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Das griechisclie Orakelwesen,
und besonders die Orakelstatten Dodona und Delphi.

Der Drang zu erfahrcn, was (lie Zukunft bringen werde, is t zwar etwas all- 
gemein Mcnechliches, aber kaum bci c i n e m  Volk dcs A ltertum s w ar er so macbtig, 
wic bei dem Griechenvolk; „kcincs der alten Vblker, die Hebraer niclit ausgenommen, 
war — wie Lasaulx im Eingang seiner Abbandlung liber das Orakel zu Dodona sagt 
— mebr von dem Glaubcn orfiillt, (lass das Zukunftige vorbergewusst werden konne, 
als* die Griccben, die im ganzen betracbtct, vorzugsweise als die Reprasentanten geistig 
freier Lebensentwicklung in der Geschichte dasteben." So hat denn auch kcine Nation 
sonst so vielcrlei Mittel ausfindig zu maclien gewusst, um den Sclilcier wcgzuhcben, 
der so vieles dem menschlichcn Auge entzieht, was den Menscben zu wissen geliistet. 
Die ganze weit. vcrzweigte K unst der Mantik diente bekanntlich diesem Zwcck, eine 
Kunst die sclion durch ihrcn Namen, weil mit μαίνεαΰω wurzeleins, auf die fur das 
Vcrnehmcn gottlichcr Offenbarungen notige geistige Erregung und erhobte Seelenstim- 
mung binwcist.

Dass man eino zweifaehc Mantik oder Divination unterschied, cine kunstliche 
und eine kunatlosc, ist scbon aus Cicero (de divin. 18. 34) bekannt. E rstere bestand 
in der Bcobachtung und Erklarung gewisser Zeichen, in dcnen man gottlichc W inkc 
sab; und deren warcn es iiberaus viele: der F lug der Vogel, besonders der cinzcln 
fliegcnden Raubvogcl; meteorologiscbe Erschcinungen,. wie Blitzc, Donnerschlagc, 
Sternschnuppcn; der Befund in den Eingevveiden goopfertcr Ticro und die sonstigcn 
Vorgiinge beim Opfern; seltene und auflallondc Erscbeimmgcn wie Kometen odcrM eteor- 
stoine; Stimmen, die man auf cinmal vernabm, der Ausfall beim Losen oder bei der 
Kleromantic u. s. f. Die kunstlose Mantik dagegen bestand darin, (lass man im Traume 
oder im Zustand der Ekstase, wic man glaubte, gbttlicbe Erleucbtungen cmpfing.

Diese Unterscbeidung der Mantik ist nun freilich eigentiim lich; denn schliess- 
lich brauchte es bei der sog. kunstlosen niebt geringere Kunst, berauszubringcn, 
was der Traum oder das in der Ekstase Ausgesprocbene zu bedcuten babe, als bei 
jenen verecbicdenen Arten der kiinstlichen Divination. Zu Gruud licg t der frag-
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lichen TJnterscheidung offenbar die glaubige Annahme, bei der kunstlichen 1 
hahe sich der μάντις m elir ak tiv  zu verhalten und von seinem W issen und H  
G ehrauch zu machen, bei der kunstlosen M antik dagegen handle es sich seinersei 
ein led ig lich  passives V erhalten  und Entgegennehmen dessen, was ihm die betre 
G o tth e it m itteilen  wolle.

D ie S ta tten  oder vielm ehr formlichen Institu te  nun, an denen die eine 
andere A r t  von M antik, manchmal aber auch verschiedene Arten neben einai 
geiib t w urden, w a x e n  die O rakelstatten, χ ρ ψ τ η ρ ί α  oder μ α ν τ ύ α , oracula. M it letz 
A nsdruck, w ie m it γ ρ η ο τ η ρ ι α 1 sind diese Orte als Spruchstatten bezeichnet, an we 
ein G o tt (unter bestim m ten Bedingungen) in der Regel sich vemehmen lasse 
spreche ( χ ρ η ν , orare), so dass also dort ein Orakelspruch (wieder oraculum, χ ρ  
oder μ α ν τ έ ί ο ν , auch μ ά ν τ ε ν μ α  oder h o y t o v ,  auch π ρ ο φ α ν τ ό ν * * )  oder allgemeiner & ε ο ιτρι * 
zu bekommen se i; μ α ν τ ε ί α  dagegen heissen die Orakelorte als S tatten , wo M an ti': 
trieben  wurde.

So und so oft nem lich kniipfte sich das, was an sich jedem moglich z 
nemlich die Beobachtung derartiger Zeichen und die Entgegennahme hoherer E r l  
tungen, an die man glaubte, an bestimmte Oertlichkeiten, an religiose M ittelpunk : 
und  w urde m it dem K u lt einer G ottheit verkniipft: es entstand eine formliche Oi * 
s ta tte , die W eissagung gieng an die beim betreffenden Heiligtum  wirkende P rie s te rs  - 
iiber, und die P rie s te r  iibem ahm en es, die erfolgenden Zeichen oder Spruche oder Τ ν ε ; 
die von dem G ott als dem Inhaber des Orakels kamen, oder endlich die Bescheide, dii \ 
den c itierten  G eistem  verstorbener Menschen, wie man annahm, gegeben wurden, a : 
legen und zu deuten. Dem entspricht die herkommliche E inteilung der Orakel in Zeic i 
Spruch-, Traum - und Totenorakel. Bei den Zeichenorakeln bestand das Zeichen : 
w eder in  einem von selber kommenden .Naturereignis, oder aber in dem E rgebnh  < 
Losens oder W iirfelw erfens; bei den Spruchorakeln sprach der G ott durch den I  r 
b egeiste rter Propheten. D ie beiden andem  A rten  von Orakeln endlich erk laren  < 
sehon durch den Ausdruck.

So finden w ir also, wie Curtins hervorhebt (I  457 f), „alle im O rient e. ■: 
nenen und ausgebildeten M ittel der Schicksalskunde, W urfel und Los, Traum bild : 
K onstellation, Opferrauch und Lichterscheimmgen, tierische S timmen und Bewegu  ̂
auch bei den Griechen in deutlichen Spuren w ieder; aber das Erbe desM orgenlai< 
wurde dock n icht einfach heriibergenommen, sondern um gestaltet und so zu e: i 
nationalen Besitze gemacht^, knechtischer Fatalism us wurde abgewiesen und das < 
wissen als  eine von den W ahrzeichen unabhangige Stimme G ottes im Innenr* . 
Menschen an e rk an n t: iiber eine Pflicht, die ims ins H erz geschrieben ist, b rau  f 
w ir n ich t e rs t noch Zeichen vom Himmel zu* befragen. Dem H ektor, den m ar i

*) nDieselbe Erscheintmg, nemlich eine Yermischnng verschiedener als Orakelspriiche gelt t 
Offenbarungen finden wir ja  auch bei unsern dentschen Yorfahren, die neben ihren weissagenden Έ: e 
auch in ihren Hainen und sonstigen Aeusserungen. der bewusstlosen Nator, ihren heiligen Pferden u rn ; 
Organe der Gdtterspriiche fanden, alles gleichfalls unter Leitung der Priesterschaft." Mezger bei Pauly Π  f t

**) Nach dem Scholiasten zu Thuk. Π  8 (bei Kniger) ware λόγιον ein prosaisch abgefa e 
Orakelspruch, dagegen χρη<?μθ£ ein solcher in Versen, was aber nicht dnrchweg sich bestatigt. (Mi * 
bei Pauly I I  1125;.
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Augcnblick wegcn sohlimmer Vorzeichen vom Karapf ziiriickhaltcn will, leg t Homer, 
dieser altestc Zeuge griechischen Denkens, die W orte in den'Mund (Uiadc X II 241 ff): 

Nein, wir folgen getrost deni W illen des Zeus, des G ew alt’gen,
Der die Unsterblichcn alle behcrrsclit, wie die sterblichen Menscheii.
Losung ist: Kampf fur die Hcimat! — Wo gab’s ein besseres Zeichen?

— ganz so, als handeitc es sich nm einen griecliiseben Helden.
Wolil triebcn aucli in Griechenland W abrsager und Zeicliendeuter ilir Unwesen 

wie anderwarts, und nacli dem Masse seiner Bildung vertraute der einzelne diesen 
Kiiiisten niebr oder weniger, ,,im allgemeinen aber wurden alle untergeordneten Formen 
der Mantik, welclie in eincm angstlichcn Beobachten sinnliclier Gegenstiindc bestand, 
und die kunstliebe Auslegung von W abrzeichcn, welclie in ein handwerksmassigcs 
Treiben niedrigcr mid gewinnsucbtigcr A rt ausartete, friilie und allgemein dem Beroichc 
der Deisidamonie oder des Aberglaubens zugewiescn, und diejenige W eissagung allein, 
welclie in eincm durcli Gottesnahc crhohtcn Gemutszu stand ilire Quelle bat, bebauptetc 
im bifentlicbcn Leben der Hellenen eine wicbtige Bcdeutungu (Curtius I  459 f): unter 
alien Orakelstatten wurden die Sprucborakel die hervorragendsten, und gar manches 
urspninglicbe Zeichen- oder Traumorakel scbeint mit der Zeit, besonders bei dem 
alles iiberragenden Glanz des Delphischen Sprucborakels, aucli in eine A rt Sprucb
orakel umgestaltet, zeitgemass reformiert wurden zu sein. Dieses Aufkommen der 
Sprucborakel liangt freilich eng zusammen mit dem Umscbwung, der sicb in der Auf- 
fassung der Gutter bei dem griccbischcn Yolk iiberbaupt vollzogen liatte. An die 
Stellc der friiheren Naturvergotterung*) war jene  Tbeogonie, jener G otterstaat getroten, 

' der une bei Homer und Hesiod als bereits fertig und abgeschlossen entgegcntritt. 
(Herodot II  53). «Vermonscblicbtc G utter wurden, wie W elcker sagt (II 8), der 
Menscbbeit so nalie geriickt, dass man alle W abrsagung mebr und melir einem per- 
sohn lichen Gott zuwandte, der alle Verhaltnisse der ‘einzclnen und der S taaten  k lar 
und vollstandig teilnehmcnd fa ss te /

Die beriihmtcsten Orakel des griecbiscben Volkes waren bekanntermassen das 
Orakel des Zeus zu Dodona und d a s  des Apollo zu Delphi. Von diesen zweien redcn 
wir aber im Augcnblick a us spater zu nennenden Griinden nicht naher. Zusammcn- 
gestellt wird mit dcnsclkcn gar oft als drittes dem Anseben nach das aucli von den 
Griechen oft bcfragtc libysche des Ammon in der Oase Si w all; aiich dort glaubte der 
Grieche die Spriiebe von Zeus zu erhalten (Plew 19 f).

Dem Rubm des delpbiscben kam — uni zunacbst, hauptsacblich nacli geogra- 
phiscben Gesichtspunkten, eine kurze Umscbau zu halten — unter den vielen apolli- 
nischen Orakeln koines nahor, als d a s  des didymaischen Apollo in dcr Niibe von 
Milet, dossen Verwaltung in den Handen des Priostorgcschlechtes der Brancbiden lag. 
Es war dort eine der kastalisehen zu Delphi almliche OuelLe, deren W asser die Priesterin  
in Ekstaso versetzte, sei es dass diese mantiscbe Begeisterung scbon durcli das Trinken 
des W assers oder, was wabrschcinlicber ist, dadurch herbeigefuhrt wurdc, dass die 
Priesterin die aus der Quelle aufsteigenden Gase in sicb aufnabm (Jamblich, de m yster. 
H I. 11 bei Schumann II 286; Herodot I  157). Bei den Griechen in Kleinasien gab

*) ,tDit ftltesten Bewohoer Griechenland* sahen die Sterne ale Gutter an.“ (Mommsen, Delph. 98,1).



1ί

-  4  — ί
. *ι

lichen U nterscheidung offenbar die glaubige Annahme, bei der kiinstlichen M antik ί
habe sich der μ α ν τ ι ς  m ehr ak tiv  zu verhalten und von seinem W issen und Konnen I
G ebrauch zu machen, bei der kunstlosen M antik dagegen handle es sich seinerseits um 
ein lediglich passives V erhalten  und Entgegennehm en dessen, was ibm die betreffende ! 
G o ttheit m itteilen wolle. j

Die S ta tten  oder vielm ehr formlichen In stitu te  nun, an denen die eine oder 
andere A r t  von M antik, manckmal aber auch verschiedene A rten neben einander*) ■
geiibt w urden, w aren  die Ox'akelstatten, χ ρ η σ τ η ρ ί α  oder μ α ν τ ε ί α , oracnla. Mit letzterem  ^
A usdruck, wie m it χ ρ η σ τ η ρ ί α , sind diese Orte als Spruchstatten bezeichnet, an welchen '■
ein G ott (unter bestim m ten Bedingungen) in der Regel sich vemehmen lasse oder * [ 
spreche ( % ρ ψ , orare), so dass also dort ein Orakelspruch (wieder oraculum, χ ρ η σ μ ό ς  [
oder μ α ν τ ε ΐ ο ν , auch μ ά ν τ ε ν μ α  oder X a y t o v , auch π ρ ο φ α ν τ ό ν **) oder allgemeiner & ε ο π ρ ό π ί ο ν )  j
zu bekommen sei; μ α ν τ ε ί α  dagegen heissen die Orakelorte als S tatten, wo M antik ge- j
trieben  wurde. \

So und so oft nemlich kniipfte sich das, was an sich jedem  mdglich w ar, f 
nem lich die Beobachtung derartiger Zeichen und die Entgegennahm e hoherer Erleuch- | 
tungen, an die m an glaubte, an bestim m te Oertlichkeiten, an religiose M ittelpunkte an 
und w urde m it dem K u lt einer G ottheit verkn iip ft: es entstand eine formliche Orakel- 
s ta tte , die W eissagung gieng an die beim betreffenden Heiligtum  wirkende P riesterschaft ; 
iiber, und die P rie s te r  iibem ahm en es, die erfolgenden Zeichen oder Spriiche oder Traume, ; 
die von dem G ott als dem Inhaber des Orakels kamen, oder endlich die Bescheide, die von 
den citierten  G eistern  verstorbener Menschen, wie man annahm, gegeben wurden, auszu- 
legen und zu deuten. Dem entspricht die herkommliche E inteilung der O rakel in  Zeichen-, 
Spruch-, Traum- und Totenorakel. Bei den Zeichenorakeln bestand das Zeichen ent- 
w eder in einem von s e lle r  kommenden iia tu rere ign is, oder aber in  dem Ergebnis des 
Losens oder "W urfelwerfens; bei den Spruchorakeln sprach der G ott durch den Mund 
b egeiste rter Propheten. Die beiden andern A rten  von O rakeln endlich erklaren sich { 
schon durch den A usdruck. :

So finden w ir also, wie Curtius hervorhebt (I 457 f), „alle im O rient erson- 
nenen und ausgebildeten M ittel der Schicksalskunde, W iirfel und Los, Traum bild und 
K onstellation, Opferrauch und Lichterscheinungen, tierische Stimmen und Bewegungen 
auch bei den Griechen in deutliclien Spuren w ied er; aber das E rbe des Morgenlandes 
wurde doch n ich t einfach heriibergenommen, sondern um gestaltet und so zu einem 
nationalen Besitze gem acht", knechtischer Fatalism us wurde abgewiesen und das Ge- : 
w issen als eine von den W ahrzeichen unabhangige Stimme G ottes im Innern des 
M enschen an e rk an n t: iiber eine Pflicht, die uns ins Herz geschrieben ist, brauchen * 
w ir n ich t e rst noch Zeichen vom Himmel zu’ befragen. Dem H ektor, den man im

*) „Dieselbe Erscheinung, nemlich eine Vermischung verschiedener als Orakelspriiche geltender k 
Offenbarungen linden wir ja  auch bei nnsern dentschen Vorfahren, die neben ibren weissagenden Frauen |
ancb in ihren Eainen und sonstigen Aensserungen der bewnsstlosen Natur, ihren heiligen Pferden und dgl f
Organe der Gotterspriiche fanden, alles gleichfalls unter Leitnng der Priesterschaft." Mezger bei Pauly II  1128.* ^

**) Nach dem Scholiasten zu Thuk. I I  8 (bei Kriiger) ware λόγιον ein prosaisch abgefasster 
Orakelspruch, dagegen χρησμός ein solcher in Versen, was aber nicht durchweg sich bestatigt. (Mezger 
bei Pauly I I  1125;.
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Angenblick wcgcn schliromer Vorzcichen vom Kampf zuriickhalten will, leg t Homer, 
diescr alteste Zeuge grieciiischen Denkens, die W orte in deriMund (Iliade X II 241 ff): 

Neii), wir folgen getrost dcm W illen des Zeus, des G ew alt’gen,
Der die Unstorbliehen alle bchcrrscht, wie die sterblichen Menscben.
Losung ist: Kampf fur die Heimat! — Wo gab’s ein besseres Zeiclien?

— ganz so, als handeite es sicli um einen grieciiischen Helden.
Wobl tricben aucli in Grieckenland W ahrsagcr und Zeichendeuter ihr Unwesen 

wie amlerwarts, und nacb dem Masse seiner Bildung vertrau te der einzelne diesen 
Kiinsten mebr oder weniger, ,,im allgemeinen aber wurden alle untergeordneten Formen 
der Mantik, welche in einem angstlichcn Beobacliten sinnlicher Gegenstiinde bestand, 
und die kiinstlic.be Auslegung von W ahrzcichen, welche in ein handwerksmassiges 
Treiben niedrigcr und gewinnsuclitiger A rt ausartete, friihe und allgemein dem Bereiclic 
der Deisidamonie oder des Aberglaubens zugewiesen, und diejenige W eissagung allein, 
welche in einem (lurch Gottesnahe crhohten Gemiitsznstand ihre Quelle hat, behauptetc 
im offentlichen Leben der Hellenen eine wichtige Bcdeutung44 (Curtius I  459 f): unter 
alien Orakelstatten wurden die Spruchorakel die hervorragendsten, und gar manches 
urepriinglichc Zeiclien- oder Traumorakcl scheint mit der Zeit, besonders bei dem 
alles viberragendcn Glanz des Delphischen Spruchorakels, aucli in eine A rt Spruch- 
orakel uingestaltet, zeitgemass reforraiert worden zu sein. Dieses Aufkommen der 
Spruchorakel hangt. freilich eng zusammen mit dem Umscliwung, der sicli in der Auf- 
fassung der Glitter bei dem grieciiischen Volk iiberhaupt vollzogen liatte. An die 
Stelle der friiberen Naturvergbtterung*) war jene Tkeogonic, jener G otterstaat getreten, 
der uns bei Homer und Hesiod als bereits fertig und abgeschlossen entgegentritt. 
(Herodot II  53). „Vermenschlichte G utter wurden, wie W elckcr sagt (II 8), der 
Menschhcit so nahe geriickt, dass man alle W ahrsagung melir und mehr einem per- 
solinlichen Gott zuwandte, der alle Verhaltnisse der ’einzelnen und der S taaten k lar 
und vollstandig teilnehmend fa ss te /

Die beriihmtesten Orakel des grieciiischen Volkes waren bekanntermafesen das 
Orakel des Zeus zu Dodona und d a s  des Apollo zu Delphi. Von diesen zweicn reden 
wir aber im Angenblick aus spater zu nennenden Griinden niclit nalier. Zusammcn- 
gestellt wird mit densclbcn gar oft als drittes dem Anselien nacb das aucli von den 
Griechen oft befragtc libysche des Ainmon in der Oase Siwah; auchi dort glaubte der 
Grieche die Spriiche von Zeus zu erhaltcn (Plow 19 f).

Dem Rubin des delphischen kam — · um zunachst, hauptsachlich nach geogra- 
phisclien Gesichtspunkten, eine kurze Umschau zu halten — unter den vielen apolli- 
nischen Orakeln keines nalier, als d a s  des didymaischcn Apollo in der Nahe von 
Milet, (lessen Verwaltung in den Handen des Priestergeschlechtcs der Branchiden lag. 
Es war dort eine der kastalischen zu Delphi almliche Ouclle, dcren W asser die Priesterin  
in Ekstase vcrsetzte, sei es dass diese mantische Begeisterung schon (lurch das Trinken 
des W assers oder, was wahrscheinlicher ist, dadurch hcrbeigcfuhrt wurdc, dass die 
Priesterin die aus der Quelle auistcigenden Gase in sicli aufnahm (Jamblich, de m yster. 
U I. 11 bei Schumann II  286: Herodot I 157). Bei den Griechen in K leinasien gab

*) „ΙΜ· ftlteeten Bewohnor Griechenlands sahen die Sterne als Gutter an.“ (Mommsen, DelpU. 9 8 ,l ) #
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es iiberhaupt viele apolliniscke Orakel. A usser clem eben genannten bei M ilet batten  
einen ganz bedeutenden R uf das Orakel zu K laros bei Kolopkon und d a s  zu P a ta ra  
in  L ykien . Im  H eilig tum  des klariscben Apollo weissagte nicht, wie vielfaeb an andem  
apollinischen Orakeln, eine P riesterin , sondem  ein Priester, der aber einem bestimmten 
Fam ilienkreise angekorte und in  der Regel ein Milesier war. E r  liess sicb nur die 
Zabl und die Nam en der den G ott Befragenden sagen; dann stieg er in eine Hoble 
kinab, tra n k  von dem W asser der dort fliessenden Quelle und erteilte nun seine in 
Verse geldeideten Orakelspriicke, obwobl er zumeist von Haus aus von L itte ra tu r und 
Poesie n icb ts verstand . wie Tacitus ausdriicklick bervorhebt (Annal. I I  54). Zu P a ta ra  
dagegen w ar eine F ra u  als P ropbetin  ( π ρ ο μ α ν τ ι ς  τ ο ν  & ε ο ΰ )  tb a tig ; sie batte  sicb, wie 
H erodot (I  182) bericb tet, des Umgangs m it einem Mann zu entbalten und wurde, 
wenn ein O rakel gegeben werden sollte, jedesm al liber N acht in den Tempel einge- 
scblossen, geradeso, wie die P rieste rin  des Zeus im agyptiscben Tbeben. Und nun 
glaubte man, in  dem genannten Tbeben wie in P a tara , der G ott komme des N acbts 
und offenbare der P riesterin , was fo r ein Bescheid zu geben sei. Herodot schickt 
diesem  seinem B erich t die bezeicbnenden W orte voraus: φ α σ ί δ ε  ο ί α υ τ ο ί  ο ν τ ο ι , ε μ ο ι  
μ ε ν  ο ν  π ι σ τ ά  λ ε γ ο ν τ ε ς  u. s. w .; also die Zumutung, solcbes zu glauben, erscbeint aucb 
ib m  zu stark , obwobl er sonst fur seine Person offenbar an Orakel und W eissagungen 
g laub te (Gaisser, 22), ja  seine G laubigkeit in solcbem Mass zur Scbau trag t, dass 
seine E rzablungen w irklicb g a r oft d e n  E indruck macben, als seien sie darauf ange- 
leg t, die A cbtung vor Orakeln und W eissagungen einzuscbarfen. (Scbomann I I  273). 
N eben diesen beriibm ten O rakeln Apollos auf kleinasiatiscbem  Boden und vollends 
neben d e m  zu D elphi w ar d a s  auf Delos entschieden w eniger angeseben. (Wolff 17); 
m an sieb t dies scbon an den sparlicben N ackrichten, die w ir daruber baben. Aber 
Delos, dessen O rakel freilicb gewiss jiinger ist, als das delpbiscbe, (Mommsen Delph. 93), 
verkniipfte die apollinischen S tationen diesseits und jenseits des agaiscken Meeres, 
und „durch den K anal des Euripos, dessen Fabrw asser so viel ostlicbe K ultu r an den 
S trand  von H ellas g e le ite t bat, is t Euboa, das V aterland  der kymaiscben Sibylle, 
sowie das gegeniiberliegende F estlan d  m it den W eissagestatten  des griecbiscben Morgen- 
landes in  V erbindung g e tre te n ; es w urden die H eiligtlim er des ismeniscben Apollo in 
Theben, das P toion au f dem Berge, w elcber die byliscbe Seeebene von der kopaischen 
trenn t, in  Phokis das O rakel von A ba gegriindet“ (Curtius I  465).

Von alien  griecbiscben Landschaften w ar iiberliaupt keine reicber an Orakel- 
s ta tten , als Bootien m it seinen Bergen und unterirdischen Hoblen (Plutarch, de defectu 
oracul. 5 W y tt. 411 E). D as eben genannte Heiligtum  des ismeniscben Apollo (d. h. 
am F lusse Ismenos, und d a  h e r  der Name) batte  d ie  Eigentiim lichkeit, dass dort, wie 
beim Zeusorakel in  Olympia, aus dem gesclilackteten Opfertier, aus der Opferflamme und 
Opferasche und sonstigen etw aigen Ersckeinungen beim Opfern geweissagt w urde; es w ar 
also dieses wie das olympische, jedenfalls urspriinglich ein Zeichenorakel, m it der Zeit 
aber fieng m an allem  nacb an, n icb t nur negative oder aber positive Bescbeide zu 
geben, zu diesem oder jenem  geplanten Unternekm en zu ra ten  oder abzuraten, sondem 
gab Orakelspriiche in  Versen, wie man anderw arts th a t (Herodot V U I 134; P lu tarch , 
vit. L ysandr. 29). Von dem O rakel des ptoischen Apollo dagegen erzahlt uns Herodot
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als „grosstes W under*, der dortige P riester liabe dem von Mardonios dorthin gesandten 
Karier Mys aus Europos eiu Orakcl in barbarischer Spracbe gegeben, und die drei 
auserwahlten Manner aus der Stadt, die den Sprucli batten aufzeicbnen sollen, batten 
so nicht gewusst, was anfangen; da babe der Europeer selber ibnen die Schreibtafel 
aus der Hand gerissen, die W orte des Propheten aufgescbrieben und bemerkt, das 
Orakel sei in karischer Spracbe abgefasst (V IH  135). Endlicb w ar ebenfalls in Bootien, 
und zwar zu Lebadea, aucli die Hoble des Tropbonios, das bedeutendste unter den 
Heroenorakeln. Pausanias? der selber dort w ar und in das Heiligtum  binabgestiegen 
ist, bescbreibt uns ausfubrlicb die komplizierten Gebrauche, die der Befragung des 
Orakels vorausgiengen und folgten. Aucb bier wurde nacli verscbiedenen andern 
Opfern unmittelbar vor dem Hinabsteigen in die Hoble ein W idderopfer dargebracht. 
D a s  gescbab in der Naclit, mid aus den Eingcweiden des Tieres wurde zum voraus 
scbon erschlossen, ob Troplionios den Bcfragendcn gnadig aufnehmen werde oder nicbt. 
Bei giinstigen Zeicben folgten je tz t Wasehungen, Salbungen und das T rinken aus 
zwei Quellen, aus d e r  des Vergessens und d e r  der E rinnerung: alle bisberigen 
Sorgen sollte der P ilger ablegen, dagegen d a s  wolil im Gedachtnis bebalten, was er 
unten seben wlirdc. Nacli verscbiedenen weiteren Zeremonien stieg man dann in einem 
besonderen Leibrock von Linnen und in besonderen Scbuben auf einer L e iter zu einer 
Oefthung liinab, inn von da von einer unsicbtbaren G ew alt in eine w eitere Tiefe ge- 
zogen zu werden. Hier, im eigentlicben Adytou, w ar es nicbt immcr dieselbe A rt, 
auf wclcbe man die Zukunft erfulir: dor eine sab etwas und der andere horte etw as. 
W ar der Ycrebrer des Tropbonios gliickiicb auf demselben W eg wieder herausge- 
koramen aus der Hoble, so empiicngen ibn die Priester, denen er nun sagen musste, 
was er gcseben und geliort babe. Noeli moclite er vom Scbrecken wie betiiubt sein ; 
nun liess man ibn in die Kapelle des guten Glucks und des guten Genius tragen, wo 
er aucb vor dem Hinabsteigen sicb batte etwas aufbalten inussen, und so kam ihm 
allmahlicb der voile Verstand wieder und sugar das Lachen, wie Pausanias besonders 
bervorhebt, wie es scbeint, urn das Gerede zuriickziiweisen, wer den Tropbonios einmal 
befragt babe, d e r  kbnno nie mebr lachen. Schliesslich aber musste jeder auf einer 
Tafel verzeichnen, was er drunten geseben und geliort liatte. (Pausan. IX  39 4 f). 
Xur einer fand einmal den Tod in der Tiefe, wie der nemliehe Pausanias erzahlt, ein 
Soldat von der Leibwache des Demetrios. Derselbe wollte von den Zeremonien vor- 
her nicbts wissen, sondern liolite nur Gold und Sillier aus dem Heiligtum  m it fort- 
nelunen zu konnen; aber wie die Sage gieng, kam seine Leiclie auf einer anderen Seite 
wieder zum Vorscbein, aber nicbt bcim sonstigen Eingang zur Hoble (1. c. 5). W as 
aber viel auffallemler ist: trotz des offenbaren Humbugs, der bei diesem Orakel ge- 
trieben wurde, trotz des Spottes der attischen Komiker dariiber und tro tz  einer be
sonderen Schrift des nicbt unbedeutenden Peripatetikers Dikaarchos, in welcher dieser 
liber ^das Hinabsteigen in das Heiligtum des Tropbonios^ handelte und die ziigellose 
Ueppigkeit des dortigen Priestertums geisselte (Pauly II 997 f), erbielt sieli, wie niancli 
anderes, aucb dieses Orakel bis ins dritte ehristliche Jah rhundcrt binein (W olff 17); 
der Anstoss aber zur Grtindung dieses Orakels, wie so maneher anderer, w ar von 
Delphi ausgegangen; in einer Zeit der Diirre empfabl die P y th ia  den Bbotiern, zu
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Trophonios nach Lebadea zu geben und bei diesem das Mattel, wodurch man Regen 
bekommen konne, sick sagen zu lassen. (Pausan. IX  40 1; cf. P reller I I  502; W elcker 
I I  14).

In  der N a te  von Oropos, an der attisch-bootischen Grenze, w ar ein ebenfalls 
in verscliiedenen Anliegen b esuc ttes  Traum orakel des Heros Amphiaraos aus Argos. 
(Pausan. I  34 2). Die dieses Orakel Befragenden batten  sicb desgleichen verschie- 
denen Reinigungen zu unterzieben, einer ziemlicben Anzalil von Gottbeiten und Heroen I 
Opfer darzubringen, durften drei Tage lang -keinen W ein trinken und mussten vier- 
undzw anzig Stunden fa s te n ; dann opfei'te man dem Amphiaraos einen W idder, auf 
dessen F e ll  man nun im Tempel sclilief, um so durcb Jncubation das gewiinschte 
T raum gesicht zu erhalten. (Philostrat., Apollon, v. Tyana I I  37).

A ber das beriihm teste Traum orakel w ar in Argolis, und zwar zu Epidauros.
E s  w ar d o rt ein H eiligtum  des Aeskulap, und von diesem glaubte man, er konne alle 
moglicben K rankbeiten  beilen. E r  b a tte  den Tempel immer voller Kranken, und wie 
au f K os und in  T rik k a  in  Thessalien, w aren dort viele Tafelchen aufbewabrt, auf 
denen angegeben w ar, w ie d e r  und d e r  gesund geworden sei. (Strabo V III  6 5. cf. 
Pausan. I I  26.) Dem Tempel gegenuber scbliefen die bei Aeskulap Hilfe sucbenden i 
in  einem Rundbau, wie Pausanias erzah lt (II  27 2 f); und da erw arteten sie einen 
Traum , in  dem der G ott ‘ihnen offenbaren werde, was gu t fUr sie sei. Sadie der ! 
P rie s te r  w ar es nacbher, diesen Traum  auszulegen und das W eitere zu bestimmen; 
denn dieses wie die vielen andern H eiligtiim er des Asklepios w aren offenbar Heilan- 
s ta lten  und darum  aucb vorzugsweise an solchen Orten angelegt, die durcb ibre natiir- · 
liche Lage, ibre gesunde L uft und ib r beilkraftiges W asser dazu wie gescbaiFen waren. 
(P lu tarch  Quaestion. rom. 94);  die P riester aber waren zugleick A erzte und scbrieben jj 
— freilicb in Verbindung m it Opfern und Gebeten — dem K ranken aucb eine gewisse i 
D ia t vo r und bestim m te w eitere H eilm ittel. f-

R eich an  solchen Asklepieen w ar aucb Messenien und Lakonien, wenn aucb ? 
die eigentlicbe arztliche K unst dort wokl n ich t so ausgebildet war, wie in Epidauros, 
sowie w eiter insbesondere in  Pergam os in Kleinasien (Schomann I I  296: Pauly- * 
Teuffel I  466).

A ber, nebenbei gesagt, wurden aucli andere G otter als Heifer in. K rankheits- f 
fallen verebrt, und ibre Tem pel aufgesucht, um durcb ein Traum orakel das M ittel zu 
finden, w ieder gesund zu w erden; so z. B. Dionysos zu Am phikaa oder Ampbiklea 
in  Phokis (Pausan. X  33 5), wo ebenfalls ein P riester, vom Gott, wie man annahm. 
begeistert, die Traum e auslegte. Und in A cbaraka, einem Flecken Kariens- an der \ 
Strasse von T ralles nacb N ysa, ba tte  aucb Pluto ein medizinisches Orakel in der ■ 
Charonsbbhle (Strabo X IV  1 4 4 ; Pauly-Teuffel I  76). l-

E in  Orakel des Apollo D eiradiotes (d. h. des A. auf dem Bergrucken) in Argos Ϊ 
is t  besonders dadurch bem erkenswert, dass die dortige P riesterin  in jungfraulicber t 
R einbeit leben musste. Jeden  Monat wurde bier bei N acht ein Lamm geopfert; die v 
P ries te rin  kostete  von dem Opferblut und kam so in mantiscbe Ekstase (Paiusan. I I  24 1 f).

Endlich h a tte  aucb A cbaja mebrere O rakel; so z. B. ein „im truglicbesw der * 
D em eter bei P a t r a , . aber nur fiii* K ran k e ; an einer diinnen Scbnui* liess man einen
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Spiegel in die Quelle vor dem Tempel liinab; der Spiegel durfte aber m it seinem 
Rande kaum das W asser beriihren; nun betete man zur Gottin, bracbte ibr ein Bauch- 
opfer dar und blickte in den Spiegel; dieser sollte je tz t zeigen, ob der K ranke am 
Leben bleibe oder sterbe (Pnusan. V II 21 5).

Noben den bislier genannten besonders besucbten Orakelstatten (cf. Herodot I  
46) bestanden endlich da und dort aucli Totenorakel, d. h. Orte, wo man Geister 
eitierte (φι χοιτο{irrft«); unddamit war oft auchNekyomantie oderPsychomantie verbundem 
d. b. man beschwor die Geister von Abgescbiedenen lierauf, um von ilmen Offen- 
harungen zu erhalten; so z. B. in Thesprotien am Acheronfluss (Herodot V. 92), in 
Grossgriechenland in dpr Niike von Cnma am Avernersee (Strabo V  4 5), zu Heraklen 
in Bithynien (Plutarch, vit. Cimon. 6) u. s. f., iiberhaupt an Orten, wo man sicii vor- 
stellte, es sei dort ein Eingang in die Untenvclt, wenn aueh die Wirksamkeit dieser 
letzteren Anstalten in der klassichen Zeit wenigstens keinen Vergleich aiisluilt mit d e r 
der Zeichen- und vollends der Spruchorakel. (Nagelsbaeh. 190); Thessalien war be
sonders diejenige Landschaft von Hellas, in welehcr derartige Zauberkiinste niehr als 
anderswo gciibt wurden, (Schdmann I I  306).

Soviel zunachst in Kiirze iibcr die hervorragendsten O rakelstatten der griechi- 
schen W elt; aber die Zalil der griechischen Orakel iiberhaupt w ar iiberaus g ro ss ; van 
Dalen z. B. zahlte deren iiber 2(30 (Wachsmuth, I I  2  268). Frcilich von viclen wisscn 
wii* nicht viol niehr, als den Namen, und viele hatten offenbar aucli nur eine voruber- 
gehende Existenz; ihr Ruf schwand gar bald wieder, und durch O rakelorte zweiten 
und ersten Ranges sahen sie sich in Scbatten gestellt. Aber so viel is t klar, dass 
man mit Recht den Uinfang und Charakter dieses griechischen Orakelwesens eine in 
tier Geschichte einzig dastehende Erscheinung genannt hat. Ivein italisches Volk z. B. 
hatte lebendige Orakel, wie die Griechen, wo die G ottheit, wie man wenigstens glaubte, 
durch den Mund ilires Priesters oder ilirer P riesterin  den Fragendcn sicii offeiibarte 
(Niebuhr, rum. Gesch. 2. A. I 532); und wie in ltalien , so w ar in Skandinavien, bei den 
Slaven, Kelt-en und Indern die Herrschaft der Orakel in den w icbtigsten F ragen  des 
offentlichen und Privatlebens einfach unbekannt (W elckcr II  9). F reilich auftallen 
kann uns diese grosse Ausdehnung des griechischen Orakelwesens nicht. Bei der 
grossen Zahl seiner Gotter, bei seiner Anschauung, ihre Macht sei eine beschrankte 
und ebenso launenliaft ausgeubte, musste dem Griechen die Zukunft viel unsichercr, 
dunkler und gefahrvoller erscheinen, als dies nachher bei denjenigen Volkcrn der Fall 
war. die auf dem Boden des Cbristentums standen und s ta tt  an einen Neid der Gott- 
lieit zu deuken, in Gott einen liebevollen, fiir alle und nlles sorgenden, vorsehenden 
Vater sahen; gar nicht zu reden davon, dass der Grieehe kein geschriebenes Sitten- 
gesetz, keinen Katechismus hatte, der ihn in so und so viel Fallon liber seine P llicht 
unterriehtet und auf einen sichern W eg gewiescn hatte. W obl war das Gesetz in 
sein Herz gesohricben (Rian. 2 15), er trug  in seiner Brust jene umgeschriebenen 
Gesetze, von denen aucli in den Klassikern so numcbmal die Rede ist (z. B. Plato, de leg. 
V II 793 A ; Thukyd II  37 3; Sophokl., Antig. 450 tT; Demosthenes, vom K ranz 275 
u. s. f.); aber wie viele Zweifel konnten eutstehen, sobald es sieh um Folgerungen 
aus dem Naturgesetz und um die Anwendung der ltegel auf diesen und jenen Fall
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h an d e lte ! So w ar man denn nur zu oft im Unklaren dariiber, was der W ille der G ott
heit s e i ; und um so m ebr angstigten diese Zweifel, und beunruhigte der Blick auf die 
Zukunft. D arum  is t  es begreiflich, wenn ausser den sonstigen M itteln, diese Zukunft 
und den W illen  der G otter zu erforschen, Orakelspriiche so zu sagen zum taglichen 
B ro t der G riechen gehorten (Doll inger 187). Dazu endlicb jene Fragen und Zweifel 
r itu e lle r A rt, hervorgerufen durch diesen so ganz eigentiimlicben K ultus von so und 
so vielen G ottern, von denen so leicbt einer sick verletzt und bintangesetzt fiihlen 
konnte, und  hervorgerufen durch die Sorge, ob alles wirklich bei der Opferhandlung 
so vorgenommen worden sei, wie die betreffende G ottheit es haben wolle. W er anders, 
als die G ottheit selber konnte h ier wieder den Zweifel losen und die Gewissen beruhigen?

„U nser lieber Apollo — sag t deswegen ein rechter altglaubiger Heide, P lutarch *) 
h ilft offenbar durch die Spriiche, die er den das Orakel Befragenden zu te il werden 
lasst, den Y erlegenheiten  im Leben ab und m ackt ihnen ein Ende“ (de d  delp. 1). 
G erade Apollo w ar es ja , der den meisten Spruchorakeln vorstand, wenn auch 
dies n u r als » J i o g  π ο ο φ ή τ η ς  . . π α τ< > ό ς “ . wie es in den Emneniden desA eschylos 
heisst (19) ̂  seine Spriiche sind auch die des Zeus (L g. 678), Zeus ist, wie er schon 
in der Iliade  genannt ward, „ π α ν ο μ φ α ΐ ο ^ α (V III 250), der Inhaber aller gottlichen 
OfFenbarungen, seien es Zeichen oder Orakel, welche die Zukunft verkiinden. Es zeigt 
flich in dieser Auffassung jener eigentiimliche Zug zum Monotheismus, der uns auch 
sonst in  so manclien Erscheinungen bei den alten K lassikern en tgegentritt (cf. Nagels- 
bach, 138 if). In  solcher W eise is t  das griechische Orakelwesen tro tz  all* seiner 
Irrgange  freilich ein beredtes Zeugnis fu r eine gewisse R eligiositat des G riechenvolkes; 
es w ar ihm ein Bediirfnis, in den Schw ierigkeiten des Lebens, wie in den Fragen  des 
Gewissens, einen m oglichst sicheren W eg zu gehen und eben deswegen gottliche Be- 
lehrun'g zu suchen (cf. Xenophon, Memorab. I  1. 6; Cic. de divinat. I  54 122). Es 
w andelte, was religiose Begriffe betrifft, in rechter N ach t; G ott liess es, wie die andem  
heidnischen Volker, seine W ege gehen (Apostelgesch. 14 15); aber es ahnte wenig- 
stens Besseres und bezeugte seine Erlosungsbediirftigkeit, und in erster Linie sein 
Bediirfnis nach relig ioser Belehrung in unverkennbarer Weise.

A ber es erheb t sich die F r a g e : woher kam in W irklichkeit diese Belehrung, 
die von den griechischen O rakelstatten  ausgieng, wie immer sie nun auch beschaffen 
sein mochte ? oder m it andem  W o rte n : wie is t das griechische Orakelwesen zu erklaren?

A uf diese F rag e  sind bekanntlich die verschiedensten A ntw orten gegeben 
worden. D ieselben lassen sich hauptsachlich in zwei K lassen abteilen: man nahm 
te ils  einen ubernatiirlichen, teils einen natiirlichen Erklarungsgrund fiir das Orakel
wesen an. E rs te res  th a t der altglaubige H eide: so g u t er an seinen Zeus oder Poseidon 
oder Apollo glaubte, so g u t nahm er auch an, an der O rakelstatte werde ihm durch 
V erm ittlung des P ries te rs  oder der P riesterin  der W ille des Gottes geoffenbart* 
Andere dagegen scbrieben im Zusammenhang m it dem, was Philosophen, wie Em- 
pedokles, P lato , X enokrates und Chrysippos iiber die Oamonen, diese Mittelwesen 
zwischen den G ottern und Menschen, lehrten, eben diesen Damonen oder Genien die

t

I

*) Sein Grnndsatz ist την ενοεβη xcd 7iaC(ftOv μη 7tQOl€0&ui πιοτίv (de Pyth. orac. 18).
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Offenbarungen zu, die an den Orakelstatten angeblich erfolgten (Plutarch, de def. 
orac. 15 f). Diese letzere Auffassung bildct in eigentiimlicher W eise den Uebergang 
zu der in der ehristlichen Zeit mit aller Entscliiedenhcit auftretenden Anschauung, 
wornach allerdings Damonen, aber nicht gute, somlern bosse Geister, gefallene Engel 
rs waren, welche die grauenhaftcn Ekstasen bei den Orakeln hervorriefen und die 
Einbildungskraft verwirrten Darin stimmeu alle christlichen Apologeten der erstcn 
Jalirhunderte iiberein (Holder, Patrologie I  804). Sie folgen damit, — um zunachst 
die Beurteilung, welche der Gotzendienst und das, was mit ihm zusammenhangt, sonst 
im A. und N. T. findet, liier zu iibergchen — dem Vorgang des Volkerapostels. In 
der Apostelgescliiehte (XVI. 16 if) ist bekanntlich erzahlt, wahrend des A ufenthaltes 
des hi/ Paulus in der lydischcn S tad t T hyatira  sei dem Apostel eine „ π α ι ό Ι σ χ η  ί 'χ ο ν σ α  
.Trev/tec π ύ 9 ω ν υ ς α , also ein von einem W ahrsagcrgeist besessenes Madchen entgegenge- 
kommen, das seiner Herrschaft m it W ahrsagen viel Geld eingetragcn babe. Sie folgte 
dem Paulus und seinen Beglcitem nacli „und rief: diese Mensclien sind D iener des 
hochsten Gottes, die ouch den W eg des Heiles verkiinden. Dies th a t sie viele Tage 
lang*), . .  da sprach Paulus zu dem Geiste : Ich befehle dir im Namen Jesu  Christi, von 
ihr auszufahren. Und in dcrselben Stunde fuhr er aus.44 Also wahrsagende bose 
Geister libten nacli der Anschauung der Verteidiger des Christentum s bei diesen man- 
tischen Ekstasen an den Orakelstatten ihren Einfluss aus. ,,Was konnte es fur einen 
ausgesucbteren Genuss fur sie gcben — sagt z. B. Tertullian in seinem beruhmten 
Apolegeticum (cp. 22) — als wenn diese Damonen den Menschen von dem Gedanken 
an die wahre Gottheit durch falsclie Vorspiegelungcn abwendig machen konnen? sie 
suchen es der Gottheit gleicli zu thun, obwohl sie die Seliergabe nur stehlen.44 Und 
Tertullian fahrt fort: „Von den Orakeln, wie erfinderisch sie da die Zweideutigkeiten 
fur den Erfolg herrichten (ambiguitates tem perant in eventus), davon wissen Krosus 
und Pyrrhus zu erzahlen*4. Und der genannte K irchenschriftsteller e rk la rt noch naher: 
„Dass eine Schildkriite mit Schaffleisch zusammengekocht werde (cf. Herodot I  47), 
meldet iibrigens der pythische Apollo, weil er im Augenblick in Lydien gewesen war. 
Denn jeder Geist ist wie befliigelt, und so sind die Engel und Damonen im Augenblick 
liberal!. Der ganze Erdkreis is t fur sie ein einziger Punkt. W eil sie aber in der 
Luft wohnen und Nachbarn der Gestirne und den W olken nahe sind, haben sie auch 
gut wissen, was am Himmel sich vorbereitet, so dass sie den Regen,‘ den sie schon 
tiihlen, versprechen konnen.44 So Tertullian.

Nicht weniger bestimmt redet der hi. A ug u stin ; so z. B. in seinem hcrrlichen 
Work „de civitate Dei4*, das man mit Recht ^die tiefste und gedankenreichstc Apologie 
des Christentums gegenuber dem Hcidentum* genannt hat. E r sag t dort (V III 22): 
..Die Damonen bcherrsclien viele, die der Teilnahme an der wahren Religion ganz 
unwiirdig sind, wie Gefangene und Unterjochte, und den grossten Teil derselben haben

*) lm Hinblick auf das Folgende mag es nicht iiberfliissig sein, anf die Erkliirnng liinzaweisen, 
die z. Π. der 111. Johannes Chrysoetomus za diesem eigentUmlichen Zeugnie fiir die Wahrhoit ane dom Monde 
eines D&mon gibt. „Wanun — sagt er — that der Damon wohl das ?  Er that dies, um die Ordnung 
der Dingo zu verkohren, am eich das Ansehen der Apostel anzamassen, und um dio Aufmerkaamkeit der 
Menge fiir sich zu gewianen." (29 Homil. fiber don I. Kor. Br.t 3).

2*
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sie (Lurch wunderbare und triigeriscke Zeicben — Thaten oder W e i s  s a g  u n g e n  — 
zum Glauben gebracht, sie seien Gotter.* W eil sie nemlich einige uns verborgene 
Zeicben besser kennen, sehen sie — wie der beilige K ircbenlebrer spater ausfiibrt 
(1. c. IX  22) — viel m ehr Zukunftiges, als die Henschen, voraus, sagen aucb mancb- 
mal vorber, was sie selbst herbeiffikren, tauscben sicb aber oftmals, so dass sie die 
M enscken durcb falsche O rakel beriicken (cf. X V III 24). Und in einer besonderen 
A bhandlung, in  der Scbrift de divinatione daemonum, weist Augustinus den grossen 
U nterscbied nacb zwisclien den m it Gottes Zulassung wirklich vorgekommenen Vorher- 
sagungen der Damonen und den W eissagungen der Propbeten. *

Aus der griechischen K ircbe wollen w ir der Kiirze wegen wiederum nur ein 
p aa r Zeugen fiir die in ' Rede stebende Anscbauung anfukren, einmal den Kirchen- 
scb riftte ller Origenes (gest. 254), zu dessen Zeit wie zur Zeit Tertullians (gest. um 240) 
nocb das eine und andere O rakel ein, wenn aucb kiimmerliches Dasein fristete (adv. 
Celsum I  70). Origenes is t  ein Zeuge, dessen reicbem Talent, dessen Sckarfsinn und 
ansgebreiteter G elebrsam keit bekanntlich aucb seine erk larten  Gegner Gerecbtigkeit 
w iderfahren lassen mussten.*) (Mobler, P atro l. I  568). Aucb fur Origenes nun steb t 
es fe s t: „alle V erehrung der G otter is t nur Damonendienst ; die Gabe der W eissagung. 
die an  sicb w eder g u t noch bos -ist, ha-ben diese gefallenen Engel nun dazu gebraucht, 
die M enschen zu tauschen, sie von G ott und dem reinen Dienst, der ibrn gebiibrt, ab- 
w endig zu machen. Solcbe G eister aber fiir bose zu halten, is t eine Forderung der 
V ernunft^. (contra Cels. V H  5 und 69; cf. V III  54.) „Wenn der delpbiscbe Apollo 
ein G o tt ware, sag t Origenes weiter, b a tte  er sicb dann nicht eber einen weisen 
Mann zu seinem Propbeten ausersehen mussen, oder wenn ein solcber sicb nicbt fand, 
w enigstens einen Mann, dem es darum zu tbun war, in der W eisbeit Fortschritte  zu 
machen? .  . Docb nein, dieser von den Griecben so bocb gefeierte G ott b ielt weder 
einen w issenscbaftlicb gebildeten Mann, nocb uberhaupt einen Mann fiir wiirdig, von 
ihm begeiste rt zu werden." (1. c. 5 Und 6.) „ Is t die P y tb ia  ausser sich und ihrer nicbt 
m acbtig, wenn sie O rakel giebt, fiir was fiir einen G eist muss man dann d e n  balten, 
w elcber F instern iss fiber den V erstand b ring t und fiber das Denken? Dock offenbar 
fiir einen solcben, w ie die Damonen sind, welcbe von nicbt wenigen Christen aus den 
Besessenen ausgetrieben werden . . und zw ar lediglicb durcb das Gebet und durcb 
einfache Beschworungsformeln“ . (1. c. 4 ; cf. I  6.) So Origenes.

Ebenso w eist der hi. K irchenvater Johannes Ckrysostomus bei der E rklarung 
der A nfangsw orte des 12. K apitels im ersten K orintherbrief auf diese Eigentumlicb- 
k e it der heidniscken W abrsagerei fiberhaupt bin; er sag t: „W enn jemand in einem 
Gotzentem pel von einem unreinen G eist ergriffen weissagte, so wurde er wie m it Ge- 
w a lt und wie ein Gefangener von dem Geiste angetrieben, obne zu wissen, was er 
sag te : denn das is t cbarakteristiscb  fur die W ahrsager: sie kommen ausser sicb, kommen 
in gewaltsam e Zuckungen wie Rasende . . ; n icbt so der Prophet. E r  spricht vielmehr 
alles m it nuchternem  Geiste* bei vollem Gebraucb der Vernunft (29 Homil. fiber den

*) Die Eigentiimlichkeiten der Damonenlelire des Origenes kommen fiir unsere Frage bier nicht 
in Betracht. (cf. Rohm, ausgew. Schriften des Orig. I l l  653 ff.)



;·*?/**&£** #?«$***'■ - /̂ S:ĉ .v:? *:' **ν ">·~· ’Λ '"*-
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1. Kor.-Brief, 1 ); rdcm Teufel ist es eigen, V erw irrung und Raserei und dichte Fin- 
sternis anzustiften; G ott aber erlcucktet und leb rt m it W eisskeit, was zum Heile 
i s t /  (1. c. 2 sub fin.)

Wenn aber die Kirckenvater so in dem griecbiscken und iiberkaupt in dem 
heidnischen Orakelwesen damonischc K rafte w irk sain selien, so verkennen sie dabei 
begrciflicher W eise nicbt, dass zum voraus aucb viel B etrug von Sciten der diese 
Orakelinstitute leitenden Priester m itunterlaufcn seien.

Wuhrend so Jahrhunderte lang die Ansiclit der K irckenvater bezuglich des 
grieehischen Orakelwesens im grossen und ganzen die H errsckaft bekauptete, t r a t  im 
17. Jahrhundert der kollandiscke A rzt van Dalen in zwei D issertationen (de oraculis 
etlinicorum, de ipsorum duratione ac defectu und de eorundem auctoribus) m it der Bc- 
hauptung auf, es sei bei dem Orakelwesen nur P riestcrbetn ig  als Erklarnngsgrund 
anzunehmen, also von eincr iibernaturlicken Ursache sei keine Rede dabei. Gottschcd 
iibersetzte die Abkandlungen ins Deutsche und Fontcnelle ins Franzosische. Im  W e- 
sentliclien wic van Dalen dackten der hervorragende kollandiscke K alv in ist Jakob 
Basnagc (gest. 1723), der bedeutende Genfer Thcologe Jean  le Clere (gest. 1736) und 
der Gottinger Kanzler Mosheim (gest. 1755). Gegen van Dalcns Anschauungen iiber 
unsere Frage tra t  d er’franzosische Jesuitc B altns auf (Response k  l ’kistoire des Oracles 
de Fortenelle und Suite de la r<$ponse a l ’histoire); er schricb fast samtlichc Erschei- 
nungen im Orakelwesen dem Teufel zu. Andere, wie z. B. Mamachi und Zaccaria, 
erklarten die Orakel toils als Betriigerci, teils als Teufelswerk. (H ettinger, Funda- 
mentnltkeologie J 244.) Lasaulx sprickt sick in der schon Eingangs genannten Ab- 
handlung (S. 283 in Stud, des klass. A ltert.) dakin a u s : „An durckgangige Tauschung 
und absiektlicken Trug bei alien angefiihrten Tkatsacken zu denken, ware unkistorisck 
und unpsycliologisch; denn es wiirde damit. bekauptet,’ dass das geistreickste Volk 
und seine grttssten Denker die betrogenen Spielwerke weniger P ries te r gewesen seien*. 
Ebenso entschiedcn lelint W elckor die Auffassung van Dalens ab; er sag t geradezu^ 
diese seit van Dalen von so vielen Philologen gekegtc Ansiclit sei okno alle E insickt 
in (lie Sache und nicbt der Rede wert. (II 18.) Lasaulx kommt aber dann auf die 
«pater zu beurteilende Annabme zuriick, die Socle hake eine gewisse mantiseke K raft, 
die im Grundo nicbt w underbarer sei, als die mnenioniscke, d. h. es gehe ebenso na- 
tiirlicb her, wenn die Seele das nock erst Zuklinftige vorausahne, als wenn sie das 
nimmer Daseiendc oder Vergangene naekempfinde; (1. c. 288) die Seele werde iu die 
Prinzipien der Dingo verziickt, nehmc so toil am ,,Seinwissen Gotten* (289), und (larin 
hake die mantiseke Ekstase der Priesterinnen an O rakelstatten bestanden.

Wie die Genannten, bestreitet aucli Nagelsback «die Notwendigkeit*, spezioll 
ndas delpbische Orakelwesen in Grieckenlands bestor Zeit fiir gesckickte Betriigerei 
zu erklaren44 (nackhom. Tkeol. 187); Karl F riedr. Hermann sodann sprick t seine An- 
sickt daliin aus, dass die bei den apolliniseken Spruckorakeln so vielfaeh vorgekom- 
mono Ekstase ebenso wenig blossem Betnig, als unm ittelbaren damoniseken Einwir- 
kungeu beigelcgt werden dlirfc, erkelle schon daraus, dass sick an alien jenen Orakel- 
statton (iuellen und sonstige Naturersekeinungen befunden batten, denen man eine be- 
geisternde Kraft beigelcgt hake; und wenn von absiektlicken TKuschungeu die Rede
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sein konne, so treffe dies jedenfalls nur die Mitteispersonen und Priester. (Gottesdienstl. 
A lt. 195); aber das Extrem  van Dalens, ^liberal! mir Pfaffentrug und berecbnete 
Gaukelspiele zu w ittern , sei von der neueren K ritik  mit Recht in seine Schranken 
zuriickgewiesen (197).

A ber auf was is t dann die T hatigkeit diesel* Orakelinstitute znriickzufuhren , 
wenn B etrug  von vorn herein, wie unm ittelbarer damonischer Einflnss, gelengnet w ird? 
Die A ntw ort, welche die Neueren auf diese F rage gcben, lau te t: Die glfickliche Lage 
und die geistige Bedeutung der leitenden Priesterkollegien is t es gewesen, welche 
einzelnen O rakeletatten  eine besonderc Geltung verschafft hat. (Curtins I  465; cf. 
Schomann I I  284.) Naherhin unterscheidet man — und d a s  jedenfalls m it R echt — 
bei den einzelnen O rakeletatten, wie beim ganzen Orakelwesen, verschiedene P erioden : 
w as fu r die Zeit des Aufkommens dieser Institu te, fur die Zeit einer gewissen GlSu- 
b igkeit ihrem  W irken  gegeniiber wie auf seiten der am Orakel wirkenden Priester- 
schaft g ilt, g ilt n ich t notwendig auch fiir eine zweite Periode des eindringenden Skep- 
ticism us und noch w eniger fiir d ie  Zeit, in welcher „politischer Yerstand das Orakel 
zu le iten  fortfubr" (Muller, D orier I  342).

W enn nun aber, wie es scheint, heutzutage ziemlich unbestritten anerkannt 
wird, dass die M ittel, die da und dort an den Orakelanstalten angewandt wurden, 
um die m antische Ekstase kervorzurufen, der Hauch einer Kluft, das Kauen des Lor- 
beers, das Trinken von Quellwasser, an sich etwas sehr Harmloses waren, wodurck eine 
solche iibem aturliche W irkung, wie Erleuchtung iiber diese und jene Frage, nicht her- 
vorgebracht werden konnte, und dass „friih die aussere Form ein bedeutungsloses Spiel 
w urde" (Muller 1. c.); wenn man zug ieb t: „die P y th ia  w ar im Grand bloss da, um 
F ig u r zu machen, wahrend ihrem Beistande (dem auslegenden Priester) die A rbeit 
zufiel (A. Mommsen, Delph. 98): so erhebt sich um so mehr die F ra g e : genugt die 
A nsicht jen er neueren Philologen, wie E rn s t Curtius, um wirklich ganz und voll das 
griechische Orakelwesen zu erklaren, oder sind w ir vielleicht genotigt un ter Aner- 
lcennung des W ahren an jener Auffassung auf die Anschauung der K irchenvater zu- 
ruckzugehen und jedenfalls teilweise damonischcn Einfluss heim griechischen O rakel
wesen anzunehmen? Es is t  d a s  heute noch die Auffassung der katholischen Theo- 
logen. „Dass im Heidentum  — sagt z. B. einer der hervorragendsten D ogm atiker 
des katholischen Deutschland — die Orakel und Pseudo-W under zum Teil wenigstens 
damonischen U rsprungs waren, deutet die hi. Schrift k lar genug an." (Heinrich, dogm. 
Theol. V 818.) Und zweifellos der erste unter den katholischen Apologeten Deutschlands 
e rk la rt: „Es muss eine ausserirdische K ausalita t bier (bei dem fraglichen Orakelwesen) 
einw irken; der ganze Yorgang, seine religiosen und sittlichen W irkungen beweisen, 
dass er n ich t von guten Geistern ausgeht. . . W ir schliessen die natiirlichen Faktoren 
hicbei n ich t aus; sie mogen diesen iinstern Machten die W ege bahnen; denn wo Be- 
wusstsein und F re ihe it gebunden und die niederen Seelenkrafte entfesselt sind, da 
s teh t die Seele jenen hollischen Machten often". (Hettinger, Fundam entaltheol. I  247.) 
„Aus wildem N aturrausch und rasendem Sinnentaunel kann kein heiliger noch gu ter Geist 
sprechen." (H ettinger, Apologie des Christen turns 2. A .1 2 188 ; cf. Vergil, Aeneide V I 
47 ff; Lucan, Pharsal. V. 169 if.)
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Dass diese Anschauung die richtige ist und das in Rede stekcnde Orakel- 
wesen mit seiner ganzen eigentiimlieken W irksam keit nur so  e rk la rt werden kann, 
dass also liier n e b e n  t e i l w e i s c  o f f c n k u n d i g e n  n a t i i r l i c h e n  F a k t o r e n  
v i e l f a c l i  e i n  s o l e  h e r  i i b e r n a t i i r l i c k e r  F a k t o r  s p i e l t e ,  das wollen w ir im 
Nachstelienden darzutkun versuehen und deswegen das Entstehen, die W irksam keit 
und das Yergeken der beiden beriikmtesten O rakelstatten Dodona und Delphi naker 
ins Auge fassen. Eine solclie Beschrankung erscheint einmal geboten durch den be- 
schrankten Raum eines Gymnasialprogramms, wenn w ir den reichen Stoff aueh in 
zwei Abteilungeii zerlegen, uud audererseits ist eine solche Beschrankung durch d e n  
Umstand nahegelegt, dass wir fast nur uber diese zwei O rakelanstalten eingehendere 
Nachrichten liaben. D aher die Thatsache, dass bei der Behandlung des griechischen 
Orakehvesens die genannten zwei Institu te  in der Regel hauptsachlich, beziekungs- 
weisc, (wenigstens soweit es sick urn eine eingehendere Besprechung liandelt) fast 
ausschliesslick zur Sprache koinmen. (of. Nagelsbach 179 if .; W achsm uth 261 if.; 
W elker II 9 if u. s. f.)

W ahrend nacli den Berichten von solchen, die in neuerer Zeit die Oase des 
Siwah, das alte Ammonium, besucht haben, dort, wenn auch nicht der alte Prachtbau, 
wohl aber der kleine Tempel nock zu sehen sein soil, worm Orakel gegeben wurden, 
(Weiss, Lelirbuch der W eltgesch. 2. A. 1 178), is t die Lage des Heiligtum s von Dodona 
nicht melir mit Siclierlieit auszum itteln; aber aller W alirscheinlichkeit nach lag  es 
zwischen dem Fusse des Tomaros- odor Tmaros-Gcbirgc und dem Ostrande des Sees 
in dem herrlichen Thai, in welchem lieutigen Tags Jann ina liegt. (Strabo Y II 7 11; 
Bursian, Geogr. v. Griechenl. I  21.) Die P rach t und den Reichtum der Gegend schil- 
dert sclion das 80. Hesiodische Fragm ent m it den W o rte n : „Es is t ein Land Hellopia, 
roich an Saatfeldern und Wiesen, an Scliafen und schleppend daher kommenden Rindern, 
und viele Geschlecliter sterbliclier Menschen bewohnen es. D ort am aussersten Rande 
ist Dodona hochummauert, von Zeus zu seinem Orakel erkoren und von den Menschen 
geehrt, die sick da allc Seher.sprliche holen*.

D a s  also war die S tatte, die wahrend mehr als zweitausend Jahren  die Auf- 
merksamkeit von hunderten und aberhunderten auf sich zog. Das eigentliehe K uitge- 
baude war, wie K. 0 . M uller und Bursian annehmen, nur unbedeutend, m ehr cine 
Kapelle, als ein formlicher Tempel, aber es war m it Saulenhallen umgeben (Polyb., 
Histor IV  67 3; Bursian 1. c. 23), und jedenfalls rcich an W eihegeschenken, diesen 
stummen Zeugen des liolien Anseliens, in welchem das dodonaische Orakel zweifellos 
stand.

Aber wo her dieses AnsehenV W ie is t das Zeus-Orakel von Dodona entstanden? 
Befragen wir dariiber zunacht die alteste Quelle der griechischen Geschichte, den 
Homer! Es siml bekannte Verse in der Iliade, in welchen von Dodona zum ersten 
Mai die Rede ist. (XVI 233 ff.) Acbill hat endlich seine Eim villigung dazu gegeben, 
dass Patroklos in des Peliden Rustung in den K am pf zielit, um den Troern Schrecken 
einzujagen und dem bedrohten Sehiffslager R ettung zu schaifen. D er Sohn des Me- 
nbtios zieht aus mit den Myrmidonen. Da bring t Achill in der Sorgo um den Freund 
dem Zeus ein Trankopfer uud betc t: ^Herrscher Zeus, Dodonaischer, Pelasgischer, der
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du fem e wohnest und in dem arg  winterlichen Dodona w altest, wo die Seller umher- 
woknen, deine Ausleger, m it ungewasckenen Fiissen und auf dem Boden gelagert 
( υ π ο φ η τ α ι * )  ά ν ι π τ δ π ο δ ε ς  χ α μ α ι ε ο ν α ι ) , . . erfiille auck je tz t mir diesen W unsch“ ! Nun 
kaben freilick von den A lten wie von den Neueren mancke angenominen, Ackill habe 
kier ein in seiner Heim at gelegenes Dodona im A uge; dieses in der thessalichen Land- 
sckaft Pelasgiotis (Strabo Y II 7 12) befindliche uud im Schiffskatalog (II. I I  750) er- 
wahnte Dodona sei aber in spaterer Zeit ganz verschollen gewesen, einen Namen babe 
nnrm ehr das epirotische Dodona gekabt oder das tkesprotisehe, wie man es auck nannte, 
sofern das Gebiet von Dodona selbst als ein Teil von Tkesprotien betracktet wurde. 
(Strabo Y II 7 11.**) So z. B. W elcker (I 199), Bursian (I 25), Fasi-Franke (zu der 
Stelle). A ber mag auck wirklick bei dem Ansehen des tkesprotischen Orakels das ein- 
gegangene M utterorakel in Thessalien langst vergessen worden sein, als ob es nie 
ex istiert katte , in der Odyssee (XIV 327; cf. X IX  296). is t jedenfalls an das tkespro- 
tiscke Dodona zu denken. Homer lasst dort den Odysseus erzaklen, er sei nach Do
dona gezogen, „um ans der kockbelaubten Eiclie des Zeus Ratsckluss wegen seiner 
Heim kekr zu erfaliren". E inig  sind die Ausleger zweifellos darin, dass Homer das 
eine wie das andere Dodona als ein pelasgisckes und damit uraltes Heiligtum ange- 
selien wissen w ill; und d a s  is t es, was uns hier zunachst interessiert.

Die erste Antw'ort also, die wir auf obige Frage nack der Entstekung des 
Orakels im tkesprotischen Dodona erkalten,, is t d i e :  es ist. wie der dortige Zeuskult, 
pelasgiscken Ursprungs. W as is t aber damit gesagt? W er waren die Pelasger?

D a s  ist bekannterm assen eine s trittige  Frage. Die einen versteken darunter 
jenen Zweig der grossen ariscken Volkerfamilie, der sick spater in Ita liker und Hel- 
lenen sck ied ; andere sehen in den Pelasgern und Hellenen in der Hauptsacke dasselbe 
Volk, nur seien die Hellenen „ d i e  Stamme, die m it besondern Anlagen ausgestattet, 
von besonderer T ha tk raft beseelt, aus der Masse eines grossen Volkes hervorgetreten 
seien^ (E. Curtins I  29). W ieder andere sind der Ansickt, m it dem allgemeinen Namen 
Pelasger babe man spater jene seinitiscken, naherhin pkonizisclien Stamme bezeicknet, 
die sick auf den grieckiscken Inseln und vorzugsweise an der ostlichen Ktiste von 
Grieckenland niedergclassen batten, und nur falschlick habe man so auck die illyri- 
scken Ureinwokner von E pirus und andern grieckiscken Landschaften bezeicknet. Nack 
Otto Crusius dagegen (Beitrage 26) „miissen diese hockgebildeten Turmbauer und 
A ckerbauer . . ein orientalisches Volk gewesen sein, weim nickt von semitischer 
Herkunft, so dock mit semitischer, der grieckiscken offenbar iiberlegener K u ltu r1, v^ielleicht 
L ydier (1. c. 27). Diese Ueberlegenkeit der pelasgiscken K ultur zeigte sick allerdings 
in dem langen Bestand des dodonaischen Orakels und in dem durch das Orakel so

*) Oder, wie in den Scbol. graec. ad H. Iliad., (ed. Dindorfias) za der Stelle erkliirt wird, 
υπομάντεις, ιερείς, o εστι ‘/ρηβμφδοί, θεολόγοι, προφηται. προφήτας γάρ λίγου σι τους περ) 
τα  χρηστήρια ασχολούμενους (die bei den Orakelstatten Beschaftigteu) m i τας μαντείας τάς γινο- 
μένας νττυ των ιερέων έχφέροντας,

**) So aucU in den eben citierten Scholien: /Ιωδωναι δέ din), η μέν Θεσσαλίας, ν di 
Μολοσσίας.
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h u g e  Zeit geiibten Einfluss auf weite K reise des griecliisclien Volkes und sogar des 
Auslandes. M it dem Zcuskult, der bier gciibt wurde, und m it dem Orakel, das sicb 
damn anknupfte, wurde Dodona ein Zentrum dieses freilicb hochst eigentiimlichen 
religiosen Lebens, bis es spater in dieser Beziehung von Delphi iiberfltigelt wurde.

Man liat nun allerdings in neuerer Zeit geglaubt die Entstelm ng des Zeuskultes 
in Dodona sehr begreiflicli macbcn zu kbnnon; man liat darauf* bingewiesen, das Thai 
von Jannina zeicbne sicli vor alien anderen Gegenden Gricclienlands durcb die Haufigkeit 
und den lieftigen Cliarakter seiner G ew itter aus (Mommsen, Delpb. 4 f.*) In  solcber 
Gegend vor allem also, liabe man geglaubt, throne der hochste G ott Zeus als ν ε φ ε λ γ  
γ ε ρ έ τ ι,ς , ο μ β ρ ι ο ς . Aber die Entstelm ng vollends des Orakels kann man allein damit 
nicht erklaren w ollen; wie uns scheint, schon deswcgen nicht, weil in den altcsten  
Zeugnissen fur die W irksam keit des Orakels eben so wenig, als in jiingeren, dem 
„Blitzeschleuderera als solcbem die T hatigkeit als O rakelgott zugesclirieben wird. 
Ware dann zudem nicht zu erw arten geΛvesen, dass man in Dodona, s ta tt  „aus der 
hochbelaubten Eiche", aus Donner und B litz den W illcn des Zeus erforscht h a tte?  
Aber davon is t nirgends die Rede. Daruin schliessen wir, es mlissen bei Entstelm ng 
des fraglichen Orakels noch ganz andore Faktoren m itgew irkt liaben.

Aber w ir liaben bis jet.zt nur e i n e n  P unk t ins Augc gefasst, ttber den 
uns Homer Aufschluss giebt, nemlich den pelasgischen Ursprung des Orakels von 
Dodona in Epiros. Die angefuhrten liomerischen Stellen belehren uns auch iiber die 
alteste A rt der Orakelerteilung, wie sie dort liblich w a r : Aus der hochbelaubten Eiche 
war der Ratschluss des Zeus zu erfahrcn, und zw ar dienten dabei als Hypopheten oder 
Erklarer des gottlichen W illens die Selloi oder Helloi, die entsprechend der H eiligkeit 
des Ortes (cf. Exod. III . 5) „mit ungewaschenen Fiissen", also unbeschuht ihren D ienst 
versahen und dabei, naherhin wolil vorlier, auf dem Boden gelagert waren.

Also die Seller oder H eller waren diese A userw ahlten des Volkes, welche die 
Orakelstatte verw altetcn. A uf dem Boden gelagert aber waren sie, wie schon Eustathios, 
der sicli dabei auf den A lexandriner Lykophron beruft, zur gedaehten Stelle in der 
I lias (XVI. 235) bemerkt, als Ausleger des dort Orakel gebenden Zeus, d. h. sie werden 
aufFellcn  geschlachteter Opfertiere geschlafen liaben, um im Traum  den W illen  ilires 
Gottes zu erfahren (cf. Hermann 192. Anm. 18). Also ware Dodona in a ltcste r Zeit 
ein Traum orakel gewesen, aber d a s  nicht allein, sondern zugleich ein Zeichenorakel, 
oder, wie W elcker sagt, ein Zeichen-Spruchorakel (II  10); ausdriicklich berieh tet S trabo: 
no v  Α ί α  λ ό γ ω ν , α λ λ α  d i a  n v o w  < τιφ β ό ? .ω ν“  sei das χ ρ ψ ί ι κ ρ Α ε ι ν  (Prophezeien, E rte ilen  von 
Orakeln) in Dodona erfolgt, wie beiin Ammonsorakel in L ibyen (Fragm . Palat.-V atic. 
VII. 1). W orin bestanden diese Zeichen? Offenbar in crster Linie im Rauschen der 
Wipfel des hi. Eichbaums, wie ahnlich auch die alten Arm cnier aus dem Rauschen der 
Platanenzweige beim W ehen der Liifte W eissagungen zu entnehmen pflegten. (Lasaulx 
299. Anm. 106); Aus der hochbelaubten Eiche w ar des Zeus R atsclduss zu erfahren.

i*?:.
ί·Λ

*) „Jannina stollt mit 49 Donnortagen jahrlicli das absolute Maximum der europftischen Gewitter 
ilar. Im Juai 180S bat es boi Jannina an 23 Tagen gedonnert and geblitzt. Die Entladungen an den Akro- 
keraunien sollen an St&rke und Uiiafigkeit alles liinter sicli lessen, wae das Auge blendon und das Ohr 
bet&aben kann.11
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Das s teh t nach dem Obi gen «ebon ffir den S inger der Odyssee fest, Und abnlicb 
verleg t H e«od  im gedaebten 80. Fragm ent den eigentlieben Sitz dee dodonaischen 
Orakcls in die Eicbe, die bald bald φ η γ ό ς  genannt w ird; es is t die dem Zen» 
hfcilige Eicbe m it essbaren Friiebtcn, dersolbe Baum, wic P re ller bemerkt (Mythol. I  
90), welcher dem hochstcn G ott den Himmcls aueh andcrwarts in Hellas, wie in Italien 
und bei den altcn JJcutscben und Koltcn, goweibt war.

Τ ψ  Hit Z k b g  — heisst es in dem angezogcnen. von Dodona bandelnden Hesio- 
dischcn Fragm ent — Ι ΰ Ι Χ η σ κ ν  h h v  γ ρ η σ τ η ρ ι ο ν  v l v u i . .  v u i o v  d’ £ v n o O f i l v i  φ η γ ο ύ  : in der 
Tiefe der Buch- odcr Speiseeiche ('juercus acgilops) wohnte das Orakel. Die Eiehen 
Dodonas also, diese π ρ ο σ η γ ο ρ ο ι  rio/tr-g, diese den Refragcnden anredenden und ibn auf- 
klarcnden Eiehen waren das t l o u g  f a c u n o v , wic es im gefessolten Prometheus des Aescbylos 
heisst (882); und Sopbokles nennt doshalb die dodonaisebe Eicbe cine H q v s  π ο λ ύ γ λ ω σ σ ο ς  
(Tracbin. 1188), urn andero Bczeicbnungen zu ubergeben,

In  dem Baum also sebien dor G ott zu tbronen, im Baume schicn cr sicb den 
Mensebcn z n  naben und jedenfalls durcb das geheimnissvoJle Rauschen seiner Krone 
bcim W eben des W indes z u  den Menschen z n  spree hen. Das Rauschen der Zweigc 
konntc s ti rk e f  oder w eniger stark  sein, und dem  entspreebend mochte man auf'G liick 
oder Urigluck scblicssen, bejahende oder vemeinende A ntw ort auf cine Anfrage tiber 
dieses und jenes TJnternebmcn geben. Heulte der Sturm machtig durch die Krone, 
so mochte cine negative A ntw ort nabeliegen.

W enn es walir ist, was Lorentz (die Taube im Altertum  39) sagt, dass nem- 
Jieh das gcbeimnissvolle Rauschen der B latter, welches die tiefe Stille des W aldcs 
unterbrieb t, m iser Horz m it andaehtigem Scbauer zu erfiillen vermag, so konntc all en
dings an beiliger S ta tte  der E indm ck ein um so tieferer se in ; aber man wird zuge- 
steben inlissen, dass von da bis zur E rricbtung einer formlichen O rakelstatte, und 
vollends einer solcb bedeutondon, wie es Dodona war, nocli cin w eiter Scbritt ist.

W ohl mochte das T hai von Dodona durcb seine altcn Eiehen die Aufmerk- 
sam keit der altcn A nsiedler auf sicb ziehen, und mochte in Vcrbindung mit der Haufig- 
koit und Schworc der Gowitter, die dariiber binzogen, dazu mitwirken, dass ein 
Hciligtum  des Zeus da gegriindot und cine O rakelstatte errichtct wurdc, aber in letzter 
In stanz  werden noeb andero Einfiusse sicb geltcnd gemaebt baben. H at es nicht 
anderw iirts in Griecboriland a u c b  stattlicho Eiehen gegeben und gewaltige und vielc 
G ew itter, wenn aucb violloicht niebt so vielc, als es b e u t i g e n  Tags im T hai von 
.Tannina g ieb t?  ( a t  Stimmen v. M aria Laaob 1887, 03 if. Riif S, J , iiber verm utl. Ur- 
sacben der zunebmendon Blitzgefahr). Darauf) dass, — um zunaebst nur d a  v o n  zu 
reden — orientaliscber Einiluss bei der Bildung der Gebrauchc am dodonaischen Orakel 
sicb geltcnd maebte, sebeint allerdings d e r U m s t a n d  binzuweisen, dass, wie w ir oben 
geseben baben, Acbill in seincm Gebct die Seller u v i m h t o t i t g  nennt, Lasaulx hat in 
seiner sob on genannten Abbandlung dicsen Punkt· niiher bebandelt (295 T). E r  sag t: 
„Barfussgeberi der P ries te r is t ein u ra ltc r morgenlandischer Brauch“, verw eist dann 
ttusscr der oben bereits citicrtcn »Stelle im Exodus aucb auf Josua V. 16 und Jesa ja  XX. 3 
und fiihrt fo rt: „8chuhc gohoren nemlieh im O rient nur auf unreinen Boden*) und 
baben den Nebcnbegriff des Stolzcs . . Ebcnso giengen barfuss die P riester des M elkart
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in Knrtbago, die lokrischcn Jnngfrauen im Tompel der A thene zu Troja, bei feicrlicheii 
G-elegcnheiten auch die ugyptisclien Priestcr.* W eiter is t es wolil mbglich, dass der 
Name, der sich bei Strabo (VII. 7. 11) and anderwiirts fiir die H ypopheteu des dodo: 
aischen Zeus iindet, τ υ μ υ ν ρ ο ι , rieb tiger niebt als gleichbedeutend m it ι ο μ α ^ υ φ ύ λ ν χ ε ς  
d. li. W achter des Berges Tomnros (oii dessen Fuss ja  das Heiligtuni a llem n ach  lag), 
sondern als Bezeiehnung fiir Eunucben gefasst w ird (Lasaulx 297). D a s  wurde dann 
wiederum an morgenlnndische Religionsgebrauchc erinnern, z. B. an die P ries te r dor 
Artemis von Ephesos, die deeglcichen Eunucben waren.

Einen Einfluss des Auslandes, mtherhin des Siidostens auf die Entstebung des 
dodonaiseben Orakels linden w ir besomlers in den Bericbten Herodots fiber Dodona 
hervorgeboben, freilicb ohne dass man desvvegen genbtigt ist, agyptiseben U rsprung 
bei der dodonaiseben O rakelstatte anzunchmcn. H erodot war, wie cr uns erzahlt, 
selber in Dodona, und da crfulir er zunachst, die P elasger batten  fviiher alles den 
Gottorn geopfert, olnie bestimmte K ulte und Namen der G ottbeiten zu untersebeiden. 
dean sie batten von mdividuellen Gotternam en noch nichts gebbrt geliabt. G ette r 
aber nnnnten sie — falirt Herodot fort — diesel lien darum, weil sie alle Dinge so gu t 
geordnet und verteiIt batten ( i m  χ ό ο μ ( ’> O i v ^ g  tic m 'c v t u  π ο ν γ μ υ α α  x u 1 ;rd <ra g r o / u )g  th y  o r )  
(IT 52.) Nacbdem dann cine lange Zeit vergangen war, erfubren sic aus A egypten 
die Namen der Getter, d e n  des Dionysos ausgenommon, und einige Zeit darauf fragten 
sie in Dodona an, ί ο  y d y  0 t; μ ά ν ι κ ά ν  t o o  t o  ν ε ν ό μ α η α ι  u o y u i i r u u o v  ι ώ ν  ε ν 'Ί ί λ λ ψ η  χ ΐ ) ψ  
ο π α ί ω ν  t h u i  x u i tt v i d v  γ ο ο ν ο ν  l o v t o v  μ ο ν ν ο ν . Sie fragten also an, ol> sie die von den 
Barbarcn kommenden Namen der G utter annebmen sollten; das Orakel bejahtc diese 
Frage, und von dieser Zeit an batten  die Pelasger m it Nennung bestim m ter Namen 
den Gottorn geopfert, und von den Polasgern liatten dann die Hellenen diese S itte  
Ubprnommcn. (1. c.)

Dieser Beriebt des V aters der Gescbiebte ist fiir unscre F rage  von grosser 
W iebtigkeit. Es gab also nach H erodot cine Zeit, in welebcr das dodonaische Orakel 
das einzige war, und in welcher man andererseits die G iitter nocb niclit un ter d e n  
Namen verebrte, die ihnen bei Homer und Hesiod gegeben warden. Das Orakel von 
Dodona aber ist es, das dureli cine das ligyptische Namensystein fiir die G utter billigendc 
Kntscbeidung den Umscbwung, der sieh in der Religion .des Voikos tbatsdchlich unter 
den von Oaten her geiibten Eindiissen vollzogen batte, sanktioniert und befestigt.

• IJeber die nithcrc F rage aber botrefts der Enstebung des Orakels selber linden 
sieli bei Herodot drei Angaben, einmal cine von den Zeuspriestern im agyjitiseben 

, Tbeben: zwei beilige Frauen seien von Phoniziern aus Thcben fortgefubrt und die cine 
naeb Libyen, die andere naeli Hellas verkauft worden, und gerade diese Frauen batten 
das erste Orakel bei den gonannten Vblkern gegriim let (11 54). Das alto Hellas w ar 
aber nach dem Zeugniss des A ristoteles eben die Landsclm ft um Dodona; ,,da wobnten 
— wie A ristoteles sag t — die Seller und die Grtiken' (/pw/xoi), wie man sie damals

*) b’clion in den Scholia gr. ad Iliad, zu XVI. 235 iat hemerkt: α ν ι η τ ί η ο δ ε ς ΐ  ϊ μ ο ί  f td fiftuyot  
g th  xui νομίίδ ιχώ ς ζ ώ ν ιε ^  . . ί} i o v t o  ί χ  ι ι ν ο ς  i M o v g  i  τι I χ ι μ τ  %οΰ Μ ε ο ϊ  f t  ο ι -
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nannte, w ahrend sie je tz t  Hellenen heissen*. (Metereol. 1 14. p. 352 ed. Bekkcr); undi 
dort insbesondere spielte nach der Annahme desselben Aristoteles n o κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς  
Λ ε ν χ α λ ί ω ν ο ς  χ α τ α χ λ ν σ μ & ς "  (1. c.), also die deukalionische F lu t, ja  nach einigen hatte, 
wie P lu tarch  (vit. P yrrh . 1) sagt, schon Deukalion nicht mu' den Tempel bei Dodona 
erbaut, sondern aucli bei der Eiche schon W eissagungen gegeben ( έ μ α ν τ ε ύ ε τ ο  έ π ϊ τ β  ό ρ υ ί\ι  
Scholia gr. in Iliad, zu XY I. 233).

W as uns nun in erster Linie gegeniiber den obeli besprocbenen Homer-Stellem 
bei H erodot auifallen muss, is t — von anderem zunaclist abgesehen— d e r  Umstand, 
dass nach jenen Zeuspriestern Frauen, d. li wohl thebische Tempelfrauen, Priesterinnen das ■ 
dodonaische Orakel gegrundet baben sollen, wie denn zu Hero dots Zeit zweifellos P riester
innen zu Dodona als „ τ ν ρ ( ψ ό ν η ε ς ζί oder Yerkiinderinnen des gottlichen W illens tha tig  : 
waren. Strabo h a t sick die Sache so zurechtgelegt: im Anfang seien es Manner gewesen, 
welche Orakel e rte ilt hatten, eben die Seller als Hypopheten des Ratschlusses des 
spater aber habe man drei alte Frauen zu diesem Amte bestimmt, nachdem m it der Ver- 
ehrung des Zeus d i e der Dione im dodonaiscken Tempel verbunden worden sei. (VII. 7.12.)

Nun is t es freilich moglich, dass die W irksam keit von Priesterinnen in Dodona 
eine zweite Periode in der Geschichte des Orakels bezeichnet, aber an sicb erscheinen 
durch das Vorhandensein mannlicher Ausleger des gottlichen W illens am Orakelsitz 
Priesterinnen aucli gleich im Anfang nicht ausgeschlossen, und die Angaben Herodots 
sprechen jedenfalls eher dafiir. Jene konnten ja, wie die Propheten zu Delphi, den 
Befragenden die von der P riesterin  erhaltenen Orakel verkunden, beziehungsweise aus- 
legen, und letzteres speziell war, wenn wir z. B. nur die spater zu besprechenden 
W orte P latos im Phadros (244 B) in Rechnung bringen, in  Dodona offenbar ebenso 
notwendig als in  Delphi. Und auch spater noch, als zweifellos Priesterinnen zu Dodona 
tlia tig  waren, gab es neben ihnen Manner als Propheten, und wie w ir aus Ephoros 
(bei Strabo IX . 2. 4) wissen, hatten  die Bootier das P riv ileg ium : ihnen durften nur 
Manner das Orakel erteilen. Begrundet wird dieses R echt durch folgende Erzahlung, 
die um so in teressan ter ist, als sie uns zeigt, wie man schon in frliher Zeit die 
M oglichkeit auch einer Parte ilichkeit bei E rteilung eines Orakelspruches in Dodona I 
annalnn: Die Pelasger giengen wahrend ihres K rieges m it den Bootiern zum Orakel, |  
um dasselbe zu befragen, und die Bootier ebenso; den letzteren aber antwortete die i  
P riesterin , α σ ε β η σ α ν τ α ς  el· π ρ ά ξ ε ι ν , wenn sie etwas Gottloses thnn wiirden, werde es * 
ihnen gu t gehen. Die Abgesandten argwohnten nun, die Priesterin  habe als Pelasgerin 
iliren Stanimesgenossen zu gefallen einen solchen Bescbeid gegeben, und sckleppten sie 
deswegen au f einen Scheiterhaufen. E in  aus den zwei Priesterinnen und ebenso vielen ... ■ 
M annern gebildetes G ericht aber sprach die Bestrafer jener P riesterin  frei, und von ; 
da an hatten  die Bootier das gedachte Vorrecht. (Strabo 1. c.) Mag nun d a s ,  wie 
z. B. Schomann amiimmt (II 292), auch. nur eine Legende sein, die spater zur Be- 
grundung des Privilegium s erfunden wurde, auffallend bleibt, dass auch die Legende 
schon die Moglichkeit einer Pflichtvergessenheit bei den Priesterinnen voraussezt 
und die Thatsachlichkeit einer solchen Pflichtw idrigkeit geradezu anerkennt. ί

Doch kehren w ir zu den Angaben Herodots zuriick! I I  55 erzahlt Herodot, |  
was ihm die dodonaischen Priesterinnen fiber die Entstehung des dortigen Orakels £



mitgctheilt ha ttcn : Zwci scliwarze Taubcn ( π ε λ β ι ά ό α ς )  seien aus dem agyptisclien 
Tlieben ausgeflogen, und die cine von ibnen sei nach Libyen, und die andere nach 
Dodona gekommen; letztere babe sicli auf eine Buche gesetzt und m it menschlicher 
Stimme gesproclien: bier soil cin O rakel des Zeus sein; und sie, die Dodonaer, batten  
( lasal s  einen gottlichen A uftrag aufgenommen und demgemass ein Orakel gestiftet*). 
Die Pricsterinnen zu Dodona, deren alteste  Π ρ ο μ έ ν ε ΐ α  — die Vorausdenkende — ge- 
beisseii babe, wie die zw eitalteste Τ ι μ α ^ ί ι η  — die die Tugend Ebrende — und die 
jungste N tx c c v d y t; — die die Manner Besiegende — , batten  also d a s  gesagt; e sb a tten  
aber aber aucli die ubrigen Dodonaer, die beim Heiligtum  seien,bnit ibnen ubereinge- 
stiramt. Unter dicsen letzteren sitid olienbar Nacbfolger der alten Seller zu versteben. 
Was also Hcrodot sicb sagen liess in Dodona, w ar teststchender dodonaischer Glaube.

Naclidem Herodot so referiert hat, g iebt er seine eigene A nsicbt iiber diese zwei 
verschiedenen Erzablungen der Zeuspriester in Tlieben einerseits und der Dodonaer 
andererseits. E r  sag t: „W enn wirklieb die Phonizier die hi. F rauen  fortgefuhrt und 
erne von ihnen nach Libyen und die andere nach H ellas verkauft baben, so sebeint mir, 
diese letzere F rau  wurde zu den Thesprotern im jetzigen Hellas, das friiber aucli Π ε λ α σ γ έ  
genannt wurde, verkauft: darauf aber b a t sie als Sklavin dort un ter einer berrlicb 
gewachsenen Eiclie ein Zeusheiligtum erriebtet, wie es naturlicli war, dass eine Dienerin 
des Zeus-Heiligtums in Tlieben da, wo sie liinkam, des Gottes eingedenk bliel). Dem
gemass hat sie ein Orakel eingefdbrt, naclidem sie einmal die belleniscbe Spracbe ver- 
stand. (II 56 ). . ^Peleiaden aber — falirt H erodot im folgenden K apitel fo rt — wurden 
die Frauen meines E racbtens von den Dodonaern deswegen genannt, weil sie in 
fremder Zunge redeten und Laute wie Vogel auszustossen schiencn. Einige Zeit liernacb 
aber redete die Taube, wie sie sagten, m it menschlicher Stimme, naclidem ibnen die 
Rede der F rau  verstandlicli vorkam, wabrend sie, so lange sie eine fremde Spracbe 
redete, nach A rt eines Vogels sicb vernchmen zu lassen sebien ; denn wie sollte eine 
Taube mit menschlicher Stimme sprechen ? D am it aber, dass man die Taube als schwarz 
bezeiebnete, deutet. man an, dass die F rau  eine A gypterin  war. Die A rt der W eis- 
sagung aber is t im agyptisclien Tlieben eine ahnlickc wie in Dodona^ (II  57).

Soweit Herodot, der bier zeigt, wie er wenigstens redlieb bemiibt is t die ihm 
dargebotenen Nacbricbten kritisch  zu verw erten und sicb ein selbststandigcs U rteil 
dariiber zu bilden. P re lle r (bei Pauly  I I  1193) bem erkt zu dieser D arlegung H crodo ts: 
„Wer dieses imbefangen liest, w ird es unmoglich fur etw as anderes, als fur voriiber- 
geliendc Zeitvorstellungen lialten konnen, w ird aber vermuten, dass man sicb um jene 
Zeit aucb in der Weise. wie die Orakel gegeben wurden, den A gyptern  zu nabern suchte,“ 
was sicb durcli die sebon oben erw abnte Notiz bei S trabo (Fragm . V II. 1) — durch 
gewisse Zeicben, wie beim Ammonium, seien die Orakel gegeben worden — nur besta tige. 
Abnlicb sieht auch Lorentz (S. 36) in der Erzahlung Herodots niebts anderes als eine

*) Nacli anderenNacbrichten dagegen hiitto niiherhin dor Holzhaucr Hellos zuerst dio Stimme der 
Taube vemommen, und hiitte das von ihm abstammendo Gcscblecbt dor Seller dee Orakels gepfiegfc. (Philostrat 
(mag. II 83,) So aucb in den Scholia graec. ad Jliad XVI 234: IlivduQ O g  7 & λ ο / ,  . . α Τ ίο 'Ε λ λ ο ν  τ ο ν  
d(tvrο μ ο ν } φ  (paoL τ η ν  π tQ io teQ uv  π ψ ο τ η ν  x ta a d e iH a i τ ο  μ α ν ι ύ ο ν .
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euhemeristisclie1) Tempellegende, die deshalb von den dodonaischcn Priesterinnen er- 
funden worden sei, um dem Orakel ein mogli’ckst kokes A lter zuzuschreiben. Die Be- 
ziekung auf das Orakel des tbebaniscben Zeus lasse sich dadurcb erklaren, dass das- 
selbe in Griechenland grosses Anseken genossen, und gerade in der Zeit des Herodot. 
(also in  der Zeit zwischen dem Anfang der Perser-Kriege und dem Anfang des peloponnesi- 
sclien Krieges.) sick eine allgemeine Hinneigung zu A gypten geltend gemackt liabe, 
wie d a s ja  feststekt. Sckon in friikerer Zeit z. B., unter dem agyptiscken Konig Psammis 
(600—594) batten  die Eleer, rdie sick ikres am allergerecktesten geordneten Kampf- 
spieles in Olympia rlikmten und meinten, etwas, was sick damit vergleicken lasse. 
konnten selbst die A gypter, die W eisesten auf der ganzen W elt, nickt erfinden," Ge- 
sandte nach A gypten gesckickt m it der Anfrage, ob die A gypter da etwas nock ge- 
reckter einzurickten wiissten. Und wirklick wussten die A gypter an dem olympiscken 
Kampfspiel zu korrigieren. (Herodot I I 160, cf. 58 und 82). W egen ikrer W eiskeit standen 
ja  uberkaupt die A gypter im ganzen Altertum  in hokem Anseken. W enn die kl. 
Sckrift Salomos W eiskeit als eine ausserordentlick koke bezeiclnien will, sagt sie von 
ihm, Salomo babe an W eiskeit alle Orientalen und die A gypter uhei*troffen (Ί Reg 
IV  30). Um so begreiflicker is t es, wenn auck die Griechen so manches, was sie batten, 
auf Agypten, diese „Hockschuledes Altertums/* (Weiss, W eltgesck. I  22l)zurfickfukrten 
Die alte und reicke K ultur namentlick Agyptens imponierte iknen, wie Plew (S. 8) 
sagt, so, „dass sie dieselbe okne weiteres fur alter und in gewissem Sinn vorzuglickcr 
erklarten, als ikre eigene, die damals — zur Zeit Hero dots — gewiss in vieler Hin- 
sickt nock w eit diirftiger w ar; und somit war dann die Herleitung der letzteren von 
der ersteren sekr nakeliegend." Man war also bemiikt, eine gewisse durck einen 
Mytkus begriindete Venvandtsckaft zwischen dem Ammonsorakel und Dodona herzu- 
stellen, was bei der Aknlickkeit der Orakelbraucke beiderorts so sckwer nickt w ar; 
und andererseits wollte man durck jene Angabe Uetreffs der aus Agypten dakerge- 
flogenen Taube den Namen erklaren, den offenbar sckon zu Herodots Zeit die dodonaiscken 
Priesterinnen fukrten, den Namen Peleiadeii. N ur unter dieser Voraussetzung, dass der 
Name Peleiaden fur diese Frauen sckon damals gebraucklick war, ha t die Hypotkese 
Herodots in I I  57 iiberkaupt einen Sinn. Dass aber die Zeuspriester im agyptischen 
Tkeben einer solcken iknen wohlbekannten Tempellegende, wie sie in Dodona ver- 
breite t war, n icht widerspracken, sondern ikrerseits dieselbe nur bestatigten, ersckeint 
zum Yoraus begreiflick. Sckon d a s ,  was Herodot in dem oben dargelegten Berickt 
(H  52) fiber das-Erfakren der Grotternamen aus Agypten und die nackherige Sanktionier- 
ung dieser Gotternamen durck Dodona erzaklt, sprickt, wie uns dfinkt, gegen das. 
was er nackher fiber die Entstekung des Orakels zu sagen weiss. W are wirklick das

‘) Der aus der kyrenaischen Schule kervorgegaugene Skeptiker Euhemeros fc. B50 v. Chr.) wollte 
in seiner Sckrift ieQa ccvccyQafpi] den Beweis dafiir liefern, die versckiedenen von den Griecken verehrten 
Gotter eeien in Wirklickkeit nur vergotterte Menscken, und namentlick Zens, der Jfachfolger des Kronos 
auf Kreta, sei ein grosser Eroberer gewesen, auck in Kreta begraben und nack seinem Tode zu einem Gott 
erfaoben worden; Grundsatze die bekanntlick spa ter vielfack Anklang fanden, namentlick anck bei den 
Kirchenviitern. (Pauly 111 269; Augustinus de civ. Dei VII 18) Auck E. Curtius sprickt seine Ueberzeugnng 
(1 all in aus, die Gescbickte der Gotter sei die Vorgeschickte des Volkes. (I 53.)



Orakel von A gypten aus durcli die gedaclite Tempelfrau gegriindet worden, so liattc 
diese wohl aucli als ehemalige P riesterin  des Zeus die Bekanntschaft m it den frag- 
lichen Gotternamen schon m itgebracht, und fur das Bekanntw erden derselben von der 
O rakelstatte aus gcwirkt, so dass niclit e rs t eiuige Zeit nacliher eine Anfrage in Dodona 
wegen dieser Gotternamen notig gewesen ware.

Nacb anderen. und so nach der oben bercits citierten  Annalime Strabos (VII. 
7. 12), waren Priesterinnen in Dodona e rst aufgckommen, als die Dione σ ν ί Ύ κ ο ς  τ φ  J u  
d. h. Mitinliaberin des Zeuslieiligtums w urde: ihr nemlicli, sagtc man weiter, sei die 
Taube heilig gewesen, und so batten  ilire P riesterinnen den Namen /rauben®  oder 
Peleiaden bekommen. Nun is t es freilich w ahr: aucli der dodonaischc Zeus musste 
sicb der in ihrer A rt fortsclireitenden Zeit anbcquemen und zugeben, dass m it seiner 
Verelirung die Verehrung der aus dem fernen Morgenland heriiber verpflanzten Gottin 
der scbaffenden N aturkraft un tcr dem Namen Dione verbunden wurde (wie denn aucli 
im libyschcn Ammonium neben Ammon eine weiblicbe G ottbeit vereb rt wurde) (Curtius 
I 93; W elker I  357; Lasaulx 293. 55); aber die F ragc is t :  war das Symbol 
der Dione schon damals, wie Curtius bebauptet, die Taube ? und wurden die dodonai- 
sclien Priesterinnen deswegen Peleiaden genaunt?

Jcdenfalls is t es niebt ausgemaclit, wanu die Dione als weiblicbes Abbild 
dem Zeus in Dodona beigegeben worden ist, und ware d a s  aucli sclion vor H erodot 
gesebeben, so baben w ir docli keinen Beweis dafxir, dass · ihr sclion damals die Taube 
heilig w ar. D a s  ist auch die Ansiclit von Lorentz in seinem vorjabrigen Program m  (S. 37).

Aber man ist nocli w eiter gegangen und ba t geradezu bebauptet, lieilige Tauben 
batten in der Eiche zu Dodona genistet. So B otticber und P lew  in der ncuesten 
Auflage von P rellers grieeb. M ytbologie (Lorentz 1. c.). A ber einen strik ten  Beweis 
fur diese Hypothese wird man nicht fiibren konnen. S trabo z. B. kenn t jedenfalls 
Dodona niclit' als Taubenorakel, sondern die Peleiaden sind ibm das, was r t l l e u a  aller- 
dings nucli bedeuten kann*), graue oder alto F rauen ; aber da n ί λ π ω  aucli Tauben 
bedentet, so w ar dam it die M oglicbkeit gegeben, von dieser Homonymie aus eine 
Fabel zu erdichten, als batten  in historischer Zeit die dodonaiseben P riesterinnen  
ibren Namen Peleiaden zum Andenken an die hi. Tauben, die in a lte r Z eit au f der 
Eiche alsW eissagevogel beobachtet worden soien. (cf. Scbomann I I  291). F reilich  red e t 
Sophokles in den Tracbinierinnen (171 f.) von einem Sprucb der Eiche zu Dodona 
d ta a o iv  t x  π ί λ β ι α δ ο ι ν . A ber die erste F rage is t :  Soil d a s  beissen: „durch den Schnabel 
der zwei Tauben®, oder „zwischen den zur Seite der Eiche sinnbildlich angebraebten 
Tauben heraus® ? Und wenn selbst die erstere E rk larung  die allein richtige ware, wiirdc 
damit nur bewiesen, wie Sophokles fur die Heroenzeit, in der die H andlung des ge- 
nannten Sttickes vor sich geht, die A rt und W eise der O rakelverkttndigung sicb daebte, 
beziebungeweise, wie er fur diese Zeit die A rt der O rakelerteilung glaubte darstellen  
zu sollen.

W eiter weiss allerdings Dionys von H alikarnass in seiner 'Ρ ω μ α ϊ κ ή  Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α  
f l 14) von oilier S tad t der A borigcner namens M atiene oder T iora zu erzablen: wDa

*) cf. Scrviuu zn Vergil, Acneie II I  466: anu», Peliae uomino.



soli ein uraltes Marsorakel gewesen sein, (las demjenigen, welches der Sage nach einst 
hei Dodona war, allem nach sehr ahrilich war, nur dass dort eine Tauhe von einer 
heiligen Eiche herunter, bei den Aboriginern aber ein gottgesandter Vogel, den s ie  
Specht und die Griechen Baumhaeker ( (tyη ο κ ο / Λ π τ rfg ) nennen, auf einer hblzernen Saule 
sitzend Orakel gab.“ Dieses „der,8age nach" (τ φ  π α ο ά  J o j t f o i r u i o i g  μ ν ί ϊο λ ο γ η ν μ ε η · ) )  
zeig t aber genugsam, dass jedenfalJs in  der Zeit des Schriftstellers, also in den letzten 
Dezennien vor Christas, keine Rede davon war, dass Tauben als Weissagevogel in 
Dodona benutzt worden waren. Und wenn endlich Pausanias im zweiten christlichen 
Jahrhundert gelegentlich der Erzahlung dcr Mythe vom kalydonischen Dionysos fVII. 
21. 1) sagt, bei den Bewohnern des Binnenlandes, den A etolem  und den angrenzenden 
Akarnanern und Epiroten seien die Tauben und EichenorakeL im hbchsten Ansehcn 
gestanden, ( a t  η ί λ ε ι α ΐ  κ α ι  τ α  ε κ  $ Q v b g  μ α ν τ ε ΰ μ α τ α  μ ε τ ε χ ε ιν  μ ά λ ι σ τ α  ε φ α ίν ο ν το  τ ή ς  ά λ η  (λ ε ία ς), 
so sind auch hier wiederam die π ε 'Μ ι α ι als W eissagevogel in d ie  Zeit verlegt, in 
welcher Pausanias die fragliehe Mythe sich entstanden denkt. F u r die historische 
Zeit haben w ir keine Zeugnisse fur eine solche Bedeutung der Tauben in Dodona. 
E in  solches Zeugniss b ietet auch das Gemalde nicht, das Philostratos der Aeltere in 
seinen Imagines folgendermassen beschreibt (Π  33): A uf der Eiche sitzt „die goldene 
Taube, in  Spriichen so weise . . K ranze sind an die Eiche gebunden, da sie, wie in 
Delphi der Dreifuss, W ahrsagungen giebt. Da kommt einer, sie um etwas zu befragen; 
ein anderer, zu opfern. Auch ein Chor aus Theben hat sich um die Eiche gestellt, 
die W eisheit des Baumes sich aheignend, weil der goldene Vogel sich dort ha t fangen 
lassen . . hier die dodonaisehen Priesterinnen m it ihrem finsterernsten und heiligen 
W esen; sie scheinen nemlich von Rauch- und Trankopfem  gleichsam zu duften." So 
Philostratos. Zu G rand lieg t dem Gemalde offenbar, wie schon W elcker bemerkt hat, 
die E rzahlung Herodots liber die aus dem agyptischen Theben gekommene Taube, die 
sich au f der Eiche niedersetzt und die Stiftung eines Zeusorakels veranlasst. W eiteres 
is t aus dem Gemalde nicht zu erschliessen; und cbcnso wenig aus den noch vorhan- 
denen au f Dodona beziiglichen Mtinzen, die samtlich aus spaterer Zeit und znm Teil 
aus der K aiserzeit stammen. Die Tauben auf denselben konnen, wie Lorentz mit 
R echt hervorhebt, ebenso g u t nur symbolishe Darstellungen der Peleiaden sein, wie 
bei dem Fragm ent einer S tatuette, welches in Dodona gefunden worden is t und eine 
Taube darstellt, die auf einer Frauenhand sitz t und fortfliegen will. (1. c. 37 f. Anm. 13.)

Jedenfalls bildete also zweifellos die hi Eiche des Zeus in historischer wie 
in vorhistorischer Zeit den M ittelpunkt des Heiligtums zu Dodona, und im Rauschen 
der W ipfel des hi. Baumes glaubte man den W illen des Gottes zu erkennen. Nach 
einer bei Suidas sich findendcn Bemerkung „bewegte sich die tonende Eiche, wenn die 
das Orakel Befragenden eintraten, die Priesterinnen aber liessen sich a l s o  vemehmen 
„So spricht Zeus." (1. c.)

Entsprechend dieser A rt der Orakelerteilung in Dodona is t in der Odysee- 
Ausgahe von Fasi-Hinrichs (zu XIV. 327) sogar angenommen, die reduplizierte Form 
Λ ω δ ώ ν η  sei vielleicht von ό ο ν ε ΐ ν , m i t  Gcrausch bewegen, hin und hertreiben abzuleiten, 
stehe somit fiir Λονδο'.νη. Buttmann dagegen sieht in Λ ω δ ώ νη  die Namen J i b s  J u b v r  
vereinigt, wahrend G. Curtius (Grundzuge der griechischen Etymologie Aufl. 5 S. 484)



des dort verelirten Gottes zusammenhangen, also m it dem Stamm J i V ,  so dass Β ω ό ω ν  
' — der thessalische Name fiir Dodona — far J i ( f ) i ! ) d i » v  stiinde ; doch bleib t das ro 
und der U rsprung der zweiten Silbe dunk el. * A nders e rk la rt das W ort P reller, der, 
auf eine Bemerkung Apollodors bei Stefan von Byzanz zuriickgehend, Λ ω ό ώ ν η  auf den* 
Stamm von ό υ υ ν α ι  zuruckfiibrt; Zeus heisse.der dodonaische, ό τ ι  ό ί ό ω σ ι ν  η μ ϊ ν  τ α  ά γ α & ά  
(Mytliol. I  96. 4)

Um nun aber die Gabe des Zeus entgegennehmen zu konnen und das Rausclien 
des W indes in der Krone der Eiche zu verstelien, brauchte es eine entsprechende E r- 
leuchtung. D a s  geht scbon d a r a u s  liervor, dass z. B. P lato  im Phadros 244 B die 
Priesterinnen in Dodona m it der Propbetin in Delphi zusam m enstellt und von der letzteren  
wie von* der ersteren sag t: μ α ν ε ι σ α ί  μ ε ν  π ο λ λ ά  δ η  κ α ί κ α λ ά  ι δ ί α  x e  κ α ί δ ή μ ο  a  ice τ η ν  
Ε λ λ ά δ α  f .t f j y u o u r t f ) , σ ω φ ρ α ν ο ΰ ά α ι δέ β ρ α χ έ α  /; o r d e r ·  Also im Zustande der Ekstase bahen 
sie sicli nach vielen Seiten bin, im offentlicben wie im Privatleben , hobe V erdienste 
um Griecbenland erw orben,. im Zustand dqr Besinnung aber kleine oder keine. Und 
naebber s te llt Plato in die gleiche K ategorie Sibyllen und alle an d e rn , die in gottbe- 
geistcter W ahrsagung vielen vielfaltig  riebtige Spriielie fur die Zukunft e rte ilt batten.’ 
Aebnlicb sagt spatcr Pausanias: α ι π έ λ ε ΐα ΐ  7ΐ α ρ ά  J o t d o t v a i o t g  ε μ α ν τ ε ό ο α ν τ ο  μ ε ν  εκ J i o g  
κ α ι υ υ τ a t ,  ^ ι β υ λ λ α ι  δε υ π ό  ύ ν 'ϊ ρ ώ π ω ν  'ο ν κ  ε κ λ η ϋ η α α ν . Dass er von den Priesterinnen, 
und nicht von Tauben redet, is t ja  klar. A ud i i b r e  W eissagungen aber beruben ilirn auf 
gottlicber E ingebung, wenn auch diese P riesterinnen den Namen Sibyllen nicbt bc- 
kommen haben. Und Pausanias weiss w eiter zu erzahlen, diese dodonaiscben P rie s te 
rinnen, die Peleiaden, sollen zuerst un ter den (propbetiscben) F rauen  diese Verse ge- 
suiigcn haben:

* Zeus war, Zeus ist, Zeus w ird sein; o Zeus, du G ew alt’ger!
F ruch t bringt die E rde bervor; drum nennet M utter die E rde! (X. 12)

D a s  stim m t — mag auch die F o r m  der Verse aus einer spateren Zeit staramen — 
mit dem,  was wir oben im Berichte Herodots iiber die Sanktionicrung der bellenischen 
Religion von Dodona aus gefunden haben. W as dem wahren, lebendigen G ott zuzu- 
schreiben ist, die E w igkeit und das absolute Sein vor allem andern, wird bier von 

* dem Haupte des olympiscben G btterstaates ausgesagt, und zw ar von Frauen  im Zustand 
der μ α ν ί α  oder mantischen Begeisterung. A l l e  i n  d a r a u f  konimt es uns an. Pausanias 
also wie P lato lcbte der Ueberzeugung, zur E rkenn tn is, was das Rauscben der hi. 
Eiche im einzelnen F all zu bedeuten babe, brauchc es auf Seiten der P riesterinnen  eine 
Ekstase oder Verziickung, und e rst so kam es zu einem Erfassen oder Verstelien des 
gottlichen* W illens Und ebenso spriebt sicli der ebenfalls dem zweiten christlicher 
dahrhundert angehorige R hetor A ristides dahin aus, die dodonaiscben Priesterinnen batten , 
wie die P y tb ia  in Delphi, weder vorher, vor dem E rgrifi’ensein durcli den G ott, irgendwie 
gewuset, was sie sagen wiirden, nocb wiissten sie nacbher, was sie gesagt batten, so 
dass eher alle andern, als sic selber, w iissten , was sie sagen (bei Lasaulx 1. c. 308). 

. F reilich nahere Nacbricbten d a riib e r, wie sicli die Peleiaden vorbereiteten,
um in diesen Zustand der Begeisterung zu kom m en, fclilen uns. Dagegen berieb tet 
Servius, der Kommentator. Vergils, ausdriicklicb, am Fuss der gew altigen dodonaiscben 
Eiche u. wie aus ihren W urzeln eei eine Quelle hervorgesprudelt, aus deren Gemurmel
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die „anus Pelias nomine instinctu deorum* Orakel gegeben habe (zu Aen.IH  4 66). Es 
is t  dies allerdings das einzige Zeugnis, das w ir fair die Annabme haben, es sei in einer 
zweiten Periode der dodonaiscben O rakelstatte aucb aus dem Murmeln einer Id. Quelle 
doi't geweisagt worden; aber was uns Plinius iiber diese Quelle beim Zeusbeiligtum 
zu Dodona erzahlt, deutet jedenfalls eine liochst eigentiimlicbe Beschaffenheit derselben 
an. Nack N aturalis histor. I I  103, 228 bracbte dieselbe nemlich, obgieicli sie eiskalt 
w ar und brennende Pack  e in , die man darin eintauchte, erlosckten, abgeloschte docli 
w ieder zum Brennen; m ittags versiegte sie immer, wahrend sie dann gegen Mitter- 
nacbt m it reicber W assermasse bervorkam, um nacbher wieder allmablicb abzunehmen. 
W ir miissen natiirlicb das von Plinius iiber die angeblicb in dieser Wunderquelle wieder 
zum Brennen gebracbten Fackeln Erzablte dabingestellt sein lassen, und vollends zu 
der m ystiscken Auffassung des Vorgangs, wie sie bei Lasaulx sicb findet, konnen wir 
uns — w ir gesteben es — nicbt erscbwingen. Der genannte, tiefsinnige Forscber meint 
nemlicb (S. 300f), das von Plinius Beriebtete babe vielleicbt d e n  Sinn, das gewobnlicbe. 
solariscb wacbe sinnlicbe Leben miisse untergeben, damit die in der Seele schlum 
mernde propketiscke K raft aufleben konne; die Packel des menscblicben Geistes miisse 
erloschen, damit ein gottlicber sicb entzlinde; der Untergang des Jcbs sei der Auf- 
gang Gottes in der Seele, oder — um mit den M ystikem zu sprecben — der Sinne 
Untergang sei der W ahrheit Aufgang. So fern es uns gewiss liegt, die tiefe objektive 
W abrbeit des letzteren Gedankens leugnen z u  wollen, so entscbieden miissen wir eine 
derartige Deutung des angeblicben dodonaiscben W imderquells ablehnen. Bei derEkstase 
der dodonaiscben Priesterinnen kann es sicb scbon nacb dem,  was wir bisher an Zeugnissen 
dariiber beigebracbt haben, nicbt um einen „Aufgang Gottes* d. b. des wahren Gottes rin 
der Seele* gebandelt baben. Λ\Γο w akrkaft der Geist Gottes w irkt und eine Seele erleuch- 
te t, da is t L icht und klare Erkenntnis, und nicbt dieses unklare Nebelgebilde der rnan- 
tiscben Begeisteriuig, wie w ir es bei den dodonaiscben Priesterinnen, bei der delphi- 
scben P v tk ia  und an andern grieckischen O rakelstatten annebmen miissen. W ir werden 
spater au±‘ diesen P unkt zuruckkommen und weisen zunacbst nur darauf bin, wie die 
bier hervortretende ganze Grundanscbauung, die Lasaulx gegemiber dem beidnischen 
Orakelwesen iiberbaupt v e rtritt, uns als eine durcbaus Λ-erfeblte erscbeint. Scbomann 
s te llt auf Grand der obigen Stelle bei Plinius bloss d ie  Vermutung auf, es sei wohl 
moglicb, dass diese Quelle, wie so manche andere, aucb eine erregende W irkung aus* 
geubt, und dass die P riesterin , bevor sie weissagte. aus ihr getrunken babe. (Π  292). 
Und d a s  mag das Bichtige sein, wie denn Plinius alsbald nacbher aucb von dem 
W asser beim Heiligtum des Jupp iter Ammon zu berichten weiss, Avabrend es untertags 
eiskalt sei, komme es bei N acbt zum Sieden. N ur werden wir nicbt s o w e  i t  geben 
diirfen, anzunehmen, das blosse Trinken aus der hi. Quelle babe an sicb scbon die 
mantische Ekstase zur Folge gebabt.

E rs t in spaterer Zeit, als die Molosserkonige H erren des Landes um Dodona 
waren, (Strabo V II 7.5), scheint ausser den bisber besprocbenen A rten der Orakel- 
erteilung in Dodona aucb Kleromantie geiibt worden zu sein. Man muss dies aus einer 
Angabe bei Cicero (de divinat. I  34. 76) schliessen. Vor der Schlackt bei Leuktra 
fragten nemlicb die Spartaner in Dodona an. ob sie siegen w arden ; da sturzte ein



Affe, den der Molosserkonig besonders gern hatte, das Gefass m it den Losen um und 
bracbte alles untereinander; nun soil die bei der O rakelerteilung fuugierende P riesterin  
erk lart baben, die Spartaner miissten an ihre R ettung, und niclit an Sieg denken.

W er bei dicser A rt der Erfragung des gottlicben W illens die Lose zog, ob 
ein P riester oder der betreffende, der einen Orakelsprucli zu bekommen wiinschte, is t 
niclit auszuraachen; jedenfalls aber sclieint es Aufgabe der P riesterin  gewesen zu sein, 
das Los, das berauskam, zu deuten.

Endlicb eine weitere A rt der O rakelerteilung zu Dodona in spaterer Zeit ware 
nach mancben Neueren d ie  m itte lst eines Erzbeckens gewesen. Dieses im Heiligtum  
aufgesteUte Becken rubte auf einer Saule, und neben demselben stand  au f einer zw eiten 
Saule ein Knabe aus Erz m it einer Geissel in der reebten H and; webte der W ind, 
so scblugen die Knochel an den beweglicben K ettcben der Geissel an das eberne 
Becken und bewirkten lang korbare Tone, aus welcb letzteren  man n a c h  der Ver- 
mutung mancber Archaologen W eissagungen entnalim. Es w ar ein W eibgescbenk der 
K erkyraer (Strabo V II Fragm . 3) und zwar, wie Lasaulx  annahm, eine Nacbahm ung 
der zwci ebernen Siiulen vor dem salomoniscben Tempel. Das n icb t grosse eberne 
Becken war, wie der eben genannte G elebrte sagt, verm utlicb „eine H albkugel uud 
ein Bild des Himmels, die knabenartige mannlicbe G esta lt ein B ild des Dem iurgen 
oder W eltbaum eisters, die Glockentone ein Symbol der W eltbarm onie und Musik der 
Spharen*) . . Das wunderbare W aldglocklein sagte alien, die nach Dodona kamen, 
den G ott zu fragen, dass sie auf heiliger S tiitte seien, m it re iner Seele fragen miissten 
und selber zu scbweigen batten , wo der G ott rede*. (1. c. 306 f.) So Lasaulx. A ber 
so sinnig diese Auffassung des dodonaisclien Beckens ist, sie erscbeint uns dock zu 
problematisch und zu selir beeinflusst. von der Neigung des von Lasaulx  m ehrfach 
citierten Philo zu allegoriscber E rklarung. W ohl mochte das Becken m it seinen ge- 
lieimnissvollen Tonen einer Aeolsbarfe gleich die dem O rakel sick Nabenden in eine 
feierliche Stimmung versetzen; ob es aber w eiteren Zwecken diente, als denen eines 
kunstreiclien Spielwerks, bleibt bei der M angelhaftigkeit unserer N acbrichten dariiber 
ungewiss. D a s  is t aucb die A nsicht von K. F . Herm ann (gottesdienstl. A lte rt. 194), 
wie von Nagelsbach (nachhom. Tbeol. 179) und P re lle r (bei P au ly  I I  1195).

Soviel an der Hand der uns dariiber vorliegenden Zeugnissc aus dem A lter- 
tum iiber die Entstebung des dodonaiscbcn Orakels und die verschiedenen A rten  der 
Orakelerteilung daselbst.

In neuerer Zeit hat man die Peleiaden von Dodona auf indogermanischen 
Ursprung zuriickfuhren wollen und bet.racbtet dieselben als W olkenwesen, die sick auf 
der Eiche niederlassen. So z. B. Duncker, Lauer und Perthes. „In der Eiche selbst 
erblickt Perthes nach dem Vorgang von Schw artz eine Vcrmiscliung von indogerma
nischen Anschauungen mit pelasgiscb-thesprotiscben, indem die V orstellung von dem 
grossen Wolken- und W etterbaum  am Himmel sicb in Dodona m it dem daselbst wacli- 
senden, durch seine m ajestatisebe Grosse E hrfurclit erweekenden Eicbbaum verm engte.

*) Dagcgcn uach dem Attliidenschreiber Demon (Pnuly-Teuffel I 2057) ein Bild dor Seelen* 
wanderung; wie dei Klang dnrcli die Kreiso der Becken, so ziehe die Seele auf Hirer Wanderung durcli 
die Kreiso verechiedeuer Sphftren. Creuzer Symbol, u. Mytbol. IV. 284.

4*
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Die als W olkenwesen gedachten Peleiaden konnen nacb seiner Ansicht urspriinglich 
nur zu dem himmlischen W etterbaume, nicbt zu dem irdischen im Lande der Tkes- 
proter gehort haben“, D aber sehen aucb Schwartz und Perthes in dem Knaben bei 
dem ehernen Becken ein Abbild des Blitzwesens mit seiner ehernen Geissel, and in 
dem K lang des Beckens eine Symbolisierung des rollenden Donners; die Quelle aber 
am ,P uss der Eicbe g ilt ilmen als Sinnbild der G-ewitterwolke* die Fackeln dagegen 
die in  der Quelle wieder Feuer fangen, sind ilinen die in der Gewitterwolke zuckenden 
Blitze. (Lorenz, die Taube im Altertum  38 f.)

Nun wurde freilicb — wie w ir friiber schon geseben baben — Zeus zu Dodona 
besonders als Wolkensammler und Begenspender verebrt, als ν ά ϊ ο ς  oder Gott des 
feuchten Elem ents und des reicben Segens, der daraus fiir die ganze Landscbaft er- 
wucbs: und nicbt umsonst wies das Orakel jeden, der sicb ibm nabte, an, dem Acbeloos, 
d. b. dem W asser, Opfer darzubringen, denn die W asser vom Stromgebiet des Acbeloos 
gaben dem berrlicben Thai seine Frucbtbarkeit, ja  im religiosen. und poetiscben 
Sprachgebrauch g a it allem nacb Acheloos iiberbaupt als Bezeicbnung fur Fluss und 
Flusswasser*) (Preller, Mytbol. I  30 und 428). Aber damit ist dock gewiss nicbt be- 
wiesen, dass die Yerebrung der Eicbe zu Dodona, so\vie die Entstebung des mit der 
Eicbe zusammenbangenden Orakels, aus der gedacbten indogermaniscben Yorstellung 
vom W olkenbaum abgeleitet werden muss, so wenig,· als die Peleiaden deswegen scbon 
W olkenwesen sein miissen, weil in dem mebrfacb citierten Bericht bei Herodot (II 55) 
die sagenbafte agyptiscbe Taube als scbwarze Taube bezeichnet wird. W as Otto 
Crusius im Eingang seiner Beitrage zur griechiscben Mytbologie und Religionsgescbicbte 
geltend macbt, dass nemlicb die kiihnen Hoffimngen, welcbe die genialen Scbopfer 
der vergleicbenden indogermaniscben Mytbologie begten, sicb nicbt besta tig t haben, 
und dass insbesondere alle Yersucbe misslungen seien, griecbiscbe Gottergestalten 
unm ittelbar aus indischcr Ueberlieferung zu erklaren, d a s  wird aucb b i e r  , seine 
Geltung haben. Ohnedies. wiirden die Peleiaden als blosse Wolkenwesen, die sicb auf 
dem W olkenbaum niederlassen, notwendig m it der N atur des Wolkenbaumes zusammen- 
fallen und ibm gegeniiber keine eigentlicbe Selbstandigkeit baben, wie wir nacb Homer 
wie Herodot eine solcbe bei ihnen annebmen miissen; nacb Homer, sofern ibm als 
Hauptsache beim dodonaiscben Orakel die kochwipfelige Eicbe gilt, diese selber aber 
wieder Personlicbkeiten fordert, die den in der Eicbe sicb kundgebenden gottlicben 
W illen versteben und erklaren; nacb Herodot, sofern er jedenfalls die Peleiaden von 
der Eicbe streng sondert; die Peleiaden erst bringen die Eicbe zu ihrem Ansehen 
als O rakelstatte.

Nacb diesen Untersucbungen liber das Entstehen des Orakels von Dodona 
wenden w ir uns zu einer Betracktung der'W irksam keit. desselben besonders in der 
historischen Zeit. Seine Bedeutung war freilicb nicbt so gross, wie d ie  von D elphi; 
aber soviel is t ausgemacht, dass aucb die dodonaiscke O rakelstatte geraume Zeit hocb- 
angeseben w a r : in iiberaus vielen Anliegen fragte man in  Delphi und Dodona zugleicb 
an; man glaubte weder das. eine nocb das andere Heiligtum iibergeken zu durfen.

*) Scliolia gr. in H, Iliad, XXIV. 616: , . 'Λ χ ε λ φ ο ς  κ α λ ε ί τ α ι  π α ν  ύ δ ω ρ .
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Die T ragiker setzen es daher als selbstverstandlicb voraus, dass ihre Helden.’ die 
Heroen der Vorzeit, in ihren verschiedenen schweren Kampfen sieb an den dodonaiscben 
Zeus um R at und Hilfe gewendet liaben. Jnachos, Herakles und s e in ‘Nachkomme 
Aletes, Kreon, Acbill, Odysseus, Orestes, Aneas, sie alle bringen dem Zeus von Dodona 
und seincm Orakel den Tribut ilirer Verehrung (Lasaulx 310). A ud i aus Mi tte lit  alien, 
niclit nur aus Griechenland und U nteritalien, kamen Ratsuebendc nach Dodona (cf. 
Diouys v. Halikaruass, Arcbaol. 1 ,19); ja  nach. Herodot zu scliliessen, kamen dahin 
sogar aus dem libheren Norden, aus dem Lande der Hyperboreer, beilige Gaben (IV. 33), 
von Kleinasien nicbt zu reden (Herodot I  46). Ganz besonderes Anselien genoss das 
Orakel naturgemass bei den zunachstwohnenden Vdlkerscbaften, wie d a s  aucb Pau- 
sanias in der oben angerdlirten Stelle (V II 21. 1) ausdriicklich bezeugt. Speziell 
Theben hatte, wie wir bercits saben, ein besonderes Vorrecht, die dodonaiscben Orakel- 
spruche immer durcb Manner zu erhalten, und endlicb die Beziebungen A thens und 
Spartas zu Dodona werden wir in einem spater anzufiihrendeii Zeugnisse Ciceros ge- 
nugsam hervorgehoben linden: beidc S taaten  wandten sicb oft genug nach Dodona. 
Atlien inbesondere scbeint wahrend des peloponnesischen K rieges dem thesprotisclien 
Orakel mebr angebangen zu haben, als dem delphiscben, das zu sehr fur .Sparta  P a rte i 
nabm. Den siziliscben Feldzug z \  B. lasst Pausanias die A tbener auf einen dodonaiscben 
Sprucli bin unternebmen, wobei er ausdriicklicb beifugt, Σ ι κ ε λ ί α  — dessen Besetzung 
Zeus verlangte — sei ein kleiner Hugel unw eit der S tadt, sie aber batten  den Spruch 
nicbt verstanden und sicb dadurch zu ausw artigen Unternelimungen und zum K rieg  
mit Syrakus verleiten lassen. (VUI. 11. 6.)

Nocb etwa im Ja b r  357 ra t  Xenophon in seiner Schrift von den Einkiinften 
Athens (VI 2; cf. Bender,, Gescli. der griech. L it. 577), falls seine Vorsehlage Anklang 
linden, mogc man sowobl nach Dodona als nach Delphi schicken mid die G otter da 
befragen, ob es fur den Augenblick und fur spater entschieden s o besser sei fur den 
Staat. Zwei Jab re  spater schrieb Demosthenes in seiner Rede gegen M id ias: „Ihr 
wisst ja  wohl, dass ihr alle diese Chore und Hymnen nicbt nur gemass den Gesetzen 
beziiglich der Dionysien dem Gotte veranstaltet, sondern aucb gemass den Orakel- 
spriicben von Delphi wie von DodonaM '(§ 51). Und im § 53 linden w ir dann wirk- 
licb als Belege unter anderem aucb Orakelspriiche von Dodona, die, wenn sie unocbt 
sind,*) wie so manche andere dieser eingelegten Dokumente, uns wenigstens zeigen, 
wie die alten In terpreten , denen nocli mancber echte O rakelspruch vorliegen 
mochte, sich dieselben dacbten. D er erste dieser Orakelspriiche lau te t: „Dem Volk 
der A tbener giebt der P riester des Zeus Folgendes zu w issen: weil ih r die rechte 
Zeit zum Opfcr und zur Absendung einer Festgesandtscbaft verabsiiumt habt, so be- 
fielilt er, neun erwiiblte Festgesandte zu schicken, und diese sollen sclineli dem Zeus 
am Tomaros drei Kinder, und zu jedem R ind zwei Scbafe opfern, und der Dione ein 
Rind und einen eberen Tisch* u. s. f . ; und almlich verlang t der folgende Sprucli 
(ο τ ο υ  J i i i g  σ η μ α ί ν ε ι  ε ν Λ ύ ό ώ ν η ) , man solle dem Dionysos eiil vollkommenes Opfer

*) W acliem ath  (hellen. Altortamskando II. 2. 608) li&lt sio, wio iiborhaupt alle diojonigen'SprUche, 
in donon das Orakel etwae beflolilt, far am mindestou der Unoclitheit verdftchtig.
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darbringen, einen Mischkessel fiillen und Chore aufluhren, dem Beschirmer Apollo ein 
R ind opfern, und es sollen Ereie und Sklaven einen Kranz tragen und einen Tag von 
der A rbeit ausruhen; dem das Eigentum scliiitzenden Zeus aber ( J u  κ τη σ α ιή  solle 
man ein weisses Rind darbringen. W ir haben diese Orakelsprliche fast vollstandig 
angefiihrt, weil sie zu charakteristisch sind: Empfehlung und Befestigung des Poly- 
theismus, d a s  is t der immer aufs neue wiederkehrende Refrain darin, wie schon die 
wiederholte Mahnung » Λ χ ε λ ω ω  & ν ε ι ν α darauf hinweist.*)

A uf andere allem nach ebenfalls dodonaische Orakelspruche beruft sich 
Demosthenes a. 343 in seiner Rede von der Truggesandschaft (298 f), wahrend er in 
seinem 4. B rief (3) den dodonaischen Zeus und die Dione neben dem pythischen Apollo 
in ahnlicher Absicht nennt. Und nooh in dem „letzten Vermachtnis des platonischen 
G eistes“, in den Gesetzen, (Pauly, Realenc. V. 1690), also gegen die Mitte des vierten 
Jahrhunderts, spricht es der grosse Schuler des Sokrates wie als selbstverstandlich 
aus: ob man eine ganz neue S tadt griinden oder eine alte reformieren wolle, jedenfalls 
werde kein vernunftiger Mann an d em  riitteln, was von Delphi oder Dodona oder 
vom Ammonium aus, oder durch anderweitige alte Spruche beziiglich der Gotter und 
Opfer empfohlen worden sei. (Y. 738 B.) So fragt denn Cicero noch im Jah r 44 
v. Chr. in seiner Schrift de divinatione: Quam Graecia coloniam misit in Aeoliam, 
Joniam , Asiam, Siciliam, Italiam , sine Phythio aut Dodonaeo aut Hammonis oraculo? 
au t quod helium susceptum ab ea sine consilio deorum est?  (I. 1. 3). So sehr stand 
auch ihm die Thatsache fest, dass das dodonaische, wie die andern genannten Orakel 
efsten  Ranges, in den w ichtigsten Pragen  fort und fort um R at angegangen wurde; 
und in  jedem  gut eingerichteten Staatswesen — hebt er in einem spateren Kapitel 
derselben Schrift (I. 43. 95) hervor — hat man bekanntermassen es so gehalten: „quis 
rex  unquam fuit, quis populus, qui non u teretu r praedictione divina? neque solum in 
pace, sed in bello multo etiam magis, quo majus erat certamen et discrimen salutis ..  
E t  A thenienses omnibus semper publicis consiliis divinos quosdam sacerdotes, quos 
μ ά ν τ ε ι ς  vocant, adhibuerunt, e t Lacedoemonii regibus suis augurem assessorem dederun t. .  
iidemque de rebus majoribus semper au t Delphis oraculum, aut ab Hammone aut a 
Dodona petebant". Nach einer Bemerkung bei Pausanias (I. 36. 3) ware es, um auf 
einzelnes einzugehen, z. B. ein μ ά ν τ ι ς  εκ Λ ω δ ώ ν η ς , Namens Skiros, gewesen, der zur 
Zeit des K rieges zwischen Erechtheus und Eleusis das alte Heiligtum der Athene 
Skiras, der G ottin des Ackerbaus und der Baumzucht in Phaleron gegriindet h a tte ; 
und nach einer andern Angabe desselben Schriftstellers (VIL 25. 1) hatte der Gott 
in Dodona schon in der sagenhaften Zeit des Konigs Apheidas den Athenem  den 
mahnenden Spruch e r te i l t :

Achte den Areopag und die duftenden Opferaltare,
Wo vor den Eumeniden die Lakedamonier einst knieen
W erden, iin K rieg’ iiberwunden! nicht tote sie daun mit dem Schwerte
Und thu* ihnen kein Leid an! Schutzflehende seien dir heilig!

*) Ein anderos den Atlienern erteiltes dodonaisclies Orakel verlangte, dieselben sollten fttr bessere 
Aassclirniickung· der Dionestatue in Dodona sorgen; es war um die Zeit, als Alexander 11. in Asien weilte. 
(Hyperides pro Euxen. bei Wolff, de ult. or. aet. 13.)
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Und Pausanias weiss zu erzahlen, dieses Orakels hatten  die A thener gedacht, 
als nach dem Tode des Konigs Ivodros und dem Abzug des peloponnesischen Heeres 
nocli einige Lakedamonier in der S tad t betroffen worden seien, die nun auf den Areopag 
zu den A ltaren der Eumeniden geflolien seien. A ber die U nechtbeit jenes Orakel- 
spruches, den vollends unser B erich tersta tter in Hexametcrn zu citieren weiss aus einer 
Zeit lang vor Homer, liegt auf der Hand, wenn auch W achsinutb wohl zu w eit geht 
init der Bebauptung: „es ist ausser allem Zweifel, dass kein Orakelsprucb jem als von 
vorn berein scbriftlicb gcgeben wurde, dass das Urkundlicbe bier ganzlicb fern lag, 
und die Orakelspriicbe insgesamt sicb eine Zeit lang miindlicb fortpflanzten*4 (bellen. 
Alterturaskiuide 11 2. 506). Aber v o n  w a u n  a n  aucb in Dodona die Orakelspriicbe 
scbriftlicb und sogar manohmal abnlicb, wic in Delphi, in Versen gegeben wurden, 
ist in keiner Weise auszumacben. Dagegen wird man soviel zugeben mtissen: W enn 
aucb der obige, von Pausanias angefiihrte Orakelsprucb unecbt ist, so mocbten docli 
tliatsacblicb von Dodona wie von Delphi aus derartige allgemeine sittlicbe Grundsatze 
empfohlen und eingescbarft worden sein. So ist denn dem altglaubigen P indar, wie w ir 
aus dem erbaltcnen Brucbstuck eincs Pafans auf den dodonaischen Zeus ersehen, dieser 
nicht nut* „allmacbtiger V atcr“, sondern aiicb „Schopfer des R echts und gu ter V erfassung‘4 
(Pindars W erke, herausg. v. H artung IV. 172). F reilich  vor allem scbeint der dodo- 
naiscbe Zeus das Interessc der G otter und ibrer Pflegbefohlenen vertre ten  zu baben. 
So crzablt Pausanias (V II 21. 1) die romantische Sage von Koresos und K allirrboe 
aus der Zeit, als die atolisehe S tad t K alydon nocb bcstanden b a b e : die Jungfrau 
babe die Liebe des Dionysospriesters Koresos beharrlich verschm aht, der G ott aber 
babe semen P riester geracht und eine bosartige Seuche ins Land geschickt. Nun 
.lahmen sic zum Orakel in Dodona ihre Zuflucht und erbielten da den Bescheid, der 
Zorn des Dionysos werde nicht elier auflioren, als bis Koresos entw eder die K allirrboe 
selber dem G ott opfere, oder sonst jemandcn, der den Mut babe, fur sie in den Tod 
zu gelien. Und so entleibt sicb denn im gegebenen Augenblick K oresos; beim Anblick 
der Leiehe aber wird die Jungfrau von Reue iiber ibr Benebmen ergriffen und giebt 
sich auch den Tod. W as uns bier vorziiglich in teressiert, is t d i e s :  nacb dieser Sage 
zu scbliessen, scbeint der dodonaiscbe Zeus in den Augen desjenigen, der die Sage 
erdichtet hat, und in den Augen derjenigen, welche die Sage geglaubt haben, so zu 
sagen so reclit ein Kind seiner Zeit gewesen zu se in : wie er in einer Zeit, in welcher 
gesittetere Zustande sicb Bahn brecben, fur dicse e in tritt, so nimmt er in einer 
friikeren Zeit keincn Anstand, sogar Menscbenopfer zu fordem .

Aber nicht nur Weisungen, wie man sicb in diesem und jenem  F a ll zu ver- 
halten babe, nahm man aus dera Munde der dodonaischen Priesterinnen entgegen, 
sondern man erhielt bei der hochwipfeligen Eiche zu Dodona aucb Belehrungen dariiber, 
was die Zukunft bringen werde. W ir sind durch verscbiedene N acbrichten genotigt, 
d a s  anzunebmen, wenn man auch im allgemeincn zugeben muss, es werde Dodona 
abnlicb wie Delphi mehr in seinen Sprucben betont baben, was geschehen s o l l e ,  
was der W ille des Gottes sei, als was geschehen werde, oder was von der Zukunft zu 
crwarten sei. Hie und da aber mochte nacb beiden Seiten bin eine Belehrung gegeben 
werden. F u r den bei Pausanias (VII, 25. 1) bericbteten und oben besprocbenen F a ll 
nabm jedenfalls der Verfasser der angeblichen O rakelverse dies an.
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Im  Jah re  368 errangen die Spartaner unter Archidamos, dem Sohne des 
Agesilaos, einen glanzenden Sieg fiber die Arkader, der nach so mancbem vorherigen 
Unglfick S parta  wieder aufrichtete; es is t das jener berfihmte Sieg, „den man den 
thranenlosen zu nennen pflegt“, wie schon Plutarch sagt (Agesil. 33): ohne selbst auch 
nur Einen Mann zu verlieren, liatten die Spartaner Tausende von Feinden erlegt. 
D am it ha tte  sich d a s  erfiillt, was nach dem Berichte bei Diodor(histor. Biblioth. 16. 72) 
diePriesterinnen zu Dodona ihnen prophezeit h a tte n : „ δ ι ό ϊ ι  6 π ό λ ε μ ο ς  ο υ ε ο ς  Λ α κ ε δ α ι μ υ ν ί ο ι ς  
ά δ α κ ρ ν ς  ε σ τ α ί .“  Im Jahre  332 sodann (so nach Mommsen, rom. Gesch. 3 1 352) fiel bei 
Pandosia der hochstrebende Epiroten'fiirst Alexander I., der Bruder der Olympias und 
Onkel Alexanders des G rossen; die Tarentiner hatten ilm gegen die Bruttier und 
Lnkaner zu Hilfe gerufen, sich aber nachher, als er an die Grundung einer selbstandigen 
H errschaft in U nteritalien dachte, von ihm wieder abgewandt, und bei # dem Riickzug 
aus einem ungliicklichen Gefechte bei dem genannten Pandosia, an dem Flusse Acheron, 
fand er von der Hand eines lukanischen Emigranten semen Tod. Damit bewahrheitete 
sich, wie uns Livius b e r ic te t '(V III  24) ein Spruch des dodonaischen Zeus: Als die 
T arentiner ihn nach Ita lien  berufen hatten, warnte ihn das Orakel, „caveret Acherusiam 
aquam Pandosiamque nrbem: ibi fatis ejus terminum dari.M Und Livius fiigt bei, er 
habe um so schneller nach Ita lien  fibergesetzt, urn von der S tadt Pandosia in Epiros 
und vom Acheron dort moglichst w eit weg zu sein, thatsachlich nur um an einem 
anderen Acheron (Aclieros) doch zu fallen.*) Lasaulx zieht hieher auch das, was 
Pausanias fiber eine Seherin Phaennis, die Tochter eines Ckaouerfiirsten, berichtet, nemlich 
sie habe schon ein M enschenalter v6r dem wirklicheh E in tritt des (im Jahre 277 erfolgten) 
Zuges der G allier fiber den Hellespont diesen vorausgesagt; aber in dem fraglicken, 
ohnedies an einer der beiden Stellen lfickenhaft uberlieferten Bericht (X. 12. 5 und 15. 2) 
ist n icht g e sa g t, Phaennis sei dodonaische Priesterin gewesen, sondern es heisst an 
der ersteren, bereits frtiher grosstentheils angefuhrten Stelle nur: Φ α ε ν ν Ις  δε . . κ α ι at 
τιε λ ε ΐα ΐ π α ρ ά  Λ ω δ ω ν α ί ο ι ς  ε μ α ν ε ε ύ ο α ν τ ο  μ έ ν  εκ ί)·εοΰ και α υ τ ν α , Σ ί β ο λ λ α ι  δέ ο π ό  ά ν Ο -ρ ω π ω ν  
ο ν κ  ε κ λ η Ό 'η ο α ν . Also scheint Pausanias die Phaennis von den dodonaischen Peleiaden 
bestim m t zu unterscheiden. Dagegen hat es allerdings A7iele Wahrscheinliclikeit fur 
sich, dass der Orakelspruch, den nach Plutarchs Erzahlung (Pyrrh. 32 ff.) del* bekannte 
Konig P yrrhos von Epiros erhaltcn hatte, dass ihm nemlich bestimmt sei, zu sterben, 
wenn e r einen W olf m it einem Stier habe streiten sehen, von Dodona'ausgieng, Mit 
bewaffneter Hand w ar er in Argos eingezogen. D a sah er auf dem M arkt unter andern 
Bildwerken einen W olf und einen S tier aus Erz, die mit eiriander kampfen zu wollen 
schienen. Dieser Anblick bestfirzte ihn bei der Erinnerung an den Orakelspruch; und 
w irk lich  brachte ihm bald darauf ein Ziegelstein, m it dem eine F rau  vom Dach herab 
ihn traf, den Tod (a. 272).**)

Eine A rt Nachblfite scheint Dodona unter den Konigen von Epiros erlebt zu. 
haben, wie denn auch die Mtinzen dieser Ffirsten ausser dem Bilde der Herrscher auch

*) Aehnliches erzahlt Pausanias von Epaminondas und Hannibal. (VIII. 11. 6)
* **) Somit ist die Annalime Wolffs (de ult. or. aet. 13)t die letzten bekannten Orakelspriiclie von

Dodona datioren aus der Mitte des vierten Jahrliunderts v. Ohr., eine irrige.
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das deg Zeus von Dodona oder des Zeus und der Di’one m it Kranzen von Eichenlaub 
tragen (Preller bei Pauly 11 1194). Dagegen steckte im K rieg  des makedoniscben 

■ Konigs Philipp mit den Atolern a. 219, wie w ir aus Polybios (IV. 67. 3) wissen, der 
atolischc Stratege Dorimaclios die Saulenhallen des Heiligtum s zu Dodona in B rand? 
richtete vicle.Weiligesciienke zu Grnndc und riess das beilige Hans niedcr und zwar, 
wie Lasaulx auf Grund anderw eitiger Berichte annimmt, bis auf die inncre Ivapellc 
(1. c. 313). A udi unter den spateren yerheerungen von Epiros und Makedonicn durch 
die Romcr nach dem dritten makedoniscben K rieg (168), als Paullus Amilius auf geheimen 
Befehl des Senates an Einem Tag 70 epirotisebe O rtschaften der P lunderung preisgab, 
mag Dodona anfs Neue scliwer gelitten h ab en , von einer spateren Verwlistung des 
Lamles bis nach Dodona bin im Jab re  88 vor Cbr. durch die T hraker n ieb t zu reden 
Lasaulx 1. c, 314). Endlicb in den ersten Jabrzebnten  der ebristlieben Zeitreehnung 
war, wie wir aus Strabo (V il 7. 9) ersehen, uiebt. nur das ehemals so dicht bevolkerte 
Land der Epiroten grossenteils entvolkert, sondern die O rakelstatte  soviel als ver- 
gaugen, wie die andern (β χ λ έ λ υ ιπ ε  όέ  π ω ς  y.ut t o  μ α ν ι π ο ν  τ α  ε ν  / Ι ω δ ω ν η , χ α & ά π ε ρ  τ α λ λ α ) .  
Aber ganz erloscb das Orakel gleicbwobl nocb n ieb t; d a s  is t m it Sicberbeit aller- 
dings aus den W orten des etwas spateren Lucan in seiner P barsa lia  (VI 426) nicht- 
zu entnehmen, wenn er dem Sextus Pompejus es zum V orw urf m aebt, er babe vor 
seinem Kampf gegen Octavian das dodonaisebe Orakel niebt b e frag t; denn wenn Lucan 
(39—65 n. Cbr.) zur Zeit des im Jab re  35 v. Cbr. zu M ilet getoteten Sohnes des 
grossen Pompejus das Orakel in Dodona nocb in T batigkeit dachte, folgt daraus niebt, 
dass es zu seiner eigenen Zeit, iiber bundert Jab re  spater, nocb in T b a tig k e it. war. 
IJnd wenn Philostratos, d e r  urn 200 u. Cbr. seinen Roman iiber den neupythagoraischen 
Pbilosoplien und Magier Apollouios von T yana gesebrieben b a t ,  diesen dem ersten 
christlichen Jahrbundert angeborigen angeblicben W undertbater aucb nacb Dodona 
pilgern lasst ( τ ά  ε ις  τ ο ν  T v a v t a  Α π ο λ λ ω ν ι ο ν  IV . 24; W etzer und W elte, K irchenlex. * 
I. 1096) so is t d a r a u s  ebensowenig Sicberes iiber die F rage zu entnehmen, wie lange 
nach Strabo (gest. 24) das Orakel in Dodona nocb ein Scbeinleben fristete . Nocb der 
unter -Hadrian lebende, so oft schon genannte Pausanias red e t (I, 17. 5) von dem 
Heiligtum des Zeus zu Dodona als einem nocb bestebenden, und ebenso von der hi. 
Eicbe ( τ η ς  όέ γης τ η ς  Θ ε ο π ρ υ η ί ό ο ς  ε ο τ ι  μ  t v  π ο υ  κ α ι ά λ λ α  Ο  t a g  ά ξ ι α ,  Ιε ρ ό ν  τ ε  Α ι ο ς  ε ν  
Α ω ό ώ ν η  κ α ι Ιε ρ ά  τ ο υ  J i ό ς  φ γ / ό ς ) , und in einem spateren Bueli desselben W erkes be- 
zeichnet er (V III. 23. 4) die Eicho in Dodona als den altestcn  erbaltenen Baum nacb 
dem Weidenbaum im Heiligtum der H era auf Samos. Und zw ar bestand sie nicht 
nur, sondeni es warden aucb nocb Orakel erteilt, wie w ir aus dem λ ό γ ο ς  i t ρ ό ς  " Ε λ λ η ν α ς  
des a. 170 gestorbenen T atian  des A ssyrers (Alzog, P a tro l.3 S. 83) ersehen. „H oret 
auf uns, wenn wir reden — sag t er — so gu t w enigstens, wie auf cine weissagende 
Eicbe !" (Lasaulx 314. A. 184.) J a  der bekannte christliche Apologet Arnobius sag t nocb 
im I. Bueli seiuer um 295 oder zu Anfang des vierten Jab rbunderts  verfassten dispu- 
tatiohes adv. gentes: nos impios Dodonaeus Ju p p ite r nominat (Alzog 1. c. 206. Lasaulx 
1. c. A. 185), Endlich dass Ju lian  der A postat bei seinem bekannten Streben, das ab- 
gestorbene Heideutum wieder neu zu beleben, ausser andern O rakelstiitten aucb Dodona 
nocb a. 362 vor seinem Zug gegen die P erser die Elire an tbat, den G ott zu bofragen,
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berich tet Theodoret (Histor. eccl- ΙΠ  16 ed. Migne) ganz bestim m t; dagegcn scbreibt 
Julians Studiengenosse an der Sclmle zu A then, der 111. Gregor von Nozianz, schon 
im Ja h r  364 (Orat. Y. 32 ed. Migne): „eine Eiche lasst sich nicht mehr vernehmen, 
etn Becken weissagt nicht mehr" ( ο ν κ  i n  φ θ έ γ γ ε τ α ι dpBg, ο ύ κ  ε τ ι  λ έ β η ς  μ α ν τ ε ύ ε τ α ι ) .  
W ohl begreiflich, dass m it dem jahen Ende des ungliicklichen Julian (363) aucli dieses 
letzte Scheinleben des Orakels von Dodona zusammenbrach, wie denn auch Symmachus, 
der bekannte Anhanger des Polytheismus und Konsul a. 391 iu einem seiner Briefe 
scbreibt: non vides oracula olim locuta desiisse . . nec Dodonam loqui frondibus nec 
de spiraculis Delpliieis ullum carmen audiri? (IY. 33 bei Lasaulx 315. Anm. 188). 
Und ebenso bezeugt der etwas sp a te re , bereits genannte Bischof von Kyros bei 
Antiochien, Theodoret (gest. 458), zu seiner Zeit seien alle griechischen Orakel ganz 
und gar erloschen gewesen; und speziell von Dodona sagt er fast m it den gleichen 
W orten, wie der hi. Gregor von N azianz: ,.nicht schwatzt mehr das dodonaische Becken" 
(das nemlich sprichwortlich geworden w ar fur geschwatzige Leute), „ nicht lasst sich 
die allbekannte Eiche mehr vernehmen, sondern stumm ist der Gott von Dodona, imd 
stumm — fah rt Theodoret fort — ist der Gott von Kolophon und von Delos und 
P y th o , stumm d e r  von Klaros und Didyma . . u. Trophonios und Amphiaraos und 
Ammon." (graecar affect, curatio X. 964 ed. Migne). Und sogar die dodonaische Eiche 
musste fallen; nach dem schon oben genannten Grammatiker Servius, einem jiingeren 
Zeitgenossen des Symmachus, wurde sie auf Befehl eines illyrischen Raubers, Namens 
Arces, umgehauen (zur Aneis I I I  466, bei Lasaulx 315. 189).

Noch giengen die gewaltigen G ew itter hin iiber die Hohen des Tomaros; nock 
zuckten die Blitze und rollten die Donner und heulten die Winde hin iiber das Thai 
von Dodona; aber die Menschen pilgerten nimmer her, und der dodonaische Zeus war 
vergessen , wie die Seller, seine Hypopketen, und wie die Peleiaden. Was war er 
gewesen, dieser Zeus von Dodona? wer w ar hinter den Coulissen gestanden und 
hatte  Jahrhunderte  lang von dieser O rakelstatte aus einen ganz imgemessenen Einfluss 
auf weite K reise in und ausser Hellas geiibt? einen Einfluss, der fur die am klarsten 
blickenden Manner, fur einen Plato so gut wie Demosthenes, ein ganz unbestreitbarer war?

W ir mussen zu unserem Bedauern hier abbrechen und die aknliche Behand- 
lung speziell des delphiscken Orakels einem, so G ott will, spateren Programm vorbe- 
halten, run dann auf Grand des so vorgelegten M aterials im Zusammenliang mit weiteren 
Thatsachen a lte r und neuerer Zeit zu dem, wie uns diinkt, ganz unabweisbaren Re- 
su lta t zu gelangen, das fruher bereits angedeutet wurde. Aber je tz t schon wird man 
fragen konnen: is t ein so weit gehender Einfluss, wie er von Dodona ausgieng, denkbar 
bei der blossen Annalime jener von Lasaulx (u. Plutarch) betonten, angeblich uberhaupt 
in der Menschenseele ruhenden prophetischen K raft? warum ist diese eigentlimliche Kraft, 
die so viel erklaren soil, beim Emporkommen des Christentums mehr und mehr zuriick- 
ge tre ten?  und w ar es uberhaupt moglich, m it denM itte ln , die gemass den besprochenen 
Zeugnissen zu Dodona angewandt wurden, um den gottlichen Willen, beziehungsweise 
die Zukunft auszuforschen, dieses Ziel zu erreicken ohne das Hereingreifen anderer 
Faktoren, deren W issen i i b e r  menschliches W issen geht? vollends aber, wenn wir 
diese Konsequenz in der Thatigkeit des Orakels ins Auge fassen, von dem Zeitpunkt



an, wo Dodona nach Herodots Angabe die versehicdenen in Hellas aufgekommenon 
Gbtternamen bestatigt, bis zu den Jahrhunderten, in welcben dieser abgelebte Zeus 
gegen die Christen als gegen ein gottloses Gcsehlecht seine Spruche schleudert: karni 
man da anders ala denken: der Widersacher Gottes hat in dem Orakeswesen eines 
der machtigsten und naehhaltigsten Mittel gefunden, dem wahren lebendigen Gott 
so recht entgegenzuarbeiten, beziehungweise sich selber an die Stelle Gottes zu setzen ?

(Soblnei der 1. Abteilung.)

*



Nachrichten vom Schuljahr 1886 -87.

I. Chronlk der Anstalt.
a. A ndorungen im  L ehrerpereonal.

Verm<5g© huckster E n tsch lio ssu n g  vom 9. N ovem b er 1886  wurdo dio er lod ig to  
H au p tleh rstc lle  an K lasso  V I dom P riizep tor  M i l l e r  in R o ttcn b u rg  u nter V orlc ih u n g  
dee T ite ls  o incs P rofessors a u f der ach ten  S tu fe  der R angordnung g n a d ig st ttbertragen. 
D ersclb e tra t am 1. Jan uar 1887 in se in e  nouo S to lle  ©in.

D er  b ishorigo A in tsv o rw o scr  an K la sso  V I, P ro fcsso m tsk a n d id a t G r e i n e r ,  
w urde durch bohen Ε γΙηηη dor K . lY u ltm in istcr ia l-A h te ilu n g  vom  18. D ezom b er 1886  
zum H ilfsleh rer an der L atein sch u lo  in M orgcntheirn b cste llt .

Durch E rlu ss vom 27. Miirz 1. .1, erb io lt P rofessor  Dr. B o  1 n o r  zum  Zvveek 
ein er w issen sch a itlioh en  R e ise  nacb Ita lia n  oinen filnfw U cbigen U rlaub  (vom  1. A p ril 
bis 1. .lun i, o in sch liesslic li der O stertbrion). Zu desson S te llv er tro te r  w urdo P rofesso-  
ratHkandidat H i l b e r t ,  bishor 1, V ik ar am E b erlm rd -L u dw igsgym nasiu m  in S tu ttg a r t  
ernannt. *

D ie  S to lle  d es G ym n asiu m srcp etcnton  wurdo. durch E r la ss  der K . K u ltm in i-  
sto r ia l-A b te ilu n g  vom  24 . Mai d. J , im E in vorstan d n is m it dom bischU fliehen O rdinarint 
dem P riizop toratsvcrw escr D r. R a p p  in T e ttn a n g  Ubcrtragon, nachdem  dor b ishorigo  
I lep o ten t H e r r m a n n  vom  b ischo/lieh en  O rdinarint a u f sein  Annuchen zum V ikar in 
T ettn a n g  ernannt w orden w ar.

H iernach w aren  am S ch lu sse  den SchuljahrM folgondo L ohrer an dor A n sta lt, 
in  T h fttig k cit:

A. Am oberen Gymnasium:

Rektor Gaisser, erstcr Hauptlohrcr und zugloich Vorstawl dor Realschulo. 
Professor Dr. Hirzel. Professor 8 chn ©id or, Lehror der Mathematik. Professor 
Stiitzlo. Professor Dr. Reiser. Professor Dr. K urtz, Lehror fiir franzUsischo 
Spraehe und Naturwissenscbaften am oberon und uuteren Gymnasium. Hilfslehrcr 
Behringer.
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B. Am unteren Gymnasium:

Professor M i l l e r .  Oberprazeptor G r a m l i n g .  Prazeptor B u c h e r .  Prazeptor 
G f r o r e i V  Prazeptor O s t b e r g .  Prazeptor K i e n i n g e r .  Gymnasialrepetent Dr. R a p p .

F u r  besondere Facher: S tadtpfarrer K n a p p ,  evangelischer Religionslelirer 
am oberen und unteren Gymnasium. Professor B e n z ,  Zeiclien- und (mit Prazeptor 
K i e u i n g e r )  Turnlehrer. Gesanglehrer: Reallelirer O s t b e r g ,  Prazeptor G f r o r e r .

b. Schulfestlichkeiten.
1. Am 6. Marz L J .  wurde das hobe Geburtsfest S e i n e r  M a j e - s t a t  d e s  

K o n i g s  K a r l  durch eine Rede des Prazeptors Bucher diber „die altklassiscben 
Elem ente Moliere’s Dichtungen“ und durch Auffuhrung musikalischer Chore in 
solenner W eise begangen.

2. Am 22. Marz 1. J . feierte die A nstalt das 90. Geburtsfest S e i n e r  Ma je -  
s t a t  d e s  D e u t s c h e n  K a i s e r s  m it einer Ansprache des Rektors und Gesangen 
der Schuler.

3. Den 100. G eburtstag des vaterlandischen Dichters L u d w i g  U h l a n d  
begieng das Gymnasium wegen der einfallenden Friihlingsferien nachtraglich durch 
eine F eier am 14. Mai 1. J ., wobei Professor Dr. Hirzel die Festrede hielt imd Schuler 
aus sam tlichen K lassen Uhland'sche Gedichte in Deklamation und Gesang vortrugen.

c. Schiiler, Priifungen.
D ie Zahl der Schiiler betrug auf den 1. Januar 1. J .

am oberen Gymnasium 82
am unteren „ 150
Gesamtzahl * 232; .

am Schlusse des Schuljahrs zahlte
das obere Gymnasium 79
das untere „ 153

zusammen 232 Schiiler gegen 209 imVorjahr.
Yon diesen w aren Einheim ische: 99, A usw artige: 133, darunter 13 Nicht- 

w urttem berger. D er Konfession nach waren es 183 K atholiken, 40 Evangelische, 
9 Israeliten .

Durch Tod verlor die A nstalt am 13. April d. J . einen begabten und wohl- 
gesitteten  Schiiler in  dem Prim aner Alfred H e i n z  von Ellwangen, Solrn des bald darauf 
verstorbenen Regierungsrats.

Die Herbstabiturientenpriifung wnrde in ilirem schriftlichen Teile in den Tagen 
vom 8 —12. August, miindiich unter dem Yorsitz des Hrn. Oberstudienrats Dr. K l a i b e r  
am 29. und 30. A ugust abgehalten ; nachstehende Kandidaten erhielten das Zeugnis 
der R eife:

B a u m a n n ,  Julius, Sohn des f  Schneidermeisters in Ellwangen.
B a y r l i a m m e r ,  Fridolin, Sohn des f  Stadtschultheissen in Ellwangen.
D o l p p ,  Franz, Sohu des Bauers in Reutlingendorf OA. Riedlingen,
H e i l i g ,  W ilhelm, S. des W irts  in Mergentheim.
I m l e ,  Hugo, Sohn des Majors in Ellwangen.



J i u n t s c h ,  Karl, Sohn des Domancn-Direktors in Bartenstein,
- P r o b s t ,  Pius, Sohn des F o rstra ts  in Ellwangen.
• P r o b a t ,  Theodor, Sohn des Oberforsters i n ’Horb.

W o t·ζ, Konstantin, Sohn des Domanenrats in Wolfegg.
Zwei Schiiler der X. Klasse beteiligten sich an der anfangs September in 

Ebingen stattgfcfundenen Konkurspriifung, nemlich B o y ,  Joseph, Sohn des Bauers von 
Ellwangen und G r e i l ,  Franz, Sohn des W irts  in E bnat; ersterer erhielt die Ermach- 
tigung zum Studium der kath. Theologie in der Stadt, le tzerer wurde in das W il- 
Jielmsstift aufgenommen.

Das Zeugnis der wissenschaftliehen Befahigung fur den einjahrig-freiw illigen 
Dienst konnte samtliehen Sehulern der V II. Klasse, 21 an der Zalil, ausgestellt werden.

Die offentliehen Jahrespriifungen an beiden Abteilungen des Gymnasiums wurden 
am 2. und 3., δ, und 6. September vorgenommen. D er Schlussakt des Schuljahrs fand 
s ta tt Mittvvoeh den 7. September vorm ittags 9 U kr m it einer Ansprache des Rektors, 
Verteilung der Reifezeugnisse und Gesangesvortrageii der Schuler.

Das neue Schuljahr beginnt F reitag , den 14. Oktober 1. J . vorm ittags 8 Uhr. 
mit den Aufiiakmeprufungen.

• II. Behandelte Lehrpensen.
A. Oberes Gymnasium.

Klasse X·

K lassenlehrer: Professor Dr. H i r z e l .

1. Religion: 2 Stunden. a) fiir die katholischen Schuler, gemeinscliaftlich m it 
Klasse IX : Dreher, Lehrbuch der kathol. Religion, Π . Teil. Glaubenslehre, § 1— 101. Prof. 
S t i i t z l e .  b) fur die evangelischen Schuler gemeinschaftlich fiir K lasse V II—X. 2 St.
1. Neues Testam ent, griechisch-Romer 12— 16; Gal. 1—6. 2. Glaubenslehre nach dem 
Lehrbuch von K arl Beck § 68— 125. (Eigenschaften Gottes bis Auferstehung Christi). 
S tad tpfarrer K n a p p .

2. Lateinisch: 8 Stunden. a) P ro sa : 6 St. Gelesen Tacitus Annalen lib. IV. VI. 
und ausgewuhlte A bscknitte aus X I und X II. K orrek tur der Hebdom adarien, m eist 
K lassenarbeiten; miindliches Uebersetzen aus N agelsbach’s Uebungen 3. H eft; Extem- 
poralien. b) D ichter 2 St. gemsch. mit*Kl. IX . Horaz, im W intersem ester: Episteln  
lib. I, 1. 7. 8— 13. 15. 16. 19. 20. lib. Π , 1. 2. 3 (ad Pi son.) zur H alfte; im Sommer- 
sem ester: ausgcwahlte Oden aus lib. I und Π , ca. 30 Nummern. Rector G a i s s e r .

3. Griecbisch: 7 Stunden. a) Prosa 5 St. Lektiire im W intersem ester Thukydi- 
des lib. V I; im Sommer : P latons Phadon. Schriftliche Stiliibungen in jeder Woche, 
teils Schul- teils H ausarbeiten , m eist Kompositionen. Prof. Dr. B e l s e r .  b) D ichter 
2 St. Sophokles, Oedipus Rex. Homer, Ilias Π . I I I .  IV . Prof. Dr. H i r z e l .

6* ·



— 40 —

4. D eutsch: 2 Stunden. L itteraturgeschichte von Gottsched bis Schillers Tod. 
Lesen von Gothes Tasso. Aufsatze. Prof. Dr. H i r z e l .

5. F ra n z o s is c h : 2 Stunden. Lesen 1 St. G. Sand, Fadette. Scribe, le Diplomate. 
Gram m atik 1 S t. gemeinsam m it M asse I X ; Repetitionen der Grammatik nach Plotz. 
Dictees. A lle 14 Tage eine schriftliche Komposition. Prof. Dr. H i r z e l .

6. H ebraisch: 2 Stunden (fakultativ), Klasse X  und IX  zusammen. 1. Gelesen 
ausgewahlte Abschnitte im Pentateuch (I. 1—3; 6—9, 17; 22; 41—46, 8; 47), Jesaja 
(6—7, 19; 9 und 10) und den Psalmen (54, 67, 70, 86; 110—118; 120— 146). 2. Die 
schriftlichen A rbeiten , in der Regel eine in 14 Tagen, waren zumeist Expositionen, 
bei den Schfilern der X. Klasse ein paarm al Punktationen aus Mezger’s Uebnngsbuch. 
Prof. S t f i t z l e .

7. G eschichte: 2 Stunden gemeinsam in Klasse X  und IX . Neuere Zeit (mit 
Zugrundlegung von Pfitz). Im  W inter vom spanischen Erbfolgekrieg bis 1815, im Sommer 
von da ab bis zum Ja h r  1871. Im  Sommersemester erhielt die 10. Klasse in der 
Regel wochentlich 1 weitere Stunde fiir Repetitionen. Rektor G a i s s e r .

8. M ath em atik : 3 Stunden. A l g e b r a  1 St. Arithmetische und geometrische 
Reihen, Zinseszins- und Rentenrechnung. Uebungsaufgaben. G e o m e t r i e  1 St. (im 
W intersem ester): Berechnete Konstruktionen, vermischte TJebungen. S t e r e o m e t r i e  
1 St. Grundlehre fiber die Gerade und die Ebene, Entwicklung der Formeln ffir die 
Oberflache und den Raum inhalt der Korper. Uebungen. E b e n e  T r i g o n o m e t r i e  
1 St. (im Sommersemester): Rechtwinkliges und schiefwinkliges Dreieck. Anwendungen.

9. P h y s ik  : 1 Stunde. Mechanik und Optik (nach Budde).
10. M athem atisclie  G eographie: 1 Stunde. Grundlehren (nach Hofmann und 

Martus). Prof. S c h n e i d e r .
11. P h ilosophische P ro p ad eu tik : 2 Stunden. Logik mit psychologischer Ein- 

leitung. Prof. Dr. H i r z e l .
12. E n g lis c h : (fakultativ) 2 Stunden gemeinsam m it Klasse IX. Grammatik 

von Georg, zweite Halfte. Shakespear’s Konig Lear. Prof. K u r t z .
13. S in g e n : 1 Stunde gemeinsam ffir Klasse V II—X. Einubung vierstimmiger 

Lieder ffir Mannergesang, sowie grosserer gemischter Chore teils mit, teils ohne In- 
strum entalbegleitung. R eallehrer O s t  b e r  g, Leitung des Kirchengesangs ffir die 
katholischen Schtiler durch P razeptor G f r o r e r ;  fur die evangelischen: Einfibung des 
Choralgesangs durch S tad tpfarrer K n a p p .

14. Zeichnen: 1 Stunde gemeinschaffclich fur die Klassen des oberen Gymna
siums. Prof. B e n z .

15. T u m en : 2 Stunden gemeinsam m it Klasse IX. Derselbe.

Klasse IX.

K lassenlehrer: Professor S c h n e i d e r .

1. R elig ion : 2 Stunden gemeinsam m it K lasse X.
2. L a te in isch : 8 Stunden. a) P rosa: Lesen 4 St. Cicero pro Sulla, Brutus. 

Livius lib. 23 ausgewahlte Abschnitte kursorisch. Komposition und S ti l : 2. St. Hebdo-
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madarien. Miindliche Kompositionen nach Nagelsbach, Heft 2. Miindliche Expositionen 
ox tempore. Prof. Dr. H i r z e l .  b) D ichter 2 St. gemeinsam mit K lasse X.

2. G riechisch: 7 Stunden. a) Prosa 5 St. Gelescn des Demosthenes Kranzrede. 
Hebdomadarien, beinahe lauter Kompositionen, darunter jc  die 5 —4. als K lassenarbeit. 
b) D ichter: Homer, Ilias Gesang X II, X III  und XVI. Prof. S t i i t z l e .

3. D eutsch: Litteraturgeschichte bis zum S tre it der Leipziger und Schweizer 
(excl.), Aufsatze. Hilfslehrer B oh  r i n g e r .

4. F ranzosisch : 2 Stunden. Lesen 1 St. Lanfrey-Ram sler. Grammatik 1 St. 
gemeinsam mit Klasse X. Prof. Dr. H i r z e l .

5. H ebraisch: 2 Stunden gemeinschaftlich mit Klasse X.
6. A rchaologie: 1 Stunde. Griechische und romische A ltertiim er und die 

wichtigsten Absclniitte aus den rom. Staatsaltertiim ern. Prof. Dr. B e 1 s e r.
7. G esch ich te: 2 Stunden gemeinschaftlich m it K lasse X.
8. M athem atik : 4 Stunden. A l g e b r a  2 St. Logarithmenrechn'en, Quadrat- 

Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten samt Anwendungen. (Heis § 69, 
71, 73, 75). G e o m e t r i e  2 St. P roportionalitat, A hnlichkeit; Berechnung regelm. 
Vielecke, Kreisrechnung. Prof. S c h n e i d e r .

9. P hysik : 1 Stunde. Einleitung. Haupteigenschaften der fliissigen und gas- 
formigen Korper. Magnetik. K alorik (nach Budde). Prof. S c h n e i d e r .

10. Physische G eo g rap h ie : 1 Stunde. L uft und W asser (nach Kloden). Derselbe.

Klasse VIII.

Klassenlehrer: Professor S tiitzle.
1. R elig ion: 2 Stunden. K lasse V II und V U I zusammen: Dreher, Lehrbueii

der katholischen Religion, I. Theil. (Die W ahrheit des Christentums) § 1—51. Prof. 
S t i i t z l e .

2. L a te in isch : 8 Stunden. a) Prosa 6 St. LektUre im W in ter: Sallust bell. 
Jag. 1—95, im Sommer: Cicero divin. in Caecil. sowie 4 Stiicbe aus Sallust histor. 
Kompositionen wocbentlich, je  die d ritte  als K lassenarbeit. b) D ichter 2 St. gemeinsch. 
mit Klasse VII. Vergilius, Aeneis Gesang IV  und VI. H ilfslehrer B o h  r i n g e r .

3. G riechisch: 7 Stunden. a) Prosa 5 St. Gelesen: Isokrates Friedensrede. 
Herodot V II, 3—60, 100— 152. Hebdomadarien wie im Latein. b) D ichter 2 St. 
Homer Od. 7. 8. 9. 11. 13, 185 ff., 15. 16; kursorisck 18. 21. 22 (lialb). Derselbe.

4. D eutsch: 2 Stunden. Nibelungcnlied. Aufsatze. Derselbe.
5. F ra n z o s isc h : 2 Stunden. Komposition 1 St. Historische StUcke aus der 

Chrestomatbie von Gruner urnl W ilderrauth. Exposition 1 St. Gram m atik von Plotz, 
Schluss. Alle 14 Tage ein th&me. Prof. Dr. K u r t z .

6. H ebra isch : 2 Stunden. Der 2. Teil der Formenlehre nach B altzer’s Schul- 
gram matik (§ 44—48 u. 72—91) und Uebungsbuch (§ 31—49 excl.). Im  W in ter Prof. 
S t i i t z l e ,  im Sommer Prof. M i l l e r .

7. G eschichte: 2 Stunden. K lasse V II. und V H I vereinigt. Orientalische 
und Griechische Geschichte. H i r z e l .
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8. M ath e m a tik : 4 Stunden. A l g e b r a  2 St. Gleichungen ersten Grades mit 
einer und m ebreren TTnbekannten sam t Anwendungen. (Heis § 61, 62,. 65a, 67.) 
G e o m e t r i e  2 St. Pythagora ischer.S atz: BerechnungdesFlacheninhalts vom Parallelo- 
gramm, Dreieck und Trapez. Anwendung des pytliag. Satzes auf die Berechnung des 
rechtw. Dreiecks. Allege#!" pythag. S’atz samt Anwendungen. Konstruktionsiibungen, 
Verwandlungs- u n d ·Teilungsaufgaben. S c h n e i d e r .

9 G eo g rap h ie : 1 Stunde. Deutsebland und Frankreich. Rep. Dr. R a p p .
10. C h em ie : 2 Stunden. Anorganiscbe Chemie. K u r t z .
11. E n g lisc h : (fak.) 2 Stunden gemeinscb. m it Kl. YTT. Grammatik von Georg. 

E rs te  H alite. K u r t z .
12. T u m e n : 2 Stunden gemeinsam m it Klasse YU.

Klasse Til.

K lassenle 'brer: Prof. Dr. B e l s e r .

1. R e lig io n : 2 Stunden gemeins. m it K l. VUE.
2. L a te in isch : 8 Stunden. a) Prosa 6 St. Lektiire: im W inter Livius lib. 

I : im Sommer Cicero pro A rcbia poeta. Laelius de amic. Hebdomadarien abwechslungs- 
weise Schul- und Hausarbeiten, Repetition der Grammatik von EllendkSeyffert. 
B e l s e r .  b) D ichter 2 St. gemeinscb. m it K l. V III. B o b r i n g e r .

3. G riecb isch : 7 Stunden. a) P rosa 5 St. Lektiire: Xenophons Hellen. lib. 
I —IV. Hebdomadarien, ebenfalls teils Schul-, teils Hausarbeiten, dann und wann 
schriftl. Expositionen. Repetition der Grammatik von Koch. B e l s e r .  b) D ichter: 
2 St. Homer, Od. 1. 2. 4. 5, 1—261. B o h r i n g e r .

4. D eu tsch : 2 Stunden. Aufsatzlehre und Erklarung Schillerscher Gedichte. 
Deklamationen. K orrektur. Repet. D r. R a p p .

5. F ra n z o s is c h : 2 Stunden. Exposition 1 St. Naturhistorische Stiicke aus der 
Chrestom athie von G runer und W ilderm uth. Komposition 1 St. Grammatik von Plotz 
L. 40—60. Alle 14 Tage ein theme. K u r t z .

6. H e b ra isc h : 3 Stunden. Formenlehre, erster Teil nach Baltzer’s Grammatik 
(2. Aufl. § 1—62) und Uebungsbueh (mit Auslassungen § 1—30); im ganzen 36 
scbriftliche Arbeiten. Den U nterricht gab im W inter Prof. S t  ii t  z 1 e, im Sommer 
P rof. M i l l e r .

7. G eschichte: 2 Stunden gemeins. m it Kl. V III.
8. M ath em atik  : 4 Stunden. A l g e b r a  2 St. Heis’sche Aufgaben. Sammlung 

§ 1— 25. inch Gleichungen ersten Grades m it einer Unbekannten. G e o m e t r i e  
2 St. P ara lle len theo rie ; Relationen der W inkel und Seiten des Dreiecks, Kreislehre, 
Kongruenz der Dreiecke. Parallelogram m . Elementare Konstruktionen. S c h n e i d e r .

9. G eo g rap h ie : 1 Stunde. a n tik e : Kleinasien mit den dazu gehorigen Inseln. 
Ita lien . R a p p .

10. N a tu rg e sc h ic h te : 1 Stunde. W inter: Anthropologie, Sommer: Botanik
m it Exkursionen. K u r t z .  .
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B. Mittleres und .unteres Gymnasium.· /

• D aisc TI. · · '

K lassenlekrer: Professor M i l l e r .  *

1. Religion; 2 Stun don. a) fur die katb. Schuler, gemeinscb. m it K l. V. 
A lter Diozesankatechismus, Hauptstiick II, IV . und I I I  bis F rage 115. Rep. H e r r -

• m a n n u n d  R  a pp. b) fur die evangelischcn 2 St. gemeinsam in Kl. IV —VI. 1. Bibelkunde, 
Neues Testament nach dem vorgesckriebenen Plan. 2. Memorieren, wobei der vorge- 
schriebene Stoif bew altigt wurdc. K n a p p . .

2. L&teinisch: 10 Stunden. Caesar bell. gall. I. Cicero, Chrestom. vonJordah
S. 151— 167.· UebungsstUcke von Holzer II. Teil Nro. 142— 178; Gram m atik von 
Ellendt-Seyffert, die ganze Syntax nebst Repetition der . Formenlelire : K orrektur der 
Pensa, im W inter wochentlicli l Hebdomadal* und alle 14 Tage ein Eroloeo, ini 
Sommer wochcntlich ein Proloco; Extemporalien.*

3. G riechisch: 6 Stunden. Chrestomathie von Mezger und Schmid S. 123—. 
150 und S. 224—233; Material ien von Gaupp und Holzer nach A usw alil; Gram m atik 
von Koch, die ganze Syntax nebst Repetition der Form enlelire; K orrek tu r der Pensa, 
im W intet wochentlich 1 Hebdomadar und alle 14 Tage ein Proloco, im Sommer 
wochentlicli ein Proloco.

4. D eutsch: 2 Stunden.· Lesebucli Π Ι. Teil, nach Auswahl. Deklamations- 
iibungen ; K orrek tur von 12 Aufsatzcn, Dispositioiisubungen.

T>. F ranzosiech : 3 Stuncien: Schulgramm atik vonPlotz. L. 1—40. A lle 14 Tage 
ein thfeme. K u r t z .

6. G esch ich te ; 2 Stunden. Deutsche Geschichte vom Ende des M ittelaltere
bis 1815. W iirttem bergischc Geschichte. ,

7. G eographic: 1 Stunde. Das deutsche Reich, nach Daniel.
8. Rechnen: 2 Stunden. Die biirgerlichen Rechnungsarten. K u r t z .
9. N a tu rg esch ich te : 1 Stunde. W in ter: Zoologie. Sommer; Botanik m it

Exkursionen. K u r  tz.
10. 11. Zeichnen: 3 Stunden. T u rnen  2 Stunden. Prof. B e n z .
12. S in g en : 2 Stunden gemeinscli. fiir Kl. V I—IV . Einubung zwei-, drei- 

und vierscimmiger Gesange aus der Sammlung von W eber und K rauss und in Ver- 
bindung m it dem ob. Gymnasium Einiibung grossercr Chore m it gemischten 
Stimmen. O s t b e r g .

K l a s s e  V · ,

Klassenlehrcr: Oberprazeptor Gram ling.
1 ̂ Religion; 2 Stunden siehe oben Kl. VI.
2. Latein: S Stunden. Caesar, bell. gall. lib. VI und VII (letzteres halb), 

dazu UebungsstUcke von Holzer, I. Teil, 2. Hiilfte; Grammatik von Ellendt-Seyffert,
* Wo kein begonderer Lohrcr genannt ist, let der K-laescnlehror zu veritehen.

i
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Repetition der gesamten Formenlehre, Syntax, die Casus, Tempora und M odi; K orrektur 
der Pensa. 40 Hebdomadarien und 16 Proloco, ausserdem mundl. Kompos. aus Holzer 
m it Retroversionen aus Caesar.

3. G riech isch : 6 Stunden. W esener, H . Teil, die zusammenhangenden Stucke 
iibersetzt, dazu Chrestom. von Mezger und Scbmid, aus Xenopbon der altere und 
jiingere Cyrus. Grammatik von Koch, Repetition der Formenlehre, Einiibung der 
unregelmassigen Formen, dann Casus, Genera, Temp.; 40 Hebdomad, und 16 Proloco, 
nebst miindlichen Uebungen aus W esener, Holzer-Gaupp, wobei auch die Modi, soweit 
notig, geubt wurden.

4. D eu tsch : 2 Stunden. Lesebuch IH . Teil m it Auswahl, Deklamation, 10 
A ufsatze: Uebungen im richtigen Betonen und im Disponieren.

5. G eschichte: 2 Stunden. Romische Kaisergeschichte, Volkerwanderung, das 
Frankenreich  un ter Merovingern und Karolingern, Deutschland bis zum Interregnum ; 
zum Schluss iibersichtliche Zusammenstellungen nach Jahrhunderten.

6. G eographie: 1 Stunde. Europa repetiert, dann Asien, Afrika, Australien 
und Am erika. Vergleichungen, Wandtafelzeichnungen, Kartenskizzen.

7. F ran zo sisch : 3 Stunden. Plotz,E lem entargram m atikvollstandig. B u c h e r .
8. R echnen: 2 Stunden. Schluss-, Prozent-, Diskontorechnungen. K u r t z .
9. N a tu rg e sc h ic h te : 1 Stunde, W in ter: Zoologie. Sommer: Botanik. K u r t z .

10. T u m en : 2 Stunden.

Klasse IV.

K lassenlehrer: Praezeptor B u c h e r .

1. R elig ion : 2 Stunden, gemeinsam m it ΚΙ. ΙΠ . AlterKatechism us, Hauptstiick 
Π , IV  und I I I  bis F rage  115. Rep. H e r r m a n n  und R a p p .

2. L a te in isch : 10 Stunden. Grammatik von W eckherlin repetiert. Ellendt- 
Seyff. § 129—§ 187. Komposition:. TJbungsstiicke von W eckherlin ganz; Exposition: 
Nepos X V  bis Schluss.

3. G riechisch: 6 Stunden. Formenlehre ganz m it Ausschluss der unregel
massigen Verba. W esener I  u. Π  ganz.

4. D eutsch: 2 Stunden. Lektiire aus Lesebuch H . Teil, Aufsatze, Deklamation.
5. G eschichte: 2 Stunden. Romische Geschichte bis Augustus nach W elter.
6. G eo g rap h ie : 1 Stunde. Spanien, Italien, Balkanhalbinsel nach Daniel.
7. R echnen: 3 Stunden. Bruchrechnung. K u r t z .
8. T u m e n : 2 Stunden.

Klasse ΙΠ.
K lassenlehrer: Praeceptor G f r o r e r .

1. R elig ion : 2 Stunden. a) fur die kath. Schuler: siehe oben mit Kl.
IV . b) fur die evang. Schiiler: 2 Stunden in Ell. I —H I. 1. Bibl. Geschichte
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nach dem Lehrbucb von Freihofer, Neues Testament. 2. Memorieren in 2 Unterab- 
teilungen nacli dem vorgcschriebenen Plan. Knap p.

2. Lateinisch: 13 Stunden. Abscliluss der Grammatik von Hermann und 
Wecklierlin. Repetition der Kasus- und Formcnlelire. Expositionsstucke aus dem
2. Kurs der Grammatik. Lhomond viri ill. Nro. 1—13. Zusammenhangende Stiicke 
fur Ivomposition. 40 Hebdomadarien, 20 Pensa pro loco.

3. Griechisch, seit Juni in 3 Stunden. Grammatik von Koch bis § 21. Ubungs- 
buch von Wegener Nro. 1—10 und I —X nebst Memorieren der entsprechenden Vokabeln.

4. Deutsch: 4 Stunden. Lcsebuch II. Teil, Lektiire ausgewahlter Stiicke, 
Deklamationen. Ortliographielehre. Diktate und Aufsatze.

5. Rechnen: 3 Stunden. Dezimalbriiche nach Stockmayer I.
6. Geschichte: 2 Stunden. Orientalische (von den Phoniziem an), Grieckische 

und Makedonische Gesch. nach Welter.
7. Geographie: 1 Stunde. Europa ira IJbcrbliek nach Daniels Leitfaden.
8. Schonschreiben: 2 Stunden.
9. Singen: 2 Stunden. Notenlehre. Einubung ein-, zwei- und dreistimmiger 

Gesange. 0 s t b e r g.
10. Turnen: 2 Stunden. Praez. Kieninger.

Klasse II·
K lassen lehrer: Praezeptor O s t b e r g .

1. Religion: 2 Stunden, gemeinsch. m it KL I. Bibl. Geschichte, A. T. und 
Katechisnms (im Sommer nach dem neuen) II. Hauptstiick. H e r r m a n n .  R a p p .

2. Lateinisch: 14 Stunden, Gram m atik von Hermann-W eckherlin. § 90— 156.
Satzlehre, Kongruenz- und Kasuslelrre. 38 Hebdomadarien, 24 Proloco. Fabeln II. Kurs, 
Erzahlungen H. Kurs bis Ninus. Ivompositionsstoff: (ausser den grammatischen
tlbungsbcispiclen) zusammenhangende Stiicke bis Nr. 42.

3. Deutsph: 4 Stunden. Lese- und Deklamationsiibungen. Reclitschreibung 
§ 1—32. — Glokler und Asafahl. § 22—41. Aufsatze (31) und D ik ta te .

4. Geographie : 1 Stunde. Daniel § 1—3(3 und Sorg’s IJbersicht der 5 E rdteile.
5. Naturkunde: 1 Stunde. Beschreibungder in Deutschland vorkommenden Tiere.
6. Rechnen: 4 Stunden, nach Schonraann und Scheu. H eft 3 und 4 und dik- 

tierte  Beispiele.
7. Schonschreiben: 2 Stunden.
8. Singen: 2 Stunden. G f r o r e r .
9. Turnen: 2 Stunden. K i e n i n g e r .

Klasso I·
Klassenlehrer: Praezeptor Kieninger.

bis §

1. Religion: 2 Stunden, siehe oben Ki. H.
2. Lateinisch: 15 Stunden. Grammatik von Hermann und Erbe. Formenlehre 

44, dazu § 50—03. 70. 72. § 46—49. 71. 73. 74 mit Auswahl. Exposition

EL

:%r

'  &
.  Π » ,

'} ί.-r
- v ie  
.■
**

Λ



46

§ 75 — 98. Komposition Nro. 1—55 nebst den zusammenhangenden Stiicken S. 257 bis 
263 und S. 310—319. Memorieren und wiederholte Repetition samtlicher vorgekomme- 
n er Yokabeln. M aterialien von Diirr. Hebdomadarien 33, Poloco 21.

3. D e u tsp h : 5 Stunden. Einleitung in die deutsche Grammatik von Erbe. 
Lesebucb I. Teil. V ortrag  kleiner Gedichte. Grthographie m it Auswahl, dazu Ubungen 
nach S traub. 46 D iktate.

4. Rechnen.: 4 Stunden. Die 4  Spezies mit unbenannten ganzen Zahlen nach- 
Schmidt-Griininger. Bandchen I  bis TJbung 134. Kopfrecbnen. 60 Haus- und Schul- 
arbeiten.

• 5. N a tu rg e sc h ic h te : 2 Stunden. Im  "Winter auslandische K ulturpflanzen; im 
Sommer Beschreibung und Einteilung von verschiedenen Pflanzen, Sammeln und 
Trocknen derselben, A bleitung zur Anlegung von Herbarien. Botanische Spaziergange.

6. S chonsohre iben : 2 Stunden. Nach Hartmanns Anleitung und Vorlagen
7. Turnen: 2 Stunden, gemeinsam m it EX II.

E l l w a n g e n ;  im Oktober 1887.

K. Gymnasiums-Rektorat.
. Gaieser.
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