut praesenti aut denique futtfro exacto 
utantur. Afferò ex Trimalchionis usu (71,5) exemplum percom-
m o d u m cot id iani se rmonis : Quid dicis, inquit, amice carissime ? 

Aedificas monumentum meum, quemadmodum te iussi ? Affe rò 
ex minis atque diris Hermerotis: 58,4 recte, videbo te in publi-
cum . . . пес sursum пес deorsum non cresco, nisi dominum tuum in 
rutae folium non conieci, пес tibi parsero . . . ita lucrum faciam . . . 

nisi te . . . fuero persecutus. „Wie der Prophet im eigenen Lande, 
so wird in der Volkssprache der Zukunftsbegriff zumeist ver-
nachlässigt oder irgendwie misshandelt und getrübt. Denn 
immer steht der gemeine Mann den kommenden Dingen eher 
wollend, wünschend, hoffend und fürchtend als rein beschaulich, 
erkennend oder gar wissend gegenüber" Vossler 1. 1. 179. 

Vel Caesar in bello civili 3,94, 5 in oratione referenda — 
hoc enim dignum est, quod attendatur — haec affert: tuemini 
castra, ego reliquas portas circumeo et castrorum praesidia confirmo. 
Accessit autem ad neglegentiam illam a nulla fere lingua plane 
alienam singularis quaedam iniquitas, qua futuri temporis forma 
in oratione latina Petronii certe temporibus opprimebatur, quibus 
quin b inter vocales aut ultimae syilabae vocalis pristinam gravi-
tateci amiserint nullo modo dubitari potest. Inter perfectum et 
futurum saepius vix multum putabimus discriminis intercessisse 
in prima et secunda, inter praesens et futurum saepius vix plus 
in tertia. Eo facilius singularis vis variarum periphraseon (velie, 
posse, habere, -urus sum) in dies magis imminuta atque ad futu-
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rum tempus significandum detorta est. In Symbolo Athana-
siano (saec. IV) varias formas nullo interposito discrimine vides 
coniungi atque variari: Ad Christi adventum omnes homines resnr-
gere habent cum corporibus suis et reddituri sunt de f actis propriis 
rationem. Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero 
mala, in ignem aeternum. Sed in exemplis priorum temporum 
saepissime misere haeremus, cum quaerimus, quantum pristini 
vigoris aut retineat aut abiecerit periphrasis et futuri et perfecti, 
ut fit in Terentiano ilio (Нес. 582) quomodo me habueris praeposi-
tam amoribus. 

V. 

Multa ex illis rebus, quibus vulgare genus dicendi a normis 
elègantiae recedit, ad l e g e m illam quam dicunt an al о g ià e 
referri possunt. Aegre retinetur legibus scholae, quicquid aut 
solum aut una cum paucis eiusdem flaturae exemplis singulare 
quid habet, cuius ratio vix intellegi potest, immo similitudine 
et affinitate alterius typi allicitur et opprimitur. Etiam in hac pro-
vincia orationis miramur scriptorem ex ingenti mul ti tüdine exem-
plorum pauca delibasse, multo plura intacta reliquisse. Quae in 
tertia in -io desinunt verba, ea omnia fere — sapio, sapere maluit 
habendi auctoritatem sequi — redeunt tandem in quartam (<capito 
it., ravi, mourir fr.) neque ullis temporibus videntur se potuisse 
defendere a periculis huius affinitatis vel potius ab hoc postlimi-
nio, ut iuris consultorum more loquamur. Leviter igitur peccavit 
Pompeis poeta iile (1227): multo magis ire cupïmus. Gravius est, 
quod alter quidam eodem loco (1824) de Venere cecinit quit ego 
non possim caput г[Щае frangere fuste ? Нас pronominis forma 
analogia primae declinationis depravata fundamento tanquam 
utitur Italorum lei. Habes pro multis duo exempla earum rerum, 
quas Petronius non significavit. Eo plus tenent nos ea, quae 
illius censuram non fugerunt. Monuit autem primum quidem 
feminina in quarta aegre genus tueri posse, cum Trimalchionem 
faceret haec verba coniungentem (77,4) porticus marmoratos (mar-
moratis H) duos. De acus genere iam inter grammaticos non satis 
constabat (Neue Formenlehre I

3

 1008); nurus et socrus natura ac 
necessitate primam amplectebantur ; titulis et Probi appendice con-
firman tur socera, socra, nur a, Baehrens, app. Pr. 106, la suocera et 
la nuora (it.; vocis posterioris vocalis cum praeter opinionem ex brevi 
о fluat, exspectationem fallit videturque auctoritate socrae mutata 
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esse); portions, cuius genus et alibi titubât (Heraeus in supple-
ments editionis sextae 28,6), tandem illum cursum tenet, quem 
Trimalchio demonstrat (il -portico it.) ; acus et domus plurimis locis 
(ago, il duomo it.) masculinum genus sequuntur, manus autem, 
paucos locos si excipimus, pristino generi adhaeret (la mano, la main). 

Sed multo gravius est, quod Petronius apertissimis atque 
exaggeratis fere exemplis significat, quantis periculis opprimatur 
in cotidiano sermone neutrum genus. Nam singula quaedam 
etsi possunt auctoritate aliorum scriptorum excusari, multitudo 
exemplorum Petronianorum non est quomodo non ad rationem 
consiliumque irrisoris referatur.. Caelus, quod et alii hic illic 
accipiunt (Neue I 3 624), bis Trimalchioniipsi obrepit, semel Echioni 
(39,5 et 6; 45,3). Masculi candelabri (Neue ibidem 792) auctores 
Caecilius et Trimalchio (75,10 quam hie candelabrus est). Fatus, 
quod a titulis sepulcralibus haud ita alienum (Heraeus Gl. 42), 
in deliciis fere habet Trimalchio (71,1; 77,2), tuetur et Seleucus 
(42,5). Vinus Damae mati illius est (41,12), quo cum Italae codici-
bus coniungitur (Neue 11.807), eiusdem et balneus, quod item multo 
posterioribus demum temporibus redit (Neue 11. 791). Accedunt 
ad numerum exemplorum explendum lorus (57,8; Heraeus Gl. 42), 
fericulus (39,4), lasani in plurali (47, 5), amphitheater (45,6 ; Heraeus 
Gl. 43; ampliteatur cod.). Horum errorum vis augetur ab altera 
parte ita, ut praeter iustam normam fiat usus huius generis. 
Apud centonarium (46,7 et 8) thesaurum invenitur et libra in plurali, 
multo minus valet fecerunt catilla (50,6), quia de catino vel catillo 
et alibi parum constans ratio (Neue 793, Heraeus Gl. 42), vix 
plus habebat nervia praecisa apud centonarium (45,10 ; Heraeus 
Gl. 43 affert praeter alia Varronis testimonium sat. 368 B) aut 
cetera quisquilia omnia (75,8). De genere neutro intereunte multi 
copiose egerunt. Scimus ab initiis fere litterarum Romanarum 
multa huius generis substantiva incerto fluxu agitari. Iam apud 
Plautum invenimus non solum in secunda, ubi propter nimiam 
similitudinem plurima labendi erat copia, sed et in tertia mas-
culinum genus augeri iacturis neutri generis. Videmus et apud 
eundem a parte contraria nasum et caseum in opposita castra 
emigrare. Apud Pompeianos exstat balneus (3878), cadaver mor-
tus (3129), exstant denique poetae exspectatione misere deiecti 
versus (1516) 

hic ego nunc futue formosa forma puella 
laudata a multis, set lutus intus erat, 
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qui masculi luti usu cum Claudio Quadrigario (fr. 94 P) cohae-
rent, viro, ut Geiiii iudicio utar (XIII 29.2), prope cotidiani sermonis. 

Sed res ultra haec exempla multo latius mihi quidem patere 
videtur, et haec provincia artis grammaticae a Petronio praeter alias 
electa est, in qua colenda singulari curiositate versaretur. Iam 
supra defendimus Trimalchioneum illud faciatur triclinia ab 
opinionibus eorum, quorum interpretatio praeter necessitatem 
et veri similitudinem ad auctoritatem Graecae syntaxeos confu-
git. Nos quidem intellegimus singularem ex collective in-
tellect numero plurali deductum. Eadem fere ratio intercedere 
videtur inter epulum, epula, epulae ; horreum, horrea, horreae ; bal-
neum, balnea, balneae; armentum, armentae; delictum, delicia, deli-
ciae (Neue l

3

 823 sq.), in quibus formis singulis utrum genus 
utri aetate aut auctoritate antecedat, hic non quaerendum est. 
Margaritum (apud Trimalchionem 63,3) vitiose ab eo qui putaba-
tur esse plurali deductum plurium testium auctoritas tuebatur, 
quam ut damnari posset. Grammatici igitur more suo discri-
mine significandi inter utrumque constituto rem sanare conantur. 
Apud Petronium autem inprimis ea exempla animum tenent, 
quibus pro hilaritate quae ab Encolpio ipso commemoratur decern 
locis, adiectivum plurale neutri generis ponitur. Attendas velim, 
quomodo narrandi flumen a frustulis vulgaribus hic, ut alibi, 
segregetur : 60,5 hilaritatem refecit (п.), 61,4 hilaria mera sint (v.), 
64,13 interdiu severa, nunc hilaria (v.), 65,8 delectatus hac Tri-
malchio hilaritate (п.), 74,8 hilaritas nostra turbata est (п.). Vides 
iam viam patere ad fortia, forza, force, vel ad illud quod re ipsa 
proxime accedit anxia, ansia, quod iam in Orestis tragoedia 
exstat 558 : 

Pectora cor sensus animum praecordia mentem 
Conturbai pietas dolor anxia maeror origo. 

Per gaudia poetarum constanti fere usu pluralia (gioia, joie), 
mirabilia (meraviglia, merveille) deducimur ad Petronianum quod-
dam, a quo probando criticos adhuc abhorruisse video, quid nunc 
stupes tanquam hircus in ervilia (57,11). Cadunt enim omnia

36

), 
quae aut coniectandi audacia (in ervili, inter ovilia) aut inter-
pretandi difficultate (quasi stupere in aliquam rem sit intellegen-
dum) prolata sunt, ubi textui inesse nil praeter loci significa-

36) Cf. Keller, Wiener Studien XXXI (1909) 175, Kadermacher, ibidem 
XXXII (1910) 204, Heraeus, suppi. ed. VI, p. 285. 
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tionem vis. Hoc sensisse videntur tacita quadam cogitatione, 
qui verterunt im Erbsenfeld (Gurlitt), dans un champ de pois 
chiches (Ernout). Accedit, quod apud eundem Hermerotem aite-
rum exemplum exstat : 58,2 crucis offla, corvorum cibaria, quod 
etsi potuit forte quadam ex Italae usu probari, ipsum tamen vix 
minus est mirum. Cf. victualia — la vettovaglia. 

Ex analogia repetendum esse censeo illud, quod Trimal-
chio in uxore opprobriis atque calumniis obruenda milva 
dicit 75,6, cum alibi semper sit utriusque sexus communis 
milvus. Facile enim perspicitur in nominibus convicii causa 
additis communem copiam verborum a plebe singulari sexui 
esse accomodatam. Exstat alterum huius rationis testimonium 
luculentissimum, beluus, a quo, si quidem Augustino (CGL V 520,28 
beluus, ut Cicero dicit) fidem adhibemus, ne Ciceronis quidem 
maledicentia abhorrebat. Parum accurate perspicio, quid Martin 
spectet, cum in oratione vulgari, urbana, ecclesiastica paucis 
lineis adumbranda (Volkslatein, Schriftlatein, Kirchenlatein, Hist. 
Jahrbuch der Görresgesellschait 1921, 203) haec verba facit de 
Cicerone nonnunquam vulgaris orationis studioso : wenn er sei-
nen Gegner als αγράμματος αν&ρωπος kennzeichnet, indem er 
ihm belvus statt belva, litteras studere u. dgl. in den Mund legt. 
In oratione post reditum in senatu habita 6,14 video utrumque 
in optimis codicibus esse : Cum vero etiam litteras studere incipit 

et beluus immanis cum Graeculis philosophari, tum est Epicureus, 

neque autem video, quomodo haec e sententia consulis conviciis 
petiti dicta esse possint. 

Vix minus acriter quam in terminis inter genera substanti-
vorum aut tuendis aut denuo disponendis pugnatum est in con-
servando et recte statuendo numero deponentium. Nam et horum 
salus in summum discrimen iamdudum perducta erat. Quan-
tum sudoris et operae hic in scholis sit consumptum a magistris 
in normis recte loquendi inculcandis, ille fortasse animo finget, 
qui poetarum fragmenta a grammaticis tradita perlustraverit. Nam 
et hic studiis frustra ас sine perenni fructu per multa saecula 
productis defendebantur, quae necessitate quadam naturae erant 
peritura periculis analogiae. Abiturum enim erat ordine natu-
rae precor, quod ab omni ratione alienum esse videbatur, in preco 
in toto imperio Romano, cum neutrum genus interiens pauca 
prioris floris vestigia под posset non relinquere. Iam qui nomen 
huic classi verborum imposuerunt et invenerunt, demonstrave-
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runt se rem pro vano fere ludibrio habere, cum verba dicerent 
nescio quid, quod exspectandum erat, deponere, aut vim passi-
vam aut formam activam. Non miramur igitur plebem in modum 
nostrorum discipulorum abiecisse, quae non poterant intellegi, 
cum alibi tum in eis verbis, quibus nulla aut medii aut passivi 
vis inesse videbatur. Sed et hic recta via saepius derelicta est 
in eo, quod aut propter incertum fluxum rei aut singularibus 
de causis nova deponentia fingebantur. Hic non minus quam 
alibi eadem et vetusta et vulgaria esse invenies. Exhortavit 
(76,10 ; exoravit, quod est in textu, in margine codicis corrigitur) 
haud sine auctoritate aliorum testium est (Neue III3 47), argu-
tandi (46,1 ; 57,8) usus et alibi inconstans (Neue III3 25, Heraeus 
Gl. 39), consuetior etiam activa forma amplexandi (63,8; Neue 77, 
Heraeus GÌ. 39), rarior convivandi (57, 2 ; Heraens GÌ. 39), in nau-
fragando (76,4; Neue 68, Roensch 167), ut est testium natura 
parum expedita, videtur esse maior passivi dignitas. 

Omnium exemplorum gravissimum est 46,1 tu qui potes 
loquere, non loquis (loqui cod.), si quidem recte sic restituitur, 
nam loquor etsi nonnunquam passive dicitur a posterioribus 
(Neue 52; Roensch, Itala und Vulgata2 388), loquo non video aliis 
locis confirmari. Apud Pompeianos tutat (4456) exstat, quod 
sane a priscis posterisque non magis alienum est quam rix-
satis (3494 i). 

Ab altera parte quae deponentia pro activis praeter consue-
tudinem introducantur si quaerimus, aliquam rationem, si recte 
video, non possumus non deprehendere. Non est quod illum 
pudeatur (47,4) proxime accedit ad illa deponentia, quae apud 
ecclesiasticos scriptores et in Itala vel Vulgata usui erant, ut 
paenitemini, taedebatur (Roensch 302), gaudeor (Löfstedt peregr. 215), 
doleor in glossis et titulis saepius (Neue 38, Heraeus GÌ. 39), jpudi-
tum, (per)taesum, pigitum est multo etiam crebrius inveniuntur (Neue 
650 sqq.). Omnia haec verba dicuntur in eis, quorum animi 
nescio quo affectu commoventur. Eodem spectat Trimalchionis 
48,4 ne me pûtes studia fastiditum. Hic enim vel plebi medii 
vis non potuit non sollemnis et consueta esse (sich genieren, 
ärgern37). Auxit perturbationem illud, quod, cum miseret me et 
misereor in eadem re significanda in promptu essent, uno certe 

37) Percommode ad horum errorum naturam et rationem intellegendam 
afferri potest barbarus ille, qui in Aristophanis Pace 289 in gaudendi verbo 
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in exemplo subiecta et rei et personae promiscue verbis et ipsis 
in genere mobilibus addi poterant. 

Eiusdem ordinis est 57,3 qui rideatur alios (risu affici, se 
rire de q., sich amüsieren). Plurimum difficultatis habet locus 61,4 
satius est rideri quam derideri. Ernout, in ceteris cautissimus ille 
memoriae scriptoris iudex, cum Antonio deridere scribit, il vaut 
mieux faire rire de soi que de rire des autres. Pass ive u t r o q u e 

loco Friedländer, „belacht — ausgelacht". Equidem malo vertere 
„belacht — gefoppt, betrogen", nam saepissime apud Petronium 
deridere est decipere, fallere omni ridendi vi deleta (apud eundem 
62,11 ; ergo me derisit 100, 3 ; non me deridebis 68, 6 ; 16, 3 ; 106, 1). 
Sed satis incommode illud accidit, quod memoria illius loci, a quo 
acumen Nicerotis pendet, parum sana (timeo istos scolasticos, ne 
me derideant H, ubi rideant in omnibus editionibus corrigitur). 

Duobus locis non est quo modo non delectari dicamus idem 
sibi velie quod alibi activum : 45,7 dispensatorem G-lyconis, qui 
deprehensus est, cum dominam suam delectaretur ; 64,2 nihil nos 
delectaris ? Sunt haec exempla ab omni ratione et analogia adeo 
aliena, ut non possint non plurimum offensionis habere, etsi 
similia in glossis et apud Eccli 26,16 (hic in codicis A memoria) 
exstat : gratia mulieris sedulae delectabitur virum suum. Ratio rei 
apparebit ex centonarii genere dicendi singulari, cuius nimiä 
urbanitas pluribus exemplis perspicua et ad Trimalchionea quae-
dam interpretanda adhibenda est. 

Sommari den ique (74,13 sed hic, qui in pergula natus est, aedes 
non somniatur) nescio an possit conferri cum optor, quod Heraeus 
glossis confirmât (Gl. 39). 

Quarto loco inserimus huic de analogia capiti Trimalchionis 
illud 39,6 qui utrosque parietes linunt. Non miramur singularem 
in duabus rebus significandis aliquid offensionis habuisse. 

Pauperorum verba derides (46,1) habet plurimam copiam te-
stimoniorum a Plauti temporibus usque ad viduam pauper am evan-
gelii vel in Vulgatam (Marc. 12,43) introductam. In hominibus 
enim significandis quae potissimum usui erant voces (Baehrens, 
app. Probi 108) in secunda et prima facilius et commodius 
masculinum a f eminino seiunxerunt (povero, allegro = alacer, 

medium genus amplectitur synonymis duobus commendatum illud (Wacker-
nagel, Vorlesungen über Syntax I 123) 

νϋν τοϋτ' εκεΐν' ηκει τό Αάτιδος μέλος, 
8 όεφόμενος ποτ' ήδε τής μεσημβρίας, 
„ώς ηδομαί καί χαίρομαι κενφραίνομαι". 
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agro — acer apud Italos). Eadem de causa strabonus, non strabo 
(68,8). Striga, non strix (63,4 et 8; la strega it.) plebi erat ada-
mata, etsi grammatici saepius notam censoriam inurebant novatae 
huic formae (Heraeus GÌ. 41). Aliis exemplis apparet, quomodo 
ad analogiam consuetudinis commutentur, quae singulari quadam 
forma nescio quid offensionis habent: bovis, non bos (62,13), in 
lactis nomine vetusta forma multo minus a consuetudine decli-
nandi recedens nunquam poterat removeri illa abbreviata, quae 
scholae palmam obtinebat : lacte gaUinaceum (38,1 ; forma cre-
berrima, Neue I3 239 sqq. It. latte). Petronius primum tempo-
ris ordinem tenet in altera forma testanda (71,1 unum lactem 
biberunt), quae postea saepius invenitur (Neue 11. 826). Neutrum 
in masculinum vel femininum commutatum commendabat plu-
ralis lactes antiquissimis consuetus pro partibus corporis in 
intestinis pinguissimis litteraeque m finalis parum constane vis. 
Sed nominativi singularis nulla certa auctoritas. Eundem in 
modum vasum,. non vas ab antiquissima scriptorum memoria 
usque ad posteros (vaso it.), non modo propter facilitatemi flec-
tendi, sed et ad auctoritatem pluralis vasa, vasorum, vasis (51,4 
vasum aeneum). Sed masculae formae vasus Petronius unicus 
auctor cer tus (57,8 vasus fictilis). Jovis et sanguen contra nor-
mam elegantiae a plebe conservata sunt, illud 47,4 et 58,2, hoc, 
quod ab Ennii patris versibus gravitatis plenis (Ann. 117) 

о pater, o genitor, о sanguen dis oriundum, 
tu produxisti nos intra luminis oras 

per multorum scriptorum testimonia manet usque ad Italorum 
sangue, 59,1. De vetustate huius formae nulla dubitatio, etsi, 
quae ratio etymologica intercedat inter sanguen et sanguinem, 
non satis patet (Lindsay-Nohl 432, Meyer-Liibke Einführung3 185). 
Mirum est vulgarem orationem in aliis exemplis flectendi ratio-
nem -is -inis minime fugisse, immo exornasse (cf. genetivos 
faminis, incudinis, verminis, glandinis, tendinis glossarum, titulo-
rum, romanicarum linguarum vestigiis confirmatos, Baehrens 
app. Pr. 113). 

Facilius intellegitur, quare elades, sedes, vulpes maluerint 
ut civis, navis in is desinere apud plebem. Rei in appendice 
Probi copiosius et in multis exemplis vituperatae testis et Petro-
nius 58,11 volpis uda. Munus excellente (45,4) et excellente His-
panum (66,3) multo maioris audaciae sunt. Sed ratio rei haud 
obscura: immobilia in genere variantur ita, ut unam eandemque 
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syllabam teneat accentue vis exaequeturque, quicqnid inter 
rectum et obliquos perincommode intercedit discriminis. Sed, 
quod offertur 43,5, iile stips obstat, ne omnia ad eandem ratio-
nem interpretandi revocemus. Nam perobscurum, ut alibi, ita 
in nominibus huius ordinis, quibus legibus syncopa aut urbana 
aut rustica orationem temperet. Irridetur et vituperatur in hac 
voce, quod in illa ratae elegantiae nomine recipitur (Sommer, 
Handbuch der lat. Laut- und Formenlehre

2

 369). Sic fit, ut in 
quibusdam rusticus sermo urbanitatem usu syncopae superet, 
in quibusdam pleniorem formam aut conservet aut restituât aut 
analogiae vel anaptyxeos studio commotus de suo fingat. 

Ilio a Buechelero op time restituto (44,17) a diibus (cod, 
aedilibus) deducimur ad discernendi sexus studia, quae non modo 
asinabus, equabus, Ubertabus, famulabus, similia, sed et amicibus., 
filibus, patronibus, natibus, similia procreasse ex grammaticorum 
ratione titulorumque usu accipimus. 

Ad analogiae auctoritatem fortasse revocandum est apertura, 
illud discrimen, quod in genere aut masculino aut feminino 
diei intercedit inter libertinorum consuetudinem et ceterorum loco-
rum rationem (Löfstedt, peregr. 193). In urbana enim oratione 
invenitur masculinum XXII locis, uno femininum (una die du-
rare 102), in rustico genere dicendi libertinorum ter femininum. 
(aliqua die 46, die festa 45, de una die duas facerem) 72), quin-
quies mascul inum (supremum diem obiit 61, mi restare vitae.. 
dies duos 77, post paucos dies 63, intra hos dies 38, uno die 76, 
e quibus locis ultimus unicus relinquitur, si pluralem excipimus 
et primum propter sollemnem verborum iuncturam neglegimus).. 
Libertinorum usus accedit igitur a/i posterorum et ecclesiae con-
suetudinem (et resurrexit tertia die). Sed nolumus hanc de genere 
diei quaestionem saepissime tractatam recoquere aut quaerere. 
quantum apud plebem sit tribuendum auctoritati aut quintae 
declinationis aut aliarum vocum (hora, tempestas, nox). Petronii 
autem ratio commendare videtur Heraei sententiam (Gl. 19) re 
ipsa glossisque probatam, qui diem intellegit in Trimalchionis 
verbis 73,6 hodie servus meus barbatoriam fecit. 

Faciatur autem (71,10), etsi est inter durissima huius capi-
tis exempla numerandum, tarnen non est sine auctoritate Titinii 

38) Cf., si parva licet componere magnis, Eccli 46, 5 Una dies facta est 
quasi duo. 



BIX.4 De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari 47 

(parvi ut faciatur 97) et Varronis (in sat. Men. 82 satisfacitur). 
Similiter apud ecclesiasticos scriptores et Bibliorum sacrorum 
interprétés non modo, sed et apud priscos quosdam (Neue III3  

628, 110; Roensch It. und Vulg.2 302) fiere in infinitivo propter 
ceteras formas, fieretur, fiebantur, fitur propter vim et sententiam. 

Trimalchionis animo, cum (69,2) in servo quodam laudat 
nil sibi defrauda, idem fere, quod nii sibi detrahit — er lässt sich 
nichts abgehen obversari videtur. Forma autem quamvis aliena 
a consuetudine tarnen non temere a Petronio ficta est (frausus 
est apud Plautum, defrauda in glossis; Neue III3 120, Heraeus 
Gl. 39). Multo levius peccat idem (50, 7), cum rustice flectit 
non olunt (nolunt cod.), vel ille, qui пес tibi parsero, nam et hoc 
(Neue 11 367) et illud (ibidem 270) habet plurimos auctores. 
Erudibam siquidem recte restitutum est 68,6, sequitur consuetu-
dinem vetustam eandemque vulgarem. Gravissimum autem est 
illud apud centonarium vinciturum, de quo postea. 

VI. 
Deminutivorum usum in oratione vulgari omnium fere tem-

porum et gentium longe ultra significationem parvularum rerum 
promotum esse inter omnes constat. Mira quadam familiaritate 
amplectitur sermo vulgi omnia fere, quae in natura rerum posita 
sunt, nunquam non interponit privata sua studia mentioni earum 
rerum, quibus utitur, quibus fruì tur. Totus orbis terrarum, tota 
vita aut publica aut privata, omnes provinciae animi et corporis, 
omnia, quae ad Cererem, Liberum, Venerem spectant, referta 
sunt nominibus lepidae humanitatis et remissae benignitatis 
plenis. Die liebe Sonne! Das liebe Öhrchen! Das liebe Mäd-
chen! Ein gutes Weinchen! Ex usu fabroriim instrumenta 
domestica cotidiana consuetudine familiaria deminutivis notan-
tium ingens multitudo talium sub stantivorum in scripta tech-
nicorum fluxit (Löfstedt, peregr. 311). 

Omnia haec facillime exemplis Petronianis confirmari possunt. 
Nihilominus miror, quam parce et caute his coloribus generis 
dicendi usus sit scriptor, cum nunquam fere sit appictum ullum 
deminutivum omni peculiari vi destitutum. Vix autem est, quo-
modo negemus nimium abusum deminutivorum illis temporibus 
orationem plebis iam tantopere inquinasse, ut nil iam discrimi-
nis in multis certe exemplis inter s i m p l e x e t d e m i n i t i -
v u m relinqueretur. 



48 GUILELMUS SUESS ВIX. 4 

Amasiunculus et amasiuncula facillime intellegimtur. In cibis 
denominandis ne urbana quidem oratio ab hoc usu aliena est 
(Heraeus, Rhein. Mus. LXXII, 45). Invenies apud Petronium ipsum 
sterüiculam et offlam collarem, quarum illa est sterilis vulva suis, 
haec germanice Halsstückchen. In Catonis de agri cultura libro 
exeunte de ofellis Puteolanis (Schnitzel à la Puteoli) sermo est. 
Vix quicquam offensionis igitur subiit in genere dicendi lapi-
darius, cum narraret (66,2) se inter ceteras delicias sanguncu-
lum (saucunculum H) in cena habuisse. Loco bene succurrit 
Heraeus actis fratrum arvalium usus, ubi eadem voce idem 
sanguis suillus coagulatus seu concretus significatur (de sangun-
culo porciliarum vesciti sunt). 

Lichtenberg, cum dicit: „Es ist sonderbar, dass diejenigen 
Leute, die das Geld am liebsten haben und am besten zu Rate 
halten, gerne im Deminutivo davon sprechen : „Da kann ich 
doch meine 600 Thälerchen dabei verdienen" — „ein hübsches 
Sümmchen", Petronii libertinos fere tangere videtur, qui nun-
quam non suas easulas, glebulas, lamellulas commémorant. 

Non minus perspicua ratio aliorum exemplorum: homun-
cio (das arme Menschenkind), sponsiuncula (ein kleines Spiel-
chen, Wettchen) , corcillum est, quod homines facit (das Ober-
stübchen), super ossucula eius (des armen Toten), cepi ipsimi 
cerebellum (quod esse videtur: Ich steckte das Köpfchen meines 
Herrn in die Tasche). Contemptim dicitur 58,5 comula ista besa-
lis. In astrologia Trimalchionis arietilli quid sint, parum constat 
(39,5). Sed hac in re taurum commémorât Encolpius (35,3), 
taurulum Trimalchio ipse 39,6. Hoc repeto ex usu quodam 
loquendi apud Romanos in signis caelestibus vere populari, qui 
(Gundel, PW A 317) exemplis caniculae, sucularum apparet. Ut 
instrumenta domestica, ita et ammalia plurima consuetudine 
familiaria facile deminuendi nota significantur, sucula, ansercu-
lus, asellus, porcula, poreella, agnellus, catellus, vitellus. 

Sed unum certe locum inverno, in quo nulla deminutivi 
ratio perspici potest, 63, 5 hominem Cappadocem, longum, valde auda-
culum et qui valebat. Equidem puto — nam unicum hoc exemplum 
dignum esse videtur, quod illustretur — scriptorem vulgaritatis 
studiosum hic recessisse a simplici, quia in hominibus signifi-
candis (pauper, tristis, alacer, strabo) desiderantur aperta sexuum 
discrimina. Deminutivi forma igitur nil aliud spectat quam 
in aliis illis exemplis supra tractatis declinationis permutatio. 
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Cum hoc libertinorum usu consentiunt Pompeiani, quorum 
scripta ratio hic multo infra veritatem consuetudinis mihi qui-
dem esse videtur. Continetur enim finibus paucarum provin-
ciarum, quae sunt corporis partium, vestimentorum, instrumen-
torum domesticorum, ciborum, nominum denique animalium aut 
proprie aut ludibrii causa in hominibus dictorum. 

Proxime ad similitudinem illorum deminutivorum fami-
liaritatis et studii rerum plenorum accedit ea consuetudo nar-
randi, quam homo meus, miles meus, (baro noster?) demonstrant. 
Talia autem non tarn ad orationem, quam ad mores pertinent, 
qui qua arte sint descripti demonstrare non est nostri propositi. 
Eodem modo nominasse sat habemus proverbia, quae nil valent 
nisi ex loquentium moribus aestimata. Haec qui sola ex cena 
excerpserunt, ingenti sua stupiditate docent, quantam iniquitatem 
quantamque invidiam fortunae memoria Petronii et alibi passa esse 
putanda sit. Nomino denique comparandi libidinem plebeiam 
(phantasia, discordia, piper, non homo et quae sunt eiusdem generis), 
asyndeta illa (quem amat, amat, quem non amat, non amat ; egi 
aginavi ; plus minus ; velit nolit ; hac iliac), alliterationis studium 
ex antiquissima stirpis Romanae memoria traditum (ab acia et 
acu ; sicca sobria ; fortis fidelis ; factum, non fabula ; alia), compen-
dia sententiae absolvendae (adhibete, habet unde = il a de quoi, 
dédit suas, ego et tu sponsiunculam). Cf. Kraffert, Programm 
Verden 1888,14. 

VII. 

Quantas delicias habeat synonymorum usus vulgaris cum 
elegantia classicorum scriptorum comparatus nemo nescit, qui 
in his studiis vel mediocriter versatus est. Нас ex provincia 
commodius quam aliunde perspicere licet, quibus legibus vulgus 
in oratione conformanda temperetur et teneatur. Videmus opponi 
ruditatem elegantiae, verba solida, densa, vehementia synonymis et 
forma et sententia moderatis, cautis, modeštis, natura ас necessi-
tate multa novari, cum nimio usu mirum in modum vis dictorum 
minuatur. Nescio an sit operae pretium, singula elementa lexici 
libertinorum cum Encolpii urbanitate conferre. Si recte videmus, 
Petronius minime sibi constat in copia verborum accurate distin-
guenda, sed rei ipsius minime est neglegens. Initium capimus 
in hoc capitulo, in quo sat habemus gravissima quaedam attulisse, 
quae in promptu erant, a discriminibus quibusdam nemini roma-

4 
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nicarum linguarum studioso non notis: Portare, non ferre (collo 
suo ligna portare 38, 7, sed 46,8 apud centonarium falsae urbanitatis 
plenum modo, modo collo suo circumferebat onera venalia, quo ad usum 
Petronii ipsius accedit), plorare, non fiere

39

); piangere mortuum bis 
apud libertinos, piangere pectus apud Petronium 111,2, rogare, non 
orare (Löfstedt, peregr. 42), hellus, non pulcher40) ; abhorrere videntur 
libertini, ut Pompeiani, ab usu copulae -que (Löfstedt, per. 87). 
In partibus corporis significandis dolemus Petronium nullo modo 
illa abundantia vocum usum esse, quae quin in usu plebis vigu-
erit, non dubitamus. Unicum fere exemplum, quod quodam-
modo cum testa et spathulis merito comparari possit, affert Tri-
malchio, cum rostri sui mentionem facit (75,10), quae vox pro 
ore vel nunc in Hispania exstat. Sed et os ipsum in usu et 
vigore esse videtur. si quidem bis proverbii fere ratione dicitur 
aquam vel panem in os suum conicere, ub i verbo coniciendi nescio 
quid agreste ac rude praeter sententiae necessitatem inesse recte 
Löfstedt sensisse videtur (peregr. 265). Bucca quattuor locis 
commemoratur, quorum primo intellegenda est la bouche (durae 
Ъиссае fuit 43, 3), secundo la bouchée (non mehercules hodie buccam 
panis invenire potui 44, 2), duobus ultimis la joue (ad buccam pro-
baremus, quod est narrantis ipsius, 70,3 et bucca, bucca, quot sunt 
hic 64,12). In urbanitate Petronii sumuntur apophoreta, cibus, 
diaria, matteae, mulsum, tollitur, ut in romanicis linguis, apud 
libertinos (holera spectant, lardum tollunt 39,11; duo mala sustuli 
66,4). His similibus commendatur permutatio 66, 7 unde quidam 
etiam improbe ternos pugnos sustulerunt, sed nescio an verba tra-
dita sint vera, quae Ernout solus retinet и. q. e. improbiter nos 
;pugno sustulerunt, i. e. quae tantum cupidinis et studii convivis 
iniecere, ut vel essent „des gens assez mal élevés pour nous 
en écarter à coups de poing". Nam et hoc optime cum mori-
bus Habinnae et cum vi tollendi (sustuli me de negotiatione 76,9) 
convenit. Verbum faciendi per mille figuras significandi detor-
jquetur ita, ut dicatur in coci ministeriis atque in pecunia com-
paranda non magis quam in Venere exercenda atque in ventre 
exonerando (Heraeus Gl. 35, Löfstedt peregr. 162). Debattuere, 
quod 69,3 (solebam ipsumam meam debattuere) obscoene dicitur, 

39) Digni sub textu certe qui afferantur numeri libertinorum (1) et narra-
tae cenae (n) : fiere 0 1, 5 n, plorare 5 1, 2 n. 

40) Bellus 7 1, On, pulcher 11, On. 
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ut batuere Cie. ad fam. IX, 22,4, et muttire (61,2) (cf. motto, 
mot) formata sunt ex stirpibus in romanico usu feracissimis, 
praeter alia autem animum tenet manducare, quod ad libertinos 
tantum reiectum est (46,2 inveniemus, quod manducemus, 56,4 
panem manducamus). Qua voce Hieronymus in novo testamento 
recensendo non potuit supersedere, cum nimio iam plebis usu 
vel in sacris atque sollemnibus verbis esset probata atque accepta, 
etsi in vetere testamento earn repudiavit, ubi expeditior erat 
facilioremque copiam habebat vocum et reiciendarum et mutan-
darum. Sed quantum offensionis primum quidem apud omnes 
certe homines humtne eruditos et eleganter doctos passa sint 
verba sanctissima : accipite et manducate, hoc est corpus meum, 
animo facile finges. 

Copiosius videtur tractandus esse ille usus, quo ipse ad 
dominum significandum spectat (cepi ipsimi cerebellum 76,1; ad 
delicias ipsimi annos XIV fui 75,11; ego tarnen et ipsumae satis 
faciebam 75 ,11; solebam ipsumam meam debattuere 69 ,3; ipsimi 
nostri delicatus decessit 63,3). Praeter ipse, ipsus, ipsa, issa, issula 
enim superlativus formabatur, a quo pendet medesimo, même 
(memet ipsimum > me metipsimum). 

Facile intellegitur, quomodo hae voces potuerint cum hono-
ris causa tum in amoribus (cf. maitresse) de pueris, puellis, immo 
de canibus catellis dici (Buecheller, ed. maioris p. 74). Isse pro 
ipse adeo in consuetudine erat, ut scriba ille parum doctus (Suet. 
Aug. 88), cum familiare issi urbane vertere vellet, ad ixi falso 
deferretur, cum tacito quodam sensu seiret χ non minus quam 
ps apud plebem ss pronuntiari4 1). Huius vocis apud Pompeianos 
usus satis frequens animos legentium tenet convinctos. Testi-
monia haec : 148 Paris isse, isse Paris Augustiane vale, 1589 Aphro-
dite issa, 1294 calos (καλώς) Paris isse, 1085 Paris isse vale, 2133 Paris 
isse, 2239 vale issa Fabia, 1590 et 1591 Euge (= Ευχή) issa, 1457 
issae sal. (bis, forma dativi eodem modo ficta, ut illae). Cum ipse 

41) In quibusdam imperii regionibus vim suam prior consonane p reti-
nuit (e. gr. in provincia, ad Genuam, Pisam), ubi nunc illius partes tuetur 
sonus i. Capsa > cassa it., châsse fr., caisa prov., caisse fr. Meyer-Lübke Ein-
führung3 168. Cf. esso, essa (it) = ipse. Formam, in provincia usitatam nunc 
video esse qui malint ad *capseam revocare (cf. commentarios criticos nomine Litteris 
editos II, 22), sed singulari iniquitate nostrae bibliothecae hac ex parte non 
integrae mihi non licet disputationem hac de re institutam (Romania XLVI, 115 ; 
XLVII, 579 ; XLVIII, 273) persequi. 

4* 
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vix minus quam Üle per d iut inum tempus articuli fere vices 
teneat (in graecis sacris verbis vertendis saepissime, ut εκ τον 
πεόίου — de ipso campo Roensch 2 422, 480; Wöl f f l in , A r c h i v für 
lat. Lex. XII 475, in peregrinatione Aetheriae e. gr. 19,61 cum 
ergo venissemus ad portam ipsam, . . . episcopus legit nobis ibi ipsas 
epistolas Löfstedt 64) et in Sardinia etiam nunc hanc orationis 
provinciam tueatur, Karl von Ettmayer4 2) (Zeitschrift für franz. 
Philologie XXXIV 332) sibi videtur articulos in illis exemplis 
Pompeianis intellegere. Attamen etsi ex frequentia usus satis 
apparet, quantopere recedant hi loci ex vi pronomini^, tarnen, 
ut est ratio et ordo horum nominum propriorum, vix scio, quid 
articuli vis hic sibi velit. Equidem nullus dubito, quin sit inter-
pretatio haurienda ex eo, quod dominus vel domina eadem ratione 
nominibus adiungitur 4950 Βάχχις ( = Bacchis) όομνα, 6865 rogo, 
domna eqs., 1991 Aelius Magnus Plotillae suae salutem. rogo domina, 
1736 Liberalis dominae salutem. 4890 in rationibus in pariete in-
scriptis dist inguitur inter dominam et dominum, 4356 Cresce(n)s pupa-
rum domnus, 3007 Amphioni domino sal., 1665 Bestituta cum 
Secundo domno suo, 4944 Communis Clodia sua dorn. Nil legitur 
praeter aut domina 2634 aut domna 4187. Negleximus locos, 
quorum lectio parum expedita idem fere continere videtur. Appa-
ret apud Pompeianos isse cum domino artissimo et rei signif i-
catae et usus loquendi vinculo coniungi. Nam ultra ipsum u s u m 
amatorium (issae sal., puparum domnus, alia) procedunt exempla 
talia qualia Βάχχις όομνα, vale issa Fabia, Paris isse, quae licet 
originem ducant ex appel latone amoris, tarnen in debilem v i m 
tituli fere deminuta esse videntur, ut Don Giovanni, Donna Anna. 
In Aphrodite issa si recte deam intellegit index corporis (p. 768), 
id quod non habeo quomodo aliter intel legam atque ex transla-
tionis usu {mea Venus, vides certe in tabula phototypica X X X I , 
14 A. et Eugen 1589. 1590 eisdem characteribus exhiberi eodem-
que loco haberi), habes ant iquum exemplum usus cuiusdam pos-
terorum, qui Deum vel Christum saepius sub hoc pronomine solo 
intel legunt (Wölfflin Archiv f. 1. L. XI 390, Svennung, Orosiana 
Upsala 1922, 67)43). 

42) Eodem modo idem, Gesch. der indog. Sprachwissenschaft, herausgege-
ben von Streitberg, II 278. 

43) Alia, quae ad domini vocem pertinent, invenies apud Friedländerum, 
Sittengeschichte IV9, 82 sqq. Löfstedt, peregr. 1L5. Ex Petronio afferimus 
66, 5 bene me admonet domina mea et 67, 9 domini mei beneficio, 41, 3 servus tuus. 
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Sermonem plebeium mirum in modum quae a nobis intelle-
guntur abstracta esse, in singulis aut hominibus aut rebus adhi-
bere testis est inprimis sermo castrensis, multis locis plebeiae 
rationis gravissimus auctor. Nam exereitus nomine primum qui-
dem comprehendebantur ea, quae ad exercendos homines perti-
nebant, der Drill, der Kommiss, optio dicitur, quicumque per 
optionem arrogatur, legio dicuntur qui leguntur. Biblia sacra et 
in vulgata editione habet ingentem multitudinem exemplorum44), 
quae si singula intueberis, facile cognosces adeo non posse ad 
unam et eandem rationem revocari, ut inter rem significatam 
et nomen adhibitum satis multiplex et varia ratio intercedat. 
Qua ratione quaque via vis harum vocum esset mutata, equidem 
nullo loco diligentius illustratum esse vidi45), sed hoc apparere 
videtur plebem ab initio abstracta illa alia cogitatione esse am· 
plexam ac viros doctos. 

Apud Petronium sermonis plebei imitatorem invenio haec 
77,4 Habet quattuor cenationes, cubicula viginti, . . . susum cena-
tionem, cubiculum, in quo ipse dormio (cellationem traditam vix recte, 
ut est ordo verborum et mutandarum litterarum facilitas, retinet 
Ernout). Sed vim huius exempli minuit Plinius, qui in notissima 
illa de villa sua epistola (II, 17,10) eodem modo cubicula cam 
cenatione coniungit. Multo gravius est testimonium centonarii 
45,12 adeo de magna turba „adhibete" acceperant, plane fugae merae, 
i. e. die reinsten Ausreisser, Kneifer, Drückeberger, quo fere ad 
initia vulgaria nominum masculinorum in -a formandorum revo-
camur, si quidem scrìbae et agricolae humanis personis induti illi 
orti sunt ex vocibus ad rem universe pertinentibus (Schreiberei, 
Ackerbau). Simili ratione germanico usu das Frauenzimmer ex 
loco ad universum genus hominum ilio loco constitutorum, tan-
dem ad singulas feminas translatum est. 

Sed miramur, quam nil fere ex hac ingenti copia rerum 
delibaverit scriptor calamo imitandum. Aguntur enim non tam sin-

44) Veluti Jo 14,2 in domo patris mei mansiones multae sunt. Genes 27,7 
affer mihi eibos de venatione tua. 1 Cor. 5,7 Expurgate velus fermentum, ut 
süis nova conspersio. Matth. 9,16 Nemo immittit commissuram panni rudis in 
vestimentum vetus . . . peior scissura fit. 

45) Exempla ex titulis affert copiosissime Olcott, Studies in the word for-
mation of the Latin inscriptions, Rome 1898, 1 sqq., ex scriptoribus Cooper, 
Word formation in the Roman sermo plebeius, New York 1895, 1 sqq., sed 
uterque coniungit diversissima nullo rationis intercedentis interposito dis-
crimine. 
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gulae voces tales, qualium postea emergunt uberrima exempla, ut 
virtutes = Grosstaten, Wunder, pietas = Almosen, memoria = monu-
mentum, quam nervi ipsi orationis, quibus ordo et verborum et 
sententiarum continetur. Nam quae nos omnes invitis fere animis 
accepimus quondam praeeepta recte scribendi, ut cogitationem 
ad naturam latinae linguae accomodaremus diversissimae illius 
ab gmnibus huius aetatis linguis in vieibus substantivorum et 
verborum temperandis et exaequandis, eorum plurimam partem 
apparet nunquam in sermone plebeio viguisse. Quibus legibus 
hic teneatur non tarn in usu singularum vocum quam in ratione 
inter substantiva et verba interposita qui quaeret, habebit apud 
Cooperum et Olcottium, quae reiciat exempla, habebit, quae acci-
piat ita, ut ex singulorum locorum natura diligenter perspecta ver-
borum ordinem restituât. Vereor, ne iile, cuius doctrinam et 
iudicium desideramus, a Petronio sermonis plebei interprete 
illustrissimo atque gravissimo ilio omnibus numeris ac partibus 
destituatur. 

Sed satis lepido exemplo docet scriptor praenominibus qui-
busdam cum aliis tum eis, quae obsoleta ab ipso usu quodam-
modo remota sunt, saepius subesse nescio quam morum sig-
nificationem 45, 7 iam Manios aliquot habet. Res ex Germanorum 
usu notissima, quibus Johann est pro servo, Stoffel pro stupido, 
Louis pro agaga, Metze pro meretrice, Büpel pro impudenti. In 
appellativorum fere provinciam abierunt die Heulliese, der Zigar-
renfritze, der sanfte Heinrich, der dumme August. Sed quid Ro-
mani in Maniis subintellexerint, mihi quidem neque ex proverbii 
usu (multi Manii Ariciae) neque ex Varronis satura Menippea 
(247 sqq.) hoc nomine'significata satis patet. Ad fortuitum lud'um 
verborum revocabis illud, quod Manius mane suscitât (259). Nor-
den intellegit manum, bonum, simplicem, εύή&η (Pieckeisens Jahrb. 
Suppl. 18,327). Rationem ipsam usus vel in mult is exemplis 
Germanicis frustra conabimur enucleare, si quidem maior pars 
Augustorum, Elisabetharum nil habet, quo illa ignominia digna sit. 

Multo plus f ruetuum pereipiemus, ubi recensebimus nomina 
praeter necessitatem suff ixis exornata. In hac enim parte illus-
tranda singularem curiositatem ac di l igentiam posuit scriptor. 

a) -atus. Hic multo plus quam aut expudoratus (spudorato 
it) 39, 5 aut denique talia, qualia rubricatus, stolatus valet dum 
bonatus ago 74,16. In Ecclesiastico Vulgatae mirus quidam abusus 
magnatorum pro magnis. Quae in romanicis l inguis of feruntur 
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diurnata, annata seu ad pluralem neutri generis seu ad singula-
rein feminini revocanda satis demonstrant, quantopere hoc suffixo 
nõvata sint, quae postremo certe nullo discrimine a simplici 
distarent. Malaius exstat С GIL. II, 126 ; i béllé bellâtula Plaut. 
Cas. 854 (hiatus ante i). 

b) -monium: Petronii gaudimonium (61,3) et tristimonium 
(63,4) proxime accedunt ad Laberii in mimis usum (miserimo-
nium 18, mendicimonium 150, moechimonium 150) et ad Pompeianum 
illud (918) Secundus regimonium tenet feliciter. 

c) -ivus: absentivos — absens 33,1, ut fere captivus — captus, fes-
tività — festus. Cooper 106 sqq. habet plurima similia, veluti ex 
Plauto abditivus, ascriptivus. In romanicis Unguis pro tardo : 
tardif, tardivo, similia aliis locis. 

d) -icius. Ingens multitudo exemplorum apud Cooperum 
120 sqq., sed et hic videbis, ubi quaeres, quae ratio inter simplex 
et vocem suffixo auctam intercedat et ubi singularem vim horum 
exemplorum aestimabis ex locorum ipsorum inspectorum ordine 
et natura, diversissima esse coniuncta. Quantum, ut haec 
exempla afferam, discriminis est inter haec Plautina forma suffixi 
cohaerentia: puella expositìcia (Cas. 79), cum oculis emissiciis 
(Aul. 41), ex patribus conventiciis (Cist. 40) ! Quod autem ex Pe-
tronio unicum affert lanisticius 45,4, nil habet miri, cum familia 
lanisticia ilio loco commemoretur, i. e. familia e lanistis consistens. 
Multo dignius erat, quod nominaretur, etsi iam Varronis ex usu 
allatum erat, empticius 47,12, quod aut nullo aut satis parvo 
discrimine a simplici distat (inter emptos referendus, numeran-
dus). Olcott habet (216) exempla titulorum. 

e) Adiectiva in -osus fines regni praeter necessitatem late 
promovisse in sermone cotidiano testis appendix Probi, qui 211 
docet rabidus non rabiosus (Baehrens 119). Iure igitur ac merito 
non tam singulae voces reprehendi possunt, quae quot locis 
scriptorum aut grammaticorum inveniantur saepe ex fortuita 
temeritate memoriae pendet, quam multitudo exemplorum praeter 
urbanam consuetudinem exaggerata : sucossus 38,7, quod iam 
in ipsa sententia loci nescio quem saporem vulgarem habet: valde 
smossi sunt (reliqui colliberti eius) ; aerumnosus, imperiosus, calcitro-
sus 39,12 et 9 et 6 ; linguosus 43 ,3 ; 63,2 ; dignitossus, lacticulosus, 
laboriosus ; 57,10 et 8 et 7 ; morbosus in aves 46,4. 

f) Eodem modo -arius singularem fertUitatem habet aliorum-
que suffixorum locum occupât (primipilaris non primipilarius 

d> 
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app. Probi 69). Exemplis Petronianis nil docetur nisi facilitas 
vocum hac ratione formandarum: oracularius vel oricularius, pulla-
rius vel puellarius in eodem capite 43, micarius 73, 6, caligarius 

74,14, sestertiarius 45,8 et 11, dupundiarius 58,5; 74,15. Corvo-

rum cibaria 58, 2 quid sit, supra p. 42 illustravimus. 
g) -ianus : prasinianus 70,10 plane ad consuetudinem dicitur. 
h) -iensis pro -ensis 48,2 Tarracinienses, ut Athenienses ad 

Eispanienses Stolz HGr. I, 2, 541, Heraeus Gl. 47. 
Alia, quae aut iam copiosius sunt tractata, ut ridiclei (p. 28) 

et manuciolus (p. 23), aut nil ad Consilia scriptoris illustranda 
faciunt, praeterimus. 

In vocibus componendis vix nimium tribuendum est liber-
tati illi, qua nesapius (50, 5) a Trimalchione vetusto negandi more 
componitur aut plusscius fingitur (63,9) ; benemorius recte restitu-
èrent Orelli et Heraeus in Nicerotis f abella (61,7). Cetera 
exempla vix quicquam ponderis habent (caldicerebrius, domusio, 
larifuga, fulcipedia)46). 

Cum in declinatione et coniugatione scriptor vix curare 
videatur, quantopere vulgaris sermo analytica ratione studeat 
formas dissolvere, enixe alio loco operam dat, ne similia negle-
gantur: dico illas ambages loquendi, quae usu coniunctionum 
quod et quia accusativum quem dicimus cum infinitivo commu-
tant. Petronius autem primus \ridetur hoc in genere dicendi 
quia testari, quod apud posteros est frequentissimum Vulgatae-
que mirum in modum familiare : dixi, quia mustetta comedit 46,4 ; 
subolfacio, quia nobis epulum daturus est Mammea 45,10, nisi forte 
recurres ad Plautinum illud (Pseudol. 107) 

atque id futurum unde unde dicam nescio, 
nisi quia futurum est. 

Ad Gallorum que seu Italorum che formandum quantum praeter 
quem et quid contulerit vox ipsa coniunctionis quia, nondum satis 
apparere videtur (Karl von Ettmayer, Vulgärlatein, Gesch. der idg. 
Sprachw., herausg. von Streitberg, II 280). Quod certe nunquam 
fere non familiaris sermo consueverat hunc in modum verbis 
sentiendi et dicendi adiungere (Löfstedt, per. 116 f f.). Exempla 
nemini non in promptu. Ne intra umbracula scholasticae seve-

46) Mirum est Stolzium et his rebus inesse nescio cuius dialecti auctori-
tatem putare : Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass die südita-
lische Volkssprache, wie sie in dem . . . Roman des P. uns entgegentritt, . . . 
manche eigentümliche Zusammensetzung aufweist. Hist. Gr. I, 2, 375. 



BIX.4 De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari 57 

ritatis quidem omnia huius generis exempla notam censoriam 
habebunt, veluti, quod est apud Martialem XI, 64, 

nescio tarn multis quid scribas, Fauste, puellis, 
hoc scio, quod scribit nulla puella tibi. 

Gravius certe Trimalchioneum illud (71,9) scis, quod epulum 
dedi. Sed de huius locijnterpretatione dubia supra (15 sq.) copio-
sius egimus. Dignum, quod attendatur — nam multa in hane 
partem sunt disputata post Löfstedtium (cf. Svennung, Orosiana 
86 ff.) — Petronianos libertinos semper indicativo uti neque quic-
quam discriminis perspici aut inter duas coniunctiones aut inter 
dicendi et sentiendi verba aut inter verae et falsae rei signi-
ficationem. 

Interrogandi sententias obliquas quas elegantior ratio dicendi 
intellegit pro reetis conformari vel in exemplis talibus, qualia sunt 
nemo curat, quid annona mordet (44) et dixerat, quid pridie cena-
veram (76), nemo miratur, qui vetustae consuetudinis hac in parte 
sempei a vulgo conservatae peritus est. Multo levior est quam 
Petronius sibi ipse induisit parataxis pro hypotaxi apud mihi 
crede, credo, puto similia posita (Segebade 13 sq.). Sed in illa 
libertate minime sibi constans est Petronius, si quidem idem 
Trimalchio loquitur (75,11) scitis, quid dicam, ve l 56, 2 medicus, qui 
seit, quid homunciones . . . habeant, ve l (74, 17) ut intellegas, quid tibi 
feceris, ve l 50,5 valde bene scio, unde . . . nata sint, aut, u t ceteros 
libertinos afferamus, 37, 6 dicitur nescit, quid habeat. A b altera 
parte habemus (61,2) nescio quidnunc taces пес muttis, quod etsi 
audacia superat ea, quae soient ex usu verbi nesciendi offerri, 
tamen in provincia rusticitatis est infra vulgaria illa supra allata. 
In Hermerotis aenigmate denique invenimus (58,9) dicam tibi, 
qui de nobis currit et de loco non movetur, qui de nobis crescit et 
minor fit, apud Trimalchionem (50, 7) ignoscetis mihi, quid dixero. 

Capu t t e r t i um . 

Usque adhuc egimus de sermone vulgari Petronii haud 
aliter, ас si scriptor omnium libertinorum sermones eisdem fere 
coloribus depinxisset. Accuratius autem quicumque singula recen-
sebit, intelleget aperto discrimine inter se singulos convivas 
distare. Hoc discrimen, quod est et numeri et generis, cum 
sit, nisi equidem fallor, nunquam observatum, eo plus nobis 
proponemus tractandum, quo plus hac ratione intimam fabri-
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cam scriptoris deprehendemus. Discrimen autem quod dixi-
mus numeri in eo collocamus quod in eadem provincia loquendi 
ab alio pudentius et rarius, ab alio saepius peccatur. Textum 
ipsum quaeso in eis quae sequuntur ante oculos habeas. Infi-
mum fere locum urbanitatis et elegantiae tenet Dama (41) plane 
matus iile, ut ipsius verbis utar, cuius oratio in editionibus 
quattuor fere versuum est. Loquitur brevissimis membris sen-
tentiarum, concisis illis articulatim ac sine ullo fere vinculo con-
iunctis, ut speculo tanquam imago reddatur viri ebrii et somno-
lento languore impediti. In paucissimis his verbis bis masculino 
pro neutro genere utitur (balneus, vinus), qua audacia inprimis 
aures tundit. Nam quod intensivum pro simplici verbo adhibet 
(versas), leve est, levius quod syncopam bis admittit (calda, cal-
fecit). Una in re nescio quid fastidiosae elegantiae habet, quae 
mirum in modum a rudi simplicitate ceterorum verborum abhor-
ret. Ubicumque enim de bibendi usu agitur, in doctam fere 
obscuritatem incidit. Nos quidem parum scimus, quid sint sta-
minatae (potiones?) aut matus, sed miramur elegantiam caldae 
potionis cum vestiario comparatae neque errabimus, si ad Damae 
auctoritatem singulare illud poculorum nomen pataracinorum 
revocabimus (cum pataraeina poposcisset . . . inquit), in quod for-
mandum graecum πάταχνον et latina patera turpi contaminatione 
coierunt. 

Peculiaris Damae ratio ex diverso Trimalchionis sermone 
antea prolato accuratius apparebit. Trimalchio, qui omnia pec-
candi semina > in se continet „tanquam favus" vulgaritatis, ut 
ipsius verbis abutar, in eisdem coloribus adhibendis aperte suus 
est. Nam illius peccata ex recessu tanquam atque umbra artium 
et litterarum earum, quarum peritum se esse clamat, miserrime emi-
nent, astrologiae et phi lologiae. 39,4 oportet etiam inter cenan-
dum philologiam nosse . . . nam mihi nihil novi potest afferri, sicut 
ille fericulus iam semel habuit praxim (fericulusta mei H, fe l ic i ter corr. 
Ernout). Illa philologia apparet hoc genere dicendi: fericulus, 
caelus (39 bis), prae mala sua (39,12), cornum acutum (39, 5), utros-
que parietes (39, 7). Hic scriptor consilium suum perspicuis verbis 
ind icav i t : laudamus urbanitatem mathematici (39, 6). Apparet , qua 
ex parte velit et ea, quae sequuntur, intellegi. Una re coniun-
gitur cum Dama, nulla praeterea, dico fastidiosas quasdam in 
re potatoria ambages. Sed valet iterum, quod alia in re quon-
dam Heraeus proclamavit: „Was wissen wir denn vom Trink-
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komment der Römer?" (Rhein. Mus. LXX, 8). Tangomenas 
faeiamus (34,7 et 73,6) enim, qua voce feminina sit explendum 
nescimus, etsi similiter atque in pataracinis τέγγειν et tangere (cf. 
de meile me usque tetigi 66,3) animo loquentis coniuncta esse 
videntur. Ceterae voces graecae plus minus ad astrologiam 
spectant, cataphagae, qui in leone nascuntur, ne genesim meam 
premerem, habuit praxim = eventum habuit, evicit. Hic feri-
culus signis astrologorum exornatus probat (est enim in meis 
aedibus comparatus) me in litteris omnium numerum esse. 
Probant autem signa ipsa rebus et gestis, ut oracula, quanti 
pretii sint. Non habeo aliter, quomodo verba interpreter mirum 
in modum intricata. Satis inepte igitur Trimalchio pro demonstando 
ponit verba ex sollemni provincia signorum caelestium petita 
atque a nuda simplicitate huius loci alienissima. Similia acu-
mina ioci frigidi atque arcessiti postea apud eundem interpretari 
conabimur. 

Usu graecarum vocum deducimur ad H e r m e r o t e m , quem 
supra se accumbere aut discumbere Encolpius dicit (36,7; 57,1; 59,1). 
Illum graecissare recte Immisch vidit, qui (Hermes L X X (1917) 156) 
in illius oratione (38,10) Gronovianum quoddam oblivionis fere 
tenebris involutum restituere conatus est <Coe^> cum hoc titulo 
proscripsit. Sedgwick (The Classical Review X X X I X 117) vidit 
topanta redire CILVI 25 861 Diehl Vgl. I. 265 cum oenoforu, cum 
calice et tapantione. Vox mihi videtur ad vas vel vestimentum 
spectare et dici, ut „en tout cas". Portasse topanta nescio qua 
topi cogitatione depravatum est. Exemplis omnibus apparet, quanto 
discrimine haec Graeca Hermerotis a Trimalchionis astrologia 
distent. Sunt enim ex sermonis ipso usu petita 37/38 Trimal-
chionis to panta est ; saplutus ; babae babae; quemvis ex istis babae-
calis ; phantasia, non homo. Graecü cum Latinis seminibus dicendi 
commixta atque Gonfiata vides in lupatria. Nam haud sine aliqua 
ratione in apibus dicere fingitur, quod in vocibus linguae pote-
rat commendare obiter et vernatulae quae sunt, meliusculae a Grae-
culis fiunt. Poterat Petronius hanc suppelectilem orationis eo 
loco, quo iterum Hermeros ad dicendi munus accedit, neglegere. 
Tunc diceremus forte quadam scriptorem uno loco effundere, 
quae ex uno eodemque nido grammaticae petiverat. Sed ita ne 
iudicemus, impedimur eis verbis, quibus idem Hermeros postea 
utitur (57 sq.), plurimo spatio a prioribus seiunctis. Apparet 
enim Petronium consulto, haud temere graecissandi studium 
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Hermeroti attribuere tale, quale praeterea nemini. Habes exempla 
haec : haec sunt vera athla, Athana, demo de, Jovem Olympium, 
geometrias („the plur. probably only shows the speaker's igno-
rance" Sedgwick in editione 116), critica (fortasse eodem modo 
prolatum aut ut rhetorica, nisi putas tantum elegantiae indignum 
libertino ilio), alogias, menias (? ad Iliadis initium revocat Marx, 
auctor ad Herennium 75). Est enim et iile, quam vis alienus a 
Trimalchionis astrologia et philologia, nihilominus artificii sui hac-
tenus memor, ut lapidarias sciat litteras et partes centum ex scho-
lae trivialis memoria. Sed mirum est, quantopere sint omnia 
in hoc homine ad certi cuiusdam consilii constantiam a scriptore 
conformata. In rutae folium conicere (37 et 58) cum in duabus 
orationibus, quarum altera ab altera longissimo spatio distat, 
inveniatur, iam parvuli huius exempli vinculo eiusdem hominis 
memoria restituitur. Multo graviora sunt, quae fluunt ex moribus 
huius viri caldicerebrii. Haud temere is primum quidem Ascylti 
licentia intemperanti vehementissime commovetur, tum autem 
Gitonis risu tantopere laeditur, ut vix iam sui ipsius sit compos. 
Nam et in oratione illius ut in moribus omnia excitata atque 
dissoluta, sententias solet aut omnino non absolvere aut praeter 
exspectationem nova cogitatione deflexus parum apte finire. 
Natura generis dicendi continetur brachylogia quadam, cuius 
elleipseis a membris concisis Damae plurimo discrimine distant 
nee habent apud ceteros libertinos quocum coniungantur. 37/38 
пес quid пес quare; sed liberti scelerati, • qui ; amici de medio; haec 
lupatria providet omnia, et ubi non putes ; familia vero — babae 
babae ! ; tantum auri vides (fortasse conferri potest 58,14 quod me 
sic vides; 38,14 quod illum sic vides; 38,12 sestertium suum vidit 
decies. Ne videndi verbo nimium tribueris. Interpretare : quantum 
consiliorum aut quantum corporis et ponderis. In s ingulari loquendi 
usu huius hominis nulla certe mutationis copia); quid ille, qui; 
crevit . . . modo solebat . . . sed quomodo dicunt — ego nihil scio, 
sed audivi — quom Incuboni pilleum rapuisset (scilicet crevit) et 
thesaurum invenit (apparet et apud hunc hominem non posse 
deieri). .Augentur ultra modum exempla in altera oratione piena 
iracundiae (57/58). Hanc totam cum non liceat exscribere, afferò 
pauca: eques Bomanus es? et ego regis filius. „quare ergo servivistiu 

quìa sqq (attendas quaerendi respondendique commercium vix 
significatum) ; tu lacticulosus; tu beatior es: bis prande, bis cena; 
tam facile est quam „accede istoc"; quid faciat crucis offla, corvorum 
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cibaria („Was kann man auch von einem Galgenstrick anders 
erwarten" recte Heraeus, nisi quod et ille deesse quaedam ante 
quid faciat suspicatur. Miscet Hermeros secundam et tertiam 
personam, ut 57, 2); bene nos habemus, at isti — euge Ì qui tibi non 
imperant (aut isti geuge H, nugae Buecheler; cum Hermeros 
graecisset in flosculis cotidiani sermonis et paulo ante io Satur-
nalia proclamaverit, nolui euge mutare) ; vix me teneo et sum caldi-
cerebrius cum coepi matrem meam dupundii non facio. Hunc locum dif-
ficillimum, nisi quod caldicerebrius elegantissime pro eo, quod est 
traditum caldus cicer eius, a Jahnio restitutum est, in ceteris vix 
puto recte duobus diversis locis correctum esse ita, ut sed inse-
reretur ante cum coepi, cum ordo verborum altero loco (пес pro et) 
correcto non iam sibi constare videretur. Hermeros, ut est fere 
mos iracundorum, antea de suis moribus praedicaverat : non me-
hercules soleo cito fervere 57, 3. Aut igitur Hermeros parum sibi 
constat aut aliquid discriminis intercedit inter haec duo de mori-
bus iudicia. Ilio profitetur se aegre ad iram perduci. Quin autem 
si non ilio at certe hoc loco irae'f lammis flagret, nulla dubita-
tio. Nescio an sit interpretandum, vix me teneo, et sum natura 
caldicerebrius, cum coepi (sed ut incipiam, aegre perducor). Vae 
tunc omnibus et adversariis et amicis. Matrem meam (subintel-
lege cum coepi) d. n. f. Ut est exagitatus atque concitatus 
cum natura tum ludibrio Gitonis, se ipse saepius ad propositum 
revocati recte (schon gut, warte nur), videbo te in publicum, 
. . . recte, venies sub dentem ... ad summam, si quid vis, ego et tu 
sponsiunculam ; пес sursum пес deorsum non cresco, nisi dominum 
in rutae folium non conieci (negandi formulas vides sine ulla spe 
perspicuitatis confusas) ; Äthan a tibi irata sit curabo et qui te pri-
mus deurode fecit (et qui adiungitur ut supra apud eundem et ubi 
(37, 6), deurode ut accede istoc inseritur) ; ita lucrum faciam et ita 
bene moriar aut -populus per exitum meum iuret, nisi te toga ubi-
que perversa fuero persecutus (nimio iurandi et minandi studio ad 
plenam animi et orationis perturbationem prolatus est, nam 
apparet quam non apodosis protasi respondeat. Nolui aut mutare 
in ut, quia neque parataxis rerum in honesta morte (ut mortuus 
non erubescam apud eundem 57,6) exoptandarum et honestae 
mortis ipsius necessario excludi et illi aut iam nescio quod nega-
tionis vestigium inesse videtur, qua animus certe confusus loquen-
tis in his verbis pronuntiandis tacito quodam sensu tenetur. 
Sed qui ut scribit, potest suam causam ita agere, ut suspicetur. 
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verum illud ut, quod desideramus ut ita voci opponatur, de cogi-
tatione loquentis esse ideo sublatum, quod alterum quoddam ut 
consecutive sententiae esset iniunctum). Bella res et iste, qui te 
haec docet, mufrius, non magister, didicimus : — dicebat enim magis-
ter— „sunt vestra salva ? recta domum; cave circumspicias, cave maio-
rem maledicasi. At nunc etc. Interpungendi ratione signif icavi, 
quo modo verba intellegam, didicit puer, quae verbis ipsis affé» 
runtur; ei, qui ante didicimus insérant nos alia aut nos aliter 
Consilia scriptoris corrigunt. Nam tota hac oratione Hermerotis 
demonstratur, quanti pretii sit discrimen inter singulos sermo-
nes libertinorum Consilio et ratione scriptoris interpositum ad 
criticam recte exercendam. Decet enim libertinum ex suo ipsius 
genere dicendi aestimari, non ex ceterorum aut denique ex 
Petronii. 

Ratio Hermerotis loquendi quam sit peturbata atque disso-
luta, perspicitur non minus ex aenigmate. De hoc loco cenae 
plurima difficultate obscuro mirum est, quantum in diversas 
partes abierint criticorum iudicia47). Nos quidem quam paucissi-
mis verbis quid sentiamus dicemus ita, ut quantum haec res ad 
nostrum propositum pertineat eluceat. Hermeros iterum constan· 
tiae in verbis ordine absolvendis deest. Nam primum quidem 
oratione recta, deinde obliqua utitur. Ab hac initium faciemus. 
Dicam tibi, qui de nobis currit et de loco non movetur, qui de nobis 
crescit et minor fit. Apparet rem quaeri masculini generis, quae, 
ut fere fit in aenigmatis, contraria in se continet, nam currendo de 
locoìion movetur, eadem et crescit et minor fit. Certa autem, si quic-
quam aliud, verba qui de nobis, quibus, cum ter proferantur, omnia 
continentur. Nam quod primo loco in versibus ipsis traditur quidem 
nobis, nil valet, cum minor fit doceat, Consilio hic non, ut alibi 
saepius in aenigmatis, quid = ti quaeri, sed agi nescio quem 
homuncionis tanquam forma praeditum. Ambigue, ut fere fit in 
griphis, de nobis bis certe ita dicitur, ut eodem iure et ad verbum 
revocari possit (de nobis currere, crescere) et subiecto ipsi ad-
haerere possit (quae pars nostri). Vix est, quomodo miremur 
verbis aenigmatis ipsis allatis aliquantum difficultatis inesse, 
cum iam quae ab Hermerote oblique referuntur minime sint 

47) Recentioribus temporibus W. Schultz (Pauly-Wissowa I A, 116 sqq.), 
Bluemner (Philologi voi. LXXVI, 343 sqq.), Scheidweiler (Philologi vol. LXXX, 
204 sq.). 
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simplicia. Numerus est vetustissimus üle versus quadratus popu-
laribus versibus inde a tenebrie vetustatis consuetus4 8). 

Qui de nobis longe venio, late venio ? solve me. 
Nullo modo offendimus in eo, quod res quaerenda de se 

ipsa verba facit, neque in eo, quod se solvi vult tenebrie ignora-
tionis. Sed permiro genere dicendi — nisi forte dicemus, quod 
nolo putare in natura eorum quae sequuntur verborum, loquen-
tem, quae fuerunt duorum versiculorum, in unum conflare —г 
quaestio et narratio permiscentur. Quis dubitat, quin et cetera 
illa eodem genere numerorum origine et initio sint usa et eadem 
persona sint prolata? Multa videntur esse, quae hariolationem 
invitare possint, nam vides membra disiecta poetae talis, qualis 
Pompeis cecinit (1830) 

Futuitur cunnus pilossus multo melius quam glaber : 
eadem continet vaporem et, eadem vellit mentulam. 

De loco et de nobis videntur Consilio quodam alterum alteri opponi, 
in verbis obliquis accurate persequendis fortasse et dicam tibi 
alicui usui est (cf. solve me!). Nolo tacere quae tentavi, non quo 
putem digna illa esse quadrati exemplo optime Hermerotis versu 
expresso, sed ut significem, qualia fere versibus invidia aut 
perturbatione libertini plebei ex memoria posterorum remotis 
infuisse putem: 

qui de nobis longe venio, late venio ? solve me ! 
die mi : qui de nobis curro, moveor qui non de loco ? 
loquere : qui de nobis cresco, nobis qui fio minor ? 

Qui vel quis (cf. 62, 8 qui mori timore nisi ego) sum iile ego, 
qui etc. In aenigmate oratione pedestri referendo solvit Herme-
ros distortum illud genus dicendi, ambiguum et in eo, quod 
poterat quicumque leviter verba intuebatur, intellegere primum 
quidem nescio quem de nobis, nescio quem nostrum. Sed talia 
in griphorum natura fere posita sunt. 

In solvendo hoc aenigmate Sphinge digno miror Gurlittium
4 9

) 
demum publici iuris fecisse, quod vereor ne et aliorum iam ani-
mis sit obversatum. Nam equidem fateor me illam sententiam iam 

48) Immisch cum quadrati originem et usum illustraret (Zur Frage der 
plautinischen Cantica. Heidelberger Akademie Phil. Hist. Klasse 1923, 7 p. 30), 
et huius versus mentionem fecit. 

49) Petronius Satiren übersetzt von Gurlitt 39 f. 
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habuisse pro certo initam, cum in Gurlittii interpretationem 
inciderem Scheidweileri nota (Phil. LXXX 206) doctus. Omnia 
enim ita dicuntur, ut libero quicumque iudicìo verba intuebitur, 
non possit non penem intellegere. Nil nisi dominus iste, isse iste 
idem et est pars nostri et de nobis venit longe lateque et de 
nobis currit nec de loco movetur et augetur modo, modo minui-
tur. Uno loco disto ab interpretatione Gurlittii. Mihi enim 
aenigma ita comparatum esse videtur, ut, id quod est in facetiis 
talibus frequentissimum, praeter obscenam vim, quae nemini non 
in mentem venire debebat, caste et pudice solvi possit. Hic autem 
nil habeo, quod idem tribus legibus convenire possit. Sed nil 
obstat, ne dicamus penem imperium totius aenigmatis tenere, 
singulos autem versiculos a parte honesta varie explicari posse. 
Non nego autem multo difficilius griphum honestam interpre-
tationem pati quam illam alteram. Pes (ßuecheler) venit (?) 
longe et late, ubicumque (Bluemner) in longitudinem et in lati-
tudinem aream emetimur. Umbra (Bluemner) de nobis crescit 
et minor fit, sed excluditur impedimento sexus, quo non tenetur 
crinis (Buecheler), cuius deminutio minus apte, nisi fallor iudicio, 
in recisis capillis tantum poni potest. In secundo versu honeste 
explicando haereo, cum oculi interpretatio a Buechelero prolata 
mihi aegre probetur50), linguae autem genus ipsum aditum prae-
cludat. Sed fortasse erit, qui felicius et haec enodet. 

Tenet, ut hoc ultimo loco commemoremus, in oratione Her-
merotis difficultate quadam animum legentis vinctum hic deni-
que locus : si quid vis, ego et tu sponsiunciilam : exi, defero lamnam. 
Hoc exi quid sit vix audeo interpretari. Friedländer enim non 
magis voci satisfacit quam Sedgwick (komm her, come on). 
„Hue accede" facile sane intellegeretur. Ut transeamus illos, 
qui (Schefferus, Scheidweiler) ecce corrigunt, aut (Schultz) volunt 
in foro locum certaminis constitui, cum praeter veri similitudi-
nem hue iam référant, quae multo post (58,11) dicuntur, non 
est, quomodo non exi aut interpreteris ex illius triclinii necessi-
tate et illius temporis natura aut revoces ad illum usum loquendi 
omnibus fere linguis consuetum, quo eundi vel abeundi verba 
sine ulla fere peculiari vi eundi ad adiuvandam cohortationem 
adhibentur : Geh fort, gib mir . . . ; ach gehen Sie weg, blei-

50) In thesauro 1. 1. affertur Potam. tract. 1 p. 1415 A oculi sui in orbibus 
cumini. Sed. vix de nobis currere dici possunt oculi. 
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ben Sie noch etwas; geh, sei so gut 5 1 ) ; allez. Usus loquendi 
facile intellegitur ex plurimis illis locis, quibus quae iuberis 
facere non perficies, nisi de loco te moveris. Sed, ut est 
natura loci, haud sine aliqua dubitatione hanc interpretationem 
profero. 

In S e l e u c i o r a t i o n e tenuissima (42) ad peculiarem 
quandam loquendi supellectilem referendum est et quid, si non 
abstinax fuisset, quod haud temere paulo post redintegrari iam 
Friedländer vidit quid si non Ulani optime accepissetAddo, quod 
praeter ullam necessitatem ad infimum genus dicendi descenditur 
frigori laecasin dico („grobe Einladung, offenbar ähnlich der von 
Götz an den Trompeter gerichteten" Heraeus Rhein. Mus. LXX, 
38, qui vocis usum ex Mart. XI 58 extr. illustrât). Totam enim 
hanc plebeculam convivii neque nimiae castitatis neque nimiae 
obscoenitatis sectatricem iniuria ac nimis acerbo iudicio Gurlitt 
nominat „eine Gesellschaft von Wüstlingen" (1. 1.). 

51) Havers in philologorum conventu Erlangensi 1925 rem tractavit. Quae 
ex comicis latinis attulit exempla, Plaut. Aul. 95 sq.: 

cultrum, securim, pistillum, mortarium, 
quae utenda vasa semper vicini rogant, 
fures venisse atque apstulisse dicito 

et Ter. Ad. 917: tu Ulas abi et traduce, 
ea, ut est ordo verborum, demonstrant, quantopere vera vis abeundi vel ve-
niendi sit hic minuta. Exemplo Petroniano, quamvis sit ipsum alienum ab his 
locis, tarnen nescio an simile quitì insit. Nisi enim mavis interpretari: Komm 
heraus (aus deinem Schlupfwinkel ?), vix est quomodo non dicamus exi hoc 
loco i ta fere dici, ut ad summam, recte, atque peculiarem exeundi vim amisisse. 

Heraeus (suppl. 285) haud sine aliqua dubitationis significatione affert 
Pompeianam illam in taberna imaginem (IV 3494). Sed et hic parum apparet, 
quomodo verba ascripta aut ipsa cohaereant aut rebus fictis respondeant. 
Duorum virorum sedentium genibus tabulam cum talis ferentium alteri ascrip-
tum est exsi, alteri, qui dextra fritillum tenet, non tria, duas est. Videntur 
igitur de alearum iactu aestimando in discrimen venisse. Cum autem in 
alia parte eiusdem imaginis duo viri litigantes depingantur, qui a tertio 
sinistrorsum extruduntur, alearii et illi, nisi me fallunt verba addita (Noxsi, 
a me tria, eco fui ascribitur alteri litigantium, alteri Orte fellator, eco fui), 
extrudentis autem viri imagini hic adhaereant verba itis, foras rixsatis, exsi 
fortasse dicitur ab eo, qui inter rixam socium abire iubet. Sed quod ex usu 
triviali eorum, qui chartis ludunt, petemus, Komm heraus, nescio an possit 
defendi, licet legentium risum primum moveat, si quidem in sortiendo sortes 
vel nomina exire dici lexicorum copiis apparet. Nii enim obstare videtur, ne 
hoc et in hominibus ipsis potuisse dici suspicemur. Confer denique, quod eet 
apud Persium I, 46, si quid tamen aptius exit. 

5 
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In P h i l e r o t i s g e n e r e d i c e n d i (43) perspicua est 
taediosa quaedam loquacitas confusa perturbatione cogitationis 
omnia commiscens. Sed vide, quomodo sit a Damae rudi sim-
plicitate et ab Hermerotis concitatione omnibus partibus aliena. 
Satis lepide rem ita instituit scriptor ut, qui proclamaverat vivo-
rum meminerimus, tantum absit, ut in hoc proposito constet sibi, 
ut pro uno mortuo duos mortuos iudiciis persequatur. Sed fugit 
puto interprétés omnia illius verba tam misere esse loquacitate 
dissoluta atque perturbata, ut de utro sit sermo omnino non 
possit diiudicari. Etiam hic apparet criticam artem non posse 
prospere procedere nisi ex singulari loquentìum genere dicendi 
quam diligentissime observato. Testis Bluemner, qui (Phil. 
L X X V I 337) verba hereditatem accepit, ex qua plus involavit quam 
Uli relictum est praeter omnem veri similitudinem et praeter Phile-
Totis usum dicendi interpretatus est ita, ut illi referret ad aite-
rum quendam heredem, qui minus ex hereditate ceperat, quem 
Chrysanthum ipsum esse dicit. Petronius autem usu prono-
minum piane in oratione huius hominis perturbato consulto 
legentium et audientium iudicium frustratur. Phileros exci-
pit Seleuci de Chrysantho verba : üle habet, quod sibi (!) debe-
batur . . . puto mehercules illum reliquisse . . . Huic Chrysantho, 
viro durae buccae, linguoso, discordiae, non homini, opponit 
f ra t rem : Frater eius fortis fuit, amicus amico etc. N u n c autem, 
ubicumque plurima necessitas erat duas personas seiungendi, 
omni pronominum usu, quo ceteris locis abundat, supersedet: 
Et inter initia malam parram pilavit, sed recorrexit costas illius 
prima vindemia. Vendidit enim vinum, quantum ipse voluit, et 
quod illius mentum sustulit, hereditatem accepit, ex qua plus invo-
lavit, quam illi relictum est. Ut est Phi lerotis u s u s loquendi , 
saepius una eadem que persona constanti usu pronominis illius 
significatur. Recte igitur Friedländer vertit, cui obloquitur 
Bluemner : Und wodurch er recht in die Höhe kam, das war, 
dass er eine Erbschaft machte, von der er mehr einsteckte, als 
ihm vermacht war, itemque Ernout: qu'on ne lui avait laissé. 
Iam eis, quae paulo post sequuntur verbis (cui datum est, non 
cui destinatum) perspicere potuit Bluemner nescio quem dici 
iusto plus hereditate accepisse. Sed nisi fallor errore hoc ipso 
testatur idem, quanta perturbatione et confusione tota haec 
narratio obscuretur. Hoc debebant critici enarrare, hic enim 
singulares sales huius loci apparent. Nullo modo enim apparet, 
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uter fratrum dicatur, cum, qui est plurimus in abusu pronomi-
num, pessime haereat in personis recte distinguendis. Iterum in 
dubitationem incidinms eo loco, qui est post prioris hereditatis 
mentionem. Et ille stips, dum fratri suo irascitur, nescio cui terrae 
filio Patrimonium elegavit. . . Haec neque poterant neque debe-
bant accurate ab audientibus perspici, cum iterum de ilio quo-
dam sermo fiat, qui, utrum sit intellegendus Chrysanthus necne, 
parum patet. Pergit orator : habuit. . . servos, qui illum pessum 
dederunt . . . tarnen verum, quod frunitus est, quam diu vixit cui 
datum est, non cui destinatum. Fuerunt, qui haec detruncata esse 
putarent. De sententia vix ulla dubitatio: „Wer hat, der hat." 
Supplendi autem nulla nécessitas (habet enim, cui datum est 
Buecheler, cui datum est, datum est Muncker), cum pro suo more 
orator in ceteris pronominum largissimus profusor, hic nimis 
parco usu obscurus fiat. Recte autem Buecheler sensisse videtur 
frunitus est (fruniscar meos 43, peculium fruniscaris 75) obiectum 
desiderare (sua, vitam). Obversatur autem animo loquentis here-
ditas aut expilata illa aut illa altera praeter exspectationem ele-
gata. Nam et hic non minus quam in pronominum usu omnia 
obscura : tarnen verum (cf. de re tarnen ego verum dicam paulo ante), 
quod frunitus est, quamdiu vixit, cui datum est (ipse, qui crimen 
expilatae hereditatis commiserat? an cui fortuna datum?), non cui 
destinatum (ille terrae filius? an ille, quem fraude deceperat?). 
Linguam caninam profecto comedit Phileros nemini non fortu-
na m invidens. In reliquis certe in una eadem que persona ver-
satur : in manu illius plumbum aurum fiebat . . . quot putas illum 
annos secum tülisse ?... Non mehercules illum puto in domo canem 
reliquisse. Haud temere illud etiam institutum esse videtur, 
quod idem Phileros eandem abundantiam habet in relativis qui-
busdam sententiis a d i u n g e n d i s : crevit, quicquid crevit, tanquam 
favus ; et quod illius mentum sustulit, hereditatem accepit ; longe fugit 
quisquis (Varro in ti tulo saturae Menippeae 244 sq. qui) suos 
fugit. Hic denique pronominum sectator habet illud vendidit 
vinum quantum voluit, de quo supra (p. 36). 

G a n y m e d i s oratio (44) eo plus miramur quam non sit 
diligentius a ceterorum genere dicendi secreta, quo accuratius 
mores huius personae depictos esse videmus. Nam ut mittam 
aediles male eveniat et iam annum esurio fuit, de qu ibus locis 
supra (p. 12) egimus, nil invenio praeter singulare partici-
piorum s t u d i u m : populus minutus, stolatae, pedes lanatos. Hue 

5* 



68 GUILELMUS SUESS В IX. 4 

pertinet urceatim, quod ut guttatim, gradatim, paulatim f ictum 
est. Sed nolo praeterire, quod in sanando quodam loco plu-
rimae dubitationis pieno sum conatus, satis conveniens, nisi 
fallor, rei ipsi et moribus huius viri religionibus dediti anno-
naeque miserias ad deorum podagram referentis. Hic enim 
de Safinio : пес sudavit unquam пес expuit, puto eum nescio quid 
Asiadis habuisse. Cum nil placeat, quod interpretationis nomine 
propositum est (nescio quid assi a dis Burmann, „oder vielleicht: 
ich glaube, er hatte etwas von der asiatischen Manier weg" 
Friedländer, „Asiadis mag be right, referring to the idea men-
tioned in the Cyropaedia 1. 2. 16 and 8. 8. 8, that Persians never 
spat" Sedgwick p. 132), nescio an magis arrideat : puto eum (enim 
trad.) nescio quid <J^>a<CPb>dis habuisse. Utimur Plinii 
verbis NH II, 96, 98 circa Asson Troadis lapis nascitur, quo 
consumuntur omnia corpora. Sarcophagus vocatur. X X X V I 17, 27 
in Asso Troadis sarcophagus fissili vena scinditur. corpora defunc-
torum condita in eo absumi constat intra XL. diem exceptis dentibus. 
Mucianus specula quoque et strigiles et vestes et calciamenta illata 
mortuis lapidea fieri auctor est. Eius generis et in Lycia saxa 
sunt et in Oriente, quae viventibus quoque adalligata erodunt corpora. 
17,28 Assius gustu salsus podagras lenit pedibus in vase ex eo 
cavato inditis. Eiusdem lapidis flos appellatur in farinam mollis ad 
quaedam perinde efficax . . . admixtus aeri Cyprio mammarum vitia 
emendai, pici autem resinaeve strumas et panos discutit. Prodest et 
phthisicis linctu. Cum meile Vetera ulcera ad cicatricem perducit, 

excrescentia erodit. Et ad bestiarum morsus utilis. Repugnantia cura-
tioni ac suppurata sic с at. Fit et cataplasma ex eo podagricis 
mixto fabae lomento. Cum igitur variae Assii lapidis formae usui 
fuerint hominibus, quo omnia in solidum et siccum redigerentur, 
egregie videtur et loco et moribus personae convenire, quae ten-
tavimus. Romanis certe auribus singularis huius lapidis vis 
poterat nomine ipso expressa esse facile videre. 

Omnium autem horum oratorum collegium E с h i o n superat 
audacia loquendi. Hic dignissimus fere, qui diligentius recen-
seatur (45 et 46). Hunc enim saepius hyperurbane ita facit 
loquentem scriptor, ut fastidiosa illius elegantia a ceteris eius-
dem erroribus quam miserrime abhorreat. Miror et hanc rem 
plurimis exemplis Consilio et ratione a scriptore patefactam inter-
prétés fugisse. 

Echionis oratio pluribus fere quam ceterorum maculis foeda-
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tur. Hic solus bis quia verbis dicendi et sentiendi adiungit, 
haeret in genere neutro (caelus), in futuri usu (habituri sumus, 
daturus est, fortasse aliqua die te persuadeam dicitur ita, ut in mo-
dum posterorum quorundam (Grandgent 125) coniunctivus par-
tes futuri subeat, debilitati illius inconstantia et perturbatione. 
Ernout: Je te déciderai bien un jour. Similiter ceteri interpré-
tés), haeret in deponentibus (ioquere (pro inf. act.), loquis, argu-
tat), in voce diei femininum amplectitur. Omnium errorum 
exempla gravissima auctoritate sua tuetur: pauperorum solus, 
munus excellente (mei excellente Habinnas), prae litteras (prae mala 
sua Trimalchio). Leviora hic praeterimus. Nihilominus hic vir 
infimi ordinis humanitatis singulari quodam amore litterarum 
inflammatur, quarum satellites, alter tanquam Maecenas de plebe, 
haud sine ridiculo quodam fastidio tuetur. Seit enim, quid in-
primis miselli illi grammatici et rhetores praeter alia sectentur: 
inveniemus, quod manducemus (in invitando Agamemnone), quic-
quid dederis, contentus est (de altero pueri magistro). 

Satis ridicule sermonem illius hominis scriptor ita insti-
tuit, ut litterarum vocem pleno tanquam ore identidem edat cen-
tonarius idemque rem parum aptis verbis saepe significet. 
Veluti de f ilio: litteris iam satis inquinatus est, ceterum iam Grae-
culis calcem impingit, quorum illud similitudine accedit ad 
illud in Germanorum consuetudine vulgare „mit Ruhm be-
kleckert", hoc, cum possit aeeipi „gibt einen Fusstritt", dicit 
„has made a good start in Gk." (Sedgwiok). Cum loquitur 
Latinas coepit .non male appetere, litteras subintellegit, Graeculos 
autem ipsos dicere videtur. Est locus difficillimus de priore ma-
gistro pueri : etiamsi magister eius sibi placens sit. пес uno loco 
consistit, sed venit, dem litteras, sed non vult laborare. Interpretation! 
Buecheleri: ut tradam, quod litteris consignet, grammatista si-
mul et librarius ad manum (carmine epigraphico 91 commemo-
ratur magister ludi, qui idem testamenta scribit), recte obloqui-
tur Heraeus : Auffallend bleibt freilich, dass in diesem Kapitel 
litterae sonst im Sinne von Bildung steht. Praeterea vix est, 
quomodo litteras dare hunc in modum interpretemur. Elegan-
tissime Bluemner post alios, qui similia tentaverant, seit quidem 
litteras, sed non vult laborare ; poterat v. d. coniecturam confir-
mare eo, quod alter magister nescit litteras et vult laborare 
(non qüidem doctus, sed curiosus, qui plus docet quam seit) et quod 
apud Petronium ipsum exstat 10, 5 et tu litteras scis et ego. Nihi-
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lominus ne ita scripsisse Petronium putem, impedior eo, quod 
et alibi Echion, ut est fastidiosae stultitiae plenus, aliquid huic 
salutationi doctorum clientium tribuere videtur : de Agamemnone : 
aliqua die te persuadeam, ut ad villain venias . . ., de altero magistro : 
itaque feriatis diebus solet domum venire, et quicquid dederis, conten-
tus est. Cum igitur confirmatae sint omnes très voces (venit dem lit-
teras) gravissimis testimoniis, centonarius autem singulari animi stu-
dio nescio quam Musarum tutelam affectet, necesse est tradita verba 
ex moribus personae interpretemur ita, ut Echion, patronus ille 
artium et litterarum, narret vel fingat magistellum illum haud ita in-
doctum, sed parum curiosum atque constantem (nam et hoc 
risum movet, quod de grammaticorum pretio et aestimatione 
iudicia prof erre minime dubitat) se adire atque velie sibi litteras 
dari i. e. libros, copiam legendi, tum autem minus operam dare 
litteris ab ipso mutuis acceptis. Res ipsa nil habet, quo a veri 
similitudine abhorreat, cum et Echion glorietur se in usum pueri 
libros emisse et Trimalchio ad Agamemnona versus paulo post 
similiter loquatur (48, 4 in domusionem litteras didici, et ne me putes 
studia fastiditum, très bybliotliecas habeo, unam Graecam, alteram Lati-
nam). Sed ex toto dicendi genere huius Echionis nil est famo-
sius, quam quod in litteris praedicandis duobus locis falso neutro 
genere utitur, a cuius usu ipse saepe praeter leges grammaticae 
artis alienus est. Sed ne putemus eum studia fastidiri, vocem 
tollit et omnibus elegantiis huius generis, quod ad provinciam 
virorum doctorum pertinere sentit, abutitur: Litterae thesaurum 
est, atque, ne quid relinquatur dubitationis de Consilio scriptoris, 
altero loco: Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata• Haec qui re-
putaverit, facile sibi persuadebit minime temere ficta esse e iusdem 
verba „cum dominam suam delectaretur". Exemplum est gravissi-
mum omnium passivorum a scholae norma abhorrentium neque 
ulla analogia excusatur. Est eiusdem, qui in ceteris parum 
constantem rationem huius generis erroribus suis profitetur. Haec 
elegantia a Trimalchione iteratur (64, 2). 

His exemplis nimiae centonarii urbanitatis fortasse adiun-
gendum est 46, 7 quod si resilierit, destinavi illum artificii docere, 
aut tonstreinum aut praeconem aut certe causidicum, si quidem 
recte Löfstedt (per. 109) confert Plauti Stich. 400 

ibo intro ad lïbros et discam de dictis melioribus. 
Dici videntur einige bessere Witze, ut Capt. 482 

dico unum ridiculum dictum de dictis melioribus. 
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Sed ex vetusta ratione dicendi equidem vix puto hauriri potuisse 
hunc usum genetivi, cum in exemplis Plautinis (Poen. 641, Most. 
1016), ut Löfstedtii verba afferam, das nahestehende neutrale 
Pronomen zu beachten ist, wodurch die Konstruktionen wesent-
lich erleichtert werden. Facili us concedo centonarium genetivo 
uti, cum nolit dicere in modum Plauti de artificio docere. Sed 
habet et sie res, quam vir ille doctissimus opinionis potius quam 
sententiae nomine protulit, multum dubitationis. In ceteris enim 
Petronius vix curavit, quae ratio apud plebem inter de et gene-
tivum intercederet. Aliquid de iure gustare est centonarii ipsius 
(46, 7), de quo cum gustasset est Habinnae (66), qui, eodem loco cum 
dicit de melle me usque tetigi, non ablativum instrumentalem more 
posterorum scriptorum adumbrat, sed subintellegit de melle capiens, 
eodem fere modo, quo Trimalchio loquitur (75) labra de lucerna, id 
est oleo de lucerna sumpto, ungebam. Sed haec omnia, etsi habent 
aliquid audaciae, ad illam falsam urbanitatem illustrandam parum 
faciunt. Veram igitur genetivi causam in medio relinquimus. Sed ne 
quid hic aut supplendo aut mutando corrigam, plurima religione, 
ut est oratio huius viri affectationis non minus quam err oris 
plena, impedior. Si recte video, tria felici Consilio coniunguntur, 
plebeius usus loquendi (praeconem aut certe causidicum docere, 
similiter germanice vulgo Bäcker lernen), consuetudo ipsa 
dicendi nescio qua ridicula diphthongi affectatione fucata (ton-
streinum, cf. p. 28), genetivus falsa urbanitate interpositus. Quae 
Buecheler ut analoga attulit : doctus, docilis alicuius rei, ea quoque 
poterant fastidiosam elegantiam centonarii movere. 

Fortasse confidentius de altero loco centonarii iudicabimus : 
45,10 scias oportet plenis velis hunc vinciturum. Inter omnes errores 
libertinorum vix ullum invenias, qui plus habeat audaciae. Nihilomi-
nus et hoc non sine altero exemplo est, si quidem Julius Valerius habet 
p. 23,16 per f adle multos eum populos vinciturum, ut praetereamus 
exempla glossarum hac in re parum certa. Sed aegre persua-
deor, ut Heraeo accedam, qui (Gl. 40) haec proponit: Mögli-
cherweise vom Volk gebildet zum Unterschiede von victurum 
von vivo. Nam f ас in provincia dissimilationis talia Consilia et 
tales rationes aperiri posse, quem vincendi participium futurum 
optime illud confirmatum

5 2

) affinitate victoris victoriaeque putas 

52) Huic sententiae non puto illud obstare, quod JJonius p. 188 M usum 
ipsum participii futuri huius verbi ut rarum videtur exemplo confirmare velie: 
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sibi proposuisse defendendum ab erroribus falsae confusionis ? Apud 
Neuium invenio pauca (III

3

 587 sq.), quae possint comparali: L. Cal-
purnius Piso in annalibus sane exiliter scriptis, ut Ciceronis iudicio 
(Brut. 27.106) utar, ausus erat ignosciturum ; habet formas similes con-
struiturus et consuliturus Venantius Fortunatus, iaciturus Statius 
in Thebaide VII 777. In his formis creandis praesentis temporis 
tertia persona (amat — amaturus, audit — auditurus) aliquantum 
valuisse videtur. Nolim haec ad vulgi consuetudinem ita revo-
care, ut putem plurimam partem plebis hac vel simili ratione 
unquam participia futuri conformasse, sed potius ad singularia 
illa, quae abundantia in oratione centonarii peculiarem quendam 
saporem habent, cuius v im nunc quidem vix iam est quomodo 
recte diiudicemus. 

Mirum denique est in oratione eiusdem libertini 46, 5 etiamsi 
magister eius sibi placens sit, cum huius coniunctivi nulla ratio 
possit aperiri. In ea, quam apud centonarium deprehendimus, 
urbanitatis vana affectatione facile putamus coniunctivum pro 
indicativo electum esse, quia plus elegantiae habere videretur. 
Tunc autem vix est, quomodo non eodem modo iudicemus de 
altero quodam loco, qui est Trimalchionis ipsius (71,1): etiamsi 
illos maius fatus oppressent, ubi subiunctivum traditum Buecheler 
correxit in oppressit, retinet Heraeus. Satis multis autem locis 
libertinorum etiamsi adhaeret indicativo, veluti apud cento-
narium ipsum 46, 3 etiamsi morbosus est. Multitudo horum loco-
rum (vide indicem) obstat, ne dicamus vulgarem rationem lo-
quendi Petronii stilo depictam malle in concessivis sententiis 
coniunctivo uti, quod ipsum alibi nil dubitationis habet. Nam scimus 
et coniunctivum ipsum per parataxin additum (des quantumvis ; 
sint sane superbi) esse vulgari ratione concedentium et Romani-
cum genus dicendi missis omnibus elegantiae scholasticae for-
mulis protulisse, quae coniunctivum flagitarent, veluti bene quod, 
si bene. Sed haec sunt posterioris aetatis, apud Petronium indi-
cativum videmus in ore Hermerotis libertini vel quamvis sequi, 
quod alibi apud Petronium coniunctivum requirit. Atque hic 
quidem dolemus locum hunc ex urbana dicendi consuetudine 
consulto exceptum parum certa esse memoria: 58,8 iam scies pa-
trem tuum mercedes per didisse, quamvis et rhetoricam scis (scio H, 

„victurus" victoriam potiturus auctoritas prudentium putavit esse: „Pyrrhusne rex 
an Manius Curius proelw victurus esset.u 
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seis Reiske, Buecheler
3

, Heraeus, Friedländer). Equidem mihi 
persuasi coniunctivos illos in usu Echionis et Trimalchionis apud 
quamvis demonstrates deberi nimiae loquentium urbanitati, 
cum saepius in usu plebis indicativus locum coniunctivi gram-
matici tenuerit. Sed nolo in re non satis perspicua nimis con-
fidenter loqui. 

N i e e r o t i s v e l N i c e r o n i s illius, qui de versipelle fabu-
lam narrat, oratio (61 sq.) labitur in casuum usu praeter omnem 
ceterorum consuetudinem (Capuae exierat, persuadeo hospitem no-
strum, venimus inter monimenta, nobis adiutasses). His exemplis appa-
ret a vero aberrasse illos, qui noluerunt anacoluthon accipere in 
his verbis: lupus enim villam mtravit et omnia pecora tanquam 
lanius sanguinem illis misit. Facile suspicio movetur, ne Petro-
nius hic et alibi non tam singularem cuiusdam libertini orationem 
sibi proponat ad unam eandemque normam revocandam, sed 
potius in quod genus exemplorum forte incidit, ilio profusissime 
abutatur53). Hic Niceros unus habet illud ex narrandi consuetu-
dine petitum miles meus, homo meus. 

Memoria huius orationis non omnibus locis certa est. Sa-
tius est rideri quam derideri habet aliquid certe acuminis. 
De interpretatione supra (44) egimus. Simile quid alteri loco 
inesse videtur: mihi inanimo in naso esse. Quid si legendum 
est : mihi inanimo anima in naso esse ? Nam solet corrigi 
m. anima i. n. e. Perridicule enim hic vir, ut est religio- / 
nibus deditus et nunquam non umbrarum aut larvarum simu-
lacris perterritus, fingitur sescenta discrimina vitae et capitis 
inire : stabam tanquam mortuus . . . qui mori timore nisi ego . . . 
in larvam intravi, paene animam ebullivi etc. Apuleius in simili 
fabella Met. I, 14 ego . . . inanimis . . . semimortuus, verum etiam 
ipse mihi supervivens et postumus vel certe destinatae iam cruci can-
didatus. Vides in talibus fabellis ita ludi, ut mors modo immi-
nere, modo adesse, modo vitari dicatur. Hoc ultimum fortasse 
inest tertio cuidam loco : qui mori timore nisi ego ? Gladium tamen 
strinxi et matavitatau umbras cecidi, donec ad villam . . . pervenirem. 
Mirae illae litterae facillime morte vitata leguntur (in tota via 
Schefferus, alii aliter, cf. Heraeus suppi. 285, Gurlitt Übersetzung 

53) Quod Trimalchio in eo quod sequitur capite (63) suum tristimonium 
Nicerotis gaudimonio (61,3) opponit, eodem modo ad commodam memoriam 
scriptoris revoco. 
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268). Nam fortitudinem in discrimine non minus praestat quam 
veritatem in narrando. Loquitur ex usu arenae atque virtutis 
vel in levissimis rebus : per scutum per ocream egi aginavi, quomodo 
ad illam pervenirem. Uno loco praeter necessitatem verba addi 
soient: siquid ab illa petivi, nunquam mihi negatum, fecit assem, se-
missem habui. in illius sinum demandavi, пес unquam fefellitus sum. 
Nicerotem semisses fidei copae mandasse ex eis quae antece-
dunt facile intellegitur (quicquid habui addidit Buecheler). Sic 
et Ernout videtur rem intellexisse. 

H a b i n n a s sevir idemque lapidarius perridicule delicatam 
quandam profert elegantiam. Veluti 66,5 bene me admonet domina 
mea, quae non minus delicate quam coniunx 67,9 loquitur domini mei 
beneficio. Eodem modo queritur de aliorum in priore convivio parum 
honestis moribus 66, 7, si quidem verba tradita recte se habent 
(supra p. 50) ; oculi mei hic erant 65,9 ; vide, quomodo desiderium 
Fortunatae rudi quadam humanitate demonstrare conetur 67,3 ; 
Scintilla, cum iactat delicias viri 67,11, has elegantias spectare vide-
tur, alii intellegunt amores vel puerum delicatum. Sed primo 
obtutu vides his facetiis eum non aliter uti atque unguento ilio, quo 
per frontem in oculos fluente perfusus triclinium ingreditur. Mira-
mur, quanta fide Petronius hoc genus hominum cum aliis rebus tum 
eo depinxerit, quod sevir laudatus ab uxore propter dona libera-
litatis plena, sordidissimis verbis de luxuria mulierum queritur. 
Turpissimae enim koprolaliae praeter ceteros studiosus est, ca-
candi vix minus quam manducandi memor (cum mea re causa 
facto, non ploro; catillus concacatus; excatarissasti me; caldum meiere 
et frigidum potare; uxorem, cum de ursina gustasset, paene in-
testina sua vomuisse exponit; ego me apoculo; inhonesta ratione 
iocandi Fortunatam denudat; pro luto). 

Ex genere dicendi Trimalchionis unam figuram loquendi 
nondum satis video esse observatam, quae, licet ad artem gram-
maticam plebeiorum minus pertineat illustrandam, tamen artis-
sime cum hominis moribus ceteris e rebus perspicuis cohaeret. 
Quid dicam, ita explanabo, ut varios locos nescio quomodo, si 
recte iudico, in nostris editionibus obscuros interpreter. 

Nusquam video explicari facetias 41, 6—8. Trimalchio ad 
puerum conversus, qui varias figuras Bacchi imitando expresse-
rat, Dionyse, inquit, liber esto. Apparet ludi in eo, quod liber 
est manumissione inter amicos instituta, qui modo Liber fuerat. 
Sed multo magis ea quae sequuntur interpretationem desiderant : 
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Tum Trimalchio rursus adiecit : „Non negabitis me, inquit, habere 
Liberum patrem.u „Er, der gewesene Sklave, der als solcher 
άπάτωρ war, besitzt n u n einen freien Vater, hat einen Freien 
zum Vater" Buecheler apud Friedlaenderum. Talia fere hic 
spectari apparet, sed quomodo Trimalchio „nun", i. e. post manu-
missionem Dionysi seu Liberi ipse patronus liberum patrem 
habere dici possit, nullo modo video explicari. Ernout, cum ver-
tit : Vous ne pourrez pas nier que j'ai libéré le dieu Liber, quate-
nus aut Trimalchionis verba exsequi sibi videatur aut sua suppo-
nat facetiis a religiosa translatione abhorrentibus non habeo, quo-
modo diiudicem. Sed aliqua certe ratio vel Trimalchionis face-
tiis inesse debet. Gurlitt solus, quid difficultatis loco inesset, 
sensisse videtur, etsi, quae ipse verbis mutatis (non negabitis mihi, 
inquit, habere) profert, ab omni veri similitudine sunt alienissima : 
„Der Witz ist wohl so zu verstehen : Trimalchio hat seinen Skla-
ven zu einem Freien (liberum) gemacht, ist also gleichsam Vater 
des liberi ( = Bacchus) (Übersetzung 258, 267)." Patrem enim 
qui intellegit Trimalchionem, liberum autem servum manumissum, 
et tollit facetias quamvis insulsas huius loci, quae ingenuitate 
Trimalchionis libertini illius continentur, et neglegit sollemnem 
iuncturam verborum, quae Libero patri inest. Wissowa, Religion 
und Kultus der Römer2, 26 sq., Lucilius 20, Marx, Lucil. II, 12. 
Trimalchio igitur in illis verbis, quae rursus adiecit, manu-
missionis prioribus verbis facete promulgatae, quam soient in-
terprétés haud sine aliqua rei perturbatione hic afferre, plane 
immemor est. Immo novos sales ducit ex Dionyso ilio. „Nonne 
conceditis me habere (in aedibus meis loco servi) Liberum pat-
rem, nonne igitur sum ingenuus ?" Laudavimus dictum Trimal-
chionis, est autem ineptissimo et loco et tempore insertum, 
cum nescio quomodo a manumissione abhorreat. 

Consilio et ratione usum esse Petronium in eo, quod in 
sermone Trimalchionis commiscuit, quae singula apta, con-
iuncta absona ac stupida essent, aliis locis apparet, quorum nätu-
ram ab interpretibus n o n d u m penitus perspectam esse puto. In 
cap. 71 ineunte haec de servis officiose et humane ed i t : Et servi 
homines sunt et aeque unum lactem biberunt (cf. supra p. 31 de 
verborum structura), etiamsi illos malus fatus oppresserit. Tamen 
me salvo cito aquam liberam gustabunt. Nil est, quod obstet, ne 
quid promittam me esse facturum me salvo. Pendebit igitur res 
e vita et salute mea. Hic autem ineptissime illis verbis sollem-
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nibus utitur Trimalchio. Testamento enim recitatone exemplaris 
ipsius probat se manumissurum esse illos servos. Libera igitur aqua 
gustanda minime pendebit e salute, sed potius e morte Trimal-
chionis. Horum mõrum, qui nescio quomodo ad Theophrasti 
άναισΰ'ησίαν (char. 14) similitudine accedunt, afferò testimonium 
tertium 52,1 : quemadmodum Cassandra occidit filios suos, et pueri mor-
tui iacent sic, ut vivere pûtes (sicuti vere putes H). Naturae facies ab 
artifice plena et vera imitatione simulata, ut vivere eredas, in pictura 
aestimanda haud sine aliqua ratione laudari potest. Sed in mortuo-
rum imaginibus qui illa consuetudine loquendi utitur, iusto ineptius 
rem instituit. Haec ratio absona inepte confundendi atque 
conflandi parum intellecta est quarto loco, in capite 63 ineunte. 
Excipit enim Trimalchio Nicerotis de versipelle narrationem ver-
bis perturbationis plenis : Salvo . . . tuo sermone . .. („which sounds 
as if he were about to cast doubt on it" Sedgwick; nimis con-
tortane interpretationem habet Friedländer, quasi T. illa cautione 
id agat, ut illam narratiunculam quamvis plenam horroris tamen 
cena et convivio haud indignam esse dicat), si qua fides est, ut 
mihi pili inhorruerunt, quia scio Niceronem nihil nugarum narrare, 
immo certus est et minime linguosus. Hoc salvo tuo sermone, quod 
suo loco erat dictum, ubi quis alterius sermonem aliqua ex parte 
supplebat vel corrigebat, hic ineptissime ex consuetudine sermo-
cinandi petitur. Ordinem verborum vel praeter cogitationis inep-
tias perturbatum in ceteris recte interpretantur Heraeus (apud 
Fr.) et Sedgwick. Misera haec perturbatio cogitandi eadem 
inest verbis (53,13) choraulem meum iussi Latine cantare, con-
sulto ita comparatis illis, ut neque aperte verti possit des mélodies 
latines (Ernout) neque diserte tibiae ipsae latine canere dicantur. 

Quid est, quod non habeat Trimalchio? Habet Liberum pa-
trem, habet très bybliothecas, unam Oraecam, alteram Lätinäin 
(48,4; „an absurd reading, and so probably right" S.; equidem 
frustra sudavi, ut enuclearem, quid animo confuso loquentis hic 
obversatum esset, fortasse verba sunt accipienda ita, ut Trimal-
chio ternionis numero primum · quidem pro sollemni utatur, in 
singulis autem tum haereat neque habeat, quomodo vanae iacta-
tioni respondeat), habet denique Corinthum: In inepto ilio ludo 
verborum ex ambiguitate aequivoca urbis et homonymi argentarli 
petito loquitur Trimalchio (50,4) quid est autem Corintheum, nisi 
quis Corinthum habeat. Interprétés soient vertere, quasi recte 
Hirschfeld restituent nisi quod Corinthus habet, quem in ceteris, 
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triplicis illum audaciae suasorem, non sequuntur. Sed perturba-
to sermo libertini, cum ad se revocet, quae universe erant 
dicta. Quid est Corintlieum nisi apud eum qui Corinthum habet. 
Ratio loquendi Trimalchionis singulariter digna moribus. Legen-
tium animos revoco denique ad ea, quae supra (p. 59) de fericulo, 
qui habuit praxim, disputavimus. Et haec quidem de Tri-
malchione. 

Demonstrasse nobis videmur plurimis et luculentissimis 
exemplis, quanto discrimine non solum morum, sed et verborum 
inter se différant singuli libertini. Invenimus depictam simpli-
citatem brevissimarum sententiarum angustiis circumscriptam, 
verbosam obscuritatem moleste sine ullo ordine verbornm et 
rerum fluentem, exagitatam et concitatam perturbationem moribus 
caldicerebriis in verbis recte absolvendis impeditam, falsam urbani-
tatem semper in elegantiis artis grammaticae attingendis laben-
tem, falsas delicias ex affectatione civilium morum ad sordes con-
suetas semper redeuntes. Apparet scriptorem corruptum genus ora-
tionis apte ad singulorum convivarum mores descripsisse. Valet 
et in singulis, quod sibi proposuit totius cenae imagine demons-
trandum Petronius : Qualis vita, talis hominum oratio. Hoc quam 
sit vere dictum, in Maecenatis exemplo demonstrat copiosissime 
Seneca54) (ep. ad Lucilium 114), probat eadèm fere aetate usu 

54) Haud sine aliqua elegantia coniectandi prolata est opinio eorum, qui una 
certe loco tangi volunt Senecae verba in cena, dummodo ultra singula verba utro-
que loco constituta totum ordinem verborum et sententiarum recenseas. ApudSene-
cam de tranq. an. Serenus haec animo volvit (I, 16) puto multos potuiske ad sapien-
tiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi quaedam in se dissimulassent, 
quaedam opertis oculis transiluissent. non est enim, quod magis aliena iudices adu-
latione <.nos (?, sed cf. parodiam Petronii)> perire quam nostra, quis sibi verum 
dicere ausus esti . . . rogo itaque, si quod habes remedium, quo hanc fluctuationem 
meam sistas... non tempestate vexor, sed nausea. Cui tunc euthymian offert Seneca II, 3. 
Trimalchio docet 47, β crédité mihi, anathymiasis si in cerebrum it et in toto corpore 
fluctum fucit — multos scio sic periisse, dum nolunt sibi verum dicere. Quae antecedunt : 
пес tarnen in triclinio ullum vetuo facere, quod se iuvet, et medici vetant continere, ea 
ad memoriam Claudii imperatoris spectare videntur, quem Suetonius 32 commemo-
rat edictum meditatum esse, quo veniam daret flatum crepitumque ventris in con-
vivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex continentia repperisset. 
Nemo iam his diebus quaeret, quae ratio intercedat inter Petronii Satiricon et 
Taciteum illud de flagitiis principis conscriptum opus, nisi forte ea ratione,. 
qua Erno'ut X not. 2 : „Je serais tenté de croire que Tacite a fait une énorme 
confusion, et je crains que, par amour du pittoresque dramatique, il n'ait at-
tribué à la dernière nuit de Pétrone un roman depulfe longtemps composé, en. 
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ipso scribendi Petronius, ille Stoicae severitatis satelles morum-
que dissolutorum castigator, hic ab omnibus aut irae aut studii 
iudiciis remotus. Petronius, qui a Tàcito, ut Nordenii verba 
afferam (Die römische Literatur, Einleitung in die Altertums-
wissenschaft I, 4, 763), deutlich als Folie zu Seneca gezeichnet 
wird (ann. XVI 18), quid senserit de Maecenate, ab ipsius natura 
et moribus multis locis haud ita alieno viro, nescimus. Sed ora-
tionis tanquam speculo mores hominum patefieri multo melius 
quam qui apocolocyntosin scripsit perspexit. In plebecula de-
monstravit illud, quod in Maecenate vidit Seneca (11. 7) : haec verba 

tam improbe structa, tarn neglegenter abiecta, tarn contra consuetu-

dinem omnium posita ostendunt mores quoque non minus novos et 

joravos et singulares fuisse, eaut (11. 11) ubicumque videris orationem 

corruptam piacere, ibi mores quoque a recto descivisse non erit 

dubium. quomodo conviviorum luxuria, quomodo vestium aegrae civi-

tatis indicia sunt, sie orationis licentia, si modo frequens est, osten-

dit animos quoque, a quibus verba exeunt, procidisse. mirari qui-

dem non debes corrupta excipi non tantum a corona sordidiore, sed 

lui prêtant des intentions satiriques à l'égard de Néron qui n'étaient point dans 
la pensée de l'auteur, mais qu'on pouvait à la rigueur y trouver avec de la 
bonne volonté". Sed plurima suspicio est, ne non modo res, sed et verba sin-
gula cenae — de ceteris partibuç hic non habeo cur iudicem — plena sint co-
lorum et splendorum, quorum naturam et rationem ne recte omnibus a parti-
bus interpretemur, impedimur parum copiosa memoria hominum, rerum, litte-
rarum illius aetatis. In litterarum usu et mentione quanta difficultate Consi-
lia modo seria modo iocosa expediantur, exemplo Lucani scimus. Privatas res 
ab huius temporis notitia plane aliénas saepissime tangi vix negabit, qui mira-
bitur, quam multa ex eis rebus, quae curiosa diligentia Suetonii de principibus 
collectae sunt, nescio quomodo cenae sint iniecta ita, ut non iam diudices, 
utrum scriptor spectet imperatorem ipsum an risum petat ex principis imi-
tatione ridicule a Trimalchione instituta. Veluti fuerunt, qui mirarentur, 
quod Trimalchio ipse haberet armillam ex millesimis Mer curii factarn (67, 7). 
Quare igitur, nam sic debebat quaeri, quod deo erat votum, illi redditum non 
est? Mihi quidem videtur Trimalchio illius dei, cuius singulari tutela ut i tur , 
personam agere. Audimus etiam (in capite XXIX) in pariete quodam simile 
quid pictura fuisse : e*· ipse Trimalchio capillatus caduceum tenebat, qui non minus 
est illius dei. Alia imagine eiusdem parietis depingebatur Mercurius, qui Tri-
malchionem levatum mento in tribunal excelsum rapiebat. Mercurium ut patro-
num affert Trimalchio 77,4. Nam ne illud quidem a Trimalchionis moribus 
alienum esse puto, quod Horatius notissimis verbis reddit : 

sive mutata iuvenem figura 
ales in terris imitaris, almae 
filius Maiae patiens vocari . . . 



ВIX.4 De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari 79 

ab hac quoque turba cultiore, togis enim inter se isti, non iudiciis 

distant. Petronius in cena non curat licentiam eorum, qui ex 
tenebrie remotorum temporum obsoleta verba in lucem proferunt 
aut ingenii fastidia exercent in verbis novandis, obscurandis, 
praeter exspectationem collocandis, sed id agit, ut sordida inge-
nia necessitate ac natura sordidis verbis demonstrari usu atque 
imitatione probet. Quam sit aliena haec imitatio sordium qua-
rundam loquendi ab honesta familiaritate narrandi, iusto sae-
pius, nisi equidem fallor, significat Ascylti, Gitonis, Agamemno-
nis, Encolpi risu atque nausea. Peccatur in re et verbis non 
solum rudi imperitia elegantiae, sed et parum expedito et apto 
usu nescio cuius litterarum et artificiorum memoriae. Et hic 
quidem merito quaerendum erat, quomodo ea, quorum pars 
magna ex ipsa consuetudine petita erat, tantum aut risus 
aut nauseae apud Romanos ipsos potuissent habere. Quia, quicum-
que Petronii temporibus hoc sibi proposuit imitatione ex-

Mirum est, quam multa, quae Augusti fuisse traduntur, in ridiculam 
personam Trimalchionis detorta esse videantur. Exempla ex Suetonii vita afferò, 
haec, quae singula si intueberis, ad fortunae lusum revocabis, coniuncta non 
nihil valere videntur : Suet. Aug. 66 amicorum suprema indicia morosissime pen-
sitavit etc. Petr. 53 testamento, quibus Irimalchio cum elogio exheredabatur. Suet. 70 
deorum dearumque habitu discubuisse convivas et ipsum pro Apolline ornatum . . . 
. . . exprobrant, ibidem : notatus est et ut pretiosae supellectilis Corinthiorumque 
praecupidus ; .. . ad statuam ascriptum : 

pater argentarius, ego Corinthiarius. 
cf. Petr. 50. Suet. 74 Neminefk unquam libertinorum adhibitum ab eo coenae . . . 
non nunquam et serius inibat et maturius relinquebat... ad communionem sermo -
nis tacentis vel summissim fabulantis provocabat (cf. Petr. 61 et 64) et aut acro-
amata (Petr. 53, 12 et 78, 5) et histriones (Trimalchio ipse 52, 9 Syrum histrionem 
exhibet) aut etiam triviales ex circo ludios interponebat ac frequentius aretalogos. 
Suet. 75 munera dividebat. . . titulis obscuris et ambiguis (Petr. 56). Suet. 43 Troiae 
lusum edidit frequentissime maiorum minorumque puerorum (cf. Petr. 59 de Ho-
meristis). Suet. 83 pila (cf. Petr. 27). Suet. 83 ludebat cum pueris minutis, quos facie 
et garrulitate amabilis undique conquirebat (Petr. 64. 74. alibi). Suet. 85 epigramma-
tum quae fere tempore balinei meditabatur, 98 versum compositum ex tempore (Petr. 55). 
Suet. 101 mandata de funere (Petr. 71). Ex ceteris rebus, quae Caesarum cultum 
redolent, commemoro illud Gaio feliciter, ave Gai, Gai nostri genio male dixerat, 
per genium eius Gaium appellando rogare coepit. Ad Neronem quaedam spectare 
Kraffert (Programm Verden 1888, 17) opinatur, e quibus haec digna esse viden-
tur, quae perpendantur : Suet. Nero 27 epulas a medio die ad mediam noctem 
protrahebat refotus saepius calidis piscinis — Petr. 72. Suet. ib. 12 gymnico, quod 
in Saeptis edebat. . . . barbam primam posuit conditamque in auream pyxidem 
et pretiosissimis margaritis adornatam Capitolio consecravit — Petr. 29. 
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sequendum, toto caelo et omnibus numeris distabat ab eis, qui 
similia his temporibus tentant. Rem a Petronio institutam non 
recte diiudicabit, nisi qui animo tenebit, quam ingenti discrimine 
distent in veterum et cogitatione et usu scripta verba ab ipsa con-
suetudine loquendi. Hane ipsam exaequare fide scribendi ne 
cogitatione quidem quisquam inter Romanos poterat studere. 
Ad hanc litterarum Romanarum naturam legentium animis peni-
tus insitam, non ad vitae ipsius fidem ac veritatem sunt revo-
canda omnia, quae Petronius in orationibus libertinorum expres-
sit. Multo enim plus et momenti et ponderis, ut erat iudi-
cium legentium et norma scribendi, omnia vel leviter a consue-
tudine scriptorum abhorrentia natura ac necessitate habebant 
quam similia apud nos, multo minore et leviore lapsu orationis 
interposito plus animos legentium commovit scriptor, quam quicum-
que hac aetate ex infima sentina atque cloaca societatis humanae 
suas copias dicendi petit. Ab ipsa fide veritatis imitatio scripto-
ris toto caelo distat, si quidem non peregrinos in incerto usu ex-
ternae linguae saepius labentes et balbutientes depinxit, sed vere 
Romanos, tanta veri suci et sanguinis orationis latinae plenitu-
dine perfusos, quanta ne omnes quidem grammaticorum aut 
rhetorum scholae ullum ex Attica aut Asiatica prosapia produc-
tum advenam studiorum in urbe Latia imbuere poterant. Nil 
est, quo appareat Petronium in copiis dicendi comparandis ullos 
recessus provinciae aut terrarum remotarum adisse, ut, si non 
peregrinos, at certe rusticos quosdam propria asperitate dicendi 
ab urbis consuetudine distantes depingeret. Sed proponitur ab eo 
κοινή quaedam usus latini, quae dignitate et genere multo est supe-
rior fide et ν eritate illius plebeculae. Omnia fere elementa imita-
tionis Petronianae tam facile ex historia linguae latinae expediri qui 
f it ut possint? Illa vix esset quomodo intellegeremus, si ex abditarum 
tabernarum vulgo potius, quam ex usu omnium essent petita. Vidi-
mus Petronium et hac in parte multa et gravia intacta reli-
quisse, sed multo magis legentium animi admiratione tenentur 
omnium earum rerum, quas et r e c t e et a p t e imitatione exse-
cutus est. Nil apud illum videtur ludibrio cogitationis aut teme-
ritate consilii f ictum esse. Hoc debebat multo pluris aestimari, 
quam illa nescio quae sectatio orationis vulgaris, quae in eo 
nulla fere est, nisi forte vulgarem dicis ipsum usum loquendi rarius 
et parcius, quam apud honestos et humanos consuetudine fieri solet, 
legibus scholae et memoriae temperatum, communem i l lum fontem 
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linguarum romanicarum. In moribus depingendis palmam fidei et 
veritatis multo facilius tenet, quam in oratione libertinorum imitanda, 
in quam vel intulit, quae Augustus imperator non modo in loquendo, 
sed ne in epistolis quidem repudiabat. Sed et hic nomine diffi-
cultatis laude est dignissimus scriptor. Nam saepe miratus sum 
criticos ita loqui, quasi Petronius facile artibus illis uti potuisset, 
quas in huius temporis usum ediderunt Lindsay, Meyer-Lübke, 
Grandgent aut si quis alius. Nos potius non possumus satis 
mirari, quanto acumine ingenii perspexerit, quibus legibus te-
neretur cotidianus sermo, qua ratione natura et necessitate 
esset progressura, qua via processura oratio latina. Quo in dis-
crimine genus neutrum versaretur, quo loco esset usus generum 
verbi, non modo in universum vidit, sed et singulorum exemplo-
rum vicibus et variatione illustravit. Quantopere omnia loquendi 
elementa lege analogiae tenerentur, nescio quomodo perspexit. 
In variandis sermonibus libertinorum multo plus artificii et con-
silii habet, quam poterat apud veteres exspectari. Multo faci-
lius quam haec, quae non poterant delineari nisi ab eo, qui 
aliquam certe peritiam artis et rationis ipsius habebat, poterant 
singulae voces a scribendi usu alienae comparari. 

Triplex igitur huius libelli dos est. Tria certe nobis pro-
posuimus ilio exsequenda, primum quidem, ut post alios denuo 
vulgaria illa quae dicuntur cenae inesse semina orationis recense-
remus, interpretaremur, in ordinem quendam artis redigeremus, 
deinde, ut illarum rerum naturam et pretium ex recessu tanquam 
atque umbra orationis latinae et litterarum Romanarum illustra-
remus atque aestimaremus, postremo, ut, quam singularem artem 
collocasset Petronius in copiis suis dicendi ad mores singulorum 
libertinorum variandis et temperandis, demonstraremus. 

Atque cum in litteris Romanis diiudicandis atque intellegen-
dis soleat hac aetate multo plus tribui auctoritati exemplorum 
et memoriae artis rationisque, quam naturae ingenii, vereor ne 
dicat, quicumque recte haec a nobis esse disputata concedet, 
nescio quam artem grammaticam stilo Petronii adfuisse adiutri-
cem in scribendo. Equidein fateor mihi non posse persuaderi 
Petronium temere tacito quodam sensu sine ullo ordine rationis 
et consilii potuisse illam imaginem orationis parum urbanae per-
ficere. Sed idem, ut est ratio artis grammaticae apud scriptores 
latinos, non habeo, quomodo animi cogitatione fingam nescio 
quem Consentium, nescio quam appendicem Probi scribentis usui 

6 
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iam tum accomodare potuisse totani illam snpellectilem errorum di-
cendi. Has artes enim quicumque noverit facile concedet natura et 
ordine plane a ratione Petronii distare. Plurimam operam collo-
cant in ea parte grammaticae, quae est de sonis vel, ut ex ipso-
rum sententia loquar, de litteris, quam satis leviter tangit Pe-
tronius. Sed et in eis rebus, quae utroque loco inveniuntur, nullo 
modo ea ratio intercedere potest, ut Petronius ex scholastico ilio 
fumo (per adiectionem litterae sic fit (barbarismus), ut siquis dicat 

coperitpro operit et similia apud Consentium) lucidam suam imaginem 
protraxerit. Sed haec diligentius hoc loco persequi longum est. 
Si recte hominis mores novi, miscuit ille et hic non minus quam 
in hominum et rerum natura aestimanda innata acumina inge-
nii cum usu eruditionis et consiliis artis ita, ut omnia nescio 
quam simulationem temeritatis haberent. Facete enim, ut solet, 
Tacitus (ann. XVI, 18) „Ac dicta factaque eius quanto solutiora et 

quandam sui neglegentiam praeferentia, tanto gratius in speciem 

simplicitatis accipiebantur." 



I 

Index voeum ex sermonibus libertino-
rum pet i tarum 

A b s e n t i v o s 54 
accede istoc 60 
adcognosco 31 
ad delicias fui 36 
adiutare 31 sq. 
adiutare (cum dat.) . . . 18, 73 
aediles — male eveniat . 12 
aerumnosus 55 
alogiae 60 
amasiunculus, -a 48 
amphitheater 40 
amplexare (act.) 43 
anathymiasis 77 
apoculare (se) 10, 74 
argutare (act.) 43 
arietillus 48 
artificii docere 70 
Assius lapis 68 
Äthan a 60 
athla 60 
audaculus 48 

B a b a e b a b a e . . . . 1218, 59 sq. 
babaecali 59 
balneus 40 
bellus 50 
benemorius 56 
bonatus 54 
bovis (nom.) 45 
bublus 16, 27 
bubulus 16 
bucca 50 

C a e l u s 40, 58 
calcem impingere . . . . 69 
calcitrosus 55 
caldicerebrius 27, 56 

caldus 27 
calfecit 27 
caligarius 56 
candelabrus 40 
canturire 31 
Capuae exire 3433, 73 
cardelis 29 
casula 48 
cataphagae 59 
catillum 40 
catillus concacatus . . . 74 
cenatio 53 
cerebellum 48 
cibaria ' 41, 56 
clusus 18 
coda 21 
coepi 37 
comula 48 
concacatus catillus . . . 74 
conicere 50 
convivare (act.) 43 
copo 21 
corcillum 48 
Corintheus 22, 76 
cornum 26, 36·'54 

credra 23 
critica (plur.) 60 
culcitra 23 
currere (dictum in oculis ?) 6450 

De 70 sq. 
Debattuere 50 
defraudi t 47 
delectari (vi act. d.) . . . 44, 70 
derider i 44, 73 
desperatum valde . . . . 32 
deurode 60 
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dies (fem.) 46 
dignitossus 28, 55 
diibus 46 
docere artificii 70 
doeere praeconem, causidi-

cum 71 
domatus 19 
dominus et domina . . . 52

43

, 74 
domusio 56 
dupundiarius 56 

E l e g a r e 31 
emptïcius55) 55 
erudibam 47 
ervilia (fem.) 41 
esurio . 1213, 
etiamsi (cum coni.) . . . 72 
euge56) 1213. 
excatarissare 10, 74 
excellente Hispanum . . 45 
excellente munus . . . . 45 
exhortare (act.) 43 
exi57) 64 sqq. 

67 

61 

exinterare  . . 9 
exire Capuae  , . 3432, 73 
exire foras  . . 31 
exopinissare . . . . , . . 10, 31 
expudoratus . . . . . . 54 

F a c e r e  . . 50 
faciatur , . . 46 
faciatur triclinia . . , . . 14, 41 
facio mea re causa . . . 74 
fastiditum  . . 43 
fatus  . . 40 
fefellitus  . . 12 
Felicio . . . . 11 
fericulus  . . 40, 58 
foras (pro foris) . . . . 24 
frunisci (cum acc.) . . . 17 
frustrum ? . . 23 
fugae merao . . . . . . 53 
fuleipedia  , 56 

G a u d i m o n i u m . . . 54, 73 53 

genesis  . . 59 
geometriae  . . 60 

55) Vide ea, quae Leumann (Glottae vol. IX, 129 sqq.) disputavit. Hic 
copiosa multitudine exemplorum proposita accuratius demonstrat, quo discri-
mine originis et significationis adiectiva in icius desinentia (patrïcius, apud 
Petronium lanisücius) distent ab eis, quae in г eins formantur. lila abeunt 
apud Italos in -eccio, haec in -iccio. Ratio inter formam simplicem et 
dilatatam, diversissima illa in utroque genere, ea est, ut ìcia sint, quaecun-
que propria sunt nescio cuius ordinis hominum, quaecunque pertinent ad res ipsas 
simplieibus voeibus expressas, ~icia autem, quorum maior pars a partieipiis dedueta 
est, vix différant a simplieibus nisi ita, ut perpetuam quandam iuris condicionem 
spectent. Significatur, ut germanice loquar, plurimis locis illic die Zugehörig-
kteit, hic die dauernde rechtliche Stellung. Cf. deditïcius, adoptatïcius, emptï-
cius, servus receptïcius, domus conductïcia, edicta translatïcia. Mihi quidem 
illud dignissimum esse videtur, quod attendatur, in his, ut saepissime alibi, 
apparerò iuris Romani usum cum vulgari ratione dicendi, quae in his potis-
simum ab omnibus iure collocari solet, plurimis vinculis cohaerere. 

56) Cf. apud Persium I, 48: 
sed recti fine ή que extremumque es se recuso 
euge tuum et belle. 

57) Cum difficultas huius loci praecipue ex obscuro praepositionis ex usu 
fluat, addo, quod percommode docet Loefstedt (Berliner phil. Woch. XXXI 
(1911) 1433) in simili verbo evocandi saepissime vim esse ita dilatatam atque 
debilitatam, ut nulla ullius loci, e quo quis vocaretur, cogitatio relinqueretur. 
Huius rei affert cum alia testimonia, tum haec Petroniana : 108, 14 evocat, 
110, 5 evocatumque me. 
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glebula . 48 manducare . . 51 
Graeculio . 11 Manius . . . . 54 
gustum 36 34 manuciolus . . 

margaritum 
23 
41 

H i l a r i a . 41 martiolus . . . 23 
homuncio . 48 matus . . . . 29, 58 
hostiarius? . 24 mavoluit . . . 

melum . . . . 
18 
14 

Iam i m p o n i t (pro fut.) 38 meniae ? . . . 60 
ille . 33, 66 sq. meus  49, 73 
imperiosus . 55 micarius . . . 56 
in  . 35 milva  42 
in argento studiosus . 35 modo modo . . 32 
in funus fui  . 24 inorbosus . . . 55 
in ingenuum nasci . . . 35 muttire . . . 51 
in larvam intravi . . . . 35 
in medio (voca) . . . . . 24 N a u f r a g a r e 43 
in publicum (videbo) . . . 24 nec non . . . 32, 61 
inquinatus  . 69 neminem nihil 32 
intellegere meum . . . . 13 nemini nihil 32 
intestinae · . 14 nervia (plur.) . 40 
Iovis (nom.)  . 45 nesapius . . . 56 
ipsimus et ipsima . . . . 51 nisi non . . . 32, 61 

nummorum nummi . . . 8 
L a b o r i o s i ! s . . . . . 28, 55 
laete . 45 0 b 1 i v i s с i (cum acc.) . 18 
lactem  . 45 Occupo . . . . 11 
lacticulosus  . 28, 55 oclopeta . . . 27 
laecasin dico  . 65 off la  27 
laeticulosus  . 28, 55 olim oliorum . 8 
lamellula  .· 48 olunt  47 
lamna  . 27 oracularius vel oricularlus 2121, 56 

lanisticius (cf. not. 55) . 55 ossueula . . . 28, 48 
larifuga  . 56 

P a r s e r o . . lasanus  . 40 P a r s e r o . . 47 
lib rum  . 40, 70 pataracina . . 58 
linguosus . . 55 pauperorum . . 44 
litterae . . . . . . . . . 69 peduclus . . . 28 
loquere (act.)  . 43 percolopare . . 9 
lorus . 40 permittitis (pro imperat. 
jotus  . 21 vel fut.) . . 38 
Lucrio  . 11 persuadeo (cum acc.) . . 17, 73 
lupatria  11, 59 Petraites . . . 

phantasia . . . 
16 
59 

M a i e s t u s  . 28 philologia . . . 58 
maledicere (cum acc.) . 18 piangere . . . 50 
male eveniat  . 12 plodo  21 
maleicorium  . 28 plorare . . . . 50 
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piovere  18 S a n g u n c u l u s . . . . 48 
plusscius  56 sanguen . . . . 
portare  50 saplutus . . . . . . . . 59 
porticus (masc.)  39 schema  . . . . 9 
prae litteras  25 servus tuus . . . . . . . 52

 4 3 

prae mala sua  25 sestertiarius . . . . . . 56 
prasinianus  56 severa  . . . . 41 
praxis  58 sibi (pro ei) . . . . . . . 33, 66 
propin  13 soleum  
ptisicus  30

2 8 

somniari (dep.) . . . . . 44 
pudeatur  43 sponsiuncula . . . . . . 48 
pullarius vel puellarius . 56 staminatae . . . . . . . 58 

statunculum . . . . . . 29 
Q u a m v i s (cum indie.). 72 sterteia . . . . 28 
quantum (pro quanti) . . 36 stigma . . . . 9 
quia (pro а. с. i.) . . . . 56, 69 stips . . . . 46 
qui = quis  63 strabonus . . . . . . . . 45 
qui de nobis . - . . . . 62 sqq. striga . . . · . . . . . 45 
quid si  65 sucossus . . . . . . . . 55 
quisquilia  40 susum . . . . 22 
quisquis  67 suus . . . . 33 
quod (pro a. с. i.) . . . . б

2

,56 sq., 69 
T a n g o m e n a s f a c i a -

R e c o r r i g e r e . . . . 31 m u s
5 8

) . . . . . . . 59 
recte  61 Tarraciniensis . . . . . . 56 
redire iterum . . . . . . 31 taurulus

5 9

) . . . . . . . 48 
rideri (act.)  44 thesaurum . . . . . . . 40, 70 
ridiclei  28 tisicus . . . . 3 0

2 8 

rogare . . 50 tollere  . : . . 50 
rostrum  50 tonstreinum . . . . . . 28, 71 

58) Nuperrime video Birtium interpretatum esse (Rhein. Mus. LXXV 
(1926) 118): Lasst uns machen: ich greif in die Sardellen. „Rin in die Kar-
toffeln !" Equidem non video, quare necessario intellegamus altero loco con-
vivas illa formula manducare, non potare iuberi : 73,6 Itaque t. f . et usque in 
lucem cenemus. Structuram verborum similiter iam intellexerat Ohlert, qui 
(Phil. LVII (1898) 653) cottabi consuetudinem affert ita, ut vertat : Wir wollen 
spielen: ich treffe dich, Manes. Mihi certe neque hic neque ille persuasit. 
Sed poterat Birt multo commodioribus exemplis Petronianis defendere earn 
formam sententiae, quam putat apud Catullum 17,6 

in quo vel „sali subsili!" sacra suscipiantur 

intellegendam esse: 57,11 tarn facile est quam „accede istoc", 44, 2 iam annum 
„esurioa fuit... colludunt „serva me, servabo te". 

59) Inter deminutiva ad stellas pertinentia poterant insuper nominari aselli 
(in signo cancri Piin. XVIII, 35, 80, Graeci ονονς vocant Lact. inst. I. 21, 28) et 
capella — αί'ξ. 
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topanta 59 
triclinia faciatur . . . . 14, 41 
tristimonium 54, 7353 

U г с e a t i m 68 
utrosque parietes . . . . 44 

V a s u m 45 
vasus 45 

versare 31 
verum sibi dicere . . . . 77

s 4 

vetuo 19 
videre 60 
vinciturum 47, 71 
vinus 40 
volpis 45 



Index loeorum 

Petr. 26, 10 . . . 26 Petr. 46, 5 . . 69,72 Petr. 61,8 . . 74 

27, 4 . . . 38 „ 46, 7 . . . 70 sq. „ 62, 1 . 

SS CO 

n 33, 1 . . . 38 

СО 

T* К . 38 V 62, 3 . . 10 
37, 7 . . . 11,60 » 47, 6 . . . 77 5 4 „ 62, 5 . . 73 

n 37, 9 . . . 12 1 3 „ 47, 10 . . 35 „ 62, 6 . . 73 

V 38, 8 . . · 60 „ 48,4 . . 76 » 63, 1 . . 76 
39, 4 . . . 59 „ 48, 8 . . 17 1 7 „ 65,10 . . 21 

00 1 о 74 sq. „ 50,4 76 » 66, 7 . . 50 

99 42, 7 . . . 32 3 0 52, 1 . . 35,76 » 67, 3 . . 10 
43,4 . . . 66 „ 53, 13 . . 76 „ 67, 7 . . 78 5 4 

43, 6 . . . 67 „ 56, 8 . . 14 » 67, 10 . . 10 

» 43. 7 . . . 66 „ 57, 3 . . 44 „ 71, 1 . . 31,75 

99 43, 10 . . . 36 » 57, 4 . . 60 » 71, 5 . . 38 

99 44, 2 . . . 12 1 3 „ 57,11 . . 35 „ 71, 10 . . 14 

99 44, 3 . . . 12 „ 58, 2 sqq. 60 sqq. „ 75, 11 . . 36 
99 44, 9 . . . 68 ,, 58, 3 . . . 1213,61 „ 97, 6 . . 33 3 1 

45,4 et 6 et 10. 37 ,, 58, 4 . . . 38, 61 „ 131, 7 . . 6 2 

45,11 . . . 71 „ 58, 8 . . 62 sqq. 
» 46,2 . . . 69 „ 58,12 sq. 61 sq. 

Tituli Pompeiani enarrantur 

IV 1852 
3494 

29 27 

65 5 1 
5244 . . . 
5279 et 5282 

15 1 4 

29 2 7 

eun  
cunnuliggeter60) 
domi (quo?) . . 
dominus, domina 
exsi  

Yoces Pompei^nae explanantur 

20 1 9 

11 

34 3 

52 
65 5 1 

3, issa 51 

mortus 29 
Ptronius 30 2 8 

quen 20 1 9 

tan 20 1 9 

Tetraites 16 
vireibonei 28 

60) Sic enim scriptum est in memoria parietaria, quam in textu ipso 
cum redderemus cunnilingeter parum religiose exsecuti sumus. 
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13. Zu air. a ill ,a l iud c . 

Das altirische Maskulinum aile ,anderer' stimmt genau zu 
lat. alius, got. aljis, griech. άλλος, kypr. αιλος, die auf *alios zu-

rückgehen; und auch das Feminium aile setzt regelrecht altes 
*alfa fort. Aber das Neutrum aill mit II kann nicht aus *aliocl 

(= aliud, άλλο) abgeleitet werden. Wie Thurneysen Handb. des 
Altir. I 291 § 482 darlegt, findet sich das II der neutrischen 
Form in der Kompositionsform all- ,zweiter' (vgl. ζ. B. all-sliye 

,zweites Aushauen') wieder. Das gleiche doppelte II zeigt auch 
gall. Allobroges, kymr. all-fro ,ausländisch, verbannt' und all-dut 

,Ausländer', auch kymr. arali ,anderer' Plur. ereill (gegenüber ail 

aus *alios ,zweiter'), ferner korn. arali Plur. ereil, bret. arali. 

Diese Wörter mit II weisen auf eine Grundform *alno- neben 
*alio-, da In zu U wurde. Der Ursprung des lenierenden palatalen 

Ausgangs im altir. Neutrum aill ist nach Thurneysen a. a. 0. 
unklar; er zweifelt, ob ein *alid zu Grunde liegt oder ein *ali, 

das in lat. ali-quis, ali-unde u. s. w. enthalten sei. Pedersen 
Vergi. Gramm. II 196 f. nimmt *alid als Grundform an und ver-
weist auf lat. alid (= aliud), "alid aber sei nach den vom gleichen 
Stamm al- kommenden Adverbien t-all ,dort, jenseits', an-all ,νοη 
jenseits', worin U aus In hervorgegangen ist, zu *allid umgeformt 
worden, das dann (lenierendes) aill ergeben habe. 

Indessen lat. alid zur Aufstellung einer irischen Grundform 
*alid heranzuziehen, scheint mir nicht geraten; jene verhältnis-
mässig junge lateinische Form ist sicher erst aus aliud umge-
bildet worden, wie das Maskulinum alis aus alius ; vgl. darüber 
Sommer Handb.2 442. 

Berücksichtigt man das gallische Allobroges und die oben 
erwähnten britannischen Formen mit II aus In, so wird man für 
das Keltische zwei Bildungen, nämlich *alio- und *alno-, ansetzen 

müssen. Im Altirischen bildete man das Maskulium und Femi-
ninum auf die erste Art ; aile ,anderer, andere' geht, wie gesagt, 
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auf * alios, *alia zurück; im Neutrum aber wählte man wie in der r\ ' r\ 
Kompositionsform und in den Adverbien *alno-\ *alnod musste 
zunächst lenierendes *all ergeben. Diese Annahme macht für 
das Irische keine Schwierigkeiten, wenn man bedenkt, wie stark 
das Suppletivwesen in dieser Sprache auch sonst ausgeprägt ist. 
Das aus *alnod zu erwartende *all wurde hinsichtlich der Fär-
bung des auslautenden II vom Maskulinum und Femininum 
beeinflusst; nach dem palatalen l in aile wurde das U in *all 

gleichfalls palatal gefärbt, so dass aill herauskam. 
Mit der Doppelheit *alio-, *alno- im Keltischen kann man die 

Doppelheit *solios, *solnos ,all, ganz' vergleichen. Jenes liegt in 

air. uile vor, dieses in mkymr., mbret. holl, oll, korn. oll, ol, auch 
in alat. sollus. 

14. Zur D e k l i n a t i o n v o n air. car (a) e , F r e u n d ' . 

In der Flexion von car(a)e ,Freund' (aus *qdrants) stimmen 
die Genitive des Singulars und Plurals carat (aus *qdrant-os und 
*qdrant-om) hinsichtlich des Vokalismus der zweiten Silbe nicht 
mit dem Dativ und Akkusativ (und Vokativ) des Plurals über-
ein; denn akkusativisches cairt(e)a, cairdd(e)a und dativisches 
cairtib, cairdib weisen, wie es scheint, darauf hin, dass in der 
zweiten Silbe einst ein palataler Vokal gestanden haben muss. 
Der Akkusativ des Singulars car(a)it (aus urkelt. *karantin, idg. 
*qdrant-m), der gleichlautende singularische Dativ, der auf einen 
idg. Dativ auf -ei oder -ai oder auf einen Lokativ auf -i zurückführ-
bar ist, und der Nominativ des Plurals car(a)it (aus idg. *qdrant-es) 

verlangen wegen des -(a)it, wie die Genitivformen, eine Vorform 
mit dunklem Vokal in der zweiten Silbe, vgl. Thurneysen Handb. I 
58. Die Form cairtea (cairddea) wird von Thurneysen a. a. 0. 200 
aus einer Vorform *caredda(s) abgeleitet, ebenso erklärt Pokorny 
Altirische Gramm. (Göschen 896) S. 41, dass der Dativ und 
Akkusativ des Plurals ein *karedd . . . voraussetzen. Nun ver-
langen aber die Genitive, der Dativ und Akkusativ des Singulars 
und der Nominativ im Plural die Annahme eines *karadd... Beide 
Lautungen, :hkaredd... und *karadd..., können natürlich nicht laut-
gesetzlich aus älterem *qdrant..., *karant... hervorgegangen sein. 

Nun steht unumstritten fest, dass urkeltisches ant in der 
Haupttonsilbe air. zu edd wurde. Es genügt, auf air. celai,Gesang', 
neukymr. cathl ,Melodie, Hymne', bret. kentel ,Aufgabe, Pensum', 
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denen urkeltisches * k a n t l o n zu Grunde liegt, hinzuweisen. Die 
Frage ist nun die, ob auch in unbetonter Silbe, und speziell in 
einer alten Mittelsilbe -ant- im Irischen zu -edel- geworden ist, 
ob auch in dieser Stellung a bei der Entwickelung von -rit- zu 
-dd- die Dehnung zu e erlitten hat, oder nicht. Man kann dafür, 
dass -ant- auch in der genannten Stellung -edd- ergab, forcetal, 

foreital ,Lehre' ins Feld führen, s. Thurneysen a. a. 0. 124 und 59. 
Dann wären cairtib, cairtea lautgesetzlich, carat und car(a)it 

müssten irgend eine analogische Umbildung erlitten haben. 

Möglich ist aber auch, dass Komposita, wie forcetal, foreital 

,Lehre', tairchital ,Weissagung', unter dem Einfluss des Simplex 
stehen, mit andern Worten, dass e aus c'etal substituiert und zu 
e, i entwickelt ist. Dann kann man aber annehmen, dass -ant-
in allen Mittelsilben nur -add- ergeben hat, dass hier also die 
Dehnung von a zu e nicht eingetreten ist. Es dünkt mich über-
dies wahrscheinlicher, dass die nicht-synkopierten Formen carat, 

car(a)it, die nur die Schlusssilbe eingebüsst haben, eher das Ur-
sprüngliche beibehalten haben, als die synkopierten Kasus cairtib, 

cairt(e)a, für die man die Entwickelung von -ant- zu -edd- wegen 
der palatalen Färbung der Gruppe -rt- annahm. Die synkopierten 
Formen können die palatale Färbung des rt leicht auf analogi-
schem Wege bekommen haben, nämlich durch Einfluss von 
Formen wie traigthib, traigth(e)a, dem Dat. und Akk. plur. von 
traig ,Fuss', s. Thurneysen a. a. 0. S. 197, Pokorny a. a. 0. S. 41. 

Für die Annahme, dass -ant- in Mittelsilben irisch zu -add-
wurde, scheinen mir auch noch die Substantiva zu sprechen, die 
urkeltisch auf -anti ausgingen. Gegenüber air. méit ,Grösse' 
(kymr. maint bret. ment) heisst air. lagait ,Kleinigkeit' (neuir. 
leighead), air. lethit ,Breite', s. Pedersen Vergi. Gramm. II 48. 

15 . A v . dabdn. 

Die 3. Plur. des augmentlosen Imperfekts (Injunktivs) dabdn 

ist Yasna 53, 1, 4 überliefert. Sonst kommt das Verb, nirgends 
vor. Der Anfang dieser letzten Gä#ä, die der Prophet auf die 
Vermählung seiner jüngsten Tochter Pourucistä verfasst hat, 
lautet : vähistä ìstis sravî zaraïïuMrahe / spitdmahya : yezï hoi dat 

ayaptd j ašät haca ahuro masdä yavoi vtspäi d hvaodhevlm, / yaecä 

hoi dabdn saskdnea daenayä vaodhuyä uxôd syaoiïanaëa , a l s d a s 

beste Gut ist das des Spitamiden Zarathustra bekannt; nämlich 
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dass Ahura Mazda mit Hilfe des Rechts ihm (dem Z.) die Freu-
den verleihen wird, ein seliges Leben für alle Ewigkeit, (ihm) und 
denen, die die Worte und Werke seiner guten Religion verrich-
ten und sich eifrig merken'. 

Die Wurzel av. dal·- wird ,verrichten, ausführen4 bedeuten. 
Die KZ 30,528 und 36,140 vorgebrachten Etymologien sind, wie 
Bartholomae Altir. Wörterb. 680 mit Recht bemerkt, falsch. 
Eine sichere etymologische Verknüpfung dieses απαξ λεγόμενον 

fehlt, doch ist deshalb die Annahme einer Verschreibung und eine 
Änderung in daddn, so dass ein Injunktiv von da- ( = ai. dim-) 

vorläge, schwerlich berechtigt. 

Ich vermute in av. dab- die indogermanische Wurzel dhabh-

oder dhab-,passend, richtig fügen' und verweise für die von dhabh-, 

dhab- abgeleiteten Bildungen -auf Walde Lat. etym. AVörterb.2  

264 f. und auf Berneker Slav. etym. Wörterb. 204 f. Eine verbale 
Ableitung liegt in dem got. starken Verbum ga-daban ,passen, 
geziemen' vor. Av. dab- bedeutet ,in geziemender, richtiger 
Weise fügen, tun'. Zu dieser etymologischen Verbindung dürfte 
der Umstand stimmen, dass das Wort an der einzigen Stelle, 
wo es belegt ist, von ahurischen Wesen gebraucht wird. 

Scheftelowitz teilt mir freundlicher Weise brieflich mit, dass 
auch er eine Änderung des überlieferten dabdn für bedenklich 
und dass er meine Etymologie für richtig hält. 

16. G r i e c h , γεγονώς u n d la t . η at и s с. accus . 
t e m ρ о r i s. 

In einer Konstruktion wie ονόέ πω εϊκοαιν ετη γεγονώς ,noch 
nicht 20 Jahre alt' Xen. comm. III 6, 1 ist εϊκοαιν ετη Akkusativ 
der Zeiterstreckung ; γεγονώς bedeutet dabei seiner perfektischen 
Natur entsprechend ,geboren und nun da seiend, lebend'. Man 
vergleiche ω 84 ot vvv γεγάααι και οϊ μετόπιαϋ~εν εαονται ,die jetzt 
leben und die hernach leben werden' oder ι 118 εν δ' αίγες άπει-

ρέαιαι γεγάααιν αγριαι ,darauf leben aber unermesslich viele wilde 
Ziegen'. Da die präsentische Zustandsbedeutung des Perfekts 
im Griechischen lebendig blieb, kann es nicht auffallen, dass 
auch in einer erst in jüngerer Zeit entstandenen Phrase (vgl. 
Her. I 119) das Partizip dieses Tempus jenen Sinn aufweist. 

Dass in der entsprechenden lat. Konstruktion natus mit 
dem Akk. — ζ. B. annos quinque et octoginta natus ,85 Jahre alt' 
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Cie. Br. 80 — nicht mit einer Ellipse von ante zu rechnen ist, 
wie das Löfstedt Glotta 3, 189 unter Zustimmung von Havers 
D. Litz. 1913 Spalte 1771 annahm, hat mit Recht J. B. Hofmann IF 
38, 179 ff. betont. Natürlich liegt auch kein Gräzismus vor. 
Hofmann sucht die Erklärung der Konstruktion natus c. acc. 
temporis durch die lexikographische Betrachtung zu gewinnen 
und führt aus, dass nasci, wie γίγνεσθαι, ,entstehen, wachsen, sich 
entwickeln, werden' bedeute, so dass natus in jener Verbindung 
den Sinn ,aufgewachsen' habe. Mir ist aber wahrscheinlicher, 
dass das Partizip natus, wie γεγονώς, ,geboren und nun da seiend' 
in der Verbindung mit dem temporalen Akkusativ bedeutet und 
mit altindischen Partizipien wie gatah ,wohin gegangen, irgend-
wo befindlich' hinsichtlich der durch die perfektische Aktionsart 
bedingten Bedeutung gleichzustellen ist. 

Dass der Akkusativ der Zeiterstreckung zu γεγονώς und 
natus nach dem Vorbilde von βιώναι und vivere mit diesem Kasus 
hinzutrat, ist möglich ; notwendig aber ist diese Annahme nicht. 

17. Lat . mortuos , g e s t o r b e n , tot' . 

Lat. mortuos, ab. тгъЫъ ,tot' werden gewöhnlich als eine 
Umbildung von idg. *mrtóst das in ai. mrtâh, av. mdrdtõ, neupers. 
murda ,gestorben, tot' fortlebt, betrachtet, indem nach dem Oppo-
situm lat. vivos, ab. zivb ,lebendig' ein ν eindrang, das im Latei-
nischen nach Konsonant zu и wurde. Brugmann Grundr. II l

2

,448 
hält aber die Annahme für richtiger, dass lat. mortuos und ab. 
mntvb auf idg. *mr-uo-s zurückgehen, wovon air. marb ,tot' 

stammt, und dass das t nachträglich in jene Formen hineinge-
kommen ist. 

Man kann die Entstehung von mortuos und mntvb wohl 
noch etwas anders formulieren. Idg. * mr -uo -s war nur Adjektiv 

und bedeutete ,tot', das Oppositum war *g™ï-uo-s ,lebendig', ;':mr-tó-s 

aber war Partizip und bezeichnete den abgeschlossenen Verbal-
vorgang und den sich daraus ergebenden Zustand .gestorben, 

(und nun) tot'. Man sagte beispielshalber "уэ\ter *mruos ,der tote 

Vater', aber *pdter *perut(i) ••mrtós ,der im vorigen Jahre gestor-
bene Vater"3). Da das adjektivische *mruos und das partizipiale 

1) D a h e r auch ai. amrta-, av. cimosa- ,unsterblich'. 
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*mrtós sich hinsichtlich der Bedeutung eng berührten, so kreuzten 

sich beide Formen auf lateinischem und auf slavischem Boden, 
sodass mortuos und mrdvb entstanden. So erklärt sich auch, 
dass mortuos ins Verbalsystem einrangiert wurde und d^ss man 
im Perfekt mortuos est ,er ist gestorben' sagen konnte. 

18. Zum ( e l l i p t i s c h e n ) D u a l m i t E r g ä n z u n g s w o r t . 

Über den (elliptischen) Dual mit Ergänzungswort in den 
indogermanischen Sprachen hat E. Hermann KZ 50, 130 ff. ge-
handelt. Dort ist S. 131 darauf hingewiesen, dass ich Belege 
für den Dual mit Ergänzungswort aus den ozeanischen Sprachen, 
nämlich aus dem zum Polynesischen gehörigen Samoanischen 
und dem zum Melanesischen zählenden Tumleo, IF 39,207 f. 
beigesteuert habe. In diesen Fällen war der dualische Ausdruck 
ein Pronominalbegriff. 

Hier soll noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
auch die Bantusprachen bei pronominalen Dualbegriffen die gleiche 
Ausdrucksweise kennen. Sie ist von Meinhof Grundzüge einer 
vergleichenden Grammatik der Bantusprachen S. 54 erwähnt. 
Es heisst dort: „Statt zu sagen „ich und du" sagt man in vie-
len Bantusprachen vermöge einer eigentümlichen Attraktion „wir 
und du", statt zu sagen „du und er" sagt man nach derselben 
Weise „ihr und er"." Z. B. Duala (in Kamerun) biso na wa1 ,ich 
und du' aus biso ,wir( und wa ,du' (na ,und'). Ebenso imNkosi 
(in Kamerun) nimo ,du und er' aus ni ,ihr' und то ,er' u. s. w. 
Duala biso na wa ist also eigentlich ,wir [,ich] und du', Nkosi 
nimo , ihr [,du u n d ] er ' . 
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Ostracon, quod hic primum editur, anno 1891 in insula 
Elephantine sub lapide quodam in lucem protractum, a Petro 
Zoege v. Manteuffel anno 1907 museo provinciali Revaìensi do-
natum est, ubi nunc asservatur. Exhibet duas apochas, quarum 
altera conscripta est anno imperatoris Traiani 15, p. Chr. n. 113 ' 
ad Bienchim lintearium, cui exactoris scriba pecuniam pro chiro-
naxio, i. e. tributo annuo opificum, acceptam testatur. In altera, 
manu diversa ad Polmium quendam conscripta, nulla mentio fit 
rei, pro qua pecunia solvitur, ac ne dies quidem apochae adscrip-
tus est. Praeter id, quod hic prodit, atque unum a Wilcken in 
libro, qui „Griechische Ostraka" inscribitur, editum1) nullum 
adhuc ostracon inventum esse videtur, cuius superficies adversa 
duas apochas contineat. Pars autem ostraci aversa, vasis inte-
rior, aequis spatiis intermissos sulcos exhibet neque idcirco ad 
inscribendum litteris idonea erat. 

Quae in ostraco leguntur, haec sunt: 

Διέγ(ραιρεν) Βιήγχις Ίεμού&ου μη(νοός) 

Τελαϋρεως χειρω(ναξίου) λι(νύφων) βυσ(σονργων) Έλεφ(αντίνης) ιδ\ 

άργ(υρίου) δραχ(μάς) δώδεκα | ^ιβ. Διά Λεόνου ( s i c ) 

γραμμα(τέως) ιε Τραϊανού Καίσαρος 

t ον κυρίου Φαώ(φι) κα 

Manu altera : 

Πόλμιος Καλός Πασήμεως òi(à) 

Παχομπρηνέμωνος γραμμ(ατέως) 

δραχ(μάς) δόδωκα ( s i c ) ιβ. 

V e r s i o . 

Solvit Bienchis Jemuthae f. matris Telayris chironaxii qui 
byssina conficiunt linteariorum Elephantinae anni XIV drachmas 
argenti duodecim. Per scribam Leonem anno X V domini Caesaris 
Traiani, Phaophi d. XXI. 

1) Wilcken, Gr. Ostr. nr. nr. 630. 886. 
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Polmios Calos Pasemis f. per scribam Pachompretemonem 
drachmas duodecim. 

Cum propter brevitatem in ostracis adhuc editis apochas 
inferiori affines non facile invenias, superior conscripta est ad 
apocharum exemplum illa aetate in insula Elephantine usitatum *). 

Quae in linea prima verbum διέγραψεν per compendium 
scriptum sequuntur nomina in papyris et ostracis passim inve-
niuntur praeter adhuc inauditum Telayris. Tesayris et Teseyris 

quidem, per a scripta, haud raro occurrunt neque tarnen dubitari 
potest, quin hoc loco nomen per λ scriptum exstet, longe enim 
alio ductu ас λ in ostraco σ exaratur. 

Ex ostracis af f inibus apparet litteras, quae post vocem 
χειρωναξίον leguntur, artificium significare, cui tributum impositum 
erat, λι litteras superducta linea transversa initium esse vocis 
λινύφων per compendium scriptae et ex ostraco nr. 2 3 a Wi lcken 
edito 2) et ipso contextu luculenter patet. Sequentia difficilia 
sunt leetu, nam atramentum hoc loco di lutum est, ut litterae 

1) W i l c k e n , 1. c. I. p. 120, 3ab. 

2) W i l c k e n ]. c. II p. 7. 

f 
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evanuerint fere. Tamen, si accuratius locum inspexeris, βυα 
litteras invenies. Supplementum praebet papyrus Tebtuensis 
nr. 5, ubi passim una cum linteariis βυασονργοί commemorantur. 
Cum inter ostraci voces λιννφων et βυοαονργών nullum particulae 
coniunctivae exstet vestigium, concludendum est non duo diversa 
sed unum tantum hoc loco commemorari artificium vocemque 
βνσαουργών priori additum esse ad id genus artis linteariae 
significandum, quod Bienchis noster profitetur. Нас interpre-
tatione admissa non iam dubitari potest, quin byssus nihil 
aliud sit nisi genus quoddam linteorum, id quod inter 
plerosque viros doctos constat, a nonnullis tamen nondum pro 
certo habetur

г

). 
Tributum Bienchi impositum, duodecim drachmas dico, idem 

esse videtur, quod ab omnibus linteariis quotannis pendebatur. 
Nam ille quoque lintearius, qui in ostraco supra allato comme-
moratur, pro anno p. Chr. η. 71 duodecim drachmarum tributum 
solvit, satis autem papyrorum et ostracorum testimonio patefactum 
est eandem artem profitentes eandem pecuniam pensitasse. Est enim 
chironaxium tributum opificibus pro licentia artis exercendae 
impositum, nulla quaestus ratione habita2). 

De scribis, qui, ut noster, exactoris munere funguntur 
suoque nomine pecuniam acceptam testantur, cf. Wilcken 1. c. 
p. 618. Scribae nomen mirum in modum per casum genetivum 
in Λεόνον figuram exit, nisi forte nominativum nescio quod 
inauditum Αέονος ponendum putas. Eiusmodi nominum usi-
tatorum metaplasmi exempla, quantum scio, in papyris et ostracis 
inveniri non soient3). 

Duodecim drachmas, quae in altera apocha, priori subscripta, 
leguntur, tributum aliquod esse scribae commemoratione verisi-
mile fit. 

Πολμίου et Παχομπρητέμωνος nomina nusquam alibi reperi-
untur. Alterum haud scio an pro Πόλλιος aut Πολέμιος vitiose 
scriptum sit, alteri simile est Παχομπρήτις, quod exstat in ostraco 
Berolinensi a. P. Viereck nuper edito4). 

1) cf. Olek s. v. byssus in Pauly-Wissowa, RealenzykI. 
2) Wilcken, 1. c. I p. 321 sequ., Grundzüge u. Chrestom. d. Papyrus-

kunde I, p. 188. 
3) cf. quae E. Mayser, Grammat, d. griech. Papyri aus d. Ptolemäerzeit 

p. 285 affert exempla. 
4) P. Viereck, Ostraka aus Brüssel u. Berlin nr. 35. 
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δόδωκα pro δώδεκα in linea infima per litterarum attractionem 
vel assimulationem scriptum est, cuius in papyris nonnusquam 
inveniuntur exempla1). 

1) cf. έπιτόδοκα, άπετώδοκα pro έπιδέδωκα, άηοδέδωκα in pap. Lond. Γ 
p. 38, 2 et 41, 100, quae affert Mayser 1. c. p. 149. 
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N e u t r a l s a l z e a u f d a s P f l a n z e n p l a s m a . — 5 . Y . K a u k o . B e i t r ä g e 

z u r K e n n t n i s d e r T o r f z e r s e t z u n g u n d V e r t o r f u n g . — 6 . A . T a m -

m e k a n n . E e s t i d i k t ü o n e e m a - k i h i u u r i m i n e t e m a t e k k i m i s e , v a n a -

d u s e j a l e v i m i s e k o h t a . ( U n t e r s u c h u n g d e s D i c t y o n e m a - S c h i e f e r s i n 

E s t l a n d n a c h E n t s t e h u n g , A l t e r u n d V e r b r e i t u n g . ) — 7 . Y . K a u к о . 

Z u r B e s t i m m u n g d e s V e r t o r f u n g s g r a d e s . — 8 . N . W e i d e r p a s s . 

E e s t i p i p a r m ü n d i - õ l i ( O l e u m m e n t h a e e s t h i c u m ) . ( D a s e s t n i s c h e 

P f e f f e r m i n z ö l . ) 

A Y I ( 1 9 2 4 ) . 1 . H . B e k k e r . M õ n e d u u e d a n d m e d K u k r u s e 

l a d e m e s t r a t i g r a a f i a s t j a f a u n a s t . ( S t r a t i g r a p h i c a l a n d p a l e o n t o l o g i c a l s u p -

p l e m e n t s o n t h e K u k r u s e s t a g e of t h e Q r d o v i c i a n R o c k s of E e s t i ( E s t o -

n i a ) . ) — 2 . J . W i l i p . E x p e r i m e n t e l l e S t u d i e n ü b e r d i e B e s t i m m u n g v o n 

I s o t h e r m e n u n d k r i t i s c h e n K o n s t a n t e n . — 3 . J . L e t ζ m a η η . D a s B e -

w e g u n g s f e l d i m F u s s e i n e r f o r t s c h r e i t e n d e n W i n d - o d e r W a s s e r h o s e . — 

4 . H. S e u ρ i n . D i e G r u n d l a g e n p a l ä o g e o g r a p h i s c h e r K a r t e n . — 5 . E . 

Ö ρ i k . P h o t o m e t r i e m e a s u r e s o n t h e m o o n a n d t h e e a r t h - s h i n e . — 

6 . Y . K a u k o . Ü b e r d i e V e r t o r f u n g s w ä r m e . — 7 . Y . K a u k o . E i g e n -

t ü m l i c h k e i t e n d e r H20- u n d C 0 2 - G e h a l t e b e i d e r u n v o l l s t ä n d i g e n V e r -

b r e n n u n g . — 8 . M . T i l z e n u n d Y . K a u k o . D i e w i r t s c h a f t l i c h e n M ö g -

l i c h k e i t e n d e r A n w e n d u n g v o n S p i r i t u s a l s B r e n n s t o f f . — 9 . M . W i t t -

l i c h . B e i t r a g z u r U n t e r s u c h u n g d e s Ö l e s a u s e s t l ä n d i s c h e m Ö l s c h i e f e r . 

- — 1 0 . J . W i l i p . E m e r g e n z w i n k e l , U n s t e t i g k e i t s f l ä c h e n , L a u f z e i t . — 

1 1 . H . S с u p i η . Z u r P e t r o l e u m f r a g e i n d e n b a l t i s c h e n L ä n d e r n . — 

1 2 . H . R i c h t e r . Z w e i G r u n d g e s e t z e ( P u n k t i o n - u n d S t r u k t u r p r i n z i p ) 

d e r l e b e n d i g e n M a s s e . 

A V I I ( 1 9 2 5 ) . 1 . J . V i l m s . K õ h r e g l ü k o g e e n i p ü s i v u s e s t m õ n e -

s u g u s t e g l ü k o g e e n i v ä h e n d a v a t e t e g u r i t e p u h u l . ( Ü b e r d i e S t a b i l i t ä t 

d e s K n o r p e l g l y k o g e n s u n t e r v e r s c h i e d e n e n d a s G l y k o g e n z u m V e r -

s c h w i n d e n b r i n g e n d e n U m s t ä n d e n . ) — 2 . E . В 1 e s s i g . O p h t h a l -

m o l o g i s c h e B i b l i o g r a p h i e R u s s l a n d s 1 8 7 0 — 1 9 2 0 . N a c h t r a g . — 3 . 0 . 

K u r i k s . T r a c h o m a E e s t i s ( e r i t i T a r t u s ) m ö ö d u n u d a j a l j a p r a e g u . 

( D a s T r a c h o m i n E s t l a n d ( i n s b e s o n d e r e i n D o r p a t ) e i n s t u n d j e t z t . ) — 

4 . A . B r a n d t . S e x u a l i t ä t . E i n e b i o l o g i s c h e S t u d i e . — 5 . M . H a l t e n -

b e r g e r . G e h ö r t d a s B a l t i k u m z u O s t - , N o r d - o d e r z u M i t t e l e u r o p a ? — 

6 . M . H a l t e n b e r g e r . R e c e n t g e o g r a p h i c a l w o r k i n E s t o n i a . 

A V I I I ( 1 9 2 5 ) . 1 . H . J a a k s ο n . S u r c e r t a i n s t y p e s d e s y -

s t è m e s d ' é q u a t i o n s l i n é a i r e s à u n e i n f i n i t é d ' i n c o n n u e s . S u r l ' i n t e r p o l a t i o n . 

— 2 . K . F r i s c h . D i e T e m p e r a t u r a b w e i c h u n g e n i n T a r t u ( D o r p a t ) 

u n d i h r e B e d e u t u n g f ü r d i e W i t t e r u n g s p r o g n o s e . — 3 . 0 . K u r i k s . 

M u u t u s e d l e e p r a h a i g e t e s i l m a s E e s t i l e p r o s o o r i u m i d e h a i g e t e l ä b i v a a t a -

m i s e p õ h j a l . ( D i e L e p r a d e s A u g e s . ) — 4 . A . P a 1 d г о с к . D i e S e n -

k u n g s r e a k t i o n u n d i h r p r a k t i s c h e r W e r t . — 5 . A . Ö ρ i k . B e i t r ä g e 

z u r K e n n t n i s d e r K u k r u s e - ( C 2 - ) S t u f e i n E e s t i . I . — 6 . M . W i t t -

1 i с h . E i n i g e s ü b e r d e n S c h w e f e l i m e s t l ä n d i s c h e n Ö l s c h i e f e r ( K u k e r s i t ) 



u n d d e s s e n V e r s c h w e l u n g s p r o d u k t e n . — 7 . H . K a h о. O r i e n t i e r e n d e 

V e r s u c h e ü b e r d i e s t i m u l i e r e n d e W i r k u n g e i n i g e r S a l z e a u f d a s W a c h s -

t u m d e r G e t r e i d e p f l a n z e n . I . 

А I X ( 1 9 2 6 ) . 1 . Б . K r a h n . Ü b e r M i n i m a l e i g e n s c h a f t e n d e r 

K ü g e l i n d r e i u n d m e h r D i m e n s i o n e n . — 2 . A . M i e l e r . E i n B e i t r a g 

z u r F r a g e d e s V o r r ü c k e n s d e s P e i p u s a n d e r E m b a c h m ü n d u n g u n d a u f 

d e r P e i p u s i n s e l P i r i s a a r i n d e m Z e i t r a u m v o n 1 6 8 2 b i s 1 9 0 0 . — 

3 . M . H a l t e n b e r g e r . D e r w i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e C h a r a k t e r d e r 

S t ä d t e d e r R e p u b l i k E e s t i . — 4 : J . R u m m a . D i e H e i m a t f o r s c h u n g i n 

E e s t i . — 5 . M . H a 1 1 e n b e r g e r . D e r S t a n d d e s A u f n a h m e - u n d 

K a r t e n w e s e n s i n E e s t i . — 6 . M . H a 1 1 e n b e r g e r . L a n d e s k u n d e v o n 

E e s t i . Ι . — 7 . Α . T a m m e k a n n . D i e O b e r f l ä c h e n g e s t a l t u n g d e s n o r d -

o s t e s t l ä n d i s c h e n K ü s t e n t a f e l l a n d e s . — 8 . K . F r i s c h . E i n V e r s u c h d a s 

E m b a c h h o c h w a s s e r i m F r ü h l i n g f ü r T a r t u ( D o r p a t ) v o r h e r z u b e s t i m m e n . 

А X ( 1 9 2 6 ) . 1 . M. H a l t e n b e r g e r . L a n d e s k u n d e v o n E e s t i . 

I I — I I I . — 2. H . S с u p i η . A l t e r u n d H e r k u n f t d e r o s t b a l t i s c h e n 

S o l q u e l l e n u n d i h r e B e d e u t u n g f ü r d i e F r a g e n a c h d e m V o r k o m m e n 

v o n S t e i n s a l z i m b a l t i s c h e n O b e r s i l u r . •—• 3 . T h . L i p p m a a . F l o r i s t i -

s c h e N o t i z e n a u s d e m N o r d - A l t a i n e b s t B e s c h r e i b u n g e i n e r n e u e n Cardamine-

A r t a u s d e r S e k t i o n Dentaria. — 4 . T h . L i p p m a a . P i g m e n t t y p e n 

b e i P t e r i d o p h y t a u n d ' A n t h o p h y t a . I . A l l g e m e i n e r T e i l . — 5 . E . P i p e n -

b e r g . E i n e s t ä d t e m o r p h o g r a p h i s c h e S k i z z e d e r e s t l ä n d i s c h e n H a f e n -

s t a d t P ä r n u ( P e r n a u ) . — 6 . E . S p o h r . Ü b e r d a s V o r k o m m e n 

von Sium erectum Huds . u n d Lemna gibba L. in Es t land u n d ü b e r de r en 

n o r d ö s t l i c h e V e r b r e i t u n g s g r e n z e n i n E u r o p a . — 7 . J . W i l i p . O n n e w 

p r e c i s i o n - s e i s m o g r a p h s . . 

В I ( 1 9 2 1 ) . 1 . M. V a s m e r . S t u d i e n z u r a l b a n e s i s c h e n W o r t -

f o r s c h u n g . I. — 2. Α . ν . В u 1 m e r i n с q . E i n l e i t u n g in d a s B u c h d e s 

P r o p h e t e n M a l e a c h i . 1 . — 3 . M . V a s m e r . O s t e u r o p ä i s c h e O r t s n a m e n . 

— 4 . W . A n d e r s o n . D e r S c h w a n k v o n K a i s e r u n d A b t b e i d e n 

M i n s k e r J u d e n . — 5 . J . B e r g m a n . Q u a e s t i u n c u l a e H o r a t i a n a e . 

В I I ( 1 9 2 2 ) . 1 . J . B e r g m a n . A u r e l i u s P r u d e n t i u s C l e m e n s , 

d e r g r ö s s t e c h r i s t l i c h e D i c h t e r d e s A l t e r t u m s . I . — 2. L . K e t t u n e n . 

L õ u n a v e p s a h ä ä l i k - a j a l u g u . I . K o n s o n a n d i d . ( S ü d w e p s i s c h e L a u t g e s c h i c h t e . 

I . K o n s o n a n t i s m u s . ) — 3 . W . W i g e t . A l t g e r m a n i s c h e L a u t u n t e r -
s u c h u n g e n . 

В I I I ( 1 9 2 2 ) . 1 . A . v . B u l m e r i n c q . E i n l e i t u n g in d a s B u c h 

d e s P r o p h e t e n M a l e a c h i . 2 . — 2 . M . А . К у р ч и н с к 1 й ( Μ . Α . K u r -

t s c h i n s k y ) . С о щ а л ь н ы й з а к о н ъ , с л у ч а й и с в о б о д а . ( D a s s o z i a l e 

Ge s e t z , Z u f a l l u n d F r e i h e i t . ) — 3 . A . R . C e d e r b e r g . D i e E r s t l i n g e 

d e r e s t l ä n d i s c h e n Z e i t u n g s l i t e r a t u r . — 4 . L . K e t t u n e n . L õ u n a v e p s a 

h ä ä l i k - a j a l u g u . I I . V o k a a l i d . ( S ü d w e p s i s c h e L a u t g e s c h i c h t e . ΙΓ. V o k a -
1 l i s m u s . ) — 5 . E . K i e с k e r s . S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e M i s c e l l e n . [I.J 

— 6 . Α . Μ . T a l l g r e n . Z u r A r c h ä o l o g i e E e s t i s . I . 

В I V ( 1 9 2 3 ) . 1 . E . К i e с k e r s . S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e M i s -

c e l l e n . II. — 2 . Α . ν . В u 1 m e r i n с q . E i n l e i t u n g in d a s B u c h d e s 



P r o p h e t e n M a l e a c h i . 3 . — 3 . W . A n d e r s o n . N o r d a s i a t i s c h e F l u t s a g e n . 

— 4 . A . M . T a l l g r e n . L ' e t h n o g r a p h i e p r é h i s t o r i q u e d e l a R u s s i e d u 

n o r d e t d e s É t a t s B a l t i q u e s d u n o r d . — 5 . R . G u t m a n n . E i n e u n k l a r e 

S t e l l e i n d e r O x f o r d e r H a n d s c h r i f t d e s R o l a n d s l i e d e s . 

В Y ( 1 9 2 4 ) . 1 . H. M u t s c h m a n n . M i l t o n ' s e y e s i g h t a n d t h e 

c h r o n o l o g y of h i s w o r k s . — 2. A . P r i d i k . M u t - e m - w i j a , d i e M u t t e r 

A m e n h o t e p ' s ( A m e n o p h i s ' ) III . — 3 . A . P r i d i k . D e r M i t r e g e n t d e s 

K ö n i g s P t o l e m a i o s I I P h i l a d e l p h o s . — 4 . G. S ü s s . D e G r a e c o r u m f a -

b u l i s s a t y r i c i s . — 5 . A . B e r e n d t s u n d K . G r a s s . F l a v i u s J o s e p h u s : 

V o m j ü d i s c h e n K r i e g e , B u c h I — I V , n a c h d e r s l a v i s c h e n Ü b e r s e t z u n g 

d e u t s c h h e r a u s g e g e b e n u n d m i t d e m g r i e c h i s c h e n T e x t v e r g l i c h e n . I . T e i l . 

— 6 . H . M u t s c h m a n n . S t u d i e s c o n c e r n i n g t h e o r i g i n of „ P a r a d i s e 

L o s t " . 

В Y I ( 1 9 2 5 ) . 1 . Α . S a a r e s t e . L e k s i k a a l s e i s t v a h e k o r d a d e s t 

e e s t i m u r r e t e s . I . A n a l ü ü s . ( D u s e c t i o n n e m e n t l e x i c o l o g i q u e d a n s l e s 

p a t o i s e s t o n i e n s . I . A n a l y s e . ) — 2. A . В j e r r e . Z u r P s y c h o l o g i e d e s 

M o r d e s . 

В Y I I ( 1 9 2 6 ) . 1 . Α . ν . В u 1 m e r i n с q . E i n l e i t u n g in d a s 

B u c h d e s P r o p h e t e n Ma l e a c h i . 4 . — 2. W . A n d e r s o n . D e r C h a -

l i f e n m ü n z f u n d v o n K o c h t e l . ( M i t B e i t r ä g e n v o n R . V a s m e г . ) — 

3 . J . M ä g i s t e . R o s o n a ( E e s t i I n g e r ì ) m u r d e p ä ä j o o n e d . ( D i e H a u p t -

z ü g e d e r M u n d a r t v o n R o s o n a ) . — 4 . M. А . К у р ч и н с к 1 й ( Μ . Α . 

Κ u r t s с h i η s k у ) . Е в р о п е й с к и ! х а о с ъ . Э к о н о м и ч е с т я n o c n ^ C T B i H 

в е л и к о й в о й н ы . ( D a s e u r o p ä i s c h e C h a o s . ) 

Β Y I I I ( 1 9 2 6 ) . 1 . Α . Μ . T a l l g r e n . Z u r A r c h ä o l o g i e 

E e s t i s . I I . — 2. H . M u t s с h m a n n . T h e s e c r e t of J o h n Mi l t on . — 

3 . L . K e t t u n e n . U n t e r s u c h u n g ü b e r d i e l i v i s c h e S p r a c h e . I . P h o -

n e t i s c h e E i n f ü h r u n g . S p r a c h p r o b e n . 



T A R T U Ü L I K O O L I T O I M E T U S E D i lmuvad 

kolmes seerias: 

A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mate-

maatika-loodusteaduskonna, arstiteaduskonna, loomaarsti-

teaduskonna ja põllumajandusteaduskonna tööd.) 

Β : H u m a n i o r a . (Usuteaduskonna, filosoofiatea-

duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 

C : A n n a l e s . (Aastaaruanded.) 

Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 
i 

L E S P U B L I C A T I O N S » E L ' U N I V E R S I T É 

D E T A R T U ( D O R P A T ) se font en trois séries: 

A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mathé-

matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-

naires, agronomie.) 

B : H u m a n i o r a . (Théologie, philosophie, philo-

logie, histoire, jurisprudence.) 

C: A n n a l e s . 

Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 

Esthonie. 


