
Die homerische Göttersprache. 
V o n Alfred Heubeck, N ü r n b e r g . 

I . Das Problem. 

D i e T a t s a c h e , d a ß H o m e r i n e in igen , n i c h t a l l zu h ä u f i g e n F ä l l e n se ine 
Z u h ö r e r e inen Bl i ck in die i n t i m e n V e r h ä l t n i s s e se iner G ö t t e r w e l t t u n 
l ä ß t d e r g e s t a l t , d a ß er f ü r e inze lne A u s d r ü c k e der M e n s c h e n s p r a c h e d a s 
e n t s p r e c h e n d e K o r r e l a t der G ö t t e r s p r a c h e m i t t e i l t , i s t i m m e r m i t g e b ü h r e n 
d e r A u f m e r k s a m k e i t b e o b a c h t e t w o r d e n . D i e m i t g e t e i l t e n D i o n y m i e n s i n d 
b e k a n n t l i c h auf die v e r s c h i e d e n s t e n Gebie t e des L e b e n s v e r t e i l t . 

Sie l iegen i n d e r M y t h o l o g i e : D e r H u n d e r t h ä n d e r Alyaicov h e i ß t bei 
d e n G ö t t e r n Bgidgecog A 403 f . ; 

auf g e o g r a p h i s c h e m G e b i e t : D e r t r o i s c h e F l u ß Uxdjuavögog h e i ß t g ö t t e r 
s p r a c h l i c h Edvdoq Y 7 4 , die t r o i s c h e Ö r t l i c h k e i t Barleia h i n w i e d e r u m afj/ua 

MvQLVTjg Z? 811 f f . ; f ü r die i n w e i t e r F e r n e l i egende g e o g r a p h i s c h e K u r i o s i t ä t 
e r f a h r e n wir n u r d e n G ö t t e r n a m e n IJXayxrai ju 6 1 ; 

auf d e m Gebie t der b e l e b t e n N a t u r : D e n Vogel xvfiLvöig n e n n e n die 
G ö t t e r yaX'Ac, E 291 u n d e in gewisses Z a u b e r k r a u t h e i ß t g ö t t e r s p r a c h l i c h 
fjiüÄv K 305, o h n e d a ß e in M e n s c h e n n a m e m i t g e t e i l t w ü r d e ; d e m ijwq 
d e r G ö t t e r E 340, 416 s t e h t n a t ü r l i c h d a s m e n s c h l i c h e alua g e g e n ü b e r . 

M a n h a t t e f r ü h e r i n v e r s c h i e d e n e r R i c h t u n g e ine E r k l ä r u n g der i m m e r 
h i n doch r e c h t m e r k w ü r d i g e n E r s c h e i n u n g v e r s u c h t : m a n e r b l i c k t e i n d e n 
G ö t t e r w ö r t e r n u r a l t e , i n der A l l t a g s s p r a c h e a u s g e s t o r b e n e , v ie l l e i ch t n o c h 
i n d e r F a c h s p r a c h e der P r i e s t e r 1 v e r s t e i n e r t e r h a l t e n e A u s d r ü c k e ; e ine a n d e r e 
A u f f a s s u n g h i e l t sie wiede r f ü r i r gendwe lche d u n k l e Z a u b e r w o r t e v ie l l e i ch t 
f r e m d e r H e r k u n f t ode r u m g e k e h r t f ü r b e s o n d e r s k l a r e u n d d e u t l i c h e A u s 
d r ü c k e . Vor a l l em h a t der ganze P r o b l e m k r e i s e ine a u s f ü h r l i c h e B e h a n d l u n g 
v o n G ü n t e r t 2 e r f a h r e n , der f ü r die G e s a m t a u f f a s s u n g wie i m e inze lnen vie l 
E n t s c h e i d e n d e s u n d W e s e n t l i c h e s z u r L ö s u n g der F r a g e b e i g e t r a g e n h a t . 

E s i s t d a s b e s o n d e r e V e r d i e n s t v o n G ü n t e r t , d a r a u f h ingewiesen z u 
h a b e n , d a ß der G l a u b e a n d a s V o r h a n d e n s e i n e i n e r G ö t t e r s p r a c h e a l t e s 
G u t der T r a d i t i o n d a r s t e l l t , d a ß H o m e r a n d e n a n g e f ü h r t e n Ste l l en e i n e n 
d u r c h a u s v o l k s t ü m l i c h e n G e d a n k e n au fgeg r i f f en h a t ; w e i t e r h i n , d a ß H o m e r 
bei seiner A u f f a s s u n g v o n d e n o l y m p i s c h e n G ö t t e r n d iesen k e i n b a r b a r i s c h e s 
K a u d e r w e l s c h z u m u t e n k o n n t e . A n d e r e r s e i t s ze ig t s ich a b e r , d a ß die Be
m ü h u n g e n , s ä m t l i c h e E r s c h e i n u n g e n des g a n z e n K r e i s e s a u f e i n e n g e m e i n 
s a m e n N e n n e r z u b r i n g e n , bei G ü n t e r t ebensowen ig zu E r f o l g f ü h r e n wie 

1 So zuletzt noch v. Scheliha, Patroklos 1943, 354 (Anm. zu S. 73) mit Hinweis auf 
die mir nicht zugänglichen Werke von Ch. Picard, Les origines du polytheisme hellenique II, 
1932, 19 und W. M. Ramsay, Asian Elements in Greek civilization 1927, 299. 

2 Von der Sprache der Götter und Geister 1921, bes. 90ff.; dazu Kretschmer Glotta 13, 
1924, 266 f.; die Ausführungen von Benveniste, Studia indoiranica . . . für W. Geiger 
1931, 219ff. (225f.) sind mir leider nicht zugänglich (vgl. Schwyzer, Griech. Gramm. I, 5,2). 
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bei se inen V o r g ä n g e r n . N a c h G ü n t e r t s t e h e n den Menschenwör te rn als 
d e n abgegr i f fenen W o r t m ü n z e n der Al l t agssp rache , welche präz ise u n d ein
d e u t i g e Aussagen m a c h t , die poe t i sch a n d e u t e n d e n , u m s c h r e i b e n d e n und 
n i c h t k l a r def in ie renden A u s d r ü c k e der G ö t t e r s p r a c h e gegenüber , die gerade 
in i h r e m a n d e u t e n d e n C h a r a k t e r u n d t r o t z ih rer ech t griechischen H e r k u n f t 
d e m gewöhnl ichen Ste rb l i chen u n v e r s t ä n d l i c h u n d u n k l a r ble iben müssen . 
F ü r dieses u m s c h r e i b e n d e W e s e n der G ö t t e r w ö r t e r s p r i c h t al lerdings die T a t 
sache, d a ß ein igen dieser W ö r t e r ih r ur sp rüng l i ch ad j ek t i v i s che r C h a r a k t e r 
deu t l i ch a n h a f t e t (£av&6g — E d v & o g , %aXxog —%alxlg, ßgiagdg —Bgidgecog). 

Aber wie schon g e s a g t : D e r g e f u n d e n e gemeinsame N e n n e r p a ß t n ich t 
f ü r alle F ä l l e : G ü n t e r t se lbs t m u ß das o lympische l%<x>g ande r s e rk lä ren , 
er m u ß /(cöAt> im Gegensa tz zu seiner generel len A b l e h n u n g f r ü h e r e r E r 
k l ä r u n g s v e r s u c h e doch als a l t e r t üml i ches , e t w a s v e r s t a u b t e s u n d n i c h t 
m e h r a l lgeme inve r s t änd l i ches W o r t — u. U . aus der Z a u b e r s p h ä r e — 
a u f f a s s e n u n d a u c h f ü r das afj/ua Mvgiviqg eine ande re E r k l ä r u n g suchen, 
die der N a c h p r ü f u n g beda r f ( s . u . ) . 

I n ganz a n d e r e r R i c h t u n g bewegen sich die B e m e r k u n g e n J . H u b e r s 1 , 
der d a r a u f hinweis t , d a ß die G ö t t e r w ö r t e r vorwiegend gr iech .  idg . , die 
Menschenwör t e r dagegen meis t als d e m vorgr iech isch  m e d i t e r r a n e n Sub
s t r a t zugehör ig e r k l ä r t w e r d e n k ö n n e n . I n der T a t l ä ß t sich genuingr iech . 
bzw. idg. H e r k u n f t f ü r Bgidgecog, Illayxrai, (itolv ebenso wahrsche in l ich 
m a c h e n wie vorgr iech ische H e r k u n f t f ü r Aiyaicov, xvpuvhg, Zxd^avbgog. 
A n d e r e r s e i t s abe r n e h m e n die sicher f r e m d e n , aber völl ig gräz i s ie r t en W ö r t e r 
%aÄxig u n d Edv&og eine Sonde r s t e l l ung ein, wie auch Barleia u n d l%cog 
ganz a u ß e r B e t r a c h t ble iben müssen . Keines fa l l s abe r i s t a n z u n e h m e n , 
d a ß H o m e r b e w u ß t n a c h d e m Schema genuingr iechisch u n d vorgr iechisch 
die V e r t e i l u n g der A u s d r ü c k e in die zwei gegebenen K a t e g o r i e n v o r g e n o m m e n 
h a t . Selbs t d e m f ü r u n s e v i d e n t ungr iech i schen xv/Mvdig h a t H o m e r ganz 
zweifellos seine f r e m d e H e r k u n f t n ich t angesehen ; es w a r f ü r i hn ein W o r t 
der Volkssprache , so e c h t griechisch wie jedes andere , v o n Aiyaicov usw. 
ganz zu schweigen. H i e r h a t n u r der Zufa l l seine H a n d im Spiel g e h a b t . 
I m fo lgenden sei a n g e d e u t e t , auf welchem Wege es vie l le icht möglich i s t , 
ü b e r die bisher igen Ergebn i s se der F o r s c h u n g noch e twas h i n a u s z u k o m m e n . 

II. Uxdjuavögog —Edv&og2. 
D a s V e r h ä l t n i s der be iden versch iedenen Beze ichnungen f ü r den e i n e n 

t r o i s chen F l u ß k a n n n u r im Z u s a m m e n h a n g m i t der T a t s a c h e gek lä r t werden , 
d a ß es in L y k i e n ebenfa l l s einen F l u ß gib t , f ü r den — u n d zwar hier n i c h t 

1 De lingua antiquissimorum Graeciae incolarum, Comment. Aenipont. IX, 1921, 40. 
2 Wilamowitz, Die Ilias und Homer 1916, 381,1 glaubt, daß der unbequeme barbarische 

EN von einigen Dichtern mit einem bequemen griechischen Namen vertauscht sei. Gün
tert 107 ff. sieht in Xanthos ein dichterisches Beiwort, das sich in seiner Allgemeinheit als 
Götterwort besonders eignete. Kretschmer, Kleinas. Forschgn. I, 1927, 11; ders., Glotta 
13, 1924, 266ff. (vgl. auch Huber a. 0. 40; Debrunner RV IV, 2, 523) scheidet das un
griechische Skamander der Menschen von dem griechischen Xanthos der Götter und ver
mutet, wie ich glaube, mit Recht, in X. eine Übersetzung von Sk. (schon A. H. Sayce 
in Schliemann, Ilios 1881, 780f. vermutet in Sk. eine Wurzel in der Bed. „gelb").. Etwas 
unklar Malten, Hermes 79, 1944, 10,5. — Brandenstein, HE VII A, 2502 denkt — im 
Anschluß an Pokorny — an illyr. Herkunft (allerdings mit gewissen Einschränkungen in 
der ethnischen Terminologie) des Namens Sk. 
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in der dichterischen Fiktion, sondern realhistorisch — 2 verschiedene Be
zeichnungen existieren, und zwar: Sibros (Sirbis, Sirmis) und wiederum 
Xanthos. 

Die Quellen besagen folgendes: 
1. Homer (B877, £ 4 7 9 , Z 172, M313) kennt den Fluß Xanthos aus 

der Heimat des Sarpedon und Glaukos. 
2. Panyassis (b. Steph. Byz. s. v. Tge/itir]) nennt denselben lykischen 

Fluß: EißgoQ. 
3. TSchol. zu M313 stellt fest, daß der lykische Fluß, der bei Homer 

Xanthos hieß, je tz t Sirbis genannt wird. 
4. Strabon XIV, 665 dagegen erklärt , daß der Fluß Xanthos früher Sirbis 

hieß. 
5. Eustathios zu M313 kombiniert anscheinend beide Nachrichten, ohne 

irgend etwas Neues zu bringen. Der homerische Xanthos hieß später (also 
z. B. zur Zeit des Scholiasten) Sirbis, bzw. wie Eustathios sagt : Sirmis; 
heute (d. h. also: mindestens schon seit Strabons Zeit) heißt er wieder 
Xanthos. 

Da, wie angedeutet, dieses seltsame Schwanken des F1N mit der homeri
schen Dionymie irgendwie zusammenzuhängen scheint1 , möge hier in Kürze 
eine Auseinandersetzung mit der Überlieferung folgen, obwohl Kretschmer 
die wichtigste Arbeit schon geleistet ha t 2 . 

Wie der in Frage stehende Fluß während der — sagen wir — Hethiterzei t 
Kleinasiens geheißen hat , läßt sich vielleicht noch erschließen3 : Der älteste 
Name für die am Xanthos gelegene gleichnamige Stadt scheint Arinna 
gewesen zu sein; so heißt eine in heth. Texten genannte Ortschaft im SW 
Kleinasiens; dazu lyk. arnna, Steph. B. "Aqva = Xanthos. Daß dieser ON 
Arinna ursprünglich der Name des Flusses, an dem die Stadt lag, also 
des Xanthos war, ist wahrscheinlich, da für Arinna die Bedeutung ,,Quelle, 
Brunnen, Wasser" ziemlich fes ts teht 4 . Auf phrygischen Einfluß in Lykien, 
der vom 12. Jahrhunder t ab mit Sicherheit anzunehmen ist, geht wohl 
die Bezeichnung SibrosSirbis zurück; denn die von Bugge5 gefundene und 
von Kretschmer akzeptierte Etymologie des Wortes („glänzend", ^av&oq) 
aus dem Phrygischen bzw. Armenischen ist zweifellos richtig. Während 
nun in den folgenden Jahrhunder ten sich in den verschiedenen Randgebieten 
Kleinasiens der griechische Einfluß in den bekannten Formen der Koloni
sation bemerkbar macht, scheint sich eben dieser Einfluß in Lykien in 
ganz anderen Bahnen vollzogen zu haben. Sind doch eigentliche griechische 
Kolonialgründungen in Lykien verhältnismäßig späten Datums. Die erste 

1 Hinweis schon bei Jacobsohn, Hermes 45, 1910, 81,1. 
2 Glotta 28, 1940, 101 ff. Wo in einzelnen Punkten die Auffassung des Verf. von der 

Kretschmers abweicht, ist nicht besonders notiert; es handelt sich vor allem darum, 
daß m. E. die genannten antiken Zeugnisse nicht unbedingt im Sinn der Lykierhypothese 
Kretschmers (Glotta 24, 1936, 235ff.; 27, 1938, 256ff.; 28, 1940, 101 ff.; 31, 1948, 92ff.; 
Bedenken bei Sommer, Abh. Bay. Ak. N. F. 9, 1934; I F 55, 1937, 228,1; Malten, Hermes 
79, 1944, 6ff.) ausgewertet werden müssen. Damit ist nicht gegen die Hypothese an sich 
Stellung genommen, die in Anbetracht der jetzt unbezweifelbaren achäischmykenischen 
Besiedlung von Milet bereits im 15. Jahrh. (vgl. Bittel, Grundzüge der Vor und Früh
geschichte Kleinasiens 1945, 55ff.) an Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

3 Kretschmer, Glotta 28, 1940, 115. 
4 Forrer, Glotta 26, 1937, 178ff.; Brandenstein, HirtFestschrift I I , 1936, 29ff. 
5 Lyk. Studien I, 1897, 39 f. 
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Griechenstadt Phaseiis mag zu Beginn des 7. Jahrhunder ts entstanden sein1. 
Andererseits aber ist der griechische Einfluß in Lykien sicher schon vorher 
bedeutend gewesen. Schon in homerischer Zeit, also im 8. Jahrhundert , 
hat man wohl auf Verbindung mit dem Hellenentum großen Wert gelegt 
(vgl. Malten a. 0.) . Homer mag an lykischen Fürstenhöfen gesungen haben, 
Homer ist es gewesen, der in geschickter Kombination die Stammbäume 
lykischer Fürsten in engsten Konnex mit hellenischen Mythengenealogien 
gebracht hat . So mögen damals enge kulturelle Beziehungen vorhanden 
gewesen oder zum mindesten angebahnt worden sein. Was die politischen 
Verhältnisse anlangt, so mögen in diese alte Zeit die von Herodot geschil
derten (1,147) Zustände der hellenischlykischen Kondominien in einigen 
ionischen Städten zurückgehen2 . 

I n die Zeit einer Fühlungnahme zwischen Griechen und Lykiern mag 
iav&ög von den Griechen adjektivisch dem alten lykischphrygischen Fluß
namen Sibros als übersetzendes, erklärendes Synonym beigefügt worden 
sein und sich später zur selbständigen BezeichnungEdvdoq entwickelt haben; 
und so mag die lykischgriechische Doppelbezeichnung SibrosXanthos ent
standen sein, die m. E. für Homer schon feste Tatsache ist. Während nun 
der auf die Stadt übertragene Name des Flusses X. — vgl. die parallele 
Übertragung der alten Benennung Arinna — als ON anscheinend stets un
verändert geblieben ist, wird sich in der Folgezeit die lykische Bezeichnung 
und später dann — etwa vom 3. Jahrhunder t an, als das Lykische allmäh
lich dem Griechischen wich; vgl. die Zeugnisse des Schol. und Strabons — 
wieder, sicher nicht ohne Einfluß des gleichgebliebenen ON Xanthos, die 
griechische Bezeichnung durchgesetzt haben. 

Die Erklärung der Dionymie des troischen Flusses scheint demgegen
über auf einer ganz anderen Ebene gesucht werden zu müssen. Es deutet 
alles darauf hin, daß der troische Fluß immer — bis auf den heutigen Tag; 
er heißt jetzt Mendere Sü — den gleichen Namen Skamander besessen hat . 
Wenn für ihn in der Antike der , ,Göttername" Xanthos auftaucht , handelt 
es sich offenkundig um homerische Reminiszenzen rein literarischen Cha
rakters ; denn der auf Münzen genannte X. scheint nicht der troische Fluß 
zu sein. 

Die Vermutung drängt sich auf, daß Homer den , ,Götternamen" X. 
erfunden hat , und ebenso nahe liegt es, den Grund für diese poetische Idee in 
der realen Wirklichkeit der lykischen doppelsprachigen Benennung X. — S. 
zu suchen, zumal — wie oben angedeutet — enge Beziehungen Homers 
zu Lykien anzunehmen sind. Diese Vermutung kann man u. U. durch weitere 
Beobachtungen noch auf festeren Boden stellen. Stellt Xanthos die Über
setzung eines fremden Sibros dar, so wird es in dem troischen Parallelfall 

1 Vgl. Rüge, R E XII I , 2273. 
2 Die Glaubwürdigkeit derartiger Zustände mag durch einen Hinweis auf die politi

schen und kulturellen Zustände im gleichzeitigen NW Kleinasiens erhärtet werden. Das 
enge Verhältnis Homers zu den Aineiaden in der Troas — man denke an die doch recht 
tendenziöse Geschichtsklitterung Homers zugunsten dieses nichthellenischen Adelsge
schlechtes, an dessen Hof er sich ebenfalls längere Zeit aufgehalten haben mag (vgl. etwa 
Jacoby, Hermes 68, 1933, 43ff.; reiche Literatur bei Malten a. O. 1; zuletzt Merkelbach, 
Phüol. 97, 1948, 303ff.; ablehnend Howald, Mus. Helv. 4, 1947, 69ff.)— hegt in einer 
Zeit, in der von einer regelrechten griechischen Kolonisation in der Troas noch nicht 
die Rede sein kann; sie mag dort ungefähr um dieselbe Zeit wie in Lykien eingesetzt haben. 
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n i c h t a n d e r s s e i n . G e r a d e d i e m ö g l i c h e B e d e u t u n g S k a m a n d r o s = d e r „ H e l l e , 
G e l b e " m a g f ü r H o m e r z u d e r Ü b e r t r a g u n g d e r l y k i s c h e n V e r h ä l t n i s s e b z w . 
z u d e r P a r a l l e l i s i e r u n g o d e r A n g l e i c h u n g d e s t r o i s c h e n a n d e n l y k i s c h e n 
S a c h v e r h a l t d e n e n t s c h e i d e n d e n A n s t o ß a b g e g e b e n h a b e n . 

E i n e E t y m o l o g i s i e r u n g u n g r i e c h i s c h e r W ö r t e r u n t e r l i e g t n u n n a t ü r l i c h 
v o n A n f a n g a n s c h w e r e n B e d e n k e n u n d e i n g e w i s s e s G e f ü h l d e r U n s i c h e r 
h e i t w i r d e b e n f a l l s b l e i b e n 1 . T r o t z d e m s e i h i e r e i n W e g z u g e h e n v e r s u c h t . 
D a ß d i e E n d u n g -avögog u r s p r ü n g l i c h m i t ävrjo n i c h t s z u t u n h a t u n d i n 
i h r e r h o m e r i s c h e n F o r m d a s P r o d u k t e i n e s b e w u ß t e n g r i e c h i s c h e n V e r s u c h s 
i n e t y m o l o g i c i s d a r s t e l l t , u m d i e t y p i s c h k l e i n a s i a t i s c h e E n d u n g  a n d a 
g r i e c h i s c h e m S p r a c h g e b r a u c h a n z u p a s s e n , w i r d f ü r S k a m a n d r o s , M a i a n d r o s , 
M y r i a n d r o s u . ä . w o h l a l l g e m e i n a n g e n o m m e n 2 . 

Z u r S t a m m s i l b e : D i e a u f f a l l e n d e — s c h o n l ä n g s t b e m e r k t e 3 — T a t 
s a c h e , d a ß d a s a n l a u t e n d e ox- i n S k a m a n d r o s , ä h n l i c h w i e e t w a d a s a n 
l a u t e n d e C i n d e n e b e n f a l l s f r e m d e n O N Zeleia u n d Zdxvvdoq, i m h o m e r i s c h e n 
V e r s k e i n e P o s i t i o n b i l d e t , d a r f m a n w o h l n i c h t ü b e r b e w e r t e n , d a b e i j a m b i s c h 
b e g i n n e n d e n W ö r t e r n p o s i t i o n s b i l d e n d e r A n l a u t m e t r i s c h u n t r a g b a r w a r 4 . 
T r o t z d e m l i e g t d e r V e r d a c h t n a h e , d a ß m i t d e r S c h r e i b u n g d e r K o n s o n a n z ax 
d e r V e r s u c h g e m a c h t i s t , e i n e n m i t d e m g r i e c h i s c h e n L a u t z e i c h e n v o r r a t 
n i c h t o h n e w e i t e r e s w i e d e r z u g e b e n d e n u n g r i e c h i s c h e n L a u t z u u m s c h r e i b e n . 

U m e i n e r K l ä r u n g d e r F r a g e n ä h e r z u k o m m e n , m u ß z u e r s t a u f d a s 
S c h i c k s a l e i n i g e r i d g . W ö r t e r m i t a n l a u t e n d e m s + G u t t u r a l ( b z w . u m g e 
k e h r t : G u t t . f s) a u f m e r k s a m g e m a c h t w e r d e n 5 . A n l a u t *.sq- l i e g t v o r i n 
GXVXXO), d a z u a r g i v . ivXXofiai ( S c h w y z e r D e l . 3 8 3 ) , e b e n s o i n oxvXov e t c . , 
GVXOV (avXdco)6, eaovXla (• äcpfjQEt H e s . ; N B ! aal). A n l a u t *ks- s t e c k t i n 
£rjQÖg {^egög), axrjQÖg, oxegög ( > XBQOOQ1) ; *ghs- i n £evog, a t t . o%evo- ( v g l . 
Ev^dßEvoq — a t t . evG%djUEV0c;). 

E n t s p r e c h e n d l i e g e n v e r s c h i e d e n a r t i g e W i e d e r g a b e n f r ü h e r L e h n w ö r t e r 
v o r i n ( s k y t h . *ta%sa- > ) rö^ov — a t t . roa%o-\ £((poq — a i o l . d o r . oxicpot; 
( a u s d . S e m i t . ? ) ; a i o l . ^(f.(ß{g)a ( H e s . ) — b o i o t . ai(ß)da8 ( d a g e g e n a t t . goid 
— i o n . -rj); i n s p ä t e r e r Z e i t : ( a p . hsaprapä- > ) oarodTirjg — (e)^a(i)Toa7Z-9. 

1 E r k l ä r u n g s v e r s u c h e v o m Gr iech i schen h e r , wie sie s c h o n in d e r A n t i k e (vgl. P r o k l o s , 
Schol . in P l a t . K r a t . 392 a (c. L X X I ) : £xdf/,avÖQoq — a%6spr\) u n t e r n o m m e n w u r d e n , 
m ü s s e n n a t ü r l i c h f e r n b l e i b e n . 

2 D e r G e d a n k e a n d a s t h e o p h o r e E l e m e n t -fiavÖQog (vgl. J a c o b s o h n , D L Z 1922, 9 5 3 ; 
D e b r u n n e r , K V I V , 2, 523) h e g t n a h e ; d o c h g e h ö r t d a s ji h ie r w a h r s c h e i n l i c h z u m S t a m m . 

3 Vgl. E u s t a t h . zu B 814. 
4 Vgl. D e b r u n n e r , I F 45, 1927, 183. 
5 Vgl. S c h w y z e r G r . G r . I , 211, 266, 329 (4) ; S p e c h t K Z 66, 1939, 199f f . 
6 avlov w i r d v o n H o f m a n n ( G E W b s .v . ) a ls „ u n e r k l ä r t " b e z e i c h n e t , g e h ö r t a b e r 

doch w o h l zu d e m f a s t g l e i c h l a u t e n d e n , b e d e u t u n g s m ä ß i g g a n z n a h e n axvÄov. U n d o b 
m a n dieses W o r t v o n axvXXoi t r e n n e n k a n n (so H o f m a n n a . 0 . n a c h W P I I , 547, 591) , 
sche in t m i r a u c h z w e i f e l h a f t . 

7 So S p e c h t a . O . ; H o f m a n n s. w . t r e n n t die W ö r t e r h e r k u n f t s m ä ß i g . 
8 Z u m W e c h s e l fiß—ß {fxß—y) vgl . N i e d e r m a n n , G l o t t a 19, 1931, 14. D a s N e b e n 

e i n a n d e r oißöa — oCda l ä ß t v e r m u t e n , d a ß d e r k a r . O N Uißöa zu d e n z a h l r e i c h e n v o r g r . 
kleinas . O N m i t d e m S t a m m l\ö- (-rj, -ai, -T/VT], -vfia P a p e  B . s . w . , S u n d w a l l , K l i o  B e i h e f t 
11, 1913, 192ff . ) g e h ö r t , z u m a l s c h o n i m A l t e r t u m ( IVa) d e r b o i o t .  a t t . G r e n z o r t 
£iöai als otöai = qoiai e t y m o l o g i s i e r t w u r d e ( A t h e n . 13, 6 5 0 f . ) ; die b e i S u n d w a l l a . 
0 . 249 gegebene A n a l y s e des O N Zlßöa u n t e r h e g t a lso B e d e n k e n . 

9 E i n ä h n l i c h e r W e c h s e l in (q>r ^ ) y> — a t t . <p, y> — an ( S c h w y z e r a . 0 . ) . Vgl . a u c h 
die V e r w e n d u n g v o n £ (u r sp r . L a u t w e r t zd, z. B . *ozdos > o^dg) b e i d e n a u s di > dz 
e n t s t a n d e n e n ^  L a u t e n ( z . B . Ze.g< di-). 



2 0 2 Alfred H e u b e c k 

Es ist also ein nicht in genauere Regeln zu fassender Wechsel zwischen 
ox, 0%, f , o bei Wör tern idg. und fremder Herkunf t festzustellen. Unter 
diesen Umständen f rag t sich, ob nicht in den Wörtern Zxd^avöqog und 
£av&6g der gleiche Stamm vorliegt. Daß HyA/aardgog vorgriechisch ist, wird 
nicht bezweifelt. Anders steht es allerdings bei £av&dg: Noch Hofmann 
(GEWb s. v.) gibt im Anschluß an W P I 3 5 8 eine idg. Herleitung des Wortes; 
dagegen scheint mir eine andere Deutung des Wortes überzeugender: 
Brandenstein (RE V I I A , 1919) rechnet tjavdög — etr . zamdic zu den ge
sicherten ägäischtyrs.etr. Wortgleichungen. Et r . zamdic in der von Cortsen 
als „Goldbecher" gedeuteten Verbindung caperi • zamdic (Agram. Mumien
binde) wäre eine adj . Bildung auf c von etr . zamafii = Gold1 . Vielleicht 
ist ijavdvg {<*£a/Li(a){)og) mit dem vorgriech. d-Suffix2 von einem Stamm 

(a) gebildet, der als *oxa/j(a)- auch in Skamandros vorläge. Welcher 
Anlaut dann als ursprünglich angesetzt werden müßte, läßt sich wohl nicht 
ausmachen. Aber die Tatsache, daß tjav&dg in a l ta t t . Inschrif ten als Exav&oq 
erscheint und daß weiterhin diese a t t . Schreibweise stets nur ein ursprüng
liches %o (gesprochen vielleicht hs, vgl. Schwyzer a. 0 . 211) ver t r i t t (s. o.), 
möchte man den ursprünglichen Anlaut des vorgriechischen Stammes eben
falls mit hs (wiedergegeben mit £, o% bzw. ox.) ansetzen3 . 

Die Sachlage wäre also die, daß Homer in dem Bestreben, dem allgemein 
gebräuchlichen Namen Skamandros ein Korrelat der Göttersprache gegen
überzustellen, mit dem Wort Edv&og nicht nur bewußt ein inhaltsgleiches, 
sondern auch unbewußt ein letztlich urverwandtes Wort , dem man seine 
ungriechische Herkunf t kaum mehr ansieht, gewählt hat . 

I I I . Barieia — ofjjua Mvgivrjg. 

F ü r d a s N e b e n e i n a n d e r d e r B e z e i c h n u n g Baxieia — o f j f i a Mvq'm^g m u ß , 
wie schon oben erwähnt, Güntert 106 ff. eine von seiner Generalregel ab
weichende Begründung bringen. Batieia — in der Bedeutung „Dorngebüsch", 
abgeleitet von ßdrog, ßartg „Dorns t rauch" 4 — sei die nüchterne, alltägliche 
Bezeichnung der Menschen wie xtijULvdig usw. Da aber „Mal der Myrina" 
nun keineswegs als mehrdeutiger, nur anspielender und unscharf bezeich
nender Ausdruck — so wie im Sinn Günterts etwa Xanthos und %aXmq 
aufzufassen sind — verstanden werden kann, hät ten nach der Konzeption 
Homers die Götter die Stä t te im Hinblick auf die Heroine benannt, die, 
weil ebenfalls göttliche Ehren genießend, ihnen besonders nahe gestanden 
habe. Diese Annahme ist zum mindesten zu modifizieren. 

Vor allem: Topographische Bezeichnungen nach o^fiaxa, rvfißoi usw. von 
Menschen und Heroen gehören durchaus der realen menschlichen Sphäre 
a n ; fü r die Ilias sei nur an das mehrfach erwähnte ofjfia des Hos (vgl. 

1 Cortsen, Glo t t a 23, 1935, 179; 29, 1942, 67f . ; Olzscha, KlioBeihef t 40, 1939, 134 
(u. A n m . 4). Aussprache des e t r . z wohl als s t i m m h a f t e Spirans (Fiesel, K Z  E r g .  H e f t 
5, 1928, 6, 56; K r e t s c h m e r , Glo t t a 31, 1948, 15), die in d e m m i t zamaM gebi ldeten l a t . 
L W santerna (Borax z u m Goldlöten) m i t s wiedergegeben wurde . 

2 Schwyzer Gr .Gr . I , 510, 26,1. 
3 Vielleicht f inde t u n t e r Vorausse tzung dieses Wechsels cx—£ a u c h in vorgr iech. 

S t ä m m e n de r a t t . D e m e n n a m e Evnsrrj (vorgr. n a c h Schwyzer a . O. 329,4; über das 
vorgr . TSuffix Fiesel a . O. A n m . 296) seine n ä c h s t e A n k n ü p f u n g in dem 1yd. ON Zxvnmov 
(Paus . V I I 3,5) u n d in Exvcpia (ZxvTima) bei K l a z o m e n a i (Ephoros bei Steph . Byz . s. v.). 

4 Vgl. a u c h Grasberger , Stud ien zu d . gr . ON, 1888, 242. 
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# 4 1 5 , A 166, 272, Q 349) u n d d e n rv/ußog des A i s y e t e s ( 5 7 9 3 ) e r i n n e r t . 
So b r a u c h t a u c h d a s G ö t t e r w o r t f ü r B. pr inz ip i e l l d u r c h a u s n i c h t f ü r d ie 
G ö t t e r s p r a c h e e r f u n d e n zu s e i n ; es w ä r e als B e z e i c h n u n g i n n e r h a l b d e r 
r ea l mensch l i chen L e b e n s p h ä r e ke ineswegs a u f f ä l l i g . 

U m zu e iner e i n i g e r m a ß e n p l a u s i b l e n E r k l ä r u n g zu k o m m e n , m ü s s e n 
wir wieder e t w a s w e i t e r a u s h o l e n . D i e i n d e r I l i a s s t e h e n d e D a r d a n o s 
Genealogie (Y 213f f . ) , die n u r die m ä n n l i c h e A b f o l g e b e r ü c k s i c h t i g t h a t t e , 
w u r d e von d e n s p ä t e r e n K y k l i k e r n u n d Genea logen a u c h n a c h d e r weib
l ichen Sei te h in v e r v o l l s t ä n d i g t , wobe i , wie m a n sch l i eßen d a r f , a l t e Sagen
t r a d i t i o n u n d f r e i e E r f i n d u n g s ich e r g ä n z t h a b e n m ö g e n . D a s e r s t e Z e u g n i s 
f ü r diese A u s g e s t a l t u n g l ieg t u n s in d e n F r a g m e n t e n des H e l l a n i k o s v o r ; 
er n e n n t e ine T o c h t e r des t r o i s c h e n U r k ö n i g s T e u k r o s n a m e n s Bdxeia, die 
die G e m a h l i n des D a r d a n o s u n d s o m i t die A h n h e r r i n des g a n z e n D a r d a 
n i d e n s t a m m b a u m s g e w o r d e n sei (I , 63, 120M = 4 F 24 J ) . A u f dieser N a c h 
r i c h t des H e l l a n i k o s f u ß e n l e t z t e n E n d e s alle g l e i c h l a u t e n d e n A n g a b e n d e r 
s p ä t e r e n :T Scho l . zu Y236; Apol lodor I I I , 139 ; A r r i a n N i k . ( I I I , 598, 6 4 M = 
156 F 95 J ) ; M n a s e a s ( I I I , 154 ,28 M ) ; D i o n . H a i . I , 5 0 , 6 2 ; D i o d o r I V , 7 5 ; 
S t e p h . B . s. v . BatLEia, Aagdavog; E t M s. v . Bdxeia; E u s t a t h . z u B 814 ; T z e t 
zesSchol . zu L y k o p h r o n 1308; S e r v i u s a d A e n . I , 3 8 x . L a u t S t e p h . B . s. v . 
Barteia (vgl. E t M s. v . Bdreia, E u s t a t h . z u B 814) i s t n a c h d e r m y t h i s c h e n 
G e s t a l t der B a t e i a die t r o i s c h e Ö r t l i c h k e i t (rdjtog vipr/Kög bzw. rv/ußog) B a t e i a 
b e n a n n t 2 . N a c h e ine r a n d e r e n Vers ion , die d e n Bei f a l l der m e i s t e n N e u e r e n 
g e f u n d e n h a t ( s . o . ) , i s t der N a m e v o n ßdioi = ßdretai „ D o r n s t r ä u c h e r " 
abge le i t e t (vgl. P r o k l o s a . O . , E u s t a t h . a . O . ) ; e ine 3. a n t i k e A u f f a s s u n g s t e l l t 
sich wiede r m e h r zu der e r s t g e n a n n t e n u n d v e r s u c h t e ine e t y m o l o g i s c h e 
A b l e i t u n g des z u m O N g e w o r d e n e n E N B a t e i a v o n „ßaivecrdai sv röiq no-
Xejuoig" (BSchol . , E u s t a t h . z. St . ) . Diese E r k l ä r u n g f ü h r t u n s s c h o n z u 
der a n d e r e n Sei te d e r h o m e r i s c h e n D i o n y m i e : z u M y r i n a . 

Die B e z e i c h n u n g afjfia MvQLvrjg w i r d i m A l t e r t u m d u r c h w e g s als , , G r a b 
der A m a z o n e M y r i n a " v e r s t a n d e n , die m a n als die G r ü n d e r i n d e r a io l . 
S t a d t M y r i n a a u f f a ß t u n d i n d e r t r o i s c h e n E b e n e i m K a m p f gefa l l en d e n k t 
(mi t m e h r o d e r m i n d e r g r o ß e r A u s f ü h r l i c h k e i t : AScho l . , E u s t a t h . z. St . 
S t r abo X I I , 573 ; X I I I , 6 2 3 ; D i o d o r I I I , 5 4 f . ; L y k o p h r . 2 4 3 ; d a z u T z e t z e s t 
Schol. z. S t . ; H e s y c h s . v . M.). W i e L y k o p h r o n 243 so f a ß t a u c h E u s t a t h . z u 
B 813 die e i n f a c h e B e z e i c h n u n g M y r i n a als O N g l e i c h b e d e u t e n d m i t ofjjua 
Mvgivrig a u f , u n d die Gleichhe i t d e r O N M y r i n a u n d B a t i e i a e r sche in t i h m 
als Ref lex einer u r s p r ü n g l i c h e n D i o n y m i e d e r N a m e n g e b e r i n ; d a b e i sei B . 
der gewöhnl iche , M. der e r h a b e n e r e N a m e gewesen. Diese V e r m u t u n g i s t , 
wie seine m e i s t e n A n g a b e n , k e i n P r o d u k t eigener K o m b i n a t i o n , s o n d e r n 
geht auf eine ä l te re , a l le rd ings n i c h t vorhe l len i s t i sche T r a d i t i o n z u r ü c k —• 
denn n a c h seiner A n g a b e w i r d naqd TIVü)V M y r i n a als T o c h t e r des T e u k r o s 
und G e m a h l i n des D a r d a n o s g e n a n n t — , e ine T r a d i t i o n , d ie wir n i c h t 

1 Während die Gestalt der MeropsTochter Arispe bei Appollodor III , 147, der hier 
wahrscheinlich ebenfalls auf Hellanikos basiert (vgl. Jacoby FgrH I, S. 443), als erste 
Gattin des Priamos fungiert (vgl. auch TSchol. zu ü 497), macht eine ausgefallenere 
Tradition die Arisbe an Stelle der Bateia zur Tochter des Teukros und Gemahlin des 
Dardanos: Kephalon (III, 70, 5 M = 45 F 4 J ) ; Lykophron 1306 mit TzetzesSchol. z. St.; 
Steph. B. u. EtM s.v. 'Agiaßrj. 

2 Eine Ortschaft ist Barieia nie gewesen, rönog und nohq — so bei Hesych aus den 
DScholien — beweisen nichts; vgl. Wilamowitz, D. Ilias u. Homer, 1916, 279, 1. 
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absolut sicher fassen können1 , da nach den obengenannten Quellen ent
weder Bateia oder Arisbe als TeukrosTochter erscheint, während Myrina 
als Amazone außerhalb der troischen Genealogie steht. Eustathios weiß sich 
bei seiner Vermutung im Gegensatz zu Strabon, für den es sich in unserem 
Falle um eine Dionymie der Örtlichkeit handelt. Eine Bestätigung der Gleich
setzung : Amazone Myrina = TeukrosTochter Bateia mag ihr Erfinder in 
einer gewissen Synonymität des Wortes Bateia (bei einer Ableitung von 
ßaivsad'at ev rolg n.) m i t der a d j e k t i v i s c h e n B e i f ü g u n g TioAvoxdp'&fioio, d ie 
Myrina bei Homer bekommt, gefunden haben. 

Nun sind natürlich die zuletzt angeführten antiken Konstruktionen der
art , daß man ihnen die künstliche Mache ohne weiteres ansieht, und Strabon 
hat sicher recht, wenn er die Dionymie nur auf die Örtlichkeit bezieht. 
Aber sonderbarerweise scheint gerade diese künstliche Konstruktion ein Körn
chen Wahrheit zu bergen. Doch das bedarf wieder näheren Zusehens. 

Es steht natürlich durchaus im Bereich der Wahrscheinlichkeit, daß 
Hellanikos bzw. einer seiner Vorgänger aus dem bei Homer stehenden ON 
Batieia eine Eponyme Bateia nachträglich erschlossen hat . Aber die andere 
Möglichkeit, daß der Ort wirklich seinen Namen von einer mythischen 
Heroine Bateia erhalten hat , darf mindestens ebensoviel Wahrscheinlichkeit 
für sich beanspruchen2 . Der PN kann schon Homer vorgelegen haben; er 
mag aus dem einfachen Grunde bei ihm nicht genannt sein, weil die Ge
legenheit dazu fehlte und weil in der Genealogie des Y grundsätzlich keine 
Frauen erscheinen. Dazu kommt folgendes: Die Namen der AineiadenGe
nealogie innerhalb des Stammbaums der troischen Könige (Dardanos —
Assarakos — Kapys — Anchises — Aineias)3 lassen sich alle mehr oder 
minder sicher vom Illyrischen her etymologisieren4 und der Name Bateia 
fügt sich in diesen Zusammenhang trefflich ein. Jacobsohn5 hat mit 
Recht Bateia zu dem in illyrischen PN ungemein verbreiteten Stamm bat
gestellt. Bato ist der häufigste i l l .PN überhaupt 6 , Bateia ist als weiblicher 
PN für Noricum bezeugt (CIL I I I 5031) und die von Apollodor I I I , 123 
erwähnte Bateia, eine Najade in Lakonien, die als Mutter des Tyndareos 
gilt, wird von Blumenthal 7 sicher zu Recht als eines der vielen Zeugnisse 
für das ill. Element im Dorischen betrachtet ; auch der ON Baxlai (Epirus) 
gehört in diesen Zusammenhang. Die Endung eia in ON hat ihre nächsten 
Verwandten wohl in ill. ON wie Noreia und Aquileia8, sowie in phryg. ON
Bildungen wie Gordieion u. ä.9 . Die ONBildung Batieia läßt sich u . U . zu 

1 Nur das Schol. Pap. Ox. 1086, 103f.,. das höchstwahrscheinlich von Hunt (vgl. S. 98) 
richtig ergänzt ist: Mvgivrjg, ra rrj[v o< fiev AaQÖdvov Myovai yevecr&ai] yvvalxa, oi öe 
ov, akXä niav rcöv 'A/uaCovidcov [. . . bietet sich an. 

2 Vgl. Wilamowitz IH 279. 
3 Vgl. Malten ARW 29, 1931, 33ff.; Schuchhardt, Abh. Pr. Ak. W. 1937, Nr 4, 33, 2. 
4 Vgl. Schrader-Nehring RL2 s. v. Trojaner § 6; Krähe, Lex. altiU. PN 1929, 153f.; 

Bonfante, Am. Journ. Arch. 50, 1946, 254. 
5 Hermes 45, 1910, 81,1; vgl. auch Krähe a. O. 16ff. 
6 Vgl. Krähe a. O. 16ff.; ein mythischer König der Troas Baton erscheint im EtM 

s. v. Bdrsia. 
7 Hesychstudien 1930, 9. 
8 Zu den -eia-Namen vgl. Kretschmer, Glotta 14, 1925, 95; Krähe, Die alten balkanill. 

geogr. Namen 1925, 76 mißt allerdings dem ill. ON-Suffix (im Gegensatz zu dem PN-
Suffix) wenig Bedeutung bei. 

9 Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griech. Sprache 1896, 183. 
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einer an Bato angeschlossenen Fem.Form wie *Batiax oder Bateia (belegt; 
s. o.!) gehörig erklären, wie etwa das phryg. Gordieion zu Gordios gebildet 
zu sein scheint2 . 

Das ill. Bato zu etymologisieren ist schwierig (vgl. Krähe P N 159f.); 
vielleicht aber gibt die Inschrif t CIL X, 3618 C. Ravonius Celer, qui et 
Bato Scenobarbi nation. Balm, einen Hinweis. Vet t e r 3 h a t , ausgehend 
von der Feststellung Lambertz ' in seiner Arbeit über die Ausbreitung der 
Supernomina im römischen Reich4 , daß bei Doppelnamigkeit zum Teil 
Namensübersetzungen vorliegen, vermutet , daß der in der Inschrif t genannte 
Dalmatiner bei der Annahme des römischen Namens das ill. Bato mit Celer 
übersetzt hat 5 . Bato wäre hiernach der Schnelle und Batieia — unter 
der Vorausetzung, daß die vorangehenden Kombinationen alle richtig sind 
— als Ort der Bateia, der Schnellen, aufzufassen. 

Und nun noch ein kurzer Abweg: 
In Kleinasien sind wahrscheinlich schon in sehr alter Zeit eine Reihe 

von ON als ursprüngliche EN weiblicher Gründer aufgefaßt worden — wohl 
in Erinnerung an die einstige hohe Bedeutung des weiblichen Elements in 
Kleinasien. So werden u. a. Smyrna, Ephesos, Gryneia uud die beiden 
Myrina (in der Aiolis und auf Lesbos) als Gründungen eponymer Heroinen 
aufgefaßt. Der spezielle Begriff Amazonen ist für die ältere, vorgriechische 
Zeit Kleinasiens wohl noch ebenso auszuschließen wie der Name; die Vor
stellung von den kriegslustigen, kämpfenden, hurtigen, vielleicht auch schon 
reitenden Amazonen ist doch wohl im Mutterland unter dem Eindruck der 
kriegerischen Geschehnisse zur Zeit der Großen Wanderung um 1200 ent
standen6 und von dort mit nach Kleinasien gebracht worden. Dort mögen 
dann unter dem Einfluß der griechischen Amazonenvorstellung die alten 
Städtegründerinnen Smyrna usw. zu kämpfenden Amazonen umgestal tet 
worden sein. Nun ist es weiter eine auffällige Tatsache, die übrigens auch 
die vorgetragene These zu bestätigen imstande ist, daß die e c h t e n Er
innerungen an die Amazonen, nämlich ihre besonders in Mittel und Nord
griechenland vielerorts gezeigten Gräber, denen auch kultische Verehrung 
zuteil wurde7 , in Kleinasien völlig fehlen, wenn man von unserem „Mal 
der Myrina" absieht. 

1 Vgl. etwa Panto (m, f) — Pantia (f); Enno (m) — Ennius, ia; daneben auch Lavo, 
Oppo, Turo (alles f) — Lavius, ia, Oppius, ia, Turia (Belege bei Krähe PN s. w . ) . 

2 Kretschmer Einl. 183; die Möglichkeit der umgekehrten Entwicklung (PN Gordios 
aus dem ON erschlossen) angedeutet bei Friedrich R E XX, 882. 

3 Glotta 20, 1932, 32. 
4 Glotta 4, 1913, 78ff., bes. 80, 130. 
5 Gegen die Auffassung Vetters hat Krähe, Glotta 23, 1934, 114 — vgl. auch Pokomy, 

Mitt. d. anthropol. Ges. Wien 66, 1936, 76; Krähe, Pannonia 1937, 296 (mir leider nicht 
zugänglich !) — Stellung genommen; später hat Vetter (Glotta 30, 1943, 62) seine Deutung 
mit neuen Argumenten gestützt, vor allem mit dem Hinweis auf den Wagenlenker Bato 
der thebanischen Sage, der also einen durchaus passenden Namen trage. Zu anderen 
„übersetzenden" Supernomina vgl. z. B. Mayer, KZ 66, 1939, 108. — Für einige wichtige 
Literaturhinweise zu dieser Frage sei hier Herrn Prof. Dr. Pfister herzlich gedankt. 

6 Vgl. Wiesner, N J b 1942, 268. NB! reitende Amazonen sind allerdings durch B 811 
nicht bestätigt. Der Hinweis Wiesners auf die Iliasstelle widerlegt den Einwand Herters, 
Gnomon 17, 1941, 325,3 nicht. 

7 Toepffer R E I , 1758. —Zu allen diesen Fragen vgl. auch Verf., Beiträge z. Namen
forschg. 1, 1949/50, 277 ff. 
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U m z u e i n e r L ö s u n g z u k o m m e n : D e r F a l l B a t i e i a s c h e i n t e i n e e n t 
f e r n t e Ä h n l i c h k e i t m i t d e m F a l l X a n t h o s a u f z u w e i s e n , w o d ie l y k i s c h e 
S y n o n y m i t ä t S i b r o s — X a n t h o s d e n D i c h t e r v e r a n l a ß t h a b e n m a g , d ie e b e n 
f a l l s m i t S i b r o s s y n o n y m e B e z e i c h n u n g S k a m a n d e r n u n i n se ine r G ö t t e r 
s p r a c h e w i e d e r u m m i t X a n t h o s z u ü b e r s e t z e n : D e r D i c h t e r l e r n t e i n d e r 
T r o a s d ie Ö r t l i c h k e i t B a t i e i a , v i e l l e i c h t a u c h d e n m y t h i s c h e n P N B a t e i a 
k e n n e n u n d v e r s t a n d a u c h d e n N a m e n z u d e u t e n , e ine k e i n e s w e g s e r s t a u n l i c h e 
T a t s a c h e i n A n b e t r a c h t d e s s e n , d a ß e r j a a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h m i t 
i l l .  d a r d a n i s c h e n A i n e i a d e n i n s e h r e n g e r B e z i e h u n g g e s t a n d e n h a t . E i n e 
g e w i s s e Ä h n l i c h k e i t d e s ofj/Lia, v o n d e m w i r u n s l e ide r g a r k e i n e a n s c h a u 
l i c h e V o r s t e l l u n g m a c h e n k ö n n e n , m i t e c h t e n A m a z o n e n g r ä b e r n d e s M u t t e r 
l a n d e s i s t d e m D i c h t e r v i e l l e i c h t a u ß e r d e m n o c h a u f g e f a l l e n . N a m e u n d 
Ö r t l i c h k e i t m ö g e n H o m e r d a z u v e r a n l a ß t h a b e n , B a t i e i a a l s „ A m a z o n e n 
M a l " z u i n t e r p r e t i e r e n ; u n d d a n a c h d e m M u s t e r v o n "IXov afj/ua u s w . e i n e 
n ä h e r e S p e z i a l i s i e r u n g a u f e i n e b e s o n d e r e A m a z o n e s i ch e m p f a h l , l a g es 
n a h e , a n d ie u n t e r d e s s e n v o n d e n e i n w a n d e r n d e n G r i e c h e n z u e i n e r A m a z o n e 
u m g e s t a l t e t e e p o n y m e G r ü n d e r i n d e r a io l . S t a d t M y r i n a z u d e n k e n , d ie u n t e r 
d e n k l e i n a s i a t i s c h e n A m a z o n e n g r ü n d u n g e n g e o g r a p h i s c h z u n ä c h s t l ag . D a s 
h o m e r i s c h e B e i w o r t d e r M . : noAvoxag'&juog w i r k t d a b e i wie e i n e b e w u ß t e 
Ü b e r s e t z u n g d e s i l l . W o r t s t a m m e s b a t  1 . 

D e r G e d a n k e , d i e B e z e i c h n u n g orj^a MvQivrjg f ü r e ine d i c h t e r i s c h e E r 
f i n d u n g H o m e r s z u h a l t e n , w i r d b e s t ä t i g t d u r c h d ie T a t s a c h e , d a ß — ä h n l i c h 
w i e i n d e n F ä l l e n X a n t h o s u n d %aAmg — d ie B e z e i c h n u n g B a t i e i a s i ch a l s 
O N w e i t e r h i n g e h a l t e n z u h a b e n s c h e i n t (vgl . S t e p h . B . u . E t M s . v . usw. ) , 
w ä h r e n d d a s a u f f r e i e r K o m b i n a t i o n b e r u h e n d e G ö t t e r w o r t o h n e n a c h h a l t i g e 
W i r k u n g g e b l i e b e n i s t 2 u n d s t e t s n u r m i t B e r u f u n g a u f H o m e r g e n a n n t w i r d . 

I V . xv/Luvöig — %aA.XLQ 3 . 

E i n e gewis se P a r a l l e l e z u d e n b i s h e r b e s p r o c h e n e n D o p p e l b e z e i c h n u n g e n 
b i l d e t d i e G e g e n ü b e r s t e l l u n g xvfuvöig — %aXxig. 

yahdg s c h e i n t e i n e a d j e k t i v i s c h e B i l d u n g z u %aXx6g z u se in , d ie — w e n n 
w i r v o n d e r h o m e r i s c h e n V e r w e n d u n g a b s e h e n — z u r B e n e n n u n g e i n e r be
s t i m m t e n F i s c h  o d e r E i d e c h s e n a r t , z u r B e z e i c h n u n g e i n e r w e i b l i c h e n S k l a v i n 
i n L a k e d a i m o n o d e r a l s O N v e r w e n d e t w i r d (Belege be i L i d d e l l  S c o t t s . v . ) . 

1 W e n n die o b e n anges t e l l t en K o m b i n a t i o n e n z u R e c h t b e s t e h e n , d a n n e rüb r igen 
sich n a t ü r l i c h die gelegent l ich g e ä u ß e r t e n Zweifel , ob m i t d e r B 811 ff. g e n a n n t e n M. 
wirk l ich die A m a z o n e M. g e m e i n t sei, u n d ASchol . zu B 814 sowie S t r a b o n X I I , 573 
b e h a l t e n r e c h t ; u n d d e r v o n e in igen A l t e n k o n s t r u i e r t e S i n n z u s a m m e n h a n g zwischen 
B a t e i a u n d nok oxa.Q$/j,og g e w i n n t in n e u e m L i c h t wieder eine gewisse A k t u a l i t ä t . 

2 A u f Tze tzes zu L y k o p h r . 243 i s t d a b e i wohl n i c h t al lzuvie l W e r t zu legen. 
3 G ü n t e r t a . O. 104ff . h ä l t w'fxivdic, f ü r d e n a l l täg l ichen , gewöhn l i chen N a m e n , 

XahciQ f ü r eine geheimnisvol le , v ie ldeu t ige U m s c h r e i b u n g : die Eisen fa rb ige , D u n k l e . 
K r e t s c h m e r , Kle inas . F o r s c h g n . I , 1927, 11; ders . , G l o t t a 13, 1924, 2 6 6 f . (ähnl ich De
b r u n n e r R V I V , 2, 523, d e r a u c h au f die zah l re i chen gr iechischen V o g e l n a m e n a u s d e m 
Vorgr i ech i schen h inweis t , a . O. 525) s ieh t in x. d e n T e r m i n u s d e r kle inas ia t i schen Volks
s p r a c h e des Dich te r s , i n %. d e n A u s d r u c k eines a n d e r e n Dia lek t s , der d u r c h d e n M y t h o s 
v o n d e r K o m b e in eine h ö h e r e S p h ä r e g e h o b e n is t . U m hier gleich e t w a s vorzugre i f en : 
T a t s ä c h l i c h m a c h t x. e inen „ k l e i n a s i a t i s c h e n " E i n d r u c k (so schon Sayce a . 0 . 780f . ) ; 
a b e r i n A n b e t r a c h t d e r s p ä t e r e n V e r b r e i t u n g des W o r t e s — die v o n K r e t s c h m e r z u m 
Vergle ich h e r a n g e z o g e n e n L y d i s m e n des H i p p o n a x ble iben n u r au f diesen D i c h t e r selbst 
b e s c h r ä n k t — u n d d e r sons t igen V e r w e n d u n g v o n x. b e d ü r f e n sowohl K r e t s c h m e r s wie 
ü b r i g e n s a u c h G ü n t e r t s A u s f ü h r u n g e n gewisser K o r r e k t u r e n . 
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U n i d a s N e b e n e i n a n d e r d e s h o m e r i s c h e n W o r t p a a r e s , d ie u r s p r ü n g l i c h e 
B e d e u t u n g u n d d ie G e s c h i c h t e d e r W ö r t e r z u k l ä r e n , b e d a r f es e ine r E r 
ö r t e r u n g d e r Belegs t e l l en , z u m a l e ine u m f a s s e n d e B e h a n d l u n g d e r F r a g e 
b i s h e r n o c h n i c h t e r f o l g t i s t . — H o m e r s a g t E 2 8 6 f f . : 

. . . "Ynvog . . . elg eXdrjjv ävaßäg neoi^rjxexov . . . 
evd? f(or ö^OLGLV nenvxaofievog eiXarlvoiatv 289 
ÖQvidi Xtyvgfj evaXiyxiog, fp> r ev öQEOöIV 

yaXxiba xaxXrjcrxovai deol, ävöqeg de xv^tvöiv 291 . 

N ä h e r e H i n w e i s e a u f d ie N a t u r des V o g e l s b e r g e n h i e r n u r d ie W o r t e 
Xiyvqf\ u n d ev bqeaaiv. 

K e i n e B e r e i c h e r u n g b i e t e n d ie a u s s c h l i e ß l i c h a n H o m e r a n k n ü p f e n d e n 
S t e l l e n P i a t o n K r a t . 392 a u n d K r a t i n o s f r . 315 K . 

W i c h t i g e r i s t A r i s t o p h a n e s A v . 1181, d e r xv/uvdig i n e i n e m A t e m z u g 
m i t yvxp u n d äerog n e n n t . 

U n d d a n n v o r a l lem Ar i s to t e l e s H A 615 b 6 (ku rze r H i n w e i s a u c h 619 a 19), 
d e r i m Z u s a m m e n h a n g d e r e inze lnen V o g e l g a t t u n g e n a u c h v o m Vogel xvjMvöig 
s p r i c h t : r\ de xv/uivötg öXiyaxig /iiev (palverai (oixel yäg ogrj), eari de /LieXav 
xai /Lieyetiog oaov ieqah, 6 (paoaoyövog1 xaXov/uevog, xai xr\v iöeav fiaxgog xai 
Xenxog . xvjuivöiv xaXovai "Iwveg avxr\v .fjg xai "O/ur/gog ßs/uvr/rai: ( 5 291) . 

D i e dre i Zeugen H o m e r , A r i s t o p h a n e s u n d Ar i s to t e l e s bewei sen v o r a l l em, 
d a ß xv/uivöig — m a g es a u c h l e t z t e n E n d e s u n g r i e c h i s c h e r H e r k u n f t se in — 
d o c h d u r c h a u s der gr i ech i schen U m g a n g s s p r a c h e a n g e h ö r t e u n d w o h l n i c h t 
als f r e m d e m p f u n d e n w u r d e , u n d d a n n , d a ß m a n s ich u n t e r d e m Vogel x. 
n i c h t e in gehe imnisvo l l e s , k a u m n ä h e r zu d e f i n i e r e n d e s G e s p e n s t e r t i e r 2 , son
d e r n e inen r e a l e n Vogel g a n z b e s t i m m t e r G a t t u n g u n d z w a r e inen g r ö ß e r e n 
R a u b v o g e l vor s t e l l t e . A r i s t o t e l e s i s t in se ine r B e s c h r e i b u n g v o n H o m e r u n 
a b h ä n g i g u n d s p r i c h t v o r a l lem a u f G r u n d e i g e n e n W i s s e n s ; H o m e r i s t f ü r 
i h n n u r d o r t „ Q u e l l e " , wo £ " 2 9 1 z i t i e r t i s t , u n d n u r i m Z i t a t i s t v o n d e m 
2. N a m e n des Voge l s : %aXxig d ie R e d e . 

D i e A B  S c h o b z u E 291 sch l i eßen s ich in i h r e n E r l ä u t e r u n g a n zu x. e n g 
a n Aris to te l e s , d e r a u c h als Quel le g e n a n n t w i r d , a n . W a s ü b e r A r i s t o t e l e s 
h i n a u s g e h t , i s t w o h l z u m g r ö ß t e n Tei l ge i s t iges E i g e n t u m des S c h o l i a s t e n : 
E s w i r d e ine E t y m o l o g i e v o n xvfjLivöig v e r s u c h t , d a s — n a c h d e m A u s w e i s 
v o n E u s t a t h i o s u s w . — a ls xQvfAivöig a u f g e f a ß t w i r d : öxi äel xr\v xe<paXt]v 
vnö xovg xXddovg xqvnxei; zweife l los i s t diese B e g r ü n d u n g e inz ig u n d a l le in 
aus E 2 8 9 : ö£oiai nenvxaojuevog eiXaxivoiaiv g e h o l t ; sie i s t l e t z t e n E n d e s 
ebenso wer t los wie d e r a b s c h l i e ß e n d e H i n w e i s : evemcpoqov de eig VJCVOV rd 
ogveov, d e r d o c h wohl n u r a u s d e r T a t s a c h e , d a ß s ich g e r a d e H y p n o s in d e n 
Vogel v e r w a n d e l t h a t t e , g e s c h ö p f t i s t . —• M i t d e n u n v e r m i t t e l t in d a s A r i s t o 
t e l e s Z i t a t e i n g e s c h o b e n e n W o r t e n yaXxuCcov xrjv %qolav soll d a s G ö t t e r w o r t 
%aXx(g e r k l ä r t w e r d e n . R e a l e n W e r t h a b e n also al l diese ü b e r A r i s t o t e l e s 
h i n a u s g e h e n d e n V e r s u c h e g r ö ß e r e r A u s f ü h r l i c h k e i t n i c h t ; a u g e n s c h e i n l i c h 
m u ß h ie r d ie f e h l e n d e A n s c h a u u n g d u r c h p a p i e r n e G e l e h r s a m k e i t e r s e t z t 
werden . 

1 Interessant, daß in der Nähe von E 291 Homer den von den Bergen des Ida 
eilenden Apollon mit dem igr]§ vergleicht: igrjxi eoixcbg WKEL q>aaaoq)6vq> O 237f . 

2 Auch das Element der Nacht kommt erst durch eine sonderbare spätere Kombi
nation dazu, die auf Aristoteles basiert; s. u. ! 
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T - S c h o l . z u E 291 b r i n g t — a b g e s e h e n v o n d e n a l l g e m e i n e n H i n w e i s e n 
a u f d ie G ö t t e r s p r a c h e u n d e in igen m y t h o l o g i s c h e n D i n g e n — g e g e n ü b e r A B 
Scho l . k a u m N e u e s : a u f f ä l l i g i s t n u r d ie S c h l u ß w e n d u n g : {yaXxiq . . .) xweg 
de rtjv yXavxa. 

U n d diese W e n d u n g f ü h r t d i r e k t z u S c h o b z u A r i s t o p h . A v . 261. D o r t 
s t e h t z u yXavh, e i n m a l : . . . diä xö %aXxcodeg de eycnv xö nxegöv Xeyexai xal 
%aXxig . Xeyexai xal xv/Lavdtg, u n d w e i t e r h i n : Z u d e n yXavxeg s a g e n m a n c h e 
xixvjucoideg d)g KaXX(jua%og ( f r . 6 0 8 P f e i f f e r = f r . 3 1 8 S e h n . ; u r s p r l . F o r m n a c h 
P f . z. S t . xixv/jLCOLg; xixv[.dg f a l s c h e K o n j e k t u r ) xal "Opirjgog ( i : 291) . xrjv de 
yXavxa and xfjg (pcovfjg yahtiba Xeyei ij enel yaXxit,ei reo %goo[iaxL. E s wird a l so 
h i e r z u e r s t m i t d e m H i n w e i s a u f d ie F a r b e , d e r a n d ie D e u t u n g d e s G ö t t e r 
w o r t e s %aXxig in A B T  S c h o b a n k l i n g t , e r k l ä r t , w a r u m die yXavt; a u c h laXxig 
g e h e i ß e n h a b e (vgl . T  S c h o l . : xweg de xr\v yXavxa . . . sc. %aXx(da Xeyovow). O b 
d ie B e h a u p t u n g , d a ß m a n die E u l e a u c h %. g e n a n n t h a b e , z u t r i f f t , i s t h i e r n i c h t 
e n t s c h e i d e n d 1 . W i c h t i g e r i s t , d a ß d ie wei t e r e , a u s d e r G l e i c h h e i t d e r „ B e i 
n a m e n " e r sch lo s sene G l e i c h s e t z u n g d e s S c h o b : yXavt; = xvfiwdig n a c h all d e m 
v o r a b G e s a g t e n e ine h ö c h s t s u b j e k t i v e K o n s t r u k t i o n i s t , d ie n u r d a r a u f be
r u h t , d a ß d e r E r k l ä r e r s ich u n t e r xv/uwdig n i c h t s m e h r v o r z u s t e l l e n w u ß t e . 
Z u d e m i s t v o n diese r G l e i c h s e t z u n g n u r a n d e r e i n e n Ste l l e h ie r die R e d e 2 . 

W i e a u s d e m w e i t e r e n T e x t d e s S c h o l i o n s h e r v o r g e h t , h a t d a s W o r t 
yuxvf(0)(g, d a s j a t a t s ä c h l i c h wie e i n e A r t R e d u p l i k a t i o n s b i l d u n g z u xv/uwdig 
a u s s i e h t u n d d a s , w i e a u s H e s y c h ( s . v . x(xv/Liog b z w . x(xvßog) h e r v o r g e h t , 
t a t s ä c h l i c h e i n e N a c h t e u l e n a r t b e z e i c h n e t z u h a b e n s c h e i n t , z u d e r I d e n t i 
f i z i e r u n g xvfJLtvdig = yXavi; b e i g e t r a g e n . D e r S c h o l i a s t f ü h r t a l s B e l e g s t e l l e 
f ü r xixvjucotg j a d i r e k t E 2 9 1 a n , h ä l t a l so xixvjucoig u n d xv/uwdig. f ü r i d e n 
t i s c h . — D e r d o p p e l t e E r k l ä r u n g s v e r s u c h f ü r %aXxig b r i n g t a u ß e r d e m s c h o n 
b e k a n n t e n yaXxit^ew xeo %gd)/uaxi w i e d e r e t w a s N e u e s : änö xfjg cpcovfjg, e i n e 
H y p o t h e s e , d ie d e u t l i c h a n d a s h o m . ögvidi Xiyvgfj  E 2 9 0 a n k n ü p f t . 

D i e s e n l e t z t e n W e g i n d e n E r k l ä r u n g v o n %. b e s c h r e i t e t a u c h P r o k l o s 
a d P l a t . K r a t . 392 a (c. L X X I ) , w ä h r e n d se ine E t y m o l o g i e v o n xv/utvdig 
u n k l a r b l e i b t . 

Ü b e r d i e l e t z t e n B e z e u g u n g e n d e r b e i d e n N a m e n k ö n n e n w i r u n s k ü r z e r 
f a s s e n . E u s t a t h i o s b a s i e r t i n d e r H a u p t s a c h e a u f A r i s t o t e l e s u n d d e n A B T 
S c h o l . u n d b r i n g t k a u m N e u e s . G a n z i n t e r e s s a n t i s t a l l e r d i n g s d a b e i , d a ß 
e r — a n s c h l i e ß e n d a n d a s w ö r t l i c h e Z i t a t d e r A r i s t o t e l e s  S t e l l e ü b e r d e n 
V o g e l xvfiivdig—• w e i t e r h i n A r i s t o t e l e s z i t i e r t : D e r e n t s c h e i d e n d e S a t z je 
d o c h , m i t d e m in d e r H A v o m A b s c h n i t t xvjuwdig z u d e m n e u e n ü b e r vßgig 
(=7T,xvyi) ü b e r g e l e i t e t w i r d , i s t w e g g e l a s s e n u n d d ie be i A r i s t o t e l e s f o l g e n d e 
C h a r a k t e r i s t i k d e s V o g e l s vßglg: o'bxog rj/uegag ovv (paivexai diä xö /irj ßXenew 
ötjv, xäg de vvxxag dr/gevei Saneg ol äexol. xal f.idyovxai de ngög xöv äexdv 
ovxco aepodga, coox' äjucpa) Xa^ißdveod'ai noXXdxig ^cövxag vnö x&v voßecov, i s t 
z u s ä t z l i c h n o c h — m i t g a n z w e n i g e n , a l l e r d i n g s b e z e i c h n e n d e n Ä n d e r u n g e n — 
a n xv/uwdig a n g e s c h l o s s e n . D e r G r u n d f ü r d ie ses s o n d e r b a r e V o r g e h e n i s t 
k a u m e r s i c h t l i c h , z u m a l es v i e l l e i c h t g a r n i c h t a u f K o n t o d e s E u s t a t h i o s 
g e h t . D e n n s c h o n d e r A b s c h n i t t d e s P l i n i u s ( n . h . X , 24) ü b e r d e n Vogel 
x., d e r be i i h m c y b i n d i s h e i ß t , s i e h t wie e i n e e p i t o m i e r t e Ü b e r s e t z u n g d e r 

1 A u ß e r T  S c h o l . z u 3 291 u n d Schol . zu A r i s t o p h . A v . 261 n u r S u i d a s s. v . %a?MC,. 
elöog LQVEOV ?/ yÄav£ (— Z o n a r a s 1842) u n d v. s. yXavt- Inxaxav Xeyerai de rj yAav£ xa^k-

2 Die A n s i c h t v o n G ü n t e r t a . 0 . 104 is t also m . E . in diesem P u n k t zu revidieren. 



Die homer i s che G ö t t e r s p r a c h e . 209 

k o m b i n i e r t e n C h a r a k t e r i s t i k e n d e r V ö g e l xv/uivöig u n d vßgig b e i A r i s t o t e l e s 
a u s : n o c t u r n u s a c c i p i t e r c y b i n d i s v o c a t u r , r a r u s e t i a m in s i lv i s , i n t e r d i u 
m i n u s c e r n e n s , b e l l u m i n t e r n e c i v u m g e r i t c u m a q u i l a c o h a e r e n t e s q u e s a e p e 
p r e n d u n t u r 1 . 

D i e L e x i k o g r a p h e n g e b e n n i c h t v ie l a u s : E t M u n d E t G u d s . v . xv/uivöig 
w i e d e r h o l e n d ie A b l e i t u n g v o n xgvnxeiv, f ü r H e s y c h i s t xv/uivöig e i n eldog 
ögveov; S u i d a s : xv/Luvöiog' 6 äerög. xai 6 xv/Liivdog s c h e i n t n a c h A r i s t o t e l e s 
z u k o m b i n i e r e n ; v i e l l e i c h t l a s s e n a b e r d ie a b w e i c h e n d e n W o r t f o r m e n a u c h 
d e n S c h l u ß a u f a n d e r e Q u e l l e n z u . 

A n d e r e r s e i t s e r k l ä r t E t M yaXxig a l s ögveov (vgl . a u c h E u s t a t h i o s z u E 291) 
u n d f ü g t d ie a l t e E t y m o l o g i e (xarä rrjv ygoiav) h i n z u ; ä h n l i c h H e s y c h : 
yalxlg- eldog ögveov, xai iyflvog. A u f d i e V e r b i n d u n g yXavi;— %aXxig b e i 
S u i d a s w u r d e s c h o n h ingewiesen . — 

U m d a s E n t s c h e i d e n d e k u r z z u s a m m e n z u f a s s e n u n d z u e r g ä n z e n : D e r 
Vogel xvjULvÖLg, k e i n e s w e g s e in P r o d u k t d e r P h a n t a s i e , i s t i n e r s t e r L i n i e v o n 
H o m e r , A r i s t o p h a n e s u n d A r i s t o t e l e s b e z e u g t ; e r g e h ö r t w a h r s c h e i n l i c h z u 
d e n g r ö ß e r e n R a u b v ö g e l n . W a s m a n i n s p ä t e r e r Z e i t z u d e m P r o b l e m b e i z u 
s t e u e r n h a t , b e r u h t v o r a l l e m a u f A r i s t o t e l e s u n d a u f d e r A u s l e g u n g u n d A u s 
w e r t u n g v o n E 286 ff . D e r G ö t t e r n a m e yaXxig f ü r xvjMvdig e r s c h e i n t n u r a n 
S t e l l e n , d ie a u f H o m e r a u s d r ü c k l i c h B e z u g n e h m e n ; so a u c h b e i A r i s t o t e l e s . 
D a es n i c h t w a h r s c h e i n l i c h i s t , d a ß H o m e r i n p r i m i t i v e r Ü b e r t r a g u n g e i n e 
b e r e i t s v o r i h m f ü r d i e yXavh, g e b r a u c h t e 2. B e z e i c h n u n g , n ä m l i c h yalxig, 
a l s G ö t t e r n a m e n f ü r d e n V o g e l xvjutvöig n e u v e r w e n d e t h a t , b e s t e h t d u r c h a u s 
f o l g e n d e M ö g l i c h k e i t : I n s p ä t e r e r Z e i t h a t t e m a n v o m V o g e l xv/uivötg k e i n e 
V o r s t e l l u n g m e h r ; d e r S c h o l i a s t (Av. 261) k o n n t e d e s h a l b a u f G r u n d d e s 
N a m e n s a n k l a n g s xvjuivdtg m i t d e r xixv/ucoig, d i e m a n z u d e r G a t t u n g d e r 
yXavxeg r e c h n e t e , g l e i c h s e t z e n . D a s h o m e r i s c h e G ö t t e r w o r t f ü r xv/uvöig 
k o n n t e n u n g a n z k o n s e q u e n t a u c h a l s a n d e r e r N a m e d e r yÄavt; v e r w e n d e t 
w e r d e n , z u m a l d ie E t y m o l o g i e v o n yaXxig s a c h l i c h z u d e r yXavt; p a ß t e . D i e 
k ü h n e G l e i c h u n g xv/ubvöig = yXavf b l e i b t a u f Scho l . A v . b e s c h r ä n k t ; d i e 
V e r w e n d u n g v o n yaXxig f ü r d ie yXavk~ (so S c h o l . A v . , T  S c h o l . , S u i d a s ) , 
b z w . f ü r e i n yevog ögveov ü b e r h a u p t ( H e s y c h , S u i d a s , E u s t a t h i o s , E t M ) , 
w ä r e d a n n w o h l a u c h e i n e d u r c h a u s s e k u n d ä r e G e l e h r t e n k o n s t r u k t i o n . — 

B e v o r e i n e E r k l ä r u n g d e r D i o n y m i t ä t v e r s u c h t w e r d e n sol l , se i k u r z 
a u f d i e s p r a c h l i c h e n P r o b l e m e h i n g e w i e s e n , d i e d a s W o r t xv/Mvdig b i e t e t . 

E i n e i d g . E t y m o l o g i e d e s W o r t e s i s t n i c h t m ö g l i c h ; es s c h e i n t s p r a c h l i c h 
se inen n ä c h s t e n V e r w a n d t e n i n d e m B e i n a m e n d e s A p o l l o n : Kv/Liviooevg 
z u finden, d e r a n a l o g a n d e r e n F ä l l e n a l s t y p i s c h e £t5?Bildung w o h l a u f 
e i n e m G r u n d w o r t *xvuviaoög b a s i e r t 2 , d a s e n t w e d e r a l s O N (vgl . Kavxaoog 

1 W a h r s c h e i n l i c h h a n d e l t es s ich be i XV/ULVöLQ u n d vßgig u m v e r w a n d t e V o g e l a r t e n , 
wahrsche in l i ch u m H a b i c h t e ; a u c h die G r ö ß e n a n g a b e des Ar i s to t e l e s : d e r Verg le ich v o n 
x. m i t d e m iegat; (paoaocpövog s p r i c h t n i c h t d a g e g e n . E s i s t e r s t a u n l i c h , wie die Be
sch re ibungen der b e i d e n Tiere be i Aris to te les in vie len P u n k t e n zu d e m s t i m m e n , w a s 
n a c h u n s e r e n E r f a h r u n g e n — m a n lese die e n t s p r e c h e n d e n A b s c h n i t t e in B r e h m s Tier 
leben n a c h — f ü r d e n H a b i c h t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t : sein A u f e n t h a l t in d e n W ä l d e r n , 
besonder s au f N a d e l b ä u m e n (vgl. S 287), d a s Sich Verbe rgen u n d v o r a l l em die R a u f l u s t , 
die ihn a u c h e r b i t t e r t e K ä m p f e m i t s t ä r k e r e n Tie ren a u f n e h m e n l ä ß t . 

2 Vgl. d e n S t r e i t d a r ü b e r , oh'An. E[x v&erg zu d e m O N Zfxiv&r} ode r zu d e m A p p . 
Ofi vdog „ M a u s " (Hesych) g e h ö r t , d . h . ob Apol lon als G o t t d e r S t a d t S m i n t h e ode r als 
M ä u s e a b w e h r e r g e d a c h t i s t ; vgl . A. H . K r a p p e A R W 33, 1936, 4 0 f f . ; Nilsson , Gesch . d . 
griech. Rel . I , 197, 5 0 3 f . ; B o ß h a r d t , Die N o m i n a au f -evg, Diss . Z ü r i c h 1942, § 357. 
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— AnoXhav Kavxaasvg) o d e r a l s A p p e l l a t i v u m ( v g l . äyvia — A.Ayvievg 
u n b e k a n n t e r B e d e u t u n g a u f g e f a ß t w e r d e n k a n n . D i e t y p i s c h v o r g r i e c h i s c h e 
E n d u n g -{L)VÖLC, l ä ß t e i n e n U r s p r u n g d e s W o r t e s i n K l e i n a s i e n v e r m u t e n 1 

— d ie i n d e r B i l d u n g s w e i s e z u n ä c h s t v e r w a n d t e n v o r g r i e c h i s c h e n W ö r t e r 
d e s M u t t e r l a n d e s ze igen d ie E n d u n g -tvdog2 — u n d so m a g es v o n den gr ie 
c h i s c h e n K o l o n i s a t o r e n K l e i n a s i e n s (vgl . A r i s t o t e l e s a . O . : XV/ULVÖLV xaXovoiv 
"Icoveg avrrjv) a u f g e n o m m e n w o r d e n u n d v o n h i e r a u c h i n s M u t t e r l a n d ge
k o m m e n se in . 

D i e V e r m u t u n g , d a ß xtxvjucoig, xixvfiog, xixvßog ( = Eule ) a ls r e d u p l i 
z i e r e n d e F o r m e n m i t xvfuvdig z u s a m m e n g e h ö r e n , w u r d e s c h o n oben e r w ä h n t . 
F r a g l i c h , ob xv/Lißr] h i e r h e r g e h ö r t , d a s E m p e d o k l e s (v. 188) z u r B e z e i c h n u n g 
e i n e r u n b e k a n n t e n V o g e l a r t v e r w e n d e t . E b e n s o f r a g l i c h i s t die e t y m o l o g i s c h e 
S t e l l u n g v o n xö^ußf], d a s n a c h H e s y c h (s. v.) d ie P o l y r r h e n i e r a u f K r e t a z u r 
B e z e i c h n u n g d e r XOQWV^ g e b r a u c h t h a b e n . D e r V e r s u c h , dieses W o r t m i t XV/MV-
dig z u v e r b i n d e n , i s t e b e n s o p r o b l e m a t i s c h wie die H e r l e i t u n g a u s d e m I d g . 3 

K o m p l i z i e r e n d k o m m t d a z u , d a ß Köfißrj a u c h a ls E N e r s c h e i n t : a l s 
m y t h i s c h e r P N m e h r m a l s i m g r i e c h i s c h e n M u t t e r l a n d — d a r ü b e r s. u . — , 
i n L y k i e n a l s O N ( P t o l . 5,3,5) u n d a l s G N (Agrsfug Kö/nßa i n T e l m e s s o s , 
T A M I I n r . 4 ; AQT. Koßßlxr] i n P a t a r a , T A M I I n r . 407 ; i n S i m e n a , D e n k s c h r . 
A k . W i e n 4 5 I 17 n r . 4 5 ; a u f M e g i s t e , B C H 23, 335 n r . 6) . W ä h r e n d S u n d 
w a l l 4 k l e i n a s i a t i s c h e n U r s p r u n g des l y k . E N a n n i m m t , m a c h t es R a d k e 5 

i n a u ß e r o r d e n t l i c h s c h a r f s i n n i g e r K o m b i n a t i o n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d i e 
g r i e c h i s c h e K o m b e e r s t i n V e r b i n d u n g m i t e i n e r a l l e r d i n g s u r a l t e n K u l t 
ü b e r t r a g u n g n a c h L y k i e n g e k o m m e n sei . 

W e n n a l l e r d i n g s K o m b e (bei H e s y c h ) d ie M u t t e r d e r K u r e t e n bzw. 
(bei N o n n o s 13, 148) d e r K o r y b a n t e n i s t , d a n n p a ß t d a s w i e d e r besse r i n 
d e n k l e i n a s i a t i s c h e n B e r e i c h ; m a n d e n k t a n Ko^ißaßog6, d a s s e i n e r s e i t s 
s p r a c h l i c h u n d s a c h l i c h m i t Kvß^ßog (:Kvßijßr), Kvßehf), xvjj.ßaXov, viel 
l e i c h t a u c h xoßaXog1 i n V e r b i n d u n g z u b r i n g e n i s t . 

Also R ä t s e l ü b e r R ä t s e l 8 . — W i c h t i g e r j e d o c h a l s d ie E n t s c h e i d u n g 
d iese r d u n k l e n e t y m o l o g i s c h e n P r o b l e m e i s t h i e r die E r k l ä r u n g d e r h o m . 

1 Z u r W o r t b i l d u n g v o n x. vgl . C h a n t r a i n e , L a f o r m a t i o n des n o m s e n grec a n c i e n 
1938, 369f f . (mir z u r Zei t n i c h t zugäng l i ch ) . — x. e in ka r i s ches W o r t n a c h B r a n d e n t s e i n , 
R E S u p p l . V I , 142. 

2 Z u d e m N e b e n e i n a n d e r v o n x /uivög — *xv[Avi<yoog vgl . e t w a 'Ydxiv&og — 'Ydyvig. 
3 T ü m p e l R.ML I I , 1275ff . s u c h t d u r c h die Gle i chung xo/ußr] = xogd>vrj sivaUrj „Meer 

k r ä h e " = Ädooq „ T a u c h e r m ö v e " d e n „ T a u c h e r v o g e l " (?) xö/xßrj a n die idg . zu e rk l ä 
r e n d e W o r t g r u p p e xvßßrj, xvßrj, k r e t . xvcpij „ K o p f " , xvßöa „ k o p f ü b e r " , xv/ußrjriäv = 
xvßi^räv „ k o p f ü b e r t a u c h e n " (vgl. W a l d e  P o k . I , 375f . ) a n z u s c h l i e ß e n ; vgl . j e t z t a u c h 
H o f m a n n G E W b s. w . 

4 K l i o B e i h . 11, 1913, 110. 
5 W ü r z b . J b . 3, 1948, 98. 
6 Vgl . G a n s c h i n i e t z R E X I , 1132 ff. 
7 Vgl. I m m i s c h R M L I I , 1592; K r e t s c h m e r K Z 5 5 , 1 9 2 7 , 8 2 f f . ; Z a c h e r , I d g . A n z . 18, 86. 
8 I n t e r e s s a n t i s t , wie in d e n g e n a n n t e n W o r t g r u p p e n , die wahr sche in l i ch v o n e i n a n d e r 

zu t r e n n e n s ind , gewisse l au t l i che P a r a l l e l e n t w i c k l u n g e n e r s c h e i n e n : 
1. (idg.) xv/ußrj — xvßrj {xvcpr]); xv/dßrjridv — xvßior.v. 
2. (vorgr .?) Köfißr], xv/ußa?.ov (—xößaÄogl), Kofxßaßog — Kvßrjßog, -rj. 
3. (vorgr . ) xvfxivdig (so e inhe i t l . Ü b e r l . 3 192; be i P r o k l o s in H s . A : xö/uivöig) — xvßivöig 

(so in e in igen A r i s t o t e l e s  H s s ; a u c h xvßivöog, vgl . S u i d a s : 6 x''ßivö(i)og; cybindis be i 
P l i n i u s a . O. die einzig übe r l i e f e r t e F o r m ) ; xL-xv^og, -wig — xl-xvßog. 

I n 1. kann das fx inxv/ußr] usw. in f ig ie r t se in ; vgl . rdcpog — &d/j,ßog, OTQS(p<x> — orgö/ißog 
vgl . N i e d e r m a n n , G l o t t a 19, 1931, 14). — Ä h n l i c h k a n n in 2. d a s /u v o r ß nxv/tßaXov 
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Dionymität yahdq — xv/uivöig, die m. E. auf mythologischem Gebiet zu 
suchen ist. Nach Hekataios (1,7,105 M = 1 F128 J) heißt Kombe, die Tochter 
des Asopos und der Metope, der Tochter des Ladon, auch Chalkis, ist 
also Eponyme der euboiischen Stadt Chalkis. Daneben steht , wie erwähnt, 
die Kombe als Mutter der Kureten und die nicht näher charakterisierte 
ovidische Combe (Met. VII , 383). 

Nun geht die Rückführung weiblicher Städtenamen auf eponyme Hero
inen zweifellos in alte Zeit zurück (vgl. Mvxijvr) ß 120) und so kann wohl die 
Eponyme Chalkis, vielleicht auch die genealogische Verknüpfung mit den 
Flußgöttern der näheren Umgebung Asopos und Ladon alte Überlieferung 
darstellen. Vermutlich beruht die Doppelnamigkeit der euboiischen Heroine 
ChalkisKombe auf einer Identifizierung der Eponymen der eub. Stadt mit 
der mythischen Gestalt der Kombe1 . Es ist dann ganz konsequent, wenn 
umgekehrt die Mutter der Korybanten auch Chalkis genannt wird (TSchol. 
zu 5 291). 

Die Tatsache, daß diese in mehrfacher Spiegelung erscheinende Kombe 
einen Vogelnamen t rägt , erfährt eine Ergänzung durch Ovid, der seine 

usw. als Zeichen e iner Voka lnasa l i e rung v o r P  L a u t a u f g e f a ß t werden , die in d e n v o r 
gr iechischkle inas ia t i schen E N n ich t o h n e Para l l e l e i s t (vgl. S u n d wall a . O. 269 f . ; G a n 
szyniec R E X I I , 277) ; W z . also *kub. — I n 3. i s t die E n t s c h e i d u n g schwier ig . I n e r s t e r 
Linie wird m a n f ü r xvfitvötg — xvßivdig a n die häuf ige , schon i m ä l t e r en Griech ischen be
zeugte D i s s i m i l a t i o n /j,:v>ß:v d e n k e n . Bei d e m ebenfa l l s vorg r . reg^ivd'og •— 
Teg(e)ßiv&og l iegt j a wohl die gleiche E n t w i c k l u n g vor (Schwyzer Gr . Gr . I , 259), z u m a l 
das re imende , w i e d e r u m vorg r . igeßivftog wohl ur sp rüng l i ch ß h a t u n d g e r a d e f ü r die U m 
ges t a l t ung v o n reg/niv&og d e n A n l a ß gegeben h a b e n k ö n n t e . E i n e wei te re B e s t ä t i g u n g 
der diss im. E n t w i c k l u n g läge vor , w e n n d e r S t a m m Isgfi-, Ige/n-, d e r in zah l re i chen 
vorgr iechischen O N (vgl. V N Termi len ) s t e c k t , zu reg/j,iv&og g e h ö r t e ( H o f m a n n G E W b 
s. v.) . (Zu den Beispielen be i Schwyzer a . 0 . vgl . a u c h die E n t w i c k l u n g des vorgr ie 
chischen ON 'Afivöwv ( T h r a k i e n ; d a z u de r k a r . O N 'Afiv^cdv, W i l a m o w i t z I H 333, 2) 
5 849, 77 288 > 'Aßvöcov S t r a b o V I I , 330, f r . 20). U r s p r ü n g l i c h e F o r m also xv/uivöig, 
Wz. *kum--

D e r u m g e k e h r t e Fa l l de r A s s i m i l a t i o n ß : v > (i: v ist n a c h Schwyze r (a. O. 257) 
ers t f ü r das spä t e r e Griechisch b e z e u g t (z. B . Bevölg > Mevölg); u n t e r U m s t ä n d e n s ind al ler
dings viel le icht a u c h zwei a n d e r e Beispiele a u s d e m ä l t e r e n Griechisch h e r a n z u z i e h e n : 

a) Kvßsgväv, wieder ein W o r t , , ägä i s chen" U r s p r u n g s (so Schwyze r a . 0 . 6 2 ; D e b r u n n e r 
R V I V , 2, 525; W a l d e  H . L E W b 3 s. v . m i t L i t . ; idg . n a c h W a l d e  P o k . 1 ,467 ) , h e i ß t i n 
der k y p r . Ma. xv/j,sg<v>evai ( S G D I 144, 4 ; Bech te l , Gr . Dia l . I , 430, 436) ; d e r Wechse l 
ß — n is t u n t e r der V o r a u s s e t z u n g als Ass imi l a t i onsvorgang (ß > fi) a u f z u f a s s e n , d a ß 
m a n das zugehör ige l a t . gubernare d i r e k t a u s d e r gle ichen „ ä g ä i s c h e n " Quelle her 
k o m m e n l ä ß t wie d a s griech. W o r t (so D e b r u n n e r a . 0 . ; H o f m a n n G E W b s. v. ) . I s t d a 
gegen das l a t . gubernare ers t d u r c h griech. V e r m i t t l u n g a u s d e m „ Ä g ä i s c h e n " herzu le i t en 
(so Nehr ing , G l o t t a 16,1928, 238; Schwyzer a . 0 . 157; W a l d e  H . a . 0 . ) , h e i ß t die E n t w i c k 
lung : *xv[xegväv >xvßsgväv ( > gubernare), d . h . es l iegt (normale) Diss imi la t ion /j, > ß vor . 

b) E b e n s o i s t in dem O N (illyr. oder t h r a k . H e r k u n f t ; vgl . J a c o b s o h n K Z 57, 1930, 
115; B r a n d e n s t e i n , R E V I A, 409f f . ; J o k l R V X I I I , 281) 'Afiavria = 'Aßavrta d a s ß ur 
sprüngl ich, wie die H e r l e i t u n g des W o r t e s : "A ßai > "A ßavreg > A ßavxia zeigt (vgl. a u c h 
J a c o b s o h n a . 0 . ) . Die ^  F o r m , d. h. a b e r die vol lzogene Ass imi la t ion , i s t n u n s c h o n be i 
Kal l imachos (fr . 15,5 P f . = 259 Sehn.) u n d L y k o p h r o n (Alex. 1043) b e z e u g t . 

Auf unseren Fa l l ü b e r t r a g e n w ü r d e d a s die A n n a h m e e iner sehr a l t e n E n t w i c k l u n g 
vxßivöig >xvfiw8ig e rmög l i chen ; u n t e r solchen V o r a u s s e t z u n g e n w ä r e d a n n viel le icht 
eine Vere in igung v o n N r . 2 u n d 3 u n t e r e iner W z . *kub- mögl ich . 

1 D a ß eine solche Iden t i f i z i e rung n ich t u n b e d i n g t d a s W e r k s p ä t e r e r Genea logen
kons t ruk t ion zu sein b r a u c h t , so n de rn d u r c h a u s in a l t e Zei t z u r ü c k g e h e n k a n n , beweis t 
die hom. D o p p e l n a m i g k e i t Par i s Alexandros , die wahrsche in l i ch a u c h auf die I d e n t i f i k a t i o n 
zweier ursp rüng l i ch versch iedener G e s t a l t e n b e r u h t ; s . u . ! 
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a i t o l i s c h e C o m b e i n e i n e n Voge l v e r w a n d e l t w e r d e n l ä ß t 1 . I n w e l c h e n — 
u r a l t e n — V o r s t e l l u n g s k r e i s d ie V e r w a n d l u n g i n e i n e n Voge l h e r e i n g e h ö r t , 
h a t R a d k e a . 0 . d a r g e t a n . H i e r sei n o c h a u f die H a r p a l y k e h ingewiesen , 
d i e e b e n f a l l s i n e i n e n Voge l , u n d z w a r i n d ie yakxig, v e r w a n d e l t w i r d 
( T  S c h o l . z u 5 291) . 

N u n h a t S t u d n i t z k a 2 d a r a u f a u f m e r k s a m g e m a c h t , d a ß a u f d e n ä l t e s t e n 
M ü n z e n v o n C h a l k i s ( H e a d H N 2 357) u n d a u f S c h i l d d a r s t e l l u n g e n cha l 
k i d i s c h e r V a s e n e i n Vogel — v i e l l e i c h t a l s W a p p e n v o n C h a l k i s —• d a r 
g e s t e l l t i s t , d e r w e d e r wie e i n e yXavt;, n o c h wie e i n e KOQCOVT], s o n d e r n wie 
e i n A d l e r a u s s i e h t . D a s g i b t v i e l l e i c h t d e n Sch lüs se l z u r L ö s u n g d e r F r a g e 
i n d i e H a n d . Ä h n l i c h wie H o m e r d e n m e n s c h l i c h e n N a m e n , d e r d e m O N 
B a t i e i a z u g r u n d e l i eg t , d u r c h d e n N a m e n e i n e r A m a z o n e , e i n e r H e r o i n e , 
d i e d e m g ö t t l i c h e n B e r e i c h n ä h e r s t a n d , e i g e n m ä c h t i g e r s e t z t h a t , v e r f ä h r t 
e r a u c h be i xvfuvdig. D a d e r G o t t H y p n o s s i ch i n d i e s e n Vogel v e r w a n d e l t , 
l a g d ie E r f i n d u n g e i n e r G ö t t e r b e z e i c h n u n g f ü r d ieses T i e r d u r c h a u s i n gre i f 
b a r e r N ä h e . D a s d e m D i c h t e r w a h r s c h e i n l i c h b e k a n n t e P h ä n o m e n d e r m y 
t h i s c h e n D o p p e l n a m i g k e i t K o m b e  C h a l k i s , d a s e i n e r g a n z spez ie l l en S p h ä r e 
d e r V o r s t e l l u n g u n d K o m b i n a t i o n a n g e h ö r t , die i n d iese S p h ä r e g e h ö r e n d e 
G e s c h i c h t e v o n d e r V e r w a n d l u n g i n e i n e n Vogel , sowie d e r N a m e n s a n k l a n g 
xö/btßr] — xvjLUvdiq h a t d e n D i c h t e r v e r a n l a ß t , d e m a d l e r ä h n l i c h e n Vogel xv^avbig 
d e n G ö t t e r n a m e n yaXxtg z u g e b e n 3 , d e r ä h n l i c h wie d e r N a m e d e r M y r i n a 
s c h o n i n d e r W e l t d e s M y t h o s K l a n g u n d G e l t u n g h a t t e 4 . U m g e k e h r t 
w i e d e r u m m a g d i e v o n H o m e r i n r e c h t k ü h n e r , v ie l l e i ch t s o g a r e t w a s 
ä u ß e r l i c h e r K o m b i n a t i o n g e s c h a f f e n e G ö t t e r b e z e i c h n u n g f ü r d e n a d l e r ä h n 
l i c h e n Voge l K y m i n d i s d e r A n l a ß f ü r d ie C h a l k i d i e r g e w e s e n se in , ih r 
W a p p e n t i e r e b e n f a l l s a d l e r ä h n l i c h d a r z u s t e l l e n . 

V. alfta — 

B e s o n d e r s i n t e r e s s a n t i s t d e r P r o b l e m k r e i s , d e r s ich u m die B e z e i c h n u n g 
d e s G ö t t e r b l u t e s 1%COQ g r u p p i e r t . 

G ü n t e r t a . O. 99 ff . n i m m t a n , d a ß es i m U r g r i e c h i s c h e n zwei s y n o n y m e 
W ö r t e r f ü r ( K ö r p e r  ) S a f t g e g e b e n h a b e : e i n m a l lyojq z u r B e z e i c h n u n g eines 
w ä s s e r i g e n , f e i n e r e n K ö r p e r s a f t e s : al/Lia d a g e g e n h a b e die B e d e u t u n g , , B l u t " 
a u s e ine r a l l g e m e i n e n : „d ick f lü s s ige r S a f t " d u r c h V e r e n g u n g e r h a l t e n . 

D a ß die u n s t e r b l i c h e n G ö t t e r n a c h h o m e r i s c h e r A u f f a s s u n g e inen fe ineren 
K ö r p e r s a f t g e h a b t h a b e n m ü s s e n a l s die S t e r b l i c h e n d e r E r d e , i s t k o n s e q u e n t ; 
u n d w e n n d a s B l u t d e r G ö t t e r a u f G r u n d se iner a n d e r e n Q u a l i t ä t einen 

1 Diese Combe, die bei Ovid al lerdings n ich t ausdrückl ich als M u t t e r der Kure t en 
vorges te l l t wird, is t in Aitol ien lokalis ier t . I n diesem Z u s a m m e n h a n g ist die Nachr ich t 
des Archemachos (IV, 315, 8 M = S t r a b o n X , 465) in te ressan t , d a ß die K u r e t e n aus 
Chalkis n a c h Aitolien a u s g e w a n d e r t seien. Vgl. Wilamowi tz , Horn. U n t e r s . 1884, 171, 11; 
R o b e r t , Oidipus I , 1915, 135. 

2 A J b I , 1886, 93 ; I I , 1887, 280f . 
3 E i n e Iden t i f i z ie rung der d r e i N a m e n übr igens schon im A l t e r t u m bei Philodem, 

w e n n Gomperz richtig e rgänz t h a t : <LeQexüdr]Q 6 'A&rjvalog . . • IJQÖ^evog ö' 6 rä Xahn 
[öixä XeyEi] rr\v avr[itv Sivai] Xalxida xaj Kvfiiv]ötv xai K6[xßr]\y . . . ( = Pherekydes 
3 F 1 6 6 J ) . 

4 Der Griff gerade in die euboiische Mythologie is t bei der hohen Bedeu tung der 
euboi ischen S t ä d t e u n d ihrer K u l t u r f ü r die griechische W e l t zu Zeiten Homers (vgl. 
Schadewa ld t , D a s neue Bild der A n t i k e I , 1942, bes. 70ff.) keineswegs verwunderl ich. 
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anderen Namen gehabt haben soll, dann ist das ebenfalls nicht verwunderlich; 
es steht also durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß Homer ein Wort 
mit der Grundbedeutung „feiner S a f t " zur Bezeichnung des Götterblutes 
usurpiert hat. 

Allerdings erheben sich hier einige Fragen: 1%(JOQ wird tatsächlich in der 
Bedeutung „feiner Saf t " an verschiedenen Stellen bei Späteren (Plato, Aristo
teles, Athen.), also insbesondere in der wissenschaftlichen Fachsprache ver
wendet, ohne in der Volkssprache gebräuchlich zu sein. Aber kann man 
wirklich annehmen, daß die Wissenschaft in diesem Punkt völlig unabhängig 
von Homer gesprochen und definiert und ohne Rücksicht auf Homer das 
Wort l%üiQ in seiner ursprünglichen, vorhomerischen Bedeutung verwendet 
hat ? Meines Erachtens hat die Wissenschaft bei der Verwendung des Wortes 
sehr wohl die E- Stelle der Ilias im Kopf gehabt und in der Erkenntnis von 
der besonderen Eigenart des Götterblutes das Wort I%(JDQ in die Sphäre der 
medizinischbiologischen Wissenschaft verpflanzt und dort sekundär zur Be
zeichnung der Lymphflüssigkeit u. ä. verwendet. 

Diese umgekehrte Reihenfolge der Entwicklung anzunehmen, dazu füh r t 
einmal die Unmöglichkeit, mit Güntert 1%WQ etymologisch zu ä%coQ zu 
stellen; zum anderen wissen wir heute, daß das griech. I%COQ ein Lehn oder 
Fremdwort ist und letzten Endes auf heth. ishar (eshar) zurückgeht1 . Dies 
heth. ishar in der Bedeutung „Blu t " ist ein gut idg. Wort und gehört — ab
gesehen von alat. aser — zu griech. sag, slag2. 

Die heth. Konsonanz sh wäre also in dem griech. Lehnwort mit % wieder
gegeben. Kretschmer (a. O.) glaubt an die Möglichkeit einer innerheth. 
Lautentwicklung s> sh>h; in diesem Falle wäre ein heth. *ihar als un
mittelbares Vorbild für 1%(X>Q anzunehmen. Auffällig ist nur, daß in anderen 
Fällen dieselbe heth. Konsonanz in verschiedenen kleinasiatischen Rand
sprachen als ein Laut gesprochen wurde, der in der griechischen Wiedergabe 
vor allem der fremden EN als | , £cr (er, T — Sampi) erscheint3 , ähnlich wie 
heth. h in dem Lehnwort xvjiaooii; (heth. kupahis) durch oo substituiert is t4 . 

Die ganze Frage ist wohl mit den heutigen Mitteln noch nicht lösbar; 
doch besteht m. E. die große Wahrscheinlichkeit, daß l%a)Q auf einem Um
weg ins Griechische gelangt ist, vielleicht über die Sprache der Lykier, zu 
denen ja Homer enge Beziehungen gehabt haben muß. 

Mag nun Homer das ungriechische Wort für Blut selbst aus der fremden 
Sprache übernommen oder schon als dem festen terminologischen Bestand 
der Kultsprache einer gewissen kleinasiatischen(griechischen ?) Priesterschaft 
zugehörig vorgefunden haben, — die Sachlage scheint doch so zu sein, daß 
Homer von den zwei ihm vorliegenden Synonyma für Blut das hieratische und 
fremde, aber keineswegs als barbarisch und minderwertig empfundene lypiQ 

1 Kretschmer, Kleinas. Forsch. I, 1927, 9ff. ; Sayce, Don. nat. Schrijnen 1929, 273. 
2 W P I, 162. Hermann, Glotta 13, 1924, 151 (dazu Debrunner RV IV, 2, 523) hat te 

es noch nicht wagen können, l%oiQ mit dem tochar. ysar zu verbinden. Auf dem Umweg 
über das Heth. ist das nun möglich. 

3 Protochatt . uashau „Got t " in den E N pis. GaQ-a^og, 'O^aaq, kil. Ova£a-/j,oae 
(Beispiele bei Sundwall a. 0 . 226f., 239), fraglich: kar. 'OaTa Tioq, Ovaaaog. Vgl. Branden
stein RE, Suppl. VI, 172. 

4 Blumenthal, Hesychst. 27 ff. 
Würzburger Jahrbücher, B d . 4, H e f t 2 14 



214 A l f r e d H e u b e c k 

für die Sphäre des Göttlichen reserviert ha t 1 ; ähnlich wie er etwa — Güntert 
a. O. 92 ff. hat hier sicher im Wesentlichen recht gesehen — das wohl gut grie
chische, aber doch etwas antiquierte /utoXv aus dem Bereich des Kultischen, 
in dem es seit längerem heimisch gewesen sein mag, den Göttern zuge
sprochen ha t 2 . 

Bei dieser Gelegenheit sei noch ein Seitenblick auf ein anderes Wort 
bei Homer gelenkt, das wohl nicht ausdrücklich der Göttersprache zuge
schrieben ist, das aber doch in einem größeren Zusammenhang hierher 
gehört: auf xaqyveiv, das in der Bedeutung: „wie einen Gott, einen Heros 
ehren bzw. bes ta t t en" in der Ilias II 456 = 674 und H 85 vorkommt. 
Während im H Hektor das Wort im ganz allgemeinen Zusammenhang 
verwendet, steht es im 77 innerhalb von G ö t t e r reden im engen Zusammen
hang mit Sarpedon, dem lykischen Helden. 

Es ist wahrscheinlich, daß xaqyyEiv aus dem Luvischen (vgl. GN Tarhu) 
über das Lykische, wo der für das Griechische entscheidende Bedeutungs
wandel vom E N zum Appellativum „ G o t t " (vgl. trqqas „Göt ter") vollzogen 
ist , ins Griechische gekommen ist, — sei es, daß es Homer in der epischen 
Sprache heimisch gemacht hat , sei es, daß es schon vor ihm als altes 
Fremdwort etwa in der kultischen Sprache eine Bolle spielte3 . 

Die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daß raQyveiv und 1%(üQ 
herkunftmäßig ähnliche Schicksale durchgemacht haben und zuletzt in die 
ionische Epik eingegangen sind, in der TaQ%VEiva\s gehobener und gewählter 
Terminus des epischen Wortschatzes, 1%COQ als Wort der Göttersprache zu 
fungieren best immt war. 

VI. Aiyalwv — BgidgeoDg. 
Eine Entscheidung über den Ursprung der Doppelnamigkeit Aiyauov 

— Bgidgecog ̂ 4 403 f. ist nicht zu treffen; denn die Feststellung, daß Bria
reos sprachlich sich zwanglos genuingriechisch bzw. idg. erklären läßt 4 , 
während Aigaion wahrscheinlich auf das vorgriechische Substrat zurück
zuführen ist, hilf t nicht weiter. Aigaion gehört sicher zusammen mit 
alyeq = hohe Wellen (Artemidor 2,12), aiyiaXoq — Strand und dem Aigai
schen Meer. Er gilt als Sohn des Poseidon, wie auch Poseidon selbst, 
der in Aigai eine bedeutende Kul t s t ä t t e besitzt ( 0 203, iV21f.) , den 
Beinamen Aiyaimv oder Aiydlog t r äg t 5 . Güntert 109ff. hat wohl recht, 

1 Z i e m l i c h ä h n l i c h h a t t e s c h o n H e r m a n n a . 0 . a n g e n o m m e n , d a ß d i e G r i e c h e n b e i d e r 
Ü b e r n a h m e f r e m d e r G ö t t e r d a s f r e m d e W o r t f ü r B l u t m i t ü b e r n o m m e n u n d z u n ä c h s t 
n u r v o m B l u t d e r f r e m d e n (?) G ö t t e r g e b r a u c h t h ä t t e n . 

2 G e g e n ü b e r d e r p h a n t a s t i s c h e n D e u t u n g v o n /LIWXV a u s d e m V o r g r i e c h i s c h e n d u r c h 
O s t i r , D o n . n a t . S c h r i j n e n 1 9 2 9 , 2 8 6 f f . m u ß m . E . a n d e r g r i e c h . H e r k u n f t ( v g l . K r e t s c h 
m e r , K Z 3 1 , 3 8 6 ; W a l d e  P o k . I , 9 2 f f . ; G ü n t e r t a . O . 9 3 f f . ) f e s t g e h a l t e n w e r d e n . D a s i d g . 
mülo — mo{u)lo w u r d e ä h n l i c h w i e xoov >X6QV£GI, xvv >>ivvt,a z u [xo)Xv£a w e i t e r g e b i l d e t , 
w o b e i d e r P f l a n z e n n a m e xövv^a a l s V o r b i l d g e w i r k t h a b e n m a g . D i e s e s n o r m a l e fiu>Xvt,a 
i s t n u n b e i H o m e r z u g u n s t e n d e r F o r m n&Xv, d i e e n t w e d e r a l s a n t i q u i e r t e V o r f o r m v o n 
HU>Xv£a i n m a n c h e n B e r e i c h e n n o c h G e l t u n g g e h a b t h a b e n o d e r d u r c h H o m e r v o n fxdjXv^a 
k ü n s t l i c h r ü c k g e b i l d e t s e i n m a g , v e r d r ä n g t . 

3 V g l . B l ü m e l , G l o t t a 15 , 1 9 2 7 , 8 2 f f . ; P f i s t e r , B u r s . J b b . 2 2 9 , 1 9 3 0 , 1 1 9 ; K r e t s c h m e r , 
G l o t t a 2 8 , 1 9 4 0 , 1 0 4 f f . 

4 V g l . W a l d e  P . I , 6 8 5 . 
5 F r a g l i c h e K o m b i n a t i o n e n ü b e r A i g a i o n b e i F i c k P N 2 4 4 6 . Z u m S t a m m aig- v g l . 

H e r t e r , R h M 8 5 , 1 9 3 6 , 2 0 6 f f . ; R a d e r m a c h e r , S a g e u n d M y t h o s 1 9 3 8 , A n m . 6 7 3 ; P i s a n i 
I F 5 3 , 1 9 3 5 , 3 0 f f . ; S o m m e r I F 5 5 , 1 9 3 7 , 2 5 9 f f . ; K r e t s c h m e r , G l o t t a 2 7 , 1 9 3 8 , 1 8 . 
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w e n n er in Aigaion e inen al ten Wasserdämon s ieht , der später in Posei 
don aufgegangen i s t und ihm seinen N a m e n mancherorts als B e i n a m e n 
abgetreten hat , e in Vorgang, der bei anderen Got the i t en zahlreiche Par
allelen findet (Hyakinth ios , Sarpedonios usw.) . Für die enge Verbindung des 
Aigaion m i t dem E l e m e n t des Meeres spricht seine A 397 ff. erzählte nahe 
Beziehung zur Meeresgött in Thet is . 

Briareos gehört sprachl ich zweifel los zu ßgiagög „s tark , schreck l i ch" 1 

und ist nach Güntert als poet ischer B e i n a m e zu vers tehen; aus der ad
jektivischen Bei fügung wäre dann — nach der Analog ie v o n %aXmg, £av&6g -—• 
e in selbständiger E N gemacht worden. 

Auch in d i e s e m Fal le die Götterbeze ichnung als reine Erf indung H o m e r s 
zu betrachten, f ä l l t aber schwer in Anbetracht der anscheinend a l ten 
Wechsel form 'Oßgidgecog, die in d e m a l ten Wechse l der Adj . ößQi/uog, ßgi/udg, 
ßgiagög und der Doppe lnamigke i t (GN) Bgi/ucb — 'Oßgifico ihre e t y m o 
logische Parallele hat , und der Tatsache , daß in der ganzen nachhome
rischen Zeit — anders als bei den vorher besprochenen Beisp ie len — beide 
Bezeichnungen Briareos und Aigaion i n z ieml ich gle ichmäßiger Häuf igke i t 
verwendet werden. 

Wahrscheinl ich s ind in der Gesta l t des homeri schen B i e s e n zwei ur
sprünglich verschiedenartige D ä m o n e n zusammengef lossen , die später v o n 
Poseidon entthronte und in den Hintergrund gedrängte Meeresgottheit 
Aigaion und ein Hunderthänder namens Briareos, und beide N a m e n sind 
für die Gestalt des Riesen gleichermaßen in Gebrauch gebheben, sei es, 
daß die Verschmelzung der Gestalten zeitlich schon vor H o m e r vol lzogen 
war, sei es, daß Homer selbst erst, u m eine mögl ichst enge Verpfl ichtung 
des Zeus gegenüber Thetis zu begründen, die Verschmelzung vol lzog, in
d e m er einen alten Helfer des Kroniden: Briareos m i t d e m ergebenen 
Getreuen der Thet is : Aigaion identif iz ierte . I m gle ichen Zuge h ä t t e er 
dann die Doppelnamigke i t des D ä m o n s m i t d e m P h ä n o m e n der Götter
sprache erklärt. 

Vll. nXayxrai. 
U m das in erster Linie mytho log i sche Problem der Plankta i (/u 61) h a t 

s ich eine rege Diskuss ion ent sponnen; vgl . u. a. Meuli, Odyssee und Argo
naut ika 1921; Schwartz, D i e Odyssee 1925, 2 6 5 f f . ; W ü s t R E X V I I (1937), 
1976 (mit Li t . ) ; v o n der Mühll R E Suppl . V I I (1940), 7 2 8 f f . ; L e s k y W S t 
63, 1948, 3 6 f f . ; v a n der Valk , Text . Criticism of the Odyssey 1949, 245. — 
Grundsätzlich ist daran fes tzuhal ten , daß sich beim OdysseeDichter die 
Gleichung: göttersprachl ich Plankta i = menschensprachl ich Symplegaden 
nicht ausgesprochen findet (also anders als A 4 0 3 f . , Y 74, B 811 ff., 3 291) ; 
der N a m e Symplegaden fä l l t in der Odyssee überhaupt nicht . Weiter i s t 
zu bedenken, daß in den w . ju 5 9 — 7 2 zwei Vorste l lungen durcheinander
gehen: e inmal die v o n den gefahrvol len K l i p p e n ( , ,Pral l fe l sen"Plankten, 
benannt nach d e m Anschlagen der Brandung) u n d die v o n den zusammen
schlagenden Felsen („Klappfe l sen") . D a ß diese begriff l iche K o n t a m i n a t i o n 
nicht durch die Athetese v o n /u 6 2 — 6 5 bese i t ig t werden kann, haben 

1 Die W e n d u n g ßirj oh naxQog d/nslvcov A 404 k a n n o h n e wei teres als e tymolog i s i e rende 
E r k l ä r u n g des N a m e n s Briareos a u f g e f a ß t werden , so wie ttvöei yaiwv 405 b e w u ß t e inen 
sprachl ichen A n k l a n g a n Aiyalcov v e r s u c h t . 

14* 
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Schwartz (ob des altertümlichen Inhalts der vv.) und Lesky (unter Hin
weis auf fi 69—71) gezeigt. Ob eine endgültige Lösung der mannigfachen 
Schwierigkeiten des ganzen Problems möglich ist, scheint fraglich; viel
leicht ist folgender Weg gangbar: 

Zweifellos ist dem OdysseeDichter aus der Argonautensage die alter
tümliche Sagenvorstellung der Klappfelsen, durch welche die Argo fahren 
mußte, bekannt. Diese gefährliche „Durchfahrt" ist in der Odyssee er
setzt durch eine andere, nicht minder gefährliche Durchfahrt, die sich 
durch die lokale Kombination der zwei ursprünglich wohl getrennten Vor
stellungen von Skylla und Charybdis schaffen ließ. Die von Odysseus 
gewählte Möglichkeit der Durchfahrt zwischen Skylla und Charybdis steht 
im Rat der Kirke neben dem anderen theoretisch möglichen Weg, den 
die Argo eingeschlagen hatte (//56—58; 59 ff.—73ff.). Zugunsten der Vor
stellung vom Weg des Odysseus zwischen Skylla und Charybdis scheint 
nun vom OdysseeDichter selbst das ältere Argonautenmotiv der „Durch
fahrt" abgewandelt zusein: Aus den Klappfelsen werden die gefährlichen 
Prallfelsen, an denen man vorbe i fäh r t ; daß dabei in der Schilderung 
der Prallfelsen die ursprüngliche Vorstellung der Iason  Sage von den 
Klappfelsen entscheidend mitschwingt, ohne daß ein Ausgleich gelungen 
wäre, wurde oben betont. Der Name Symplegaden, der für die Prallfelsen 
nicht paßte, wird verschwiegen; dafür ein ganz neuer Name, der zur 
Konzeption des Odyssee  Dichters besser stimmt, e r f u n d e n (nach dem 
Verbum, das auch dem Wort Symplegaden zugrunde liegt) und der Götter
sprache zugeschrieben. Die sprachliche Gleichung wird also absichtlich 
nicht ausgesprochen, weil sie nicht genau stimmt; wiederum aber drängt 
sie sich dem Zuhörer unweigerlich auf: ein sonderbarer Fall von Dionymie. 

VIII. Die doppelnamigen Heroen. 
Mittelbar gehören in den Rahmen der bisherigen Erörterungen auch 

die Doppelnamen von drei homerischen Gestalten, wenn auch in diesen 
Fällen von Homer keine Aufteilung der Namen unter die Kategorien: Götter
und Menschensprache vorgenommen ist. Es handelt sich um Skamandrios
Astyanax (Z402f.), AlkyoneKleopatra (7556—564) und AlexandrosParis 
(passim). 

Die Doppelnamigkeit von Hektors Söhnchen läßt sich zwanglos folgen
dermaßen erklären1: Der ursprüngliche Name ist Skamandrios; wir kennen 
auch sonst Ableitungen troischer PN von Flußnamen (vgl. Simoeisios, Sat
nios)2. Astyanax ist eine Epiklese, die den Vater ehren soll, ähnlich wie 
Epos und Sage in verschiedenen Fällen den Helden dadurch ehren, daß in 
den Namen von Gattin und Sohn die besondere Funktion, ein besonderes 
Charakteristikum des Helden zum Ausdruck gebracht wird; vgl. Hektor
Andromache, OdysseusTelemachos, OrestesTeisamenos, AiasEurysakes. 

Anders bei AlexandrosParis. Homer kann für Paris nicht die Epi
klese Alexandras erfunden haben; für den Weichling Paris paßt die Be
zeichnung „Männerabwehrer" schlecht. Man wird daher annehmen müssen, 

1 Vgl. Güntert a. 0 . 114; Kretschmer, Glotta 12, 1923, 103. 
2 Zahlreiche Beispiele bei H. H. Roer, De nominibus heroum propriis quae in Iliade 

inveniuntur ab ethnicis derivatis, Diss. Münster 1914. 
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daß in dem Troianer zwei Gestalten verschiedener H e r k u n f t zusammen
geschmolzen sind1 . Dazu paß t es, daß in der homerischen Fassung der 
Sage dem jungen Priamossohn zwei wichtige und sicher sehr alte Funkt ionen 
zukommen, die aber ursprünglich gar nichts miteinander zu t u n haben: 
der R a u b der Helena und die Erlegung Achills. Wie die beiden Namen 
auf die genannten Funkt ionen zu verteilen wären, ließe sich nur im Rahmen 
einer umfassenderen Untersuchung darlegen. 

Das Nebeneinander der beiden Namen KleopatraAlkyone ist bei Homer 
so dargestellt , daß Alkyone als die Epiklese aufzufassen sei. Nun l äß t 
sich aber wahrscheinlich machen 2 , daß die Form der MeleagrosSage, wie 
sie in der homerischen Erzählung des Phoinix vorliegt, eine äußerst 
freizügige und selbstherrliche Um und Neugestal tung des überkommenen 
Sagengutes darstel l t , und daß vor allem die Gestal t der MeleagrosGattin 
ihre in der Phoinixrede geschilderte H a u p t f u n k t i o n erst durch Homer in 
Angleichung an die parallele Aufgabe des Patroklos gegenüber Achill er
hal ten ha t . Es ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Homer selbst, 
um die Paral lel i tä t der Gestalten zu betonen, fü r Alkyone den zweiten 
Namen Kleopat ra durch Umstel lung der in dem Namen Patroklos enthal
tenen Wortelemente geschaffen ha t , mag er auch in seiner Darstel lung 
diesen wahren Sachverhalt verschleiernd umgedreht haben 3 . 

IX. Zusammenfassung. 
Um zusammenzufassen: Der Gedanke, daß die Götter eine von den Men

schen verschiedene Sprache reden, ist alte Tradition des Mythos, des Volks
glaubens ; die in der epischen Dichtung vorgeführten Beispiele jedoch sind eine 
ureigene Schöpfung des Dichters. Besondere Beachtung verdienen dabei die 
Fälle, in denen der Dichter auf Grund eines Wortanklangs, auf Grund einer 
inhaltlichen oder äußeren Parallele eine in einem ursprünglich ganz anders
artigen Komplex hegende Doppelnamigkeit in souveräner Kühnhei t auf ein 
anderes Gebiet über t räg t und hier die Scheidung zwischen Götter und 
Menschensprache vornimmt. 

Die geographische Doppelnamigkeit SibrosXanthos veranlaßt — wohl auf 
Grund der gleichen Bedeutung, die in den drei Ausdrücken Sibros, Xanthos 
und Skamandros hegt — die Schaffung des troischen Namenspaares Ska
mandrosXanthos, wobei der für den troischen Bereich neugeschaffene Name 
Xanthos den Göttern zugeschrieben wird. Die mythologische Doppelnamig
keit KombeChalkis veranlaßt — wohl infolge des sprachlichen Anklangs 
und der inhaltlichen Nähe von xö/uß-)-] und y.vjULvöig — die Doppelnamigkeit 
xvfj, vbiq-iakAc,*; selbstverständlich wird das neugeschaffene sprachliche Korre
lat zu xvfMvöiq der göttlichen Sphäre zugewiesen. Der menschliche Begriff 

1 K r e t s c h m e r , G l o t t a 13, 1924, 211 ; H o w a l d , D e r M y t h o s als D i c h t u n g 1937, 12; 
Nilsson, Gesch. d. gr . Rel . I , 1941, 801 ; v o n a n d e r e n E r k l ä r u n g s v e r s u c h e n seien g e n a n n t : 
R o b e r t , Griech. H e l d e n s a g e I I , 1923, 977, 3 ; B e t h e , H o m e r I I I , 1927, 90f . 

2 Vgl. Verf . , Ant ike , Alte S p r a c h e n u n d d e u t s c h e B i l d u n g 1943, 13ff . 
3 Vgl. R . Oehler , Mythologische E x e m p l a in d e r ä l t e r e n gr iechischen D i c h t u n g , Diss . 

Basel 1925, 16; Fick Bech te l P N 2 372 ; a n d e r s G ü n t e r t a . O. 115; K a k r i d i s , H o m e r i c 
Researches , Skr i f t e r u t g . a v K u n g l . H u m . V e t . i L u n d X L V , 1949, 11 ff., bes . 3 0 f . 

4 B e m e r k e n s w e r t is t , d a ß H o m e r n e b e n die a l t e D o p p e l n a m i g k e i t des M y t h o s : K o m b e 
Chalkis eine A l k y o n e  K l e o p a t r a s t e l l t : in K o m b e s t e c k t xö/j,ßrj- KOQCOVT], in A l k y o n e : 
äkivoiv = Eisvogel . 
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B a t i e i a i s t w a h r s c h e i n l i c h d u r c h d e n A u s d r u c k afj/ua MvQivrjg i n k ü h n e r K o m 
b i n a t i o n ü b e r s e t z t ; w i e d e r u m g e h ö r t d ie d i c h t e r i s c h e Ü b e r s e t z u n g i n die 
G ö t t e r s p r a c h e . 

G a n z a n d e r s i s t d ie S a c h l a g e be i D i n g e n u n d Begr i f f en , die al le in in d ie 
g ö t t l i c h e S p h ä r e g e h ö r e n : D a s gehe imn i svo l l e Z a u b e r k r a u t d e r Odyssee i s t 
n u r d e n U n s t e r b l i c h e n b e k a n n t u n d d a s G ö t t e r b l u t i s t r e in m a t e r i e l l e t w a s 
a n d e r e s als d a s m e n s c h l i c h e aifia. D e s h a l b k o n n t e n a u c h die s p r a c h l i c h e n 
Ä q u i v a l e n t e f ü r d ie Begr i f f e d e s g ö t t l i c h e n K r a u t e s , des G ö t t e r b l u t e s u n d 
d e r G ö t t e r s p e i s e n i c h t a u s d e m a l l t äg l i chen W o r t s c h a t z ü b e r n o m m e n w e r d e n 1 ; 
h i e r m u ß t e n B e z e i c h n u n g e n e i n s p r i n g e n , d ie a u s gehe imni svo l l e r , vie l le ich t 
k u l t i s c h e r o d e r z a u b e r i s c h e r S p h ä r e s t a m m e n d d e m n o r m a l e n S p r a c h g e b r a u c h 
f e r n s t e h e n m u ß t e n : d a s a l t e r t ü m l i c h e jaöjXv u n d d a s u r s p r ü n g l i c h f r e m d e l%a)Q. 

E i n e n g e m e i n s a m e n N e n n e r f ü r d i e E r k l ä r u n g d e r h o m e r i s c h e n G ö t t e r 
s p r a c h e z u finden, i s t also , i n A n b e t r a c h t d e r V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t d e r F ä l l e , 
k a u m m ö g l i c h , — v o r a u s g e s e t z t n a t ü r l i c h i m m e r , d a ß die h ie r v o r g e t r a g e n e n 
E r k l ä r u n g s v e r s u c h e d a s R i c h t i g e t r e f f e n ; äXXä ravra [iev IOCOQ jueitco eaxiv 
rj xar3 ejus xai ae E&VQEZV ( P i a t o n K r a t y l o s 392 a , b ) . 

1 Die Begriffe Nektar und Ambrosia gehören eigentlich auch in den behandelten Kom
plex. Wohl stehen beide einander nicht als menschliche und göttliche Bezeichnung für 
ein und dieselbe Sache gegenüber; sie sind auch nicht ausdrücklich der Göttersprache 
zugewiesen. Aber die Wörter bezeichnen doch Dinge, die ebenso wie t^cop ausschließlich 
der göttlichen Sphäre zukommen, und ähnlich wie bei %aXxic, und xv/iivöig usw. steht auch 
hier ein etymologisch auf den ersten Blick erklärbares Wort einem — wie wir annehmen 
dürfen: auch fü r den Griechen der homerischen Zeit — ziemlich undurchsichtigen Terminus 
gegenüber. Die Vermutung drängt sich auf, daß auch hier zwei Synonyme nebeneinander 
stehen. Und in der Tat läßt sich gegenüber früheren Versuchen (vgl. Boisacq s.v., Bechtel, 
Lexil. zu Homer 100; vgl. auch Hofmann GEWb s.v.) vexrag am besten in VB-XTOQ zer
legen, wobei ve die Verneinung darstellt und xxaq zu xregag, öid-xrogog, xregeg (= vexgoi 
Hesych) zu stellen ist : also vexrag — „NichtTod, Nichttotsein" o. ä. ( = äßißgoala 
sc. eöcoörj). Vgl. Güntert , Kalypso 1919, 158ff.; Schwyzer Gr. Gr. I , 424, 6; auch 530, 4; 
Kretschmer, Nektar, Wien. Ak. Anz. 84, 1947, 13ff. ist mir leider nicht zugänglich. 


