
Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus,
An neugriechischen Volksliedern, die man als direkte Reminiszenzen

einzelner charakteristischer Episoden des mittelalterlichen Digenis-Epos
betrachten kann, ist kein Mangel, wenn auch ihre Untersuchung, be-
sonders was ihre Weiterbildung betrifft, noch sehr im argen liegt.
Bisher hat man sich lediglich mit der Zusammenstellung der uns er-
kennbaren Reste der Dichtung begn gt1), wie sie vorliegen in dem
Liede vom Sohn des Andron ikos (B. Schmidt, Griech. M rchen,
Sagen und Volkslieder S. 198 ff., A. Passow, Carmina S. 402 f.), vom
zweimaligen Raube der Eudokia durch Digenis (Sakellarios, Τα Κυ-
πριακά II; vgl. Legrand, Coll. de monum. 6, LIII) und durch die
Apelaten (Τριανταφυλλίδης, Οι Φυγάδες 412—413), in der Schilderung
von Digenis 'Schlo (Legrand, Recueil de chansons populaires grecques
Nr. 89, p. 194), vom Kampfe zwischen Digenis und Charos (Sakellarios,
Τα Κυπριακά II, und Legrand p. 190), vom Tode der Eudokia (Le-
grand, Recueil Nr. 89, p. 194 und Nr. 90, p. 196) und von dem Helden
Porphyrios (Legrand, Coll. VI, p. CI; loannidis, Statistique de Tre-
bizonde p. 288—290; Passow Nr. 486; de Lagarde, Neugriechisches
aus Kleinasien: Abhandl. der G ttinger Gesellsch. d. Wiss., Bd. 33
[1886], S. 19).

Die meisten dieser Lieder h ben sieh jedoch nur lokul und isoliert
erhalten, und zwar besonders in abgelegenen und peripheren Gegenden,
wie in Cypern und im Pontos. Sie haben vor allem keine neuen
Sch linge getrieben, die sich ber ein gr eres Gebiet erstrecken und
in zahlreichen Varianten weiterleben. Das ist vielmehr nur der Fall
mit der Episode vom Raube der Eudokia, der Braut bezw. Gattin des
Digenis. und mit den Liedern vom Helden Porphyrios. Besonders reich
hat sich die Episode des Brau t raub es in der neugriechischen Volks-
poesie entwickelt, und diese Entwicklung zu verfolgen, soll der Zweck
der folgenden Untersuchung sein.

Wir k nnen s mtliche hierauf bez gliche Volkslieder, denen das

1) Z. B. von E. Leg rand , Collection de rnonuments neo-helleniques, N. S. 6,
p. XLVI ff. Weitere Literatur bei Kruinbacher, Gesch. der byzant. Lit* S. 831.
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54 I. Abteilung

Motiv der Trennung von Mann und Frau gemein ist, in drei Gruppen
scheiden; von denen die eine aus der ndern hervorgegangen ist: die
erste umfa t alle die Lieder, die den Raub und die Wiedergewinnung
der Frau, die zweite die, welche den Raub und die Befreiung des
Mannes, und die dri t te die, welche die freiwillige Trennung des Mannes
von der Frau und seine R ckkehr zu ihr behandeln.

Die erste Gruppe, der die meisten Lieder angeh ren, ist offenbar
die urspr ngliche, wie sich auch aus unserer Vergleichung ergeben
wird. Die sechs Lieder, die sie umfa t, sind folgende:

1. Ή αρπαγή: Passow, Carmina popul. Nr. 439 (= Fauriel II 140;
Zampelios 723, 9) (Archipel).

2. Ό Ακρίτας: ebenda Nr. 440 (Trapezunt).
3. Ό Λιγενής: Sakellarios, Τα Κυπριακά II Nr. 3.
4. Ohne berschrift (als Erz hlung): Φαρδύς, Ίΰτορία της εν Κορ-

<5ΜΎΐ Ελληνικής αποικίας, 'Λ&ήναι 1888, S. 174ff.
5. Ή αρπαγή: Κανελλάκης, Χιακά 'Λνάλεκτα, Ά&ήναι 1890, Nr. 2.
6. Ό Γιαννακός: 'Λραβαντινός, Λημ,οτ. αΰματα της Ηπείρου, Ά&ήναι

1880, Nr. 481.
Zu l und 3 vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 185 und 156.

Am n chsten verwandt miteinander sind von diesen Nr. l, 4 u. 5,
also die Lieder der Inseln.1) Gemeinsam ist ihnen das Fehlen oder doch
nur allgemeine Andeuten der Geschichte des Raubes selbst, das fast

bereinstimmende Gespr ch mit den Rossen im Stalle und die Ent-
f hrung der wiedergefundenen Geliebten durch eine List. Nr. 5 zeigt
eine starke L cke (zwischen v. 24 und 25), die offenbar auszuf llen
ist durch das l und 4 gemeinsame Motiv zweier Gespr che des suchen-
den Verfolgers mit einem alten Manne und einer alten Frau (Passow
Nr. 440, v. 27—47, und Phardys S. 175 f.), die sich in beiden Liedern
als sein Vater und seine Mutter erweisen. So gro ist gerade die

bereinstimmung zwischen l und 4, da es fast den Anschein gewinnt,
als sei das — brigens von seinem Herausgeber und dessen Gew hrsmann
nicht als Lied erkannte und daher f lschlich als Erz hlung ver ffent-
lichte — korsische Lied aus dem Passowschen, von den Insekt des
Archipels stammenden geflossen. Jedenfalls ist es mit dessen Hilfe
durch leichte nderungen zu rekonstruieren. Um das zu zeigen, seien
die beiden Episoden der Begegnung mit Vater und Mutter in den zwei
Fassungen einander gegen bergestellt, wobei zugleich die zur Wieder-
herstellung des Verses in der korsischen Fassung n tigen Ein- bezw.

1) Ich bezeichne diese drei Lieder im Folgenden nach den Namen der
Herausgeber als P, Ph und K.
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K. Dieterich: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus 55

Ausschaltungen vorgenommen seien, die durch [ ] bezw. ( ) kenntlich
gemacht sind.

Passow Nr. 139.
„Θε μου να βρω τον κύρη μον,

6τ αμπέλι, να κλαδεύί]."
Σάν Χριστιανός που τολεγε, 6αν

"Αγιος έζακούοτη'
Κι άπάντηΰε τον κύρη τον που

κλάδευε 6τ αμπέλι.
„Καλώς τα κάνεις, γέροντα, και

τίνος aV τάμπέλι;"

„ Της ερημιάς, της Σκοτείνιας, τον
γιου μον τον Γιανάκη'

Σήμερα της Καλίτβας τον της δί-
νονν άλλον άντρα,

Με κάποιον άλλον την βλογοϋν,
μ άλλον τη βτεφανώνονν"

„Για πες μον, πες μον, γέροντα,
φτάνω τονς βτο τραπέζι-,"

^Αν εχης μαύρον γλήγωρπ, φτάνεις
τονς βτο τραπέζι,

Κι αν εχης μανρον πάρνακα, φτά-
νεις τονς να βλογοννται" —

<JCvti βοντΰιά τον μανρον τον και
πα οαράντα μίλια

Και μεταδεντερώνει τον καΐ πα
ΰαρανταπέντε.

Στη οτράταν οπον πήγαινε ^ το
Θών έπαρακάλεΐ'

.,Θέ μου, να βρω τη μάνα μον
6τον κήπο να ποτίζη"

Σά χριστιανός που τολεγε, οάν
άγιος έζακούοτη'

Phardys Nr. 6, S. 175.
Θεέ μον, (κάμε) νανρω τον κύρι 25

μον τάμπέλι να κλαδεύ^Ι
Σάν Χριστιανός που τολεγε, βάν

άγιος έξακονοτη9

Κ' ενριοκει και τον κύρι τον τάμ-
πέλι να κλαδεύβ'

Καλώς τα κάνεις, γέροντ[α](άρη!
Πες μον για χάρι') Τίνος εΐν[ε]
(αυτό) τάμπέλι;

(Κ* εκείνος άπλογή&ηκε μ αναστε-
ναγμούς δομένος)

(Τον κακορρίζικον) [— — — —
—] τον γιου μον τον Γιανάκη

Που της Καλής τον [βήμερα] αλ- so
λον άντρα δίνονν [lies: της δί-
νονν άλλον άντρα]

[Για] πες μον, γεροντάρη [μον],
φτάνω [τονς] στο τραπέζι;

*Αν εχ^ς μανρο γλήγωρο, φτάνεις
εις το [lies: τονς ατό] τραπέζι'

Κι αν εχης μαϋρο μπάρνακα, δεν
φτάνεις 6το τραπέζι"1)

Βιτΰιά δίι·ει τον μαύρον τον (κ^ί) 35
κάνει μίλια ΰαράντα (δύο)

Τον δρόμον οπον έκανε, τον Θεον
έπερ\ ι]κάλα ·

„ Θ(ε)έ μον, (κάμε) νανρω την
μάννα μον τον κήπο να ποτίζη"

Σάν χριβτιανος που τολεγε, <5αν
ίίγιος έξακούοτη *

1) Diese Lesart ist der Passowschen (bezw. Faurielschen) vorzuziehen, da
diese keinen Sinn hat: wenn der Rappen langsamer ist, kann er nicht zu der —
doch fr heren — Trauung eintreffen.
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56 I. Abteilung

ίο Κ* ενρηκε τη μανούλα τον που
πότιζε 6τον κήπο.

„Καλώς το κάνεις γραία μον, και
τίνοξ είν* δ κήπος;"

„Της ερημιάς, της Σκοτεινιάς, τον
γιου μον τον Γιανάκη'

Σήμερα της καλίτβας τον της δί-
νονν άλλον άντρα,

Με κάποιον άλλο τη βλογονν, μ άλλο
τη βτεφανώνονν."

45 „Για πες μον, πες μον, γραία μον,
φτάνω τονς 6το τραπέζι;"

*Αν εχης μανρο γλήγορο, φτάνεις
τονς ατό τραπέζι,

Κι αν εχ%ς μανρον πάρνακα, φτά-
νεις τονς να βλογοννται"

Κ9 ενρίόκει και τη μάννα τον τον
κήπο να ποτίζη.

Καλώς τα κάνεις, κνρά γραία [lies:
γριά], (πες μον για χάριΓ) Τίνος
ειν (αντο) το περ(ι)βόλι;

Kai κείνη άπλογή&ηκε με την καρ-
διά ψημένη' (Τον κακκορρίζικον)
[lies: της ερημιάς, της οκοτει-
νιας] τον γιου μον τον Γιανάκη

Που βήμερα της καλής τον άλλον
άντρα divovv [lies: 77ου της κα-
λής τον βήμερα της δίνονν άλ-
λον άντρα]

„Για πες μον, κνρά γραία [lies:
Για πες μον, πες μον, κνρά
γριά], φτάνω [τονς] οτο τρα-
πέζι·«

*Αν εχης μανρο γλήγορο, φτάνεις
εις το [lies: τονς οτο] τραπέζι,

Κι αν εχης μανρον αργηρον, δεν
φτάνεις στο τραπέζι.1)

Diese Episode fehlt also in dem chiotischen Liede bei Kanellakis
v llig und ist nach den beiden anderen Liedern zu erg nzen. Ge-
meinsam ist dagegen allen dreien, wie schon bemerkt, das Gespr ch
mit den Rossen und die Art der Wiedergewinnung der Sch nen. Am
ausf hrlichsten ist jenes Gespr ch wieder in der Fauriel-Passowschen
Fassung behandelt; dort nimmt es 16 Verse ein, in den beiden brigen
nur je 12.

Passow Nr. 439. Kanellakis Nr. 2. Phardys Nr. 6.
Περνώ καϊ πάω οτονς Στονς βτανλονς έκατέ- (Αντον) έπήγαινα βτονς
μανρον ς μον τονς ε β- βηκε, τονς μανρονς τον μανρον ς μον τονςέβδ ο-
δομηνταπέντε' μαζενγει. μηνταπέντε(καϊλέγω)'

Μανροι μ άκριβοτάγι-
ΰτοι καϊ μοΰκανα&ρεμ-
μένοι,

1) Siehe die Anmerkung auf der vorigen Seite.
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K. Dieterich: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus 57

Ποιος ειν καλός άπο Ποιος μαύρος αφ* τους Ποιος ειν άπο τουςμαύ-
τ έβας τους εβδομην- μαύρους μου &ε να με ρους μου τονς έβδο-
ταπέντε, ταζιδέψη; μηνταπέντε

( που να
μιβέψη &έλει)

Ν' άΰτράψη 6τήν ανά- Να πάγ* απόψε οτη Σν- Ν9 άοτράψ'άπ' την ανα-
τολή καΐ να βρε&η βτή ριά να πα τΰαι να γν- τολη καΐ νάνρε&ϊ] βτή
δύοι; ρέβω; δν<51;

Οι μανροί οΰοί τακον- r'O(5oi μαύροι το' αν το- ("Ολοι) OL μαύροι που
6αν, δλ' αίμα κατον- κονβαν, αίμα εκατόν- τάγροίκηβαν,αίμαέκα-
ρήβαν ρήβαν, τονρήβαν

Κ'οι μαύρες οβες τακον- Γσ' OOOL το καλοφκρή- Κ' οι μαύρες [οο*ες τα-
6αν, όλες πονλάρια βτηβαν, επεβαν το' κονβαν, όλες] πονλά-
ρίζαν, έψοφήβαν ρίαερρίξαν\\^:ρί^αν]

Κ9 εναςπαλώςγεροντβι- Μάναςμανρος κατάμαν· Κ'ένας μανρος γερον-
κος καΐ βαραντοπλη- ρος, χιλίων χρονών τάρης καΐ οαραντοπλη-
γιάρης' κοντριάρης* γιάρης'

^Εγώμαι γέρος κι αρ- Εγώ, αφέντη Κωοταντή, Έγωμαι 'πο τονς μαν-
ρωοτος, ταξίδια δεν δεν είμαι για ταξίδι' ρονς [<?ου] τού^ εβδό-
μου πρέπει, μηνταπέντε

Μα για χατήρι της κν- Μα για χατήρι της κν- Που να μιβέψω &έλω.
ρας να μακροταξιδέψω, ρας &ε να πα ταξί- Ή αγάπη της κνρας

δέψω' καλής . . . .
"Οπον μ9 άκριβοτάγιξε Γιατί μ9 έκρονφοπότιξε "Οντε μ' εκρνφοτάγιζε

6το γνρο της ποδιάς 6τήν άργνρόκονπά της, <?τό γϋρο της ποδιάς
της, της

Κι οπον μ9 άκριβοπότιζε Γιατί με κρονφοτάϊζε Και μ έγλνκοπότιξε μ?
<5τάχούφτα τον γ^εριον κριθάρι 6τήν ποδιά άργνροποτηράκιΐ
της." της.

Ν' άΰτράψω &έλω απ'
την ανατολή και ναν-
ρε&ώ ΰτήν Λνβι.

Στρώνει γοργά το μαύρο
του, γοργά καβαλι-
κεύει.

^Αφέντη να', 6φι£το με- Για ζώοον 6το τβεφάλι Σφίζε το κεφαλάκι 6ον,
τωπο μ εννιά πηχών 6ον'κατον πηχών μαν- (Γιαννάκη) μ* εννέα γύ-
μαντίλι, τίλι, ρονς μαντίλι,

Και μη ΰε πάρη κονρ- Γιατί &ά τρέξω δννατά,
τεΰιά και βάλης φτερ- μην ταραχ&η ο μναλός
νιοτήρι, 6ον."
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58 I. Abteilung

Kai &υμη&ώ την νιότη Μη &υμη&ώ τη νιότη
μου χαι χάμω βάν που- μου χαΐ χάμω 6αν που-
λάρι , λάρι,

Και βπείρω τα μυαλού- Και οοϋ βχορπίβω τα
λ ία 0ου <? εννιά πηχών μυαλά β* αυτό το χαμ-
χοιράφι" πινάρι"

In diesem Gespr ch sind starke bereinstimmungen zu beobachten
zwischen der Passowschen und der Phardysschen Fassung: die Mit-
teilung in der Ichform, die bestimmte und gleiche Zahl der Rosse (75),
die Wendung „von West nach Ost blitzen ", das Werfen der Stuten vor
Schreck, die Bezeichnung des sich zur Reise erbietenden Rappens als
eines mit vierzig Wunden behafteten, endlich die fast bereinstimmen-
den letzten beiden Verse, — alle diese Z ge fehlen in der chio tischen
Fassung und erweisen von neuem die engere Zusammengeh rigkeit von
P und Ph.

Die dritte bereinstimmung besteht in der listigen Art der Be-
freiung, indem der Verfolger sich von seiner wiedergefundenen Sch nen,
die ihn f r ihren Bruder h lt, ein Glas Wein einschenken l t, wobei
sie rechts vom Pferde treten soll, um sie desto leichter zu sich herauf-
zuheben :

Passow. Kanellakis. Phardys.
„Κόρη μου, πες, ποιος

ειμ' εγώ xal ποιος <τ£
βυντυχαίνει;"

„Έ0' εΐβαι δ πρώτος μ9

αδερφός, μου φέρνεις
τα προιχιά μου"

,1'Αν ειμ 6 πρώτος tf' L cke L cke
αδερφός, έβγα να με

Χρυοο ποτήριν άρπαζε Χρυΰο ποτήρι άρπαζε
να βγη να τον χεράβ%· χαι πάει να τον ποτίβϊ]

„Λεζιά μου χερνα μ*, „Μπιοτά μου χέρνα, λυ-
άδερφή, δεξιά χερνα γερή, δεξιά μεριά μου L cke
με χόρη" 6τά&ου"

Κι ο μαύρος έγονάτιβε *Ο μαύρος έγονάτιΰε, την Κι ο μαύρος έγονάτιοε
χ' ή χόρ' άπαν9 εύρέ&η' χόρη πέρν απάνω. (χ ή χαλή έπέταζε ΰάν

πουλάχι. 1)

1) Offenbar ein freier Zusatz des Erz hlers.
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K. Dieterieh: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus 59

Die vollst ndige Stelle gibt also nur P, w hrend K und Ph stark
zerst rt sind, aber einander einigerma en erg nzen, wenn auch nicht
gen gend, um die Art der Ankn pfung des Gespr ches festzustellen.
F r diese k nnen wir uns also nur an P halten, das berhaupt die
ausf hrlichste und besterhaltene der drei Fassungen darstellt.

Fassen wir nun noch Einleitung und Schlu ins Auge, so finden
wir abermals bereinstimmungen zwischen P und Ph; zun chst die
Einleitung lautet in beiden:

Passow. Phardys.
Κα&ονμονν κ έτρωγα ψωμί μ,' άρ- Ώ£ (πόσον) έκα&ονμαν κ έτρωγα

χόντονς και με πρώτους, βε τάβλα μαρμαρένια1)
Κι ο μαύρος μου χλημίντρηΰε, Κι ο μαύρος μον έχλημίρηόε καϊ

ραΐσε το σπα&ί μον. το οπαδέ μον έταράχ&η.

Warum nun Konstantin sogleich in den Stall eilt, ist in P nur
mangelhaft, in Ph gar nicht motiviert. Dort hei t es nur, er habe
sofort daran gemerkt, da man seine Sch ne verheirate, da man sie
mit einem anderen traut (Passow v. 3—4). Hier tritt nun K ein, das
die Motivierung in abweichender zugleich aber recht weitschweifiger
Weise gibt, n mlich durch einen Vogel, der sich auf Konstantins Pflug
gesetzt hat. Vorhergeht noch eine recht berfl ssige und ungeschickte,
offenbar erst nachtr glich vorgesetzte Apostrophe des Dichters (v. l — 4).
Das Lied beginnt wirklich erst v. 5 mit den Worten des Vogels:

Πονλΐ επήγεν τσ' ηκατσεν επάνω στο τζνγό τον
ΐ£ Κωνσταντίνε λνγερε, που τραγονδας τ6αϊ Σπέρνεις,
Που Σπέρνεις την ήμερα σον χίλια μόδια σιτάρι,
Σον 'κλεψαν την Καλήτσα 6ον Σαρατσηνοί κονρσάροι.

Hier sto en wir zum erstenmal auf einen festen, kernhaften Be-
standteil des urspr nglichen Liedes, n mlich auf die wichtige Angabe,
da die Sch ne durch sarazenische R uber geraubt worden ist. Wie
sehr aber dieses f r das Verst ndnis des Ganzen unentbehrliche, weil
bewegende Moment dem Ged chtnis des Volkes entschwunden war,
zeigt der Schlu desselben Liedes, wo von keinem Kampf die Rede
ist, wo es vielmehr nur ganz kurz und typisch hei t (v. 27 und 28):

ΓΏστε να ποννε* „οήτε τον", κόβγει τρία μίλια τόπο^
7V ώστε να πουν ε' „πιαοτε τον", ηκοψε τρεις χιλιάδες.

Eine dunkle Erinnerung an einen Kampf bewahren wiederum nur

J j Auch Faur ie l hat (II 140): ε lg μααμαρένιαν τάβλκν.
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60 I. AbteiluDg

Ρ und Ph. In dem ersteren hei t es, nachdem Konstantin die Sch ne
auf sein Bo gehoben und mit ihr davon geritten:

Τρέχει εν&νς av άνεμος, Τούρκοι κρατούν τουφέκια,
Μηδέ τον μανρον εί'δανε, μηδέ τον κονιαρτό τον.

Es ist aber zu bemerken, da der erste, schon durch die Er-
w hnung der Flinten sich als sp teren Zusatz erweisende Vers in der
Fassung bei Zainpelios 723, 9 fehlt. Es bleibt somit nur noch Ph,
das allerdings st rkere Spuren einer folgenden Kampfszene zeigt, so
wenn es an einer leider nur in Prosa erhaltenen Stelle hei t: Άναδεμος
έγίνη αναμεταξύ 'ς τους έχ&ρονς τον Γιαννάκη. In dem erst nach-
tr glich angeh ngten, weil in keiner anderen Fassung vorkommenden
Schlu , wo der von Feinden Verfolgte bei seiner Mutter und seinem
Vater vor berjagt, ohne ihnen die Hand reichen zu k nnen, ist nat r-
lich keine ltere Reminiszenz zu erblicken. Erw hnt sei nur noch,
da zwei Verse des Schlusses abermals in P und Ph bereinstimmen,
wenn es in P von den Verfolgern hei t:

'Οπονχε μαϋρο γλήγωρο, είδε τον κονιαρτό τον,
Όπονχε μαϋρο Λάρνακα, μηδέ τον κονιαρτό τον.

In Ph lauten diese Verse:
Ποιος είχε μανρον γλήγορονί έβλεπε τον κορνιαχτό τον,
Ποιος είχε μανρον αργηρον, (δεν έβλεπε) μηδέ τον κορνιαχτό τον.
Schon die Tatsache, da diese Verse in der ausf hrlichen Fassung

P das Lied abschlie en, ist ein Beweis, da das, was in Ph noch
darauf folgt, sp terer Zusatz ist.

Wenn also Ph auf P zur ckzuf hren ist, woran nicht mehr ge-
zweifelt werden kann, so findet sich zu dem nun ziemlich isolierten K
ein anderes Pendant, und zwar bei Passow Nr. 140, das aus Trapezunt
stammt und als P2 bezeichnet sei. Dieses Lied ist schon dadurch von
der gr ten Wichtigkeit, da es den Namen 'Λκρίτας enth lt und somit
die Zugeh rigkeit unserer ganzen Liedergruppe zu dem Akritencyklus
sicherstellt. Es ber hrt sich mit K in der Meldung des Raubes durch
einen sich ebenfalls auf die Pflugschar setzenden Vogel, im brigen
aber unterscheidet es sich ziemlich stark von diesem wie von den brigen
bisher betrachteten Fassungen, indem es die zwei Episoden des Stall-
gespr ches und der Befragung der beiden Alten auf dem Wege ganz
kurz abtut, in zusammen acht Versen (v. 14—21). Dagegen ist die
zweite H lfte, die Befreiung des M dchens, in abweichender und aus-
f hrlicher Weise behandelt. Sie sitzt da und spielt mit einem Apfel,
den sie auf des Akritas Aufforderung diesem in den Arm wirft. „Da
nahm er sie und floh mit ihr neun Tage und N chte. Sie gingen und
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K. Dieterich: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus 61

lagerten sich auf einer grόnen Wiese"; dort breitet er der Geliebten
ein Tuch aus, holt Wein und Z wieback aus seinem Quersack und
fordert sie auf zu essen und zu trinken, indes er ein Schlδfchen machen
will. Da sieht sie plφtzlich aus der Ferne ein Heer heranziehen, sie
scheut sich, Akritas zu wecken, doch eine Trδne von ihr tropft her-
nieder, und er erwacht. Auf seine Frage, ob es viele Tausende seien,
erwidert sie, etwa neuntausend; und auf die andere, ob sie einen von
ihnen kenne, antwortete sie: „Voran ziehen die Grόnen, da, es sind
meine Brόder, doch hinterher kommen meine Brόder und Vettern."
Das Ergebnis des nicht nδher geschilderten Kampfes ist, daί Akritas
sie alle aufknόpft.

Abgesehen von der Erwδhnung der Sarazenen in dem chiotischen
Liede ist dieses das erste, in dem eine deutliche Beziehung zur Akriten-
sage hervortritt, wenn auch zwei ganz verschiedene Ereignisse in dem
Volksliede durcheinandergebracht sind: der Raub durch die Apelaten
und der Brautraub durch Digenis selbst. Auf jenen deutet die Ein-
leitung, diesen behandelt der zweite Teil des Liedes. Daί beides von
der άberlieferung nicht auseinandergehalten wird, bezeugt am sichersten
ein cyprisches Lied von Digenis, bei Sakellarios, II Nr. 3;
vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 159 f. In diesem fordert der Held
einen vorher nicht erwδhnten Chi l iopappos auf, fόr ihn als Werber
um die von ihm geliebte Jungfrau aufzutreten. Nachdem dieser ohne
Erfolg zurόckgekehrt ist, macht' sich Digenis selbst auf den Weg,
nachdem er sich auf den Rat des Chiliopappos aus einer Fichte eine
Geige gemacht, um durch deren Spiel die Jungfrau anzulocken. Er
entfόhrt sie, wird verfolgt und steigt ab, um sie mit dem Seh werte
zu verteidigen. Da er aber fόrchtet , es kφnne aus dem Felsen
ein Drache hervorkommen, schlagt er mit der Faust darauf, der
Drache kommt hervor, Digenis versetzt ihm einen derben Schlag und
stόrzt sich dann auf die Verwandten der Braut, denen er das Haupt
abschlδgt. Man kann hier die Kontamination der beiden Szenen des
Brautraubes und des Apelatenkampfes auf das allerdeutlichste beob-
achten: der Berater und stellvertretende Werber des Digenis, Chilio-
pappos, ist nichts als der Apelate Philopappos des Epos, und die
Drachenszene ist ebenfalls aus dem Apelatenkampf ganz δuίerlich όber-
tragen worden.

Dieses Lied lehrt uns nun noch etwas anderes: die von Digenis
geliebte Jungfrau ist nδmlich mit einem anderen verlobt, obwohl sie
eigentlich dem Digenis zukomme. Dieses neue, dem Epos ganz un-
bekannte Moment ist offenbar der Anlaί geworden zu der Vermischung
des Brautraubes und der Entfόhrung durch die Rδuber, indem dadurch
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62 I. Abteilung

das M dchen dem Digenis bereits zugesprochen und ihre Entf hrung
als eine Befreiung dargestellt wird.

Dieses Moment wird nun in einem anderen cyprischen Liede
(Sakellarios II Nr. 5) weiter ausgestaltet, indem die Geliebte hier
bereits als Gattin des Helden Konstantas dargestellt wird, die von
seinem Vetter Petros geraubt wird. Dieser spielt eine ganz hnliche
Rolle wie der Beraubte in den fr her betrachteten Liedern; wie sich

berhaupt seine Figur von der des letzteren abgespalten zu haben
scheint: wie Konstantin unterwegs seinen Vater und seine Mutter
trifft und sie nach der Entfernung des Zieles fragt, so wendet sich
hier Petros an seinen Vater und seine Mutter um Rat dar ber, ob er
Konstantins Gattin rauben ' solle. Und unterwegs fleht er Gott an,
er m ge seinen Vetter beim Mittagsmahle treffen — offenbar ein An-
klang an die Antwort des Vaters bezw. der Mutter in den fr heren
Liedern, da , wenn er schnell reite, er noch zum Mahle zurecht komme.
Da diese beiden Punkte sich aus dem urspr nglichen Kern des Liedes
in seinen neuen Sch ling gefl chtet haben, geht auch daraus hervor,
da sie in dem eigentlichen Liede nicht mehr zu finden sind: viel-
mehr ist es dort ein Sauhirt, den Konstantin befragt, und zwar nicht
nach der Entfernung des Hauses, sondern danach, ob er ein Heer
habe vor berziehen sehen. Bald st t er auf dieses, es kommt zum
Kampf, er befreit seine Gattin und schl gt Petros den Kopf ab.1)

Der neue Teil dieses Liedes, de*n Raub der Gattin durch Petros
behandelnd, ist auffallenderweise als selbst ndiges Lied nach Epi rus
verschlagen worden, z. T. mit w rtlichen Ankl ngen (^Αραβαντινός,
Λημοτιχά αΰματα της Ηπείρου Nr. 481: Ό Γιανναχος η 6 δολοφονηθείς
ονξνγος); besonders v. 5—11 stimmen mit denen des cyprischen Liedes
zum Teil stark berein:

Aravandinos Nr. 481: Sakellarios Nr. 5:
5 's το δρόμον οπού πήγαινε, τον

Θιον παραχαλονβε,
για νανριβχε τον Γιανναχο 'ς τύ 49. Kai ναβρω χαΐ τον Κωΰταντά

οτρώμα πλαγιαβμένον, 's το γιώμα χα&ιβμένον.
ζεζώνατον, ζνπόλντον, με το πο-

χαμιβάχι'
XL όπως έπαραχάλειε, τον Γιάννα-

χον τον βρήχε'
„Γεια 0ον, χαρά 0ου, Γιανναχε^ 58. „Κι ώρα χαλή <?ου, Κωΰταντα,

γεια χαΐ χαλή οον μέραΐ" φως 'ς τονς άντρειχωμενονς.

1) Vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 156.
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K. Dieterich: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus 63

„Καλώς ήρ&ες, Σνρόπονλε, να Καλώς ήρτεν τάνίψιν μον να φα ίο
φάμε καΐ να πιούμε." να πιϊ] μητά tfot», μόνον ήρτα

„Λεν ήρ&α 'γω για το φαγί, ήρ&α τάνίψιν (3ου την κάλην 6ον να
για την καλή 6ον, πάρω.

να μον τη δω6^ς μοναχός, αν
τη ζωή μον."

Wie man sieht, geh ren das cyprische und das trapezuntische
Lied einer anderen und zwar urspr nglicheren Gruppe an als das
Fauriel-Passowsche von den Inseln des g ischen Meeres und das von
diesem ausgegangene korsische Lied. Was beide Gruppen unterscheidet,
ist die Art der Wiedergewinnung der Gattin: hier geschieht sie durch
List, dort durch Kampf. Hier ist der Ursprung des Liedes fast ver-
gessen nebst dem Namen des Helden, der bald Konstantin, bald
Jannakos hei t; dort finden sich noch deutliche Reminiszenzen des
Epos, sowie der Name des Helden selbst (im einen cyprischen Liede
hei t er D i gen i s, im trapezuntischen A kr i t s).

Was die ltere — nennen wir sie die kleinasiatische — mit der
j ngeren, der Inselgruppe, verbindet, ist die Episode des Ro gespr chs,
die zwar in dem trapezuntischen Liede nur ganz fl chtig, in dem ersten
cyprischen aber daf r um so eingehender behandelt ist, und zwar fast

bereinstimmend mit den brigen insularen Fassungen. Die Stelle
lautet n mlich so (Sakellarios, Τα Κνπριακά II Nr. 5 ν. 84 ff.):

Ένρι6εν ο Κωόταντας, 6το 6τανλό τον έπήεν,
Τανα1) καΐ εις την κόξβτ) τον δπούταν τανοιχτάρκα3},
'Λννοιει καΐ το 6ταϋλό τον δπονταν καΐ τάππάρκα*),
Kai βάλλει μια φωνή μικρή καΐ μια φωνή μεάλη'
Ποιος εν καλός και γλήορος να φτά&β την κνρά του;
"Otfoi ήξενραν πόλεμο, έγερναν κ' έψοφονβαν,
Κι 06οι ήτον μωροπούλαρα, γαΐμαν έκατονρονβαν,
Άπολοαται ένας αππαρος από την εο*ω πάχνη'
Έγιίο ει μ1 άξιος κι άπότολμος να φτάόω την κνρά μον,
"Οπον μ' έκρνφοτάϊξεν κλι&&άριν ότήν ποδιά της
"Οπου μ' εκρνφοπότιξε 6ε άρκνρες λεενες.5)
Kai βάρ9 μον χα6ιες δώδεκα καΐ πι6ιλλινες δε'κα,
Και ποκοιλίτες*) δεκοχτω για να βαρώ να τρέχω.

Im einzelnen enth lt aber die Episode in dieser Fassung manche
Abweichungen von der in den drei brigen Liedern, wenn auch nur im

1) = ταννει. 2) — H fte. 3) = Schl ssel. 4) = innaQia, Bosse.
5) = Kr ge. G) = νποκοιλίτης, Bauchgurt.
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u eren Beiwerk und den speziellen Charakteristiken, die hier sehr zur ck-
treten. Die Rosse werden ganz allgemein als solche, nicht als Rappen
bezeichnet, auch ist es keine bestimmte Zahl; die Frage des Konstantin
wird direkt gestellt, ohne Umschreibungen und formelhafte Wendungen,
und das eine Ro antwortet sogleich bejahend, ohne sich auf sein
Alter zu berufen. In diesen Punkten, bis auf den letzten, begegnet
sich die Fassung der Stelle mit der von K und L t dieses als ein
Bindeglied zwischen beiden Gruppen erscheinen. Die Episode macht
hier noch nicht jenen stereotypen Eindruck wie in P und Ph. Auch
dadurch charakterisiert sich also das cyprische Lied als das altert m-
lichste der ganzen Gruppe, zugleich beweist es, da das Motiv des
Rossegespr chs, das sich gleichsam in nuce auch in der trapezun tischen
Fassung findet, ziemlich alt sein mu , wenn sich auch im Epos selbst
in keiner der vier Versionen ein Ansatz dazu findet. Wie beliebt aber
diese Episode gewesen ist, bezeugt die Tatsache, da sie sich auf der
Insel Karpathos zu einem eigenen kleinen Liede ausgewachsen hat.
Dieses steht in Μανωλαχάχης Καρπα&ιαχά S. 229, Nr. 18 und lautet:

Στραδιώτην έχαλέααβι να ytay 6το βεφέρι
Kai το βεφέριν είν9 μακρύ XL δ νώ§ είν χουριαΰμένος,
Πιάνει την άλογόβεργα, οτάχοϋρι χατε(β)αίνει.
„Ποιος είν άπου τοις μαύρους μου τοις εβδομηνταπέντε
Ν' άβτράψβ οτήν Ανατολή χαι να βρε&η 6τή Λύ<5ι\
Ποιος είν αψύς χαι γλήορος να τον χαβαλλιχέψω;"
Κι οόα αλου(γ)α το χούβαΰιν, ούλα βου(β)ά πομείναν,
Κι οΰα μουλαροβόρδανα, οΰλ' αίμα χατουρίβαν.
Μόνον ό (γ)έρος ό ψαρός ήτρω(γ)εν χι (δ)εν έμέλει.
n'Oitov 'νε γάμος και χαρά, νπαν τα νια μουλάρια,
"Οπον Ί/ί πόλεμος φριχτός, Λερνουν έμε το γερο.
Βάλε με μήνα οτήν ταγή, φεγγάρι βτο χαοήλι,
Βάλε με <5το παραβοβχιο μέβα 6ε περιβόλι,
Κι ωβάν αλλά% ή τρίχα μου, βελλοχαλίνωβέ με,
Ν' άβτράψω οτήν 'Λνατολή χαι να βρε&ω 6τή

Wie man sieht, entspricht die Darstellung der Episode genau der
in P und Ph, sie hat also einen ganz abgeleiteten Charakter und be-
r hrt sich in nichts mit der kleinasiatischen, dagegen vollst ndig mit
der insularen Fassung. Woher das Motiv zu der Episode stammt,
wei ich nicht festzustellen.

Es ist schlie lich noch auf eine abweichende und stark ver-
st mmelte, aber offenbar zu dieser Gruppe geh rige Variante hin-

die in Jannarakis' Κρητιχά αίματα Nr. 126 unter dem Titel
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K. Dieterich: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus 65

,JH λυγερή προδομένη" steht. Es ist hier nur die Rede von einem
sch nen M dchen, das in einer R stung zu Rosse allein dahinjagt und
Hirten fragt, wo man Hasen und Rebh hner jage. Nach einem hohen
Berge gewiesen, sieht es, dort angekommen, die Ebene von „Sarazenen
und Mauren" wimmeln, und es richtet nun an seinen Rappen hnliche
Worte, die in den bisher betrachteten der hier fehlende Held zu seinem
Rosse spricht:

„Στον πόλεμο &ά μπουμ9 έδά XL όπίβω να με φέρης."
Und der Rappe erwidert:

„Βάλε με γίγλες δώδεκα χι άπανωγίγλα δεχα,
Λέβε το χεφαλάχι βον μην τραλιότη 6 μναλός 6ου."

Diese zwei Verse sind die einzige Reminiszenz an die brigen
Lieder dieser Gruppe. Dann sprengt sie in das feindliche Heer und
„haut beim Eintritt tausend nieder, beim Austritt zweitausend", doch
pl tzlich zerrei t ihr Panzer, und ein Sarazene sieht ihren Busen
und ruft:

„Παιδιά, xal μη δειλιάσετε, παιδιά, μη φοβη&ήτε,
Κοράβιο χάνει πόλεμο, μ' άντροϋς πάταχο βγάνει."

Wir haben es hier offenbar wieder mit einer zu einem ganzen
Liede erweiterten Episode zu tun, die aber sicher zu dem Akritenkreise
geh rt, wie die Erw hnung der Sarazenen und Mauren erkennen l t.

ber die Herkunft des Heldemn dchens und ber die Ursache des
Kampfes aber erfahren wir nichts. Es liegt offenbar eine ber-
wucherung des urspr nglichen Kernes durch fremde Motive vor.

** *
In allen bisher betrachteten Liedern handelt es sich um den

Raub bezw. die W i e d e r g e w i n n u n g der entf h r ten Gel ieb ten
durch ihren Besch tzer, und schon dieses Moment sichert ihnen trotz aller
Abweichungen im einzelnen einen Anspruch auf verh ltnism ige Alter-
t mlichkeit. In der Erinnerung des Volkes aber hat sich dieses ur-
spr ngliche Motiv noch weiter verfl chtigt, dergestalt, da eine neue
Gruppe entstand, in der nicht die Frau (bezw. das M dchen), sondern
der Mann der Geraubte ist. Hierher geh ren vier Lieder: 1) Passow
Nr. 449: Ίί αιχμαλωσία (vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 186); 2) Sa-
kel lar ios II, Nr. 13: ~Αι6μα Γιανναχον (vgl. Liebrecht a. a. 0. S. 167);
3) Ja n na r a k i s, "Λιόματα Κρητιχά Nr. 265: fO νιόπαντρος σχλάβος (vgl.
Liebrecht S. 216); 4) Legrand, Recueil de chaosoris populaires grecques
Nr. 145 (Liebrecht S. 207). Ich bezeichne die vier Lieder entsprechend
den obigen durch P3

7 S, J und L.
Jty/aut. Zeitschrift ΧΠΙ l u. ii 5

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/27/15 9:26 AM



66 L Abteilung

hat im Anfang und in der Mitte eine Lόcke, doch wird die
zweite durch die andere Fassung von Passow Nr. 449 ergδnzt, wie
schon Liebrecht a. a. 0. S. 168 erkannt hat. Was den drei ersten
dieser Lieder auίer der άbertragung des Raubes auf den Mann ge-
meinsam ist, ist ihre άbertragung auf das Schiff erleben, und diese
letztere scheint die andere erst hervorgerufen zu haben. Der Riί, den
die άbertragung des Digenisstoffes vom Lande auf das Meer erlitten
hat, ist noch deutlich sichtbar; das Maritime darin bildet όberhaupt
nur eine Umhόllung, in der sich der alte Kφrper des Liedes unversehrt
erhalten hat: die Umhόllung besteht darin, daί ein Gefangener an
Bord eines Schiffes vor Kummer seufzt, so daί es stehen bleibt bezw.
ein Leck bekommt; vorn Kapitδn nach dem Grunde seines Kummers
betragt, antwortet er, daί er wenige Tage nach seiner Vermδhlung in
Gefangenschaft geraten sei und seine Frau sich mit einem anderen ver-
mδhlen werde. In P8 lδίt nun darauf der Kapitδn den Gefangenen
ohne weiteres frei; in S erst, nachdem er ihm ein Lied gesungen und
das Bild seiner jungen Frau, Helena, gezeigt hat; in J soll der Ge-
fangene ein Lied singen, doch kommt es nicht dazu. Nun kommen
wir an die Bruchstelle: der Kapitδn schenkt dem Befreiten ein Roί
bezw. lδίt es ihn selbst im Stalle auswδhlen, auf dem er sogleich
davonjagt (vom Schiffe aus!). Das όbrige verlδuft dann, wie wir
noch sehen werden, genau wie in den obigen Fassungen P, Ph und K,
nur der Schluί ist in P3 und S erweitert durch Anhδngung des in der
griechischen Volkspoesie sehr beliebten Hero- und Leandermotives von
dem gleichzeitigen Tode der beiden wiedervereinten Liebenden und —
in dem cyprischen Liede — von der Grδbersymbolik: auf ihren Grδbern
wuchs ein Zitronenbaum und eine Zypresse, die sich aneinanderschmiegen
und kόssen.1)

So weit die Unterschiede zu Anfang und am Schluί. Das Mittel
stόck ist dagegen, wie schon bemerkt, unberόhrt geblieben, besonders
in S. Nur das Roίgesprδch ist hier, wie begreiflich, fortgefallen. Die
doppelte Begegnung mit den zwei Alten ist jedoch festgehalten worden,
wenigstens in S, wδhrend in P3 und J nur eine Begegnung stattfindet,
und zwar mit einem alten Manne. Aber auch in S sind es nicht mehr
Vater und Mutter, sondern ein Mφnch und eine Nonne, die in einem
Garten arbeiten. Frage nnd Antwort weichen hier etwas von den
obigen drei Fassungen ab, stimmen aber merkwόrdigerweise unter sich
ziemlich genau όberein, was auf einen inneren Zusammenhang schlieίen
lδίt. Die betreffenden Stellen lauten so:

1) Ygl. Liebrecht a. a. 0. S. 182 f. (zu Nr. 414—416). Verf. in der Ztschr.
des Ver. f. Volksk. 1902, S. 155.
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Sakellarios (v. 32ff.). Passow (v. 24ff.). Jannarakis (v. 24ff.).
Σ' έναν περβόλιν εφτά- Άπάντηβ* ένα γέροντα Στή οτράτα τον ΰννα-

ΰε, καλόηρος το βλέπει' κ' είχ εργατιά οτάμ- πάντα γεις γέρος'ο*άμ-
πέλι. πελάκι.

„Κ* έλα, πέ μον, κα- „Πες μον, να ξήόης, γέ- „Να ξή^ς, μπάρμπα
λόηρε, ποίον ενι το ροντα, ποιανού 6αν γέροντα,τένος εΐν τ αμ-
πέρ βόλιν;" είν' τάμπέλι·" πελάκι;"

„Τής'Ελενιώς, της κοκ- „Της ερημιάς, τήςάκλη- „Τΰή ερημιάς, τΰή 6κο-
κωνιώς, τον γιου μον ριας, τον γιου μον τον τεινιας, του γιου μον
τον Γιαννάκον Γιαννάκη. τον Γιαννάκη,

Πονκαμε τριών μερών *Λποντον τριμερώγαμ-
γαμπρός, δώδεκα χρό- προς, κ έδάνε δόλιος
νονς ΰκλάβος' βκλάβος.

Λώδεκα χρόνονς οήμερο
ΰκλάβος είν ο καημέ-
νος'

Τώρα τα ρούχα τον πον- Σήμερα βπίτια τον πον- Κ' εψές πονλονν τα
λοϋν, ταρματά τον βω- λονν, τ αμπέλια τον ρονχα τον, την αλλην
ρενκονν, κλαδενονν, ταρματά τον,

Και τώρα την καλίτβα Σήμερα τη γνναικά τον Σήμερο την αγάπη τον
τον μ% άλλον την παν- μ' άλλο τήνε παντρεν- άλλος τήνε βλογαται*"
τρενκονν" ονν"

,,Πέμον, μωρέκαλόηρε, „Πες μον, να ζήό%ς, γέ- „Πέ μον, να ζήο~ΐ}ς γέ-
φτάννω κ' εγώ στο ροντα, τους φτάννω ροντα, αν φτάνω βτά
γάμο·" 'γω 6tb γάμο]" Στεφάνια"

^Αν εν* τάππάριν γλήο- ,?Λν έχηςγλήγωρ άλογο, ,*Αν είν ό μανρος γλή-
ρον,φτάννειςτονς'ΰτά βτήν έκκληοιά τονς γορος, φτάνεις είς τα
οτεφάνια, φτάνεις, Στεφάνια,

Κι αν εν' ο μανρος 'πό- *"Λν είνε ταλογό όον Πάλι κι αν είν' άμπα-
μονος, φτάννεις τονς όκνό, οτο Οπίτι &ά οωπός, &ά φτάζης είς
6τήν τράπεζα." τονς φτάνεις'' το γάμο"

Trotz der bereinstimmung im allgemeinen lassen sich jedoch im
einzelnen manche Unterschiede erkennen, besonders in S, w hrend P
und J sich enger aneinander anschlie en: hier ist es nur ein Alter,
der im Weinberg arbeitet (in S ein M nch im Garten), auch hier
erwidert er mit den typischen Worten: Της ερημιάς, της σκοτεινιάς
(bezw. της άκληριας], τον γιου μον τον Γιαννάκη. Dagegen findet
sich der Vers in J: ,,Κ' εψές πονλονν τα ρούχα τον, την αλλην ταρ-
ματά τον" fast ebenso in S wieder: Τώρα τα ρούχα τον πονλονν,
ταρματά τον οωρενκονν, w hrend er in P abweicht (βήμερα οπίτια
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68 Ϊ. Abteilung

τον πουλούν, τάμπελια τον κλαδενονν), auch die Bezeichnung des
Pferdes als Rappe (μαύρος) kehrt in S wieder, w hrend es in P ein-
fach άλογο hei t. Diese abwechselnden bereinstimmungen beweisen,
da J zwischen P und S steht, d. h. die kretische Fassung' z wischen
der cyprischen und der von P. Dagegen unterscheidet sich diese ganze
Gruppe deutlich von der ersten, zun chst dadurch, da in dieser es
der Vater ist, dem Jannakos unerkannt begegnet, sodann dadurch, da
hier der offenbar sp tere Zusatz der zweiten Gruppe fehlt, wo von dem
Verkauf der H user und Weinberge die Rede ist. Damit erweist sich
also auch durch eine Vergleichung beider Gruppen die erste als die
urspr nglichere.

Den bergang von der einen Gruppe zur ndern bilden offenbar
P und J, das erstere, indem der f r die ver nderte Situation der
zweiten Gruppe charakteristische Vers: πονκαμε τριών μερών γαμπρός,
δώοεκα χρόνονς οκλάβος noch fehlt, das zweite, indem das urspr ng-
liche Motiv des Raubes hier noch nicht verdr ngt ist durch das des
pl tzlichen Todes der beiden Wiedervereinigten. J schlie t vielmehr
mit dem Verse:

rKi απόν τη χέρα την άρπα, 6το μανρό τον κα&ίζεί."
Da nun J kretisch ist, so wird das Vorbild nicht weit davon zu

suchen sein, wahrscheinlich anf einer der stlichen Inseln des Archipels,
von denen auch P der ersten Gruppe stammt. Dazu stimmen auch
die freilich nicht sehr zahlreichen dialektischen Spuren der Fassung P,
z.B. v. 20: έπαρε statt πάρε-, ν. 33 und 35: βαρεί f r χτυπάει; ν. 41:
ηρτ(ε) statt ijjpfo; ferner der Akk. statt des dativischen Genitive, z. B.
v. 16: βήμερα βπίτια με πονλοϋν, τάμπελια με κλαδενονν; ν. 19: 6αν
με λες; ν. 37: να με κεράό η νύφη etc. Interessant ist auch, da der
f r die neue Einkleidung des Liedes unentbehrliche Vers des cyprischen
und kretischen Liedes, in dem es hei t, da Jannakos drei Tage lang
Ehemann und zw lf Jahre lang Sklave war, in der Fassung P fehlt,
was darauf deutet, da die Umbildung des Liedes im Osten erfolgte.
Auch das sei erw hnt, da das cyprische Lied das einzige ist, in dem
der Name der — hier noch dazu sehr zur cktretenden — Frau des
Entf hrten (Helena) genannt ist, w hrend sie in den Fassungen der
westlicheren Inseln ganz allgemein als καλή oder καλήτοα, auch als
λνγερή, αγάπη etc. bezeichnet wird. Es stimmt das genau zu dem
Verhalten in der Benennung des Mannes, der auch nur in den stlichen
Liedern mit Namen genannt ist, weil in den westlichen die Erinnerung
an den Sagenkreis berhaupt entschwunden ist.

Die Szene der Begegnung und Wiedererkennung der Getrennten,
deren Hauptmomente in den bisherigen Liedern sind die Erregung der

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/27/15 9:26 AM



K. Dieterich: Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus (JO

Aufmerksamkeit der Frau durch das Wiehern des Rosses und die Er-
quickung des Wegem den durch Wein, den die noch Ahnungslose ihm
einschenkt, hat sich derart differenziert, da in dem cyprischen Liede
nur das erste, in dem Passowschen nur das zweite Motiv erhalten
ist; in dem ersteren hei t es:

Kai μέβ' βτο έμπα τον βπιτιον ο μαύρος χιχινίζει,
Τ'άππάριν έχιχίνηΰεν, κ' η κόρη άπολοή&η·
Πάψε, παπα, τ ες ψαλμονδιες, και διάκο, τ ες φωνάδες,
Πάψε, παπα, τα ψάλλετε, καΐ διάκε, τα λαλείτε1)
Κι ο άντρας μου ενι αυτός, 6 άντρας μ' εν9 τον πονρτε.
Πιάβαν κ' έφιλη&ήκαβιν κ έΐραν κι άπο&άναν.

Zum Weineinschenken und zur Entf hrung kommt es also hier
gar nicht. Das erstere geschieht wenigstens noch in P, wo der Mann
erst in die Kirche will, diese aber verschlossen findet und darauf nach
dem Hochzeitshause reitet und ausruft (v. 36f.):

„Στην μπάντα, μπάντ' οι άρχοντες, βτήν μπάντ' οι άρχοντάδες,
Στην μπάντα το παπαδαριό, να με κεράβ* ή νύφη."
Την ε κερνάει μια και δνό, ατά μάτια τον τηράξει.
Nachdem die Frau ihren Mann erkannt hat, l t sie ihre neuen

Verwandten ziehen, und nachdem sie jenen umarmt hat, fallen beide
tot nieder.

Der ver nderte Schlu beider Lieder erinnert auffallend an den in
dem bekannten, zur Lenorensage geh rigen Liedercyklus vom toten
Bruder, wo es, in Anpassung an den neuen Inhalt, Mutter und Tochter
sind, die von der Freude des Wiedersehens den Tod erleiden. Ob dieses
Motiv von unseren hier behandelten Liedern auf das vom toten Bruder

bertragen worden ist oder umgekehrt, ist bei dem noch immer nicht
aufgekl rten Verh ltnis, in dem dieser Cyklus zu dem des Digenis
steht, schwer zu entscheiden. Vielleicht ist das Lied vom toten Bruder
nur ein ins Famili re bertragener Ableger der hier behandelten Gruppe
der Akritenlieder, der durch Verquickung mit dem Stoff der Sage vom
toten Br utigam neue St rkung erfahren hat. Der Ritt des Geliebten
mit der wiedereroberten Braut war dann wohl der Anla zur Ver-
mischung der beiden Sagenkreise. Doch das nur beil ufig. Hier ge-
n gt uns der Hinweis darauf, da Ber hrungen zwischen beiden tat-
s chlich vorliegen.

Einige Abweichungen von diesen drei Liedern zeigt 4 (L); es ist
dadurch charakterisiert, da die Ankn pfung an das Schifferleben fehlt;

1) Dieser Vers ist nur eine Variante des vorigen.
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der junge Ehemann gerδt hier ohne weiteres in Gefangenschaft: er wird
nicht durch Seerδuber geraubt, sondern ohne nδhere Begrόndung ins
Gefδngnis geworfen. In diesem Punkte erscheint das Lied ursprόng-
licher als die drei anderen. Dagegen weicht es in den όbrigen Zόgen
so stark von ihnen ab, daί es eine Gruppe fόr sich bildet. Statt des
Kapitδns ist es hier eine Kφnigstochter, die nach dem Grunde seiner
Trauer fragt und der er erzδhlt, daί ihm getrδumt habe, man wolle
seine Gattin wieder verheiraten. Darauf schickt sie ihn in den Stall,
um den „ , , " zu holen, ihm aber ja nicht die Sporen
zu geben, weil er sonst mit ihm in die Tiefe stόrze und sein
Gehirn verspritze. Er tut es aber doch, der Rappe fliegt mit ihm
von den Bergen in die Ebene nieder, wo er einen Dorfvorsteher findet,
der in seinem Weinfeld arbeitet. Damit mόndet das Lied wieder in
den Strom der όbrigen. Nur der Schluί weicht ab und ist auch nur
unvollstδndig erhalten.

Das Motiv von dem Verbot, das Roί zu spornen, und seiner άber-
tretung findet sich nδher ausgefόhrt in dem obigen Liede bei Passow
(s. S. 57, Sp. 1). Hier ist es das Pferd selbst, das das Verbot aus-
spricht. Als K. es dennoch anspornt und es mit ihm emporfliegt,
fragt er, warum es ihm, der es als junges Fόllen gezδhmt habe, jetzt
im Alter Bφses antun wolle, und erhδlt zur Antwort, daί er erst den
Sporn abschneiden soll. Er tut es, worauf es sich niederlδίt und
dann das weitere so verlδuft wie in den όbrigen Liedern.

Kehren wir nun zu unserer zweiten Gruppe, den Liedern von der
Wiederkehr des geraubten und gefangenen Ehemannes, zurόck, so
finden wir, daί sie eine Weiterwucherung der Lieder der ersten Gruppe
darstellt, da sie einen unursprόnglicheren Charakter trδgt als diese.
Die Hauptverδnderungen sind zurόckzufόhren auf das Piratenleben und
auf Vermischung mit anderen Liederkreisen (Hero und Leander, toter
Bruder), sowie auf Differenzierung ursprόnglich verbundener Motive.

** *
Es bliebe nun noch eine dritte Gruppe unseres Liederkreises

όbrig, die eine weitere Verflόchtigung desselben darstellt. Sie besteht
aus zwei Liedern: Sakellarios Nr. 5 (vgl. Liebrecht a. a. 0. S. 161)
und Jannarakis Nr. 127 (Liebrecht S. 212). Diese Lieder sind dadurch
charakterisiert, daί das ursprόngliche Thema von dem Gattenraub hier
vφllig vergessen und durch das einer freiwilligen und unmotivierten
Entfernung des jungen Ehemannes von seiner Frau, sowie seiner Rόck-
kehr zu ihr ersetzt ist.

Am nδchsten steht den obigen Liedern das bei Sakellarios. Da
der „dumme Jannis", der drei Tage nach der Hochzeit auf Reisen ge-
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gangen ist, uin nach einem Monat zurόckzukommen, nach dreiίig Jahren
noch nicht wieder da ist, soll sich seine Frau wieder vermδhlen. Am
Tage der Hochzeit geht der Vater des Jannis in den Weinberg
und bittet Gott, er mφchte doch seinen Sohn zurόckkehren lassen.
Dieser erscheint auch plφtzlich und fragt den Vater, warum er so stφhne.
Dieser teilt ihm den Grund mit und erklδrt dem Sohn auf seine
Frage, ob er noch rechtzeitig ankomme, um die Vermδhlung
zu verhindern, daί, wenn er schnell reite, er noch zur Hoch-
zeit kommen wόrde. Auf der Hδlfte des Weges wiehert sein Roί
so laut, daί die Braut es hφrt und es als ein Roί des Hauses erkennt.
Alsbald hφrt man den Reiter in den Hof sprengen. Bis hierher stimmt
der Inhalt zu dem uns bekannten. Der Schluί aber gestaltet sich
anders durch die Einmischung des Motivs der Erkennungsprobe, welches
sich zu einem eigenen Liede entwickelt hat; vgl. z. B. Jannarakis,

Nr. 127.

Betrachten wir die sδmtlichen zwφlf Lieder noch einmal mit Rόck-
sicht auf die darin enthaltenen neuen Motive, so lassen sich folgende
unterscheiden:

1) das Motiv der unerkannten Begegnung und des Gesprδches mit
dem Vater im Weinfeld;

2) das Gesprδch mit dem Rosse im Stall;
3) das Emporfliegen des Pferdes in die Lόfte;
4) das Entfόhren der Geliebten durch die List des Weineinschenkens;
5) der Tod der Geliebten bei ihrer Umarmung.

Das erste Motiv ist allen Liedern gemein, das zweite nur den
Liedern der ersten Gruppe, das dritte beschrδnkt sich auf ein Lied der
ersten und auf die der dritten Gruppe, das vierte Motiv findet sich
wieder nur in der ersten Gruppe, das fόnfte endlich nur in der zweiten.
Die erste Gruppe umfaίt also die meisten Motive, nδmlich das erste,
zweite und vierte in sδmtlichen, das dritte in einem Liede.

Obwohl also das Vorkommen so vieler und einen so breiten Raum
einnehmender Motive in der ersten, δltesten Gruppe auf ein verhδltnis-
mδίig hohes Alter jener schlieίen lδίt, so ist es auffallend, daί in dem
Epos selbst in keiner der vier Fassungen auch nur ein Ansatz dazu
nachzuweisen ist. Nur das dritte Motiv findet sich, obwohl es in keiner
der drei δltesten Fassungen vorkommt, in dem Epos selbst angedeutet,
nδmlich in der Version des Petritzes; hier heiίt es in der Ausgabe
von Lambros (Collection de Romans Grecs, Paris 1880, p. 121) v. 201:

'

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/27/15 9:26 AM



72 I. Abt. K. Dieterich: Eine Gruppe neugriech. Lieder aus dem Akritencyklus

Die Frage nach der Verbindung dieser Motive mit dem Digenisstoffe
bleibt also noch einer besonderen Untersuchung vorbehalten.

Auch der Ursprung der meisten Motive scheint im dunkeln zu
liegen; wenigstens vermag ich fόr das erste, zweite und vierte Motiv
keine bestimmte Quelle nachzuweisen.1) Nur das fόnfte ist seinem Ur-
sprung nach bekannt; es geht, wie schon gesagt, auf den Liederkreis
vom toten Bruder bezw. von Hero und Leander zurόck. In dem dritten
Motiv, dem Emporfliegen des Pferdes in die Lόfte, mφchte ich eine
Reminiszenz an ein orientalisches Motiv erblicken, nδmlich an das vom
Zauberpferd, welches den Gegenstand eines bekannten Mδrchens aus
1001 Nacht bildet. Der eigentliche Inhalt desselben besteht in dem
doppelten Raube einer indischen Prinzessin, zuerst durch einen persi-
schen Prinzen, dann durch einen Kaufmann, dem sie jener wieder ab-
jagt. Es ist nicht unmφglich, daί wir es hier mit einer άbertragung
des Akritenstoffes auf innerasiatischen Boden zu tun haben, die dann
wieder auf den Stoff selbst zurόckwirkte. Schon Legrand hat ja solche
Anklδnge an das Digenisepos in orientalischen Sagenkreisen nach-
gewiesen; vgl. Coll. de monuments neo-hellen. 6, XLVI ff.

Berlin, Juni 1903. Karl Dieterich.

1) Das erste, das der Begegnung von Vater und Sohn im Weinberg, er-
innert an die biblische Erzδhlung vom verlornen Sohn.
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