
Ist Georgillas der Verfasser des Gedichtes von der
Eroberung Konstantinopels?

Obgleich das Gedicht, welches unter dem Titel: „"Λλωόις (oder
Θρήνος) Κωνσταντινουπόλεως" bekannt ist (Legrand, Bibliotheque grec-
que vulgaire I 169 ff.), ber die Eroberung selbst, ihre Thaten und
Leiden fast nichts aussagt (mit Ausnahme des Berichtes ber die Ge-
fangenen V. 197—224) und obgleich es eher einem Aufruf an die
Christen des westlichen Europas, nach dem Orient zu eilen und die
T rken zu verjagen, hnlich ist, als einer Klage ber das grofse Un-
gl ck — trotzdem entbehrt es nicht aller sprachlichen und geschicht-
lichen Bedeutung. So bietet es uns zum Beispiel gewisse Angaben

ber die Zahl der Griechen, welche damals unter t rkischer Herrschaft
lebten (V. 943—7 έγροίχηοα πολλίς φορίς από τους χαρατβάρονς, ότι
δρίξει 6 απιβτος χριστιανούς δρ&οδόζονς σπίτια μΐ τΙς φαμιλιάς επτά-
χόβιες χιλιάδες, xal τούτο Ινι φανερον μα πάσης ακριβείας, ως οιδα
xal χατέμα&α νπο πιοτών άν&ρώπων.1) Desgleichen giebt uns das
Gedicht eine gewisse Vorstellung von den Streitm chten des Sultans
Mohamed II (V. 748 — 77 v9 άχονσετε, να μά&ετε την δνναμιν τον
Τονρχον . ..). Diese Macht wird nach den verschiedenen Provinzen
aufgef hrt und auf 217000 Mann berechnet (V. 778. αντη Ινι ή
δύναμις, ή &λότης τον σχύλλον). An diesen Zahlen hat Gidel (in seinen
Etudes sur la litterature grecque moderne 1866 S. 66) gezweifelt, weil
darunter auch 30000 Franken angef hrt seien. Thats chlich sagt aber
der Dichter nicht Franken (Φράγχοι) wie V. 410, 553, 648, 695, auch

1) Es ist bekannt, dafs zur Zeit der Eroberung weder die griechischen Inseln
noch der Peloponnes von den T rken unterjocht worden waren und dafs Bul-
garien, Serbien, Bosnien und Albanien noch autonome Staaten bildeten, sodafs
die 700 000 Familien d. h. die 3 Millionen Seelen in den griechischen L ndern
Macedonien, Thracien, Epirus, Thessalien und dem brigen festl ndischen Griechen-
land wohnten. Danach scheint die griechische Bev lkerung dieser L nder seit
dieser Zeit nicht besonders zugenommen zu haben, was auch seine Erkl rung aus
den nachfolgenden beln, ich meine das πααδομάζωμα, die Annahme des Islam, die
wiederholten Insurrektionen der Griechen und die daraus entstandenen Gefangen-
schaften etc. zur Gen ge findet.
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582 I. Abteilung

nicht Φρατξόρξιδες wie V. 334, oder Φρατξέζοι oder Φραξξέζοι wie
V. 354, 549, sondern „Φραζήδες χριστιανούς κακούς τριάντα 'χει χι-
λιάδες'', worin h chst wahrscheinlich ein Fehler steckt. Aber auch
angenommen, Φραξηδες sei soviel wie Φράγκοι, so sehe ich doch keinen
Grund, die Angabe zu bezweifeln. Denn es ist ja allbekannt, dafs nicht
nur in der letzten Zeit, sondern auch schon damals viele Christen aus
dem westlichen Europa in der Armee der Sultane dienten. Auch unser
Dichter sagt V. 647 — 662: „χρυύάφιν Ιχει άρι&μητον, ανθρώπους,
οβονς δέλει, Φράγκους, Κουμάνους, Τοερκαοούς, Βλάχους καΐ Αλα-
μανούς. ..."

Aufserdem ist dieses Gedicht ganz genau in das Jahr der Er-
oberung selbst datiert, da es V. 461—63 heifst: Λοιπόν αν τον άφήβετε
μόνον καΐ δύο χρόνους εις την Κωνόταντινούπολιν να περιαναόάντ},
δμνέω βας είς τον &εόν, όλους μας δέλει φάγει und V. 687—89:
ει δε αν τον άφήκετε να περιαναοάντ}, να κάμ% 'λιγοβτον καιρόν άχρι
καΐ χρόνους δύο, '... und V. 749 und 783 wird gesagt, dafs die
Πόρτα d. h. die Residenz des Sultans noch immer in Adrianopel sei;
es ist aber bekannt, dafs im dritten Jahre nach der Eroberung Kon-
stantinopel zur Residenz der Sultane geworden ist. Dasselbe Datum
empfehlen auch folgende Verse:

129 έγω άπιΰτώ το, φίλε μου, το δολερον μανδατον.
279 καΐ το πολύν της το κακόν, πώς να έβγ% 'ς τδν κόαμον.
280 ϋδε μανδατον &λιβερον που δέλει πα 9ς τον πάππαν.
282—3 πώς να τb πιάογι ή εκκλησιά, ή> αυμβουλή της 'Ρώμης,

καΐ πώς να το 6υλλογι6&οϋν της Λύόις οι αύ&έντες.
286—7 πώς να τδ όυμμετρήόετε, να το 6υλλογι6&ητε

το $ολερϊ>ν καΐ βχοτεινον της πόλις το μανδατον;
301 λέγουν, ot Τούρκοι πήραοι την Κ&ν6ταντίνου πόλιν

(er selbst war also nicht da? daher „λέγουν".)
335 ήζεύρετε πληροφοριάν: έχά&ηχεν ή πόλις.
402 ήζεύρετε αληθινά, έχά&ηκεν ή πόλις.
517 να ξεύρετε, έπήραβιν οι άβεβεΐς την πόλιν.

Das schreckliche Ereignis war also ganz neu und noch nicht berall,
am wenigsten in Westeuropa bekannt. Ferner h lt es der Dichter f r
n tig, uns sowohl den Tag des Monats wie den der Woche, nicht aber
auch das Jahr der Eroberung anzugeben·, der Eindruck des Ereignisses
war eben noch so frisch, dafs es dem naiven Dichter ganz unn tig
erschien auch das Jahr zu nennen. Durch diese Gr nde erledigt sich,
wie ich glaube, noch vollends das Raisonneinent von Gidel a. a. 0.,
welcher behauptet, der Dichter k nne, da er Ludwig XI (1461 — 83)
anf hrt, sein Gedicht nicht so unmittelbar nach der Eroberung ge-
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schrieben haben. Unser Dichter f hrt jedoch nicht Ludwig XI an,
was schon lange Ellissen (Analekten III S. 13) richtig bemerkt hat,
sondern er sagt einfach: ρήγαν τον έχλαμπρότατον xal του Παρίς τον
πρώτον"^ das ist aber nicht Ludwig XI, sondern Karl VII gewesen.

Das Gedicht wird gew hnlich dem Rhodier Emmanuel Georgillas
Limenites zugeschrieben·, vgl. Koraes, "Ar. II β—y', Gidel a. a. 0., Le-
grand, Bibl. gr. vulg. I 169 ff., Krumbacher, Gesch. d. byz. Litter. 426,
Psichari, Essais I 73 f., 114 und sonst passim, Essais II 68 etc. Dem-
selben Dichter geh ren noch zwei kleine Gedichte: Tb Θανατιχον της
'Ρόδου (Legrand, BibL gr. vulg. I 203) und Ίότοριχή έζήγηαις περί
Βελισαρίου (Wagner, Carmina graeca med. aevi S. 322 ff.). Man hat
jedoch den Rhodier f r den Dichter der "Αλωόις Κωνσταντινουπόλεως
erkl rt, ohne dafs sein Name im Manuskript zu finden ist (s. Legrand,
Bibl. gr. vulg. I 169). Dieses scheint Ellissen (Analekten ΙΠ S. 12 ff.
[1857]) Veranlassung gegeben zu haben, seine Autorschaft f r unser
Gedicht anzuzweifeln und den Eoraes zu tadeln, weil er dasselbe dem
Rhodier vindiziert hat. Leider hat aber Ellissen f r seine Meinung
keine strikten Beweise angef hrt. Daher ist ihm (meines Wissens)1)
niemand gefolgt, sondern alle, Gidel, Legrand, Psichari und Krum-
bacher fahren fort, mit Koraes f r den Dichter der "Αλωοις den Rhodier
Limenites zu halten. Nur Egger hat in seinem Buch „L'Hellenisme
en France" I 439 Ατιτητ einen Zweifel an jener Annahme ge ufsert, je-
doch ohne n here Begr ndung. Trotzdem glaube ich, dafs man viele
wichtige Gr nde gegen die Autorschaft des Rhodiers anf hren kann.

Zuerst bemerke ich, dafs .der Verfasser des Eroberungsgedichtes
uns sonderbarerweise seinen Namen nicht nur nicht ausdr cklich
nennt, sondern ihn im Gegenteil sorgf ltig verbirgt und sich nur durch
Angabe verschiedener Merkmale an seinen H nden zu erkennen giebt:
V. 1019—26

τώρα οχεπάξω τ'όνομα, xal χρύβω τ'όνομά μου,
να μην το ζεύρουν οι πολλοί^ τις 6 τοιαύτα γράψας.
9Αλλ9 όμως να γινώβχετε, έλαίαν έχει μαύρην,

1) Anm. Herr Prof. Krumbacher hat die G te gehabt, mir brieflich (am
31. M rz 1894) mitzuteilen: „ brigens hatte diese unliebsame Verz gerung doch
wenigstens ein Gutes: ich fand vor einigen Tagen durch Zufall, dafs sich Ellissen
sp ter doch noch ausf hrlicher in Ihrem Sinne ge ufsert hat, n mlich in den
G ttinger Gelehrten Anzeigen 1871 S. 1538—1556. Sie k nnen also bei der
Korrektur die n tigen Verweisungen nachtragen." Dies thue ich gern, denn, wie
ich, dadurch veranlafst, bemerke, Professor Ellissen hatte lange vor mir die Sache
ausgezeichnet behandelt. Seine Beweisf hrung stimmt in vielen Punkten mit der
meinigen, nur die sprachliche Seite hatte er wenig ber cksichtigt. Diese ber-
einstimmung wird hoffentlich die Kraft der Beweisf hrung vermehren.

38*

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/6/15 10:20 PM



584 I. Abteilung

&ποϋ 'γράψε το ποίημα 9ς δεζών μικρόν δαχτύλιν,
χαι είς την χέραν την ξαρβήν αλλην έλαίαν πάλιν
ίβόΰτα&μα, Ισόμετρα 'ς τήν μέβην της παλάμης,
αυτά τα δνό όημάδια ίχει 9ς τα δύο χέρια.
το 'όνομα μου ον γράφω το δια τίποτε που ζενρω.

Und doch scheint das Weglassen des Namens nicht Sitte des Rhodiers
gewesen zu sein, da er in seiner „Pest" wiederholt (V. 16 f., 183, 195,
642) und auch im Belissar. (V. 835) seinen Namen nennt, sogar mit
demselben zu prunken scheint. Warum sollte er nun in dem dritten
Gedicht sich nicht nennen wollen? Bei einem Unterthanen des Sultan
ist dieses Verschweigen verst ndlich, nicht aber bei einem Rhodier,
dessen Heimat damals noch von den Johannitern beherrscht wurde.

Zweitens bemerke ich, dafs das Gedicht von der Pest auf Rhodos
nach dem Jahre 1500 geschrieben sein mufs, da die Insel im Jahre
1498 von der Pest heimgesucht wurde, welche zwei Jahre dauerte (V. 6
κ έχράτει μήνας εΐχοΰι η λοίμη τον θανάτου und V. 353 χ ημείς
έδιχρονήΰαμεν). Dagegen f llt, wie wir sahen, das Eroberungsgedicht
in das Jahr der Eroberung (1453) selbst, also wenigstens 47 Jahre fr her.
Wenn man nun beide Gedichte demselben Emmanuel Limenites zuschreibt,
so nimmt man f r seine dichterische Th tigkeit einen sehr grofsen Zeit-
raum an. Um eine solche Annahme zu rechtfertigen hat nun wirklich
Koraes vermutet, der Dichter sei zur Zeit der Eroberung ungef hr
20 Jahre alt gewesen, und hierin folgen ihm die Sp teren. Demnach
w re unser Dichter, als er im Jahre 1500 die „Pest" schrieb, ungef hr
70 Jahre alt gewesen und wirklich scheinen einige Verse der „Pest"
daf r zu sprechen: V. 465—68 „Jf' έδά »ορώ x έγήραβα xal δίν
μπορώ, παρδίο, xal χάόα το ήγεμονιχον το είχα είς την νεότην, xal
τώρα 'γινην χούτξονρας άπb τον λαγχαδιώτην." Indes halte ich dieses
Zeugnis f r nicht allzu schwerwiegend, und zwar aus folgenden Gr nden:
Erstens besch ftigt sich unser Dichter gern mit der Sch nheit der
Frauen und M dchen (V. 94—119) und fragt sogar ausdr cklich: „.Kai
ποια να βρέ&ηχε ψνχή &φ την άνδρίχειαν φνόιν &ωρωντα τέτοιες
εύμορφιΐς να μη τ^ς άγαπή6%]" Sein Alter kann also wohl noch nicht
ein so hohes gewesen sein, dafs er f r solche Gef hle bereits unempfind-
lich geworden w re. Desgleichen beschreibt er gern die Kleidungs-
st cke der Frauen (V. 120—181), geht aufs Detail der Leiden des
Witwers ein und fragt klagend (V. 384 ff.): „xal 9πέ μον, τις να δύ-
νεται χηρείαν να δουλεύγι^ .. .xal τάχα να βρε*Η] χάνείς μπιβτά να την
δούλεψη xal την ΰωματιχήν πνράν να τήνε παράβλεψη;" Es liegt auf
der Hand, dafs solche Worte in den Mund eines Siebzigj hrigen nicht
passen. Zweitens erz hlt uns der Dichter selbst, drei Schwestern seien
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ihm an der Pest gestorben; die vielen Kinder, die sie hinterlassen
h tten, m sse ihre noch lebende Mutter erziehen. (V. 193 καΐ έξηαεν
η μάννα μας δια να δεχ&γι τα βάρη?) Dazu w re aber doch eine
85—90j hrige Frau nicht im st nde, und so alt m fste die Mutter des
Siebzigj hrigen gewesen sein, wenn er zur Zeit der Eroberung Kon-
stantinopels auch nur 20 Jahre alt gewesen w re. Daraus glaube ich
also den Schlufs ziehen zu d rfen, dafs aus den Versen 465—68 das
Alter des Dichters sich nicht wohl entnehmen l fst; sie bedeuten nichts
weiter, als ein Sichzieren des Dichters, wie wir es bei vierzigj hrigen
M nnern durchaus nicht selten bemerken.

W hrend nun, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, der Rhodier
Limenites im Jahre 1500 nicht 70 Jahre alt war, sondern erheblich
j nger, glaube ich, dafs der Verfasser des Eroberungsgedichtes im Jahre
1453 nicht erst 20 Jahre alt gewesen sein kann, und zwar aus folgen-
den Gr nden:

Erstens, bei Erw hnung der griechischen L nder, welche damals
unter t rkischer Herrschaft standen (n mlich Thracien, Macedonien,
Epirus, Thessalien und das festl ndische Griechenland), sagt er, er habe
aUe diese L nder zu Pferd wie zu Fufs bereist; cf. V. 986 f. „'#£«;-
ρετε, αύ&έντες (ίου, τϊς χώρες ojroi) είπα, όλες τΙς είδα, έπάτηβα πεζός
xal καβαλλάρις·" Schwerlich konnte das ein J ngling von sich sagen,
zumal einer, der auf einer entfernten, unter einer anderen Herrschaft
als die genannten L nder stehenden Insel lebte. Zweitens erw hnt er
wiederholt, dafs er leidend und schon bejahrt sei; cf. V. 25—26 und
1027—28 „3Λθ£ παρακαλέσετε να 9δώ την οωτηριάν μου, μ$ την τι-
μήν μου δ ία να ζω, xal 9δώ καΐ την ύγειάν μου." Denn „να 'δω την
βωτηριάν μου" wird nicht von Jungen, sondern von Alten gesagt, und
die Worte „να Ιδώ την ύγειάν μου" versteht man nur von einem Lei-
denden, und ebenso vermutet man eher einen Mann von gesetztem Alter
als einen J ngling aus V. 815 —17: „τούτο &αρρώ το εις τον &εον
να μη έζεψυχήοω, καΐ ου μη £δω θάνατον ε'ως ου ιδώ την πάλιν με
φλάμπουρα χριστιανικά. .. ."

Ferner sagt der Dichter in V. 712 ff, das schreckliche Ereignis
habe ihn so stark ersch ttert, dafs er w hrend der Abfassung des Ge-
dichtes an Schlaflosigkeit gelitten habe: „Την νυκταν έοηκώνουμου
βυχνώς εκ το κρεββάτιν, άνα&υμώντα το κακό της πόλις έ&ρηνούμην ...
και έγερνόμην κ ίγραφα καΐ μετέπιπτον πάλιν καΐ πάλιν έΰηκώνο-
μου καΐ γύρευα να γράφω" Das pafst schlecht f r einen zwanzig-
j hrigen J ngling, der floch gew hnlich tief schl ft, weit eher f r einen
Vierziger.

Viertens behauptet der Dichter der "Λλωόις, er sei mit der Ab-
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fassung dieses Werkes beauftragt worden·, cf. V. 940: „καθώ^ έδιατά-
χΌ^κα, όντως τα αναγγέλλω" (sc. die Anzahl der Griechen, die dem
Sultan unterworfen waren). Er sagt nicht, wer ihn beauftragt habe.
Der Historiker K. Papparrigopullos, Gr. Gesch. V. 585 der 1. Ausg.
vermutete, der Dichter sei im Dienste eines grofsen, gut organisierten
nationalen Komitees gestanden, welches auch nach Mantua, wo danials
eine Konferenz der westeurop ischen Regenten tagte, seine Abgesandten
schickte, um ein B ndnis der Christen des westlichen Europas ins Werk
zu setzen; zu diesen Abgesandten geh re auch unser Dichter, ein Mann
reich an Energie und Verstand. Diese Vermutung kann ich weder
st tzen noch widerlegen; ist sie aber richtig, so kann unser Dichter
nicht erst zwanzig Jahre alt gewesen sein. Es ist l&uin anzunehmen,
dafs ein zwanzigj hriger Rhodier mit einem so wichtigen Werk beauf-
tragt worden sei, auch wenn dieser Rhodier (aus uns unbekannten
Gr nden) damals vielleicht nicht auf Rhodos, sondern in einem der
unterjochten griechischen L nder lebte, wo derartige Komitees zu tagen
pflegten. Wenn ich alle diese Punkte zusammenfasse, die Reisen des
Dichters und die hierdurch gewonnene Kenntnis der griechischen L nder,
seine Schlaflosigkeit und den so wichtigen Auftrag, die Christen gegen
die Ungl ubigen aufzurufen, so ergiebt sich die Unm glichkeit, dafs wir
es mit einem zwanzigj hrigen J ngling zu thun haben. Und anderer-
seits kann die Mutter des Rhodiers Limenites im Jahre 1500, wenn sie
noch Kinder erziehen konnte, kaum alter als 60 Jahre gewesen sein;
also konnte sie weder im Jahre 1500 einen siebzigj hrigen Sohn haben
— so alt m fste er aber als Verfasser beider Gedichte sein — noch
im Jahre 1453 einen zwanzigj hrigen Sohn gehabt haben. Aus allen
diesen Erw gungen ergiebt sich die Gewifsheit, dafs das Eroberungs-
gedicht und die „Pest" nicht Werke eines und desselben Dichters sein
k nnen. Zum gleichen Resultat f hrt auch folgende Betrachtung:

Koraes hat vermutet (Atakta II S. VI), das Gedicht „Ιστορική
έζήγηόις περί Βελιόύαρίον" sei eine Erstlingsarbeit unseres Dichters,
da sie sowohl sachlich wie sprachlich gegen die anderen Werke be-
deutend zur ckstehe und noch nicht den Reim habe. Dafs dieses Ge-
dicht lter ist, als die „Pest", ist auch mir wahrscheinlich; dagegen
glaube ich leicht beweisen zu k nnen, dafs es j nger ist, als das
Eroberungsgedicht. Es heifst n mlich V. 831 ff, Konstantinopel k nne
leicht durch die Christen befreit werden, wenn sie nur einig w ren,
und der Dichter w nsche diese Befreiung noch vor seinem Ende zu
erleben:

„Να γέιηι καΐ ομόνοια εφ ΰλην οίχονμ,ένην,
δποϋ οίχοϋν χριβτιανοί ititirol βεβαΛτιβμένοι,
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xcci να οηχώόουν τον ότανρον xal κατ' έχ&ρ&ν να
την πόλιν (d. h. Konstantinopel) itov 9νε κεφαλή (Hauptstadt) θε-

λονόι, τήνε itia si (= in Besitz nehmen, okkupieren).
*Λγία Τρι,άζ, βοή&ηαον να γίνη, αώοον, γράφω,
να 'ίω καΙ 9γω παρηγοριά πριχοϋ £μβω 'ς τον τάφον."

Zu der Zeit also, als Limenites angeblich dieses Erstlingsgedicht ver-
fafste, stand Konstantinopel schon unter t rkischer Herrschaft, es ist
aber unm glich anzunehmen, dafs derselbe Dichter vor diesem so
schwachen Gedicht das verh ltnism fsig bessere Eroberungsgedicht ver-
fa&te, wie Koraes meinte und Psichari (Essais a. a. 0.) wiederholt hat,
ohne Koraes zu erw hnen.

Bei meinem bisherigen Versuch, dem Rhodier Limenites das Er-
oberungsgedicht abzusprechen, vermied ich auf die Sprache der drei
Werke, des Eroberungsgedichtes, der „Pest" und des Belissarios einzu-
gehen. Hier ber hat Psichari - a. a. 0. gehandelt. Da er sich aber auf
den Artikel und den Acc. plur. beschrankte, so mufsten ihm die grofsen
Unterschiede, welche die Sprache der drei Gedichte aufweist, entgehen,
und er gelangte im Gegenteil dazu, alle drei Werke fiir durchaus regel-
m fsig und der vorausgesetzten Chronologie konform zu halten. Daher
stellt er, ganz wie Koraes, den Belissarios, den er eine Sch lerarbeit
(== Koraes' Erstlingsarbeit) nennt, an den Anfang, l fst diesem das
Eroberungsgedicht folgen und die „Pest" den Schlufs bilden.

Uns f hrt eine genaue Beobachtung der sprachlichen Erscheinungen
in allen drei Gedichten zum entgegengesetzten Resultat. Ich gedenke
nun nicht eine vollst ndige Tabelle s mtlicher in den drei Gedichten
enthaltenen W rter zu geben, da dies zu viel Raum in Anspruch
nehmen w rde. Ich beschr nke mich auf die Anf hrung von zwei
sehr charakteristischen Wortklassen, der Fremdw rter und der Kompo-
sita. Hierdurch hoffe ich den klaren Beweis daf r liefern zu k nnen,
dafs die Sprache des Eroberungsgedichtes noch byzantinisch ist. Damit
meine ich, dafs sie erstens frei ist von Fremdw rtern, wie sie da-
mals in den verschiedenen griechischen L ndern blich waren, die unter
fr nkischen Abenteurern standen; zweitens dafs ihr die Neologismen
fehlen, welche von den Dichtern nach der Eroberung leicht geschaffen
und zusammengesetzt wurden. Sie erscheint also im ganzen archaischer
und reiner. Dagegen ist die Sprache der „Pest" und des Belissarios
reich an solchen romanischen (nicht nur lateinischen) W rtern, weist
viele neue Bildungen und Zusammensetzungen auf und zeigt im ganzen
einen so buntscheckigen, fremdartigen Charakter, wie ihn die Sprache
sp ter auf den unter fr nkischer Herrschaft stehenden Inseln ange-
nommen hat.
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Zun chst f hre ich nun die Fremdw rter eines jeden Gedichtes an:
1) Fremdw rter im Eroberungsgedichte.

άμιρας 660, 827, Άρματα 80, γαρδιναλίους 282 καΐ γκαρδιναλίους
175, γιανιτοάριοβες 751, δομέβτικοι 147, δούκα 380, δουκαδες 177,
καβαλλάροι 127, 285, καβαλλικεύουν 780, κάμπον 951, κάρβουνο- 196,
κάοτρον 52, 317, 629, κόι/rot καΐ κούντους 177, 285, κουμμούνια 566,
κράλην 511, 524, JU/tc^« 182 (?), μαγκουριν 207, 590 (Koraes, At. Π
228), Μαίου 120, μανδατον 280, 287, 300, #ια<7τ(5<>ου$ 650, μπάϊλος
303, παλάτιν 115, 822, πτόριται/ 414, 749, *ουρκΛ/ 89, πουκάμισο 203,
πουμπαρδο- 196, πρίγκιπες 177, πρίγκιποι 285, pijya — ρηγαδες 177,
232, 285, 453, $φκώ/ 63, 84, 87, 91, 93, 552, pctya 650, 655, 656,
659, ρογεύγει 653, 660, βαγίττες 81, οχλάβοι 258, <ftrma 134, 154,
157, 236, (ίταντέλλι 382, τιμάρια 654, φαμίλιες 945, φλάμμουρον 634,
949 καΐ φλάμπουρα 528, φραξηί^ (?) 752, φουΜατον 756 — φω#-
tfara 180, 953, χαρατ0άρου$ 943. Ich habe dabei unterlassen, die Per-
sonennamen, die V lkernamen u. dgl. zu erw hnen, da sie eigentlich
nicht dem echten Wortschatz geh ren; z. B.: Βενητοιανοι 299, Γενου-
βή6οι 315, Γενουβέοοι 319, Γενοβεαοποϋλλες 317, Ίτάλιαν 183, ΛΓατβ-
λάνιμν 183, Μαχουμέτην 270, Μαχουμετιάνους 343, 364, Μπουργον-
νια 366, 374, 381, Μπουργουνέξοι 367, Ού^λεζον^ 345, Ούγγλέξιδες
354, ΤΤιάρκο 180, Φράγκοι, Φραγκιάς 176, Φράτξα 333,339, Φρατξ;<$ρφ<Ϊ£$
u. Φρατζίζο^ u. s. w.

2) Fremdw rter in der „Pest".
άβουκάτων 318, άξάπην 595, άζούγκιον 523, άζουγκωτό 557,

δ^ρί^ 102, ώΛτρονλλατ^ 106, βαγίτβες 160, βελούδα 58, 124, 140,
βιλλάναινα 429, βουλλώματα 326, γαλανταροβύνες 57, 7>αλαι/τικά 59,
γκαρδινάλις καΐ γαρδινάλις 8, 290, 307, γλαρίες 570, ρουλά 546, yov-

128, <W (ίάντο 9, ί^φαρφ^ 228 (Kor. At. V 57), ίουκατο 329,
357, ζα^^α 312, καδένα 143, xaAextov 145, 152, χαμονχα

140, κάμπους 43, καρτ^^ 584, κατά 522, κοξ^ 423, κο&όουν 227,
κοβταρίξεις 208, 222, κουγκέβτα 373, κούντρα 243, κουρτ^^β^ 100, 176,
κουρτουμπίζα 141, AovAotJdt« 178 (?), μακελλειόν 287, μανικότια 125,
μανιόρδοι 46 καΐ μανιγόρδους 329, μαντήλια 176, μαξιλλάρ&α 176,
μάστορας 254, 470, μηβκΐνα 22, 86, μουλάρια 45, μπατάλιαν 284,
μπουνιάλα 60, μπουκράς 570, ν&τα 360, ^ταλοΰκία 203, παννάκια 123,
3ra^oi5r(ifg 585, παρδίο 465, παρμπέρες 176, tfatfr&yUa 570, περβάντα
424, ΛΓο^ 254, πλουμάκια 172, -ιξουοιν 179, πουγκίν 568, πράτόα 215,
πρεφέττα 361, πριμαβερα 375, ρψάρω 184, 470, ρ^ 447, ^ίουτα 253,
$ουχα 58, βανιτας 71, βαρμούνιν 450, 454 (Kor. At. Π 324), αίγουρο
547, οκλαβίαν 379, οκλαβϊνα 277, 6κλαβο6υνη 395, ^κοΰφ£αι/ 113,
οπιτάλιν 325, ey^trti/ 69, 282, βτιμάργις οτιμαρίξεται 148, 153, οτόρια
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520; ότρατα 68, 345, ονμφάμιλοι, 165, τάβλια 312, τερμενον 316, τξένια,
328, τζίντονς 60, τουρνενματα 126, τονρονς 570, τβαμιλότι,α 124,
ταατοννίν 140, ταουκκαλαί? 244, φάλια 434, φαμελίάν 282, φαρία 577,
φερμάρω 185, φ&τα 372, φΓι/ον φΓι/α 123, 281', 538, φλάχχος 511,
(φλαριες 419 vielleicht st. φλυαρίες u. mithin kein Fremdwort), φλ<5κ-
κθ£ 132, φλουρί« 149, 319, φουρΐΗά<ίω 361, φσυρτουι/α 376, φρά 8,
φρεριδες 19, χρνβοχλαβαριβμένα 154, ψώα έψιχεύόονν 160, ώρλ-
νιαοεν 320.

3) Fremdw rter im Belissarios.
άι/ακαράί*$ 397, αρχαία 168, 196, βουλλώι/ου^ι/ 100, γαλιόττες

124, έξεοχάλωααν 241, έπεδοχλώ&ην 244, ^τραίττονρ^ΰτηκα 500, ήρματω-
jtaW 123, χαβαλλαραίοι, 529, -ριου«? 344, κα^Λαν^ίίτόν 104, χαπετ&νον
168, 196, χαπι,τ&νος 134, 135, 145, καπ:6τάνιθ£ 228, 258, 330, καατίίλ-
Ata 362, χονραενονν 113, μαΐντόρσυ^ 53, μανδατα 117, μαι/d^At 100,
μπαλαιότρέρίδες 127, δρδι,νιάν 38, 63, όφψίχί&λος 134, παλατιον 59,
73, 3Τ(ίπολον 157, 177, ποπούλον 531, πονμπάρδες 398, χονμπαρδιέ-
ριδες 128, ̂ ttft/Jovreg 398, ̂ ξ 412, ̂ φχά^9 174, (Τ^λλί^ 342, (Τκου-

,ταρίων 403, (ΤΑίτατο^ 719, 6νρπεντΐνες 128, τονμπάχια 347, τρ£0α 625,
τρονμπέττες 397, τβαγχίν 223, τ<ίά^κρα? 127, φάλχωνές 126, ,φαριά
341, φλάμμονρα 326, 338, 400, φλαμπουρ^ρ^ 746, φονΜ&τα 592,
593 καΐ φωοοατα 517, 521, 580, χαμονχάδες 414, ψ^κ^ *419, έψιχεν-
ονοι 348.

Betrachtet man diese W rter genauer, so kann man leicht sehen,
wie grundverschieden die des Eroberungsgedichtes von denen der „Pest"
und des Belissarios sind; die ersteren geh ren einer lteren Periode der
Sprache an, und mithin finden sie sich berall sowohl in dem mittel-
alterlichen wie auch im neuen Sprachschatz; vgl. άρματα, χάότρον,
μανδατον, πόρτα, $ήγας, άμιρας u. s. w.; dagegen sind die letzteren in
einer neueren Periode und nur in einigen L ndern, nicht berall, be-
kannt geworden, deshalb sind sie auch von sehr beschr nkter Ver-
breitung d. h. sie sind nicht wie die ersteren zum Gemeingut des ganzen
Volkes geworden, sondern teils vollst ndig wieder in Vergessenheit ge-
raten, teils bei sehr wenigen blich geblieben. Dasselbe ist auch be-
z glich der Komposita zu bemerken; ich f hre die Komposita aller drei
Werke an, lasse aber beiseite die von alters her zusammengesetzten
und so ererbten Verba, z. B. άναγίνώβχω, άναΰπώ, χατηγορω, μετα-
γράφω, μεταπίπτβ) u. s. w., wie auch die Nomina, welche obgleich zu-
sammengesetzt dem Sprachgef hl als einfache erscheinen z. B. χαλογή-
ροι, πρόλογος, όύννονς, φιλοοόφοι, u. s. w.

1) Komposita im Eroberungsgedichte.
άγριόπιοτον 610, άγριόόχνλλον 598, αίματοχνλιομένος 422, άκραρ-
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845, άλλοφνλλονς 915, αλυσοδεμένα 199, άρχοντολόγια 313,
άρχοντοποϋλλες 316,* άβημοχρνβαφον 314, άβτραποχαημένη 48, 194, 211,
ά%ρι<ίτΓΐαι/οΙ 656, βαρόμοιρε 52, δημηγερβ',,ές 666, έχενοδόζηαεν 395,
έχλαμπρότατε 380, Έζαμίλλιν 79, Βαμίλλιν 67, έπερνοδι^βαινεν 420,
έπταόόφον 242, έπνρπόληόεν 668, έαφιχϊοχλείδωνεν 617, &εοχαρβον-
νόχαντης 196, &εόχτι<ίτον 128, 234, ίοόμετρα 1024, ί606τα&μα 1024,
χαχότνχοξ 83, 135, Χαλοίλοαννι^ 96, 101, καρδιοαναότενάγματα 17,·
χαρδιογνώβτης 711, χεφαλοδοτίχι 485, κοσμοκρατορία 75, κουφοκάρνίον
727, κρατάρ;υ#£ 900, λ£οντώταρ<ϊθ£ 445, λι&ομαργαριτάρι,οι 305, μαυ-
ρογελαομένης' 195, μεγαλοφωνάζονν 223, μητροπολιτών 237, Μονο-
δενδρίον 846, ftvptoAdyti/ 999, μνρι,οχαρι,τωμένη 296, 872, ξ^τραχηλι-
βμένονξ 734, oAoyvfu/ovs 734, ό/ιοθυμαίόι/ 558, ομόνοια 901, ομόφυλοι
962, 575, ομόφωνοι 962, -νια £01, -viflwGw 958, ofwtyvjoi 962,
όρ-9·οά()|ου 587, -ξια 144, ορκωμοτικά 495, παμφούμιότος 513, παμ-
φρόνιμε 93, 114̂  164, παναγιότατε 604, arcmm^ov 185, jravaViol^ 516,
πανενμνοότε 515, πανενμορφον 85, πανβ&ενοϋς 1017, παντάναχτος 537 ,
παντεπόπτης 326, ίται/τερ^του 537, τταντοίΰν^ο? 326/342, 363, 1043,
παννμνητε 145, πανυψηλότατοξ 380, 849, πατριαρχών 237, περίγνρον
772, Λολυθλι/3ο? 78 -0ι? 588, πολυ<ίταθο{)(^ 323,' πολνφονμιομένη 333,'
πονμπαρδοχαλαόμένης 196; πρωτόαρχον 232, ^ρωτοκλ^τον 258, <ίκυλ-
λοτουρκο^ 722, 886, ότρατάρχας 9CO, (Τυρριζον 437, τολμηροκάρδιον
879, τοπαρχ&ν 322, τρίμερα statt τριήμερα 153, τροΛοίΐουχο^ 535,
νπεραγίαν 35, ύπερέχονοαν 77, φιλαργυρίας 404, 652, φνλλοχάλαμον
202, χρυ^οΛ^ρν^ί^ 81, ψενδοελπίδες 245, ψηλοφροόύνην 563, ψυχο-
πονέβετε 34.

2) Komposita in der „Pest".
άγγελομιόιδατες 107, άΛλέφυλοι 589, άναόπαβτοχλωνόρριζονς 231,

άνίρό^νν« 28, -294, άι/θρωΛοκτ<ίι/θ£ 593, άρ^νρ<$χρυ<ία 136, άρχιερέΰς
12, γαότρίμαργος 560, δεντερογαμήυγις 410, δεντερογαμίας 395, 412, 426,
έζεβτηχώξ 52 (so zu schreiben st. $·£0τικ<ί£), ^(5%ειρα 181, έτριπήδηαε
275, &εοχαριτωμένη 295, χαχότνχος 278, 426, καλομορφοτΰτταρές 107,
χαλοαχονήογι 180, χαταλόγι 36, χάτάότερε 90, κοιΑιο^ουΑοι/ 552, 563,
-λείαν 534, κραόοπονλει,ά 561, χριματοφορτωμένονς 236, χνπαριόαο-

' βεργόλνγες'114, χνριαρχονντος 7, λαιμαργίαν 534, λιγαμάρτητονς 237,
λιδοχαμωμένος 132, λι&ομαργαρίταρα 125, 155, λοιμαναγχαι^ωμένοι 277
(und heute auf Rhodos (α)ναγχαιωμένος = πάοχ<ην, εύπα&ής), μαλλο-
πλέχτης 133, μί^αλομασττοροί)ι/Γθ^ 7, μουξο<7τακτο<7ΰν££ 401, ^νρ^οΑ^ι
37, 187, ννχτοχοπιάζονβι 168, ξ^ι/οχάρα^ο^ 104, 214^ οΐχσχνραδες 27,
όλοτ^αΛωτα 154, δμόφυΛοι 588, πανάρετος 12,'παραατραβοπτιαβμένα
248, παοίλογα 177, 217, 584, πλατύφυλλα 172, πολνθλι/ίον 37, ττολιί-
μορφα 131, ποντοπνίγματα 377, όατανοδ ιαβολάρχην 213, βεμιδαλόμνο-
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ότες 10G, στραβοχολλημένα 249, ταργανοσπα&οχόνταρον 575, τετραδο-
παράσχενον 562, τριανταφυλλιές 177, τρομάρχην 212, φαγοπότια 165,
χελωνόχοπες 585, χρνΰοχλαβαριβμένα 154, χρναοχλαβαρίζονσιν 174,
ψαροπονλειά 561.

3) Komposita im Belissarios.
αβςοτραπέξης 103, άνδρομανιές 816, άνδροχταοιες 816, αευτ^ρο-

δαγχάση 213, δημηγέρτης 441, -γεροία 204, 499, ίοριάλωτον 761,
έδειλανδρήσαν 245, 264, έχλαμπροφορεμενος 420, 654, έλνποτρώ&η6αν
156, 525, καρίιοφλ<5;>«7τον<? 692, κατίρ^οκνρκΗ 134, χοχχινοχρύαεα 672,
χρατάρχης 556, λι&ομαργαρίταρα 359, 371, 427, ύμαίμονας 335, #odo-
σιδηρωμένον 412, κολνοΛ/Ιος 719, Στρατάρχης 556, τληπα&ης 506,
-έότατος 571, τραχ^λοίί^μουμΛ/ου^ 763, νπεράπειρον 655, φαγοποτεία
737, φ^Αο^χου (== φιλοδιχαίον) γνώμης 568, φωταυ^αί 403, χειροδε-
όμιος 425, χοΑόκοκκα 439, 493, χρυ<7όζωι>ου$ 345, χρυ<ίοκ5φαλά(Ϊ6^ 665,
χρυ<7<ΜΤλον%(α0τ££ 342, χ(η;<^ούφαντα 558.

Danach enth lt das Eroberungsgedicht ungef hr so viele Kompo-
sita als die beiden anderen Werke zusammen; allein obgleich der Dichter
desselben einen so ausgedehnten Gebrauch von der Zusammensetzung
macht, so nimmt er doch die meiste Komposita aus der Schrift-,
wenige aus der Volkssprache, z. B. αιματοκυλισμένος, άχραργή^ έχερ-
νοδιαβαινεν, μεγαλοφονάξονν, μνριοχαριτωμένη, πολνφονμιόμένη, πολν-
χρναωμένη u. s. w.; sehr wenige wagt er selbst zu bilden, z. B. αότρα-
ποχαημένη, δεοχαρβοννόχαντης, μανρογελαόμένης, χαρδιοαναοτενάγματα^
πονμπαρδοχαλαομένη u. s. w. Gerade das Gegenteil sehen wir bei. dem
Rhodier; in seinen beiden ersten Gedichten finden wir eine grofse An-
zahl Komposita ganz neuen Gepr ges, von denen einige sogar wirklich
monstr se Bildungen genannt werden d rfen, z. B. έλνποτρώ&ηόαν (=
λύπη ίτρώ&ηααν\ χατεργοχνριοι, Λοδοοιδηρωμένοι^ τ^αχηλοδεόμονμένονς,
όεντεροδαγχάότ], άναόΛαατοχλωνόρριξονς, χαλομορφοτνΛαρες, χριματο-
φορτωμένους, χνπαρκίοοβοργόλνγες^ μεγαλομαατοροϋντος, μονζοβταχτο-
βννες, ΰατανοδιαβολάρχην, ταργανοαπα&οχόνταρον, παραβτραβοπτια-
όμένα u. s. w.

Wie im Gebrauch der Fremdw rter und der Komposita so ist die
Sprache des Ehodiers von derjenigen des anonymen Verfassers des Er-
oberungsgedichtes auch dadurch verschieden, dafs die letztere im ganzen
reiner von Neologismen als die erstere ist. So gebraucht der Rhodier
viele Nomina abstracta auf -βύνη, einige sogar seiner eigenen Bildung,
z. B. „Pest" 486 άχτημουννη, 400 άταχτοαύνες^ 57 γαλανταροούνες,
394 δονλοβύνη, 56 u. 171 εύμορφοοννες, 485 λεμοβννη (== ελεημοσύνη),
592 μερωόύντ^ν (== ήμερότητά), 401 μουζοόταχτοούνες, 395 6χλαβο€ννη,
363 οταματοβύνη, 484 ταπεινοφροσύνη, 170 τεχνοσύνες; Beliss, 827

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/6/15 10:20 PM



592 L Abteilung

διχαιοβύνην, 563 δουλοβύνης, 826 ταπεινοβύνην. Auch bei den heu-
tigen Rhodiern ist diese Endung ziemlich beliebt, z. B. άδειοβύνη,
περχοβύνη = περιεργοβύνη = περιεργία u. s. w. Dagegen bietet das
Eroberungsgedicht nur eine solche Bildung: 627 διατανοούνη.

Ferner bemerke ich, dais der Rhodier, der alten Sprache nicht so
m chtig wie der Anonymus und aufserclem weniger sorgf ltig als dieser
im Sprachgebrauch, keinen AnstoJs daran nimmt, die alten und die
neuen Elemente viel buntscheckiger als dieser zu mischen, allerlei ber-
fl ssige Partikeln als F llw rter zu gebrauchen u. s. w.; cf. Erober. 7
ά)ς χρή xal ας τυχαίνει, 708 θαυμάζομαι, ζενίζομαι, εκπλήττομαι με-
γάλως, 699 πάντα xal αεί, 436 άντιβολώ, παρακαλώ, 930 τριήρεις xal
καράβια, 934 α έγραψα καΐ ειπον, 1030 έώ, άφίνω ταύτα u. dgl. Das
sind aber Kleinigkeiten im Vergleich mit den Wagnissen des Rhodiers
z. B. χυριαρχοϋντος τοιγαροϋν, μεγαλομαότοροϋντος 7, αλλά γε καΐ το
ποίημα καΐ οοα δια ατίχου έγράφηβαν, βαβαί, δια το ^ανατι^ν της
'Ρόδου 14 f., άλλες εις βρύαες, εις λουετρά και εις περιβολάχιν 163,
τα λουετρά τα καμένα 515, άμμΐ &ωρω κ έφύρ&ηχα χ έξεότηχως
έγίνην 52, πόαον 6 μέγας χεραμεύς, δ μάοτορας ό πϊος; 254 u. dgl.
Im Beliss. xal το λοιπύν άπb του νυν έ&, άφίνω ταύτα 44, έτρόμαζεν,
έ^έοτηκεν, έφύρ&ην, έπαγώδην 117, έπεδοχλώ&ην, ίπεοεν, εις γαΐαν
έζαπλώ&ην 244 u. dgl. Und neben diesen Archaismen trifft man Ele-
mente, welche dem Volksmunde entnommen sind; z. B. 84 άπο το π\
xal χλάφε, 531 9ς το πέόε xal το γείρε, 135 την μπόριαν, 55 τα χει-
λουριά, 99 χειλουράχια, 34 χαροονλλα, 137 &ηλυχου5άχια, 524 την
λιπότην (= λίπος), 464 u. 509 εις μίον (woraus das kretische ξιμιό, wie
ich vor Jahren in der Zeitschrift Πλάτων VI 43 auseinandergesetzt
habe) und heutzutage sagen die Rhodier μι$ = εν] dagegen im Erob.
966 eis μίαν (= είς την ωραν, wie 980 steht).

Es i»t ferner bekannt, dafs die vokalisch anlautenden Verba auf
Rhodos wie auf Cypern, Syme und einigen in der N he von Rhodos
liegenden Inseln das syllabische Augment ε ganz wie die konsonantisch
anlautenden bekommen, d. h. dafs ebenso έγάπηαα Ιΰπριόα Ιριοα (= άγά-
πηαα, αοπριόα, ωριβά) etc. wie ίρραψα, ίοπαβα, Ιοχαψα etc. gesagt
wird; darnach ist nun dies έ, welches von den Sprechenden bei allen
Verben als einfaches Augment aufgefafst worden ist, einfach weggelassen
worden, damit man auf diese Weise die prim ren Tempora und die
brigen Modi bilden kann; so sagt man also γαπώ, οπρίξω, §ίξω etc.;

cf. Verf., Einleitung in die neugr. Grammatik S. 73 f. Spuren dieser
Erscheinung lassen sich nun in der „Pest" und im Belissarios finden;
cf. „Pest" 4 έπέόωοεν = άπε'οωοεν (άπο-6ωζω = erreiche), und
Beliss. 514 έπεβώ&ηααν u. 648 έπέβωοεν; „Pest" 29 xal φήκεν, 451
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έφήκες, 229 u. 359 αν φήβγις, 223 xal βπρίβαόιν, 446 μ Ιπωύες (= άπω-
6ες st. άπωβας = άπέωβας), 452 τι μ έπεκρί&ην, 475 διαβή 'γαπη-
μένα, 608 δπον γαποϋβαν, 494 τα §ίζει u. 499 τϊς ποιες ρίξουν, 597
δπον πό&ανεν, 627 ζερτωμε'νον u. Beliss. 250 ζερματώβονν. Dagegen
liest man in dem Eroberungsgedicht: βνναπώοετε 897 u. 927 v9 άπω-
6ετε, 928 αναγκάσετε etc. (Nur im V. 747 steht φ&έντες, eine sonder-
bare und vielleicht verderbte Lesung.) Auf Rhodos sagt man heutzu-
tage regelm fsig alle diese Verba ohne vokalischen Anlaut, z. B. ρεόκω,
οτράφτει, ποβώννω, λωνεύχω, χνάξει (= ακμάζει), ββολώννω, νεφέρνει
(= έν&νμίξω, erinnere), ντιδονω, παντήχνω (= απαντώ), φορονμαι
(= άφοροϋμαι, so auf Kreta und dies st. ύφορ&μαι), ποκοττω (= άποχοτω
= wage), πολοονμοα (= απολογούμαι), ρφαδίάξω (= άλφαδιάξω von
άλφάδιον, welches neben άλφενς (woraus das neukretische άρφές) im
Gebrauch war), §££& u. s. w. Sogar φτί st. αφτί sagen die Rhodier,
wie es auch in der „Pest" 246 u. 249 steht πτίν πτιά. Die Schreibung
πτ st. φτ hat nat rlich keine historische Bedeutung; denn Jahrhunderte
vorher wurden diese Laute nach neuerer Weise als φτ ausgesprochen; c£
auch 248 ατραβοπτιααμένα st. βτραβοφτειααμένα aus ότραβο -f- εύ&ειάξω.

Noch eine andere Eigenschaft der heutigen rhodischen Mundart
finden wir in den Werken des Limenites, ich meine die Weglassung
der Endung der dritten Person sing, der Verba ει (y) (cf. Einleitung
S. 126 Anm.). So lesen wir in der „Pest" 261 αν φα (= φά^ = φαγί}),
319 χλαί (= χλαίει), dasselbe auch im Beliss. 474, 483, 512. τρώ =
τρώει, = τρώγει 570. Dieses τρώ st. τρώγει wird auch im Eroberungs-
gedicht zweimal gelesen 449, 904. Mit χλαί 6ας V. 62 st. χλαίν und
dies st. χλαίουν hat es eine andere Bewandtnis; von χλαίεις ist κλαις
wie von λέ(γ)εις λέξ, πταίεΐζ φταίζ, άχονεις αχούς, χαίεις χαίς, πά%ς πάς,
φά%ς φας, τρώεις τρως etc. geworden; von χλαίς ist nun die zweite Pers.
pl. κλαίτε st. κλαίετε (cf. ακούτε, φταίτε, πάτε, φάτε,τρώτε, λέτε etc.) ge-
worden, und daraus sowohl die erste Person χλαίμεν (cf. χαίμεν, άκού-
μεν, τρώμεν, λε'μεν, πάμεν etc.) als die dritte Pers. plur. χλαίν χλαί
gebildet. Diese plur. Form, die nicht wie die dritte sing., die nur bei diesen
Insulanern bliche, φα, χλαί, &έ etc. entstanden, sondern durch die be-
schriebene Analogie entwickelt worden ist, habe ich oft auch auf Kreta
geh rt; im kretischen Sphakia ist man sogar darin weitergegangen und
hat in κλαί(ν), χαί(ν), &έ(ν), λε(ν\ χατέ(ν) (dar ber habe ich in K. Z.
XXXII S. 115 ff. gehandelt) das betonte έ f r eine Endung der dritten
Person pluralis genommen und sagt deshalb auch: αρμέ = άμέλγονοι,
νηότέ = νηβτεύονβι, γνρέ = γνρεύονΰι u. s. w., d. h. wo das wurzel-
hafte έ betont wird, h lt man es f r die Endung und l fst alles Fol-
gende weg.
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Auch folgender Unterschied ist zu notieren: In der „Pest" 437
liest man κεφαλής paroxytonon, in dem Eroberungsgedicht 801 da-
gegen κεφαλή oxytonon. Koraes, Atakta II 224 glaubte, κεφαλής sei
auf der Penultima wegen des Reimes betont. Nun sagen aber heutzu-
tage die Rhodier paroxyton ή κεφαλή, wie hnlich auch άκονη (st.
ακοή, der w-Laut wohl vom Verb ακούω), wahrscheinlich nach den
anderen Gliedern, d. h. nach ή αγκάλη, ή (α)μαβκάλη (auf Rhodos ή
άμ,οόκάλη), το άφφάλι, ή πλάτη, ή μύτη, το ότόμα, fj χέρα oder το χέρι,
ό πόδας oder το πόδι, ή ΰψί, 6 (ν)ώμος etc. Auch κονντρα, wie die
Rhodier heute sagen, wird in der „Pest" 243 gelesen st. κόντρα, und
die Endung der Stoffadjektiva auf -ενός st. auf -ένιος, die heutzutage
auf Rhodos und Cypern blich ist, finden wir sowohl in der „Pest"
wie im Beliss. μαργαριταρένος 133, ζνλένο Beliss. 689. (Das dentale
v ist aus dem palatalen vi hervorgegangen, cf. Einleit. 130 Anm.)

Auch durch die Sprache l fst sich also nachweisen, dafs das Er-
oberungsgedicht weder von demselben Verfasser wie die „Pest" und
Belissarios herstammen kann noch auf Rhodos entstanden ist. Zu dem-
selben Resultat f hrt endlich auch folgende Betrachtung: Die Insel
Rhodos wurde von den Tempelherren im Jahre 1310 besetzt und bis
1522 behauptet; mithin hat die Insel 143 Jahre vor der Eroberung
Konstantinopels durch die T rken und 69 Jahre nach ihr unter der
Herrschaft der Franken gestanden. Will man nun alle drei Gedichte
dem Rhodier Limenites zuschreiben, so m fste man die sonderbare Er-
scheinung erkl ren, dafs diese Fremden in vollen 143 Jahren (1310 bis
1453) fast keinen Einflufs auf die Sprache der Insulaner aus bten und
deshalb das Eroberungsgedicht sich als so rein von romanischen Be-
standteilen erweist, dafs dieselben Franken aber in den folgenden 47
Jahren (1453—1500) so m chtig auf dieselbe einwirkten, dafe sie, wie
uns die Sprache der „Pest" und des Belissarios zeigt, ein total ver-
schiedenes Gepr ge erhielt. Wer sich ber diese Abnormit t nicht
hinwegsetzen will, dem bleibt nichts anderes brig als mit mir anzu-
nehmen, das Eroberungsgedicht sei nicht geschrieben auf einer von den
Franken besetzten Insel, sondern vielmehr in einem Lande, wo die
T rken herrschten und wo die byzantinische Tradition ungemein besser
und reiner als auf den Inseln wie Rhodos erhalten worden war.

Einen hnlichen Eindruck bekommt man, wenn man die ganze
Komposition und den Stil der drei Werke betrachtet. Der Dichter des
Eroberungsgedichtes scheint im gr fsen und ganzen beschr nkt und
m der Komposition seines Werkes monoton, vom Anfang bis zum Ende
hat er nur Thr nen und stets aufs neue beschw rt er die Christen
Westeuropas, sie m chten nach dem Orient eilen und die T rken ver*·
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jag n. Selbst der kleine Exkurs V. 745 ff. ber die Streitm chte des
Sultans wie auch der andere V. 939 S. ber die Anzahl der Griechen,
die unter dem Suftan lebten, sind sehr eng verbunden mit der allge-
meinen Idee des'XSredichtes, d. h. mit der berredung der Christen,
gegen die T rken zu ziehen. Der Rhodter Limenites zeigt dagegen ein
ganz anderes Verfahren; er erz hlt die Geschichte der Pest und was
die Herrscher der Insel bei dieser Heimsuchung der Insel f r die Lei-
denden gethan haben (V. 264 ff. und 290 ff.); dann,aber beschreibt er
behaglich die Sch nheit der rhodischen Frauen und M dchen wie auch
ihren Schmuck (V. 90 ff.), feiner die Leiden, die ein Witwer zu be-
stehen hat, wie auch diejenigen der zweiten Heirat (V. 381 ff.), und so
macht er sein geschichtliches Epos zu einem didaktischen und empfiehlt
die Fr mmigkeit, das Almosengeben, die Keuschheit, -die bung in den
Waffen und alle Ttfgenden (V. 446 ff.), wie nach seiner Meinung die
Alten, das goldene Geschlecht aller Dichter, gethan haben. Diese und
mehrere "andere Dinge erz hlt der Rhodier in einer ungemein gemischten
Sprache durch 644 Verse; der Verfasser des Eroberungsgedichtes hat
1045 Verse in einer verh ltnism fsig reinen Sprache geschrieben und
doch im ganzen viel weniger Sachliches als der Rhodier erz hlt. 9

Man hat gew hnlich den Verfasser des Eroberungsgedichtes f r
einen Anh nger der r mischen Kirche gehalten. Nur Ellissen ist a. a. 0.
anderer Meinung, und ieh glaube mit Recht. Ich denke n mlich, dafs
die wiederholten Vorw rfe, welche der Dichter gegen die Christen des
Westens macht, dafe sie n mlich ihr oft gegebenes Versprechen, Hilfe
zu bringen, nicht gehalten haben und dafs daraus das grofse Ungl ck
entstanden sei (V. 173 ff, 231 ff., 245), dafs diese Vorw rfe viel besser
auf einen Christen der griechisch-katholischen als einen der r misch-
katholischen Kirche passen. Ferner glaube ich, dafs die Epitheta,
welche der Dichter der Stadt Konstantinopel giebt, z. B. άγίαν V. 31,
37, 40, 124, νπεραγίαν 35, δεόχτίατον 128 u. s. w. nicht von der
r mischen, sondern von der griechischen Kirche ihren Ursprung haben
und nur darin ihre Erkl rung finden. Und das grofse Lob, welches
der Dichter dem vorletzten Kaiser Johannes Pal ologos spendet (er
nennt ihn Καλοΐωάννην, άγιοι*, φρόνιμον, βοφόν^ φρονήοεως $ιζαν,
δόζαν 'Ρωμαίων xcci κλέος, κάλλος καΐ τ ι, μην, καϊ δεύτερον Πτολεμαΐον,
καΐ βπα&ΐν άχονιομένον της ορθοδόξου πίβτεως, καϊ ρίζαν χαΐ φως
των ενβεβών χριστιανών V. 95—100), beweist nur, dafs der Dichter
nicht zu der streng orthodoxen Partei des Markos Eugenikos geh rte,
sondern zu den Gem fsigten, welche mit dem Kaiser die Herrschaft der
P pste anzuerkennen bereit waren, in der falschen Hoffnung, dadurch
das gef hrdete Vaterland zu erretten. Aus dieser Parteistellung unseres
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Dichters wie auch aus der Seelenstimmung desselben in der schreck-
lichen Stunde ist nun auch das Lob des Papstes (801 u. sonst passim)
erkl rlich.

Zuletzt will ich ein paar Worte ber den Zustand des Textes
dieser Gedichte sagen; dafs sie wie alle andere mittelalterlichen griechi-
schen Werke mit wenig Sorgfalt und mithin fehlerhaft herausgegeben
worden sind, braucht nicht besonders erw hnt zu werden (vgl. Byz.
Zeitschr. I 98 ff.), zwei Beispiele werden gen gen zu zeigen, wie eilfertig
die Ausgaben in der Regel bewerkstelligt werden. Im Eroberungs-
gedicht 764 h lt es der Herausgeber f r n tig, die Schreibung des
Manuskriptes „ό Γρεβενος καΐ Στίνη" in ό Γρεβενος καΐ Στίπι zu
ndern; im V. 976 τον Στίνι 6 τόπος πάραυτα, 6 Γρεβενος 'ς την ωραν,

h lt er es nicht mehr f r notwendig.
V. 770 liest man Ελλάδα, Πάτρα,'Άγραφα, Βελούχι, τb Πρωτόλιο,

und V. 981 Ελλάδα, Πάτρα, "Αγραφα, Βελούχιν καΐ Πριοτόλιο, und
beides bleibt intakt.

Es ist also klar, dafs durch ein eingehendes Studium oder eine
neue Pr fung der Hs viele Stellen emendiert werden k nnten. Einige
Besserungen will ich gleich mitteilen. Erob. V. 12 schreibe έπκίτυλώοΐ)
st. έπιβτηλώοτ]·, es handelt sich hier nicht um die Errichtung einer
S ule, sondern um die Unterst tzung des Geistes des Dichters durch die
g ttliche Hilfe (6 &εος να φωτιοΐ} καΐ έμΐ να ποιήβω ποίημα τι [so zu
schreiben st. ποιημάτι) τοιούτον τον νουν μου xal την γνωαιν
μον βτηρίζτ} d. h. βτνλώοΐΐ oder wie der Dichter sagt έπιβτυλώόΉ nach
den Komposita έπιοτηρίζΐ], έπικουρήόΐ] u. s. w.

V. 13—14 όμως &αρρώ το είς τύν &εον πολλά να το πο&ήόω
οπού ν άρέοη τους πολλούς καΐ να το μεταγράψουν.

Statt πολλά πο&ήοω ist καλά ποιήβω zu schreiben, wie es der Sinn
verlangt.

V. 19 Μικρ6ν το λέγει ό πρόλογος, άμμή ίνι τόόα μέγας.
Zu schreiben μέγα st. μέγας, damit der Gegensatz zwischen μικρόν und
μέγα klar zu Tage tritt.

V. 30 όλοι &αρρώ να γράφετε, πολλά να λυπη&ήτε.
St. γράψετε ist κλάψετε zu schreiben. Der Dichter konnte nicht hoffen,
dafs alle sein Gedicht schreiben, wohl aber dafs alle beim Lesen des-
selben weinen werden.

V. 43 ότι φοβούμαι ταπεινός μη άναοπαο^ ψυχή μου.
Zu schreiben ότι φοβούμαι ό ταπεινός, μη άναβπαο&γι ή ψυχή μου, denn
der Artikel ist unentbehrlich.

V. 69 καΐ κόπον ήβαλες πολύν, άμμ ήτον όλως λύπη.
St. όλως ist zu schreiben o'Aog.
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V. 74 που dv rb κράτος πάλιν ίέ; που είν ή αν&εντιά
Dieser Vers ist zu schreiben:

που είν rb κράτος; πάλιν ί£ που dv ή αύ&εντιά 6ας\
V. 271 την πίβτιν των την βκύλικην να την λοκτοπατήτε.

Irre ich nicht, so ist zu schreiben βκύλινην st. βκύλικην und λακτοπα-
τήτε st. λοκτοπατήτε.

V. 436 xal άντιβολω, παρακαλώ, εις πάόαναν αν&έντην.
St. πάβαναν ist zu schreiben παόα 'vav wie im V. 493 πααα εϊς steht.
(Dieselbe Schreibung ist auch in „Pest" V. 314 τον πα6α 'να und
354 τον παβα 'νός und 473 und 477 πα6α yva und 595 πα6α '
einzuf hren.)

V. 489 . . . τί> όνχαντο Tb
St. βνχαντό ist αιχαντό d. h. ύιχχαντό von όικχαίνεο&αι zu Schreiben.

V. 601 έγίνηκεν 9Αντίχ^το^ τον χόόμον ύοηκανίζει.
St. οακτανίξει ist wohl zu schreiben όατανίζει d. h. διαβολίξει, dai-
μ,ονίξει, wie der Teufel die Welt beunruhigt. (Anders Koraes; At. II
322, aber unwahrscheinlich.)

V. 702 αν γράφω τι παρά το δΐ να μη μον βαρε&ητε.
St. des sinnlosen παρά το δε ist wohl αν γράφω τι Tb περιττόν zu
schreiben.

V. 801 δς είναι 9ς ολονς κεφαλή χωρίς αναλογίας.
Anstatt χωρίς αναλογίας w rde ich χωρίς άντιλογίας schreiben.

„Pest" V. 50 xal να 9χα δάκρν' 6 ταπεινός . . .
Die Elision des a vor dem o ist gegen die Lautgesetze des Neugriechi-
schen; es ist also zu schreiben δάκρυα 6 ταπεινός, wie auch die Hs
bietet und mit Synizesis auszusprechen.

V. 72 ΰμως εκείνοι διάβηκαν O OV τα έμετέχαν.
St. έμετέχαν schreibe έκατέχαν, die Menschen waren κάτοχοι, Besitzer
der H user, nicht μέτοχοι.

V. 151 αντά μιβά των %μι6ων . . .
St. αυτά ist zu schreiben αφ' τα μιβά . . .

V. 266 καΐ δε 9ναιν ή κακή αρχή αντος 6 τξαγκαρόλος.
St. καΐ δε 'ναιν oder wie die Hs bietet και δενεν ist wohl zu schreiben
xal 'γ w εν ή κακή αρχή·

V. 329 St. περιββονς ist zu betonen περώοονς; denn περίβοονς
bedeutet heutzutage viele, πολλούς, περιοόονς aber περιττούς d. h.

berfl ssig.
V. 404 — 5 ζ/ΰο ζυγούς εύρίοκομεν 9ς τ&ν^ρώπον το
γνναΐκά 'ναι 6 εις ξνγός, άλλος άγγέλον φίλοι.

Byzant. Zeitschrift ΠΙ 3 u. 4. 39
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Der zweite Vers ist unverst ndlich; er bekommt einen Sinn, wenn man
so schreibt und interpungiert:

γυναίχα 9ναι 6 εϊς ζυγός, άλλος (d. h. ό άλλος) αγγέλου, φίλοι.
V. 467 χούτοουρας aitb τον λαγχαδιώτην.

St. λαγχαδιώτην ist Λαγχαδιώτην zu schreiben; es bezeichnet den Ort,
von dem das Holz geholt wurde.

V. 531 'ff το πέβε καΐ το γϋρε.
St. γϋρε ist γείρε d. h. ίγειρε zu schreiben; hier bewahrt das Verb
εγείρω noch seine alte Bedeutung des Aufrichtens; Weckens; ein γύρο
giebt es gar nicht.

Im Beliss. V. 94 ist zu schreiben Κανανός st. Κανός, und V. 99
'ff τον 'Λνεμ,α τον ηνργον st. 'ff του άνεμου τον πύργον.

V. 150 μη &έλοντες έρεόχελεΐν μ,ηδΐ χαχεΐν ένταϋ&ά.
Da χαχεΐν v llig sinnlos ist; wird wohl λαλεΐν zu schreiben sein.

V. 294 τον άρχοντα χατέχαυ(ίε xal έ&ανάτωόέν τον.
St. χατέχαυόε ist χατέχοφε zu schreiben.

V. 398 γύρονται, πάντες τρέχουν . . .
St. γύρονται schreibe (έ^γείρονται.

V. 573 κακό πιχρον το α(ίτατον του χόομ,ου το τροχήλι.
τροχήλι hat hier keinen Sinn, daher schreibe ich τροχίλι, d. h. ein
Deminutiv von τροχιλία in der Bedeutung von τροχός, τροχίαχος. Die-
selbe Korrektur ist auch V. 804 anzubringen.

Athen, Juli 1893. G. N. Hatzidakis.
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