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Das Gebet, <las bei Petron Enkolp, der komische Held der Geschichte, 
an Priap richtet, ist bisher hauptsăchlich einerseits als Ausgangspunkt 
fiir die Rekonstruktion der Idee des Romans beniitzt, andererseits sum
marisch als Beispiel fiir die Gattung der Gebetsparodie betrachtet wor
den. Im vorliegendenAufsatz wird nur ein Teii dieses Gebetes, die Unschulds
beteuerung und das auf sie folgende Siindenbekenntnis (V. 6-11), 
behandelt. Die Untersuchung erfolgt in zwei Ab.•chnitten: Im ersten 
wird die literarische Herkunft des genannten Motivkomplexes geklărt, 
soweit es moglich ist, im zweiten nach seiner Bedeutung im Zusammen
hang bei Petron gefragt. 

I. ENKOLPS GEBET U'.':D DIE BEICIITE DER ISIS'IYSTEHIE:--1 

t. In dem agyptischen Priestereid, der kiirzlich von R. Merkel
b.1Ch neu bearbeitet worden ist 1 , hat der Priester ein Doppelte.; zu be
schworen: 1. da13 er bestimmto 8iinden bishcr nicht bega.ngen h'.tt, 2. da.ll 
er sich in seinem Amt kiinftig von b~stimmten Siinden reinhalten wird. 
Der I.. •reil des Eides ist inhaltlich eng mit den Unschuldsbeteuerungen 
des ăgyptischen Totenbuches verbunden. Man kann annehmen, dn,13 bei 
der Priesterweihe d 1s Totengericht ritucll vorausgenommen wurdc. Der 
Eid, der a uf einem Papyrus des 2. nachchristlichen Jahrhunderts iiber
liefert ist, lăflt erkJnnen, wie ăgyptische Riten in Kulte gri<.>chischer 
Sprache iibernommen wurden2 • 

1 Ein ăgyptisc/ier l'rieslereid, in : Zeitschrift fi.ir Papyrologie und Epigraphik 2, 1968, 
7-30. 

2 Dcr Papyrus, P. \Vash. U., Inv. 138, ist vcroffenllicht worden von V. B. Schuman, 
A Second-Cenlury Treatise on Egyplian priesls and lemples, Harvard Theological Hcview 53, 
1960, 159- 170, mit Photographie. Dcr Pricstercid recto, verso von andera Hand Vor
schriften liber das Schlachten von Rindern. Abgedruckt jetzt auch bei Prelslgke, SB VI 9641. 
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110 OSKAR RAITH 2 

Ferner ist, durch einen Aufsatz von L. Koenen 3 , eine Entwicklung 
Richtbar geworden, die vom ăgyptischen Totenbuch und ăgyptischeu 
Uiten, fi.ir die der Priesterei(l ein spătes Zeugnis bietet, zu den Stinden
bekenntnissen der hellenistischen :'.\Iysterienkulte fiihrt, die ibrerseits 
in der romischen Elegie literarisch gespiegelt werden : Bei Lygdamm; 
(c. Tib. 3.5.7-14) und Tibull (l.2.81-84, 3.iH-52)lesenwirUnschulds
beteuerungen, die die gleichen Vergehen betreffen, derentwegen die 
~\gypter die Totenriehter fiirehteten. 

2. In diesen Zusammcnhang gehort bei Petron das Gebet des En
kolp an Priap. Die fikt.iYe Situation : Enkolp ist in Kroton bei der Dame 
Circe wegen seiner Impotenz hinausgeworfen worden. N achdem cr seine 
Verzweiflung darli.bJr cinigermaHen li.bsrwunden hat, begibt er sich 
zu einem Tempel des Priap. Auf dessen Schwelle kniet er nieder (po.itito 
in limine yenu) und spricht cin Gebet: Die Gottheit wird angerufen, 
ihre Gegenwart beschworen; darauf, an zentraler Stelle des Gedichts, 
bcteuert Enkolp seine Unschuld an grollen Verbrechen und bekennt seine 
- geringe Si.lnde in den Ycrsen: 

6 11on sang11i11e lrisli 
per(11s11s 11e11io, non templis impius hoslis 
admoui de.r/ram, sed irwps el rebus ege11is 
allrilu.~ (aci11us non Iolo corpore (eci. 

1 O qu isqu is peccat irwps, mi11or est reus. 

Enkolp meint also, er habe Zorn und Strafe des Gottes nicht 
verdient, und begri.indet das RO : Ich habe doch niemand umgebracht, 
ich habe mich nicht am Tempelgut vergriffen. Die Schuld, die ich auf 
mich geladen babe, ist gering. Soweit Petron. ·wir verfolgen nun die 
von Koenen (op. cit.) aufgewiesene Entwicklung ri.ickwărts und fragen 
nach dem Vorbild von Pctron. 

Die năchste Parallele bietet, wie schon Burman im Kommentar zu 
Petron feststellt, die Elegie des I.ygdamus c. Tib. 3.5. Dort bittet der 
Dichter, der sich auf den Tod krank fiihlt, Persephone um Schonung : 
Er sei nicht schuldig, er hab] den Tod nicht verdient. Es folgt eine 
Anzahl von Verfehlungen, die er nicht auf sich geladen zu haben behaup
tet: 

7 11on ego lemplaui nulli lemeranda uirorum 
uudax /a11da11dae sacra docere deae, 

nec mea morli(eris in(ecil pocu/a sucis 
10 tlnlera 11ec cuiquam Irita uenena dedil, 

nec rws sacrilegi /emplis amouimus aera, 
11ec cor sol/icila11t (acta ne(ancia meum, 

11ec 11os insanae medilanles iurgia menlis 
impia in aduer.~os soluim!.ls ora deos. 

11 acra Helm : aegros mss. : ignes Plant. 

3 Die Unsch11/dsbe/e11erung des Priesiereides und die riJmische Elegie, in : Zcilschrift fiir 
Papyrologic und Epigraphik, 2, 1968, 31- 38. 
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3 DAS GEBET DES ENKOLP AN PRIAP (PETR. 133.3) 111 

Wir finden wieder die Beteuerung: Ich habe niemand getotet, ich 
habe keinen Tempel beraubt,. Die Reihe ist erweitert um die allgemeineren 
Hătze: Mich drftckt li.berhaupt keine ruchlose Tat, ich habe mich auch 
nicht durch Scheltreden gegen die Gotter verstindigt. Die ersten zitierten 
Verse aber weisen mit der Versicherung, er habe die heiligen Geheimnisse 
der Gottin nicht verraten, auf die Verbindung solcher Urn;chulds
hetcuerungen mit Geheimkulten hin, in diescm Fall am ehesten mit dem der 
Bona Dea : Das braucht nicht zu bcdeutcn, da13 in diesem Kult eine sokhe 
17nschuldsbeteuerung vorkam, dic Vorstellungen am; dcn Bereichen dcr 
einzelncn l\Iystcrien flieflen leicht ineinander 4 • 

Betrachten wir ferncr diejcnige Elegie Tibulls selbst, die das Vor
bild fli.r das Gedicht des I.iygdamus war (1.3). Auch hicr beteuert dcr 
Dichtcr in Todesgefahr seine Uns<!huld: Er habe keine fah;chen Eide ge
schworen, habe die Gotter nieht gelăstert (V. iil-ii2). Da13 Eidbnith 
mul l\leincid b2sonders schwcrc Verbrcchen sind, ist alte gricchi:,;ehc 
Vorstellung 5 • ])ic Verbindung dicser Htelle zu Lygdamus liegt auf dcr 
Hand. Wichtig h;t a h'.)r, dall auch Tibull diese Gcdanken in einem 
Zusammenhang mit ~Iy~tericn gesehcn zu haben schcint. Einmal erwăhnt 
er rnrher in derl'elbcn Elegie den Isisdienst scincr Geliebtcn (V. 23-32), 
zum anderen hofft cr selbst, nach dem Bekenntnis sciner Unschuld werde 
ihn Venus ins Elysium ftihren (V. 57 f.), in das Elysium, das ihm gcgcn 
Ende des Gedicht.s mit der erneuerten Liebe seiner Delia zusammenflieflt. 
Isis aber ist Liebesgottin wic Venus; ritueller Tod, Auferstehung und 
neues Ldlen der ~Iysten cntsprechen der Krankheit, Genesung und er
ncuertr-n Litbe des Dichters 0 • Mit Venus, heiflt das, ist auch Isis gerncint. 

Diese Annahrne wird untersttitzt durch cine anderc Stelle bei Tibull 
(1.2.81-84), die einerseits ebenfalls Venus nennt und dadurch sich an 
<las Bisherig1J anschliellt, andererseits auch eine Entsprechung Zllf" 

UnschuldHbeteuerung des Enkolp liefert. Der Dichter, von der Geliebten 
ausgcHchlossen, fragt sich nach dem Grund seines Miflgeschicks: 

81 11um \·c11eris nwgnae 11iola•1i numina uerbo, 

el mea 11 11,c poe110.s impia li11g11a Iuit 'I 
1111m (eror i11cesl11s sedes adiisse deorum 

serlaque de sanclis cleripuisse (ocis? 

An Petron crinnert in diescn Verscn nicht nur dic Situation, 
mog'm dic Ursachen des Ausgcsperrtseins auch ganz verschiedenc sein, 

4 I<ocncn, op. cil., 3·1. Zum Kult cler Bona Dea vgl. Ti'i. 1.6.22 : sacra Bonac mari: us 
non aclcumla I>cac. Kocncn sicht in dl•n Vcrscn des Lygdamus auflerclem cine Anspielung aur 
elen Skandal cll'S Clodius J>ulclwr und milchlc darin ein Argument fiir elen zcitlichcn Ansalz 
des Lygdamus im vorlclzll•n .Jahrzl'hn~ dl's 1. vd1r . .Jh. crkcnncn. Dic Posilioncn zu dicscm 
l'robkm zuletzt dargckgt von K. lltichm•r, IJie Elegien des L11gdamus, Hermes 93, 1965, 65-112 
und 50:3- 508; O. Skutsch. Zur /Jalier1111g des Lygciamus, l'hilologus 111, 1966, 142- 14li. 

6 Delege Ll'i Kol'lll'n np. cil., :rn n. 10. 
8 Warum Ti ull V1·nus crwăhnt, nicht Isis, dafiir l'inc ansprcchende Erklărung L·ei 

H. Hcilzl'nslcin, /Jie helleni.•lisc/1en :Uyslerienreligionen, 3. Aufl. Leipzig 1927, 158. Dcr Isis 
war auch, nach gricchisl"IH'r, nicht iigyplischcr Auffassung, dl'r Eicl in hcsonclcrcr \\'eise hl'ilig .. 
I>azu vgl. Korncn op. cil., :Hi n. 12 mit Lilcraturanga I'. Wir he rn cine Stelle cler Isis
Helalogic von Kymc hrrvor: iy1:.i i;;;u„, <j1>.€lo:Fw"rEF"" Oth'l~v E:1H.l1)cra. (IG 12 Suppl., ]';r. 98, 
Z. 3:1). Dafl auch Venus - Aphrodilc ihn·n Dicnl'f wie1krbl'lc t, wic cs Isis lut, dafiir Zcug
nissc, und zwar mit dcullichcr Anspiclung aur !\lyslcricn o<ll'r iil(yplische Hiten: CIL 6.21521 = 
CLE 1109; Thcokr. !'toi. 46 ff., 15.106 ff. 
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112 OSKAR RAITH 4 

, sondern auch die Versicherung, die Tempel nicht beraubt zu haben (die 
Fragen an ihn selbst stehen bei Tibull rhetorisch fiir das Bekenntnis der 

, Schuldlosigkeit). Wie an der vorigen Stelle sagt Tibull hier, er hab3 die 
Gottheit nicht gelastert. Das Bekenntnis der Keuschheit aber ist wohl 
am ehesten so zu verstehen, daB der Dichter die besondere rituelle Rein
heit oder die sexuelle Enthaltsamkeit, die man zu bestimmten heiligen 
Zeiten beobachtete, nicht verletzte. Diese Praxis weist uns wieder auf 
Geheimkulte, u.a. die Mysterien der Isis 7• 

3. DaB Tibulls Venus auch Isis ist, daB er und sein Nachahmer 
Lygdamus in den Unschuldsbeteuerungen Gedanken aus dem Bereich 
der Mysterienreligionen, vornehmlich dem Isisdienst, aufgenommen haben, 
ist soweit schon eine sehr wahrscheinliche Vermutung. Sie wird d<tdnrch 
vollends gesichert, daB diese Gedanken als urspriinglich ăgyptisch erwiesen 
werden. Das ist durch den anfanga genannten Aufsatz von L. Koenen 
geschehen. Koenen hat d<tzu den von Merkelb.wh herausgegebenen und 
kommentierten oxyrhynchitisehen Priestereid, die Inschriften des Tempels 
von Edfu und besonders das 125. Kapitel des agyptishen Totenbuches 
in den Fassungen A und B herangezogen. Die Unschuldsbeteuerung als 
Ritus und der Inhalt ihrer einzelnen Formeln, wie sie uns bei den Romern 
vorliegen, sind dadurch als ăgyptisch erkannt worden. Wir wiederholen 
den Vergleich im einzelnen, soweit es um Entsprechungen zu der urn; 
interessierenden Petronstelle geht. 

Enkolp bekennt von sich : Ich habe kein Blut vergosscn, ich habe 
mich nicht am Tempelgut vergriffen. Totung und Diebstahl odcr Ranb 
von Tempelgut werden auch in den ăgyptischen Qucllen abgdengnct. 

1. Die Totung: Im Priestereid steht: ou m:qi6vi;]uwx &.v0pw7tov (col. 
1.21) 8 • Im Totenbuch: Je n'ai pas tue des hommes (B 5, ăhnlich A 14) 9 . 

Der Priester durfte aber nicht einmal ein Tier geschlachtet hab:m ; denn cr 
schwor: oux ciqidp1Jxoc (I. ciqiflp1Jxoc) xe:qia.:>..:ljv ~wou (col. 1,20) 10 . Im Totcnbuch 
gilt die Totung des heiligen Stieres als gro13e SU.ude : Je n'ai pas tn{i le 
gros betail divin (B 13). 

7 Tib. 1.3.25 f. V gl. R. Rcitzenstein op. cil., 111. E. Fchrlc, /Jie ku/li.~clle [(euschhril 
im Allerlum, GieOcn 1910, 135-137. 

8 Zitatc aus dcm Priestereid nach Mcrkelbach, Pricstcreid, 15. 
8 Obersctzung des 125. Kap. des Totcnbuchcs von Maystre, Les dt!claralions d' innocence, 

Le Cairc 1937, ziticrt bei Mcrkclliach, Prieslereid, 20 ff. Vgl. G. Rocder, Urkunden zur Religion 
des a/ten Ăgyplen, Jena 1917, S. 274- 277. 
Hinweis auf weitere Literatur bei Merkelbach, Pricstercid, 20. n.9, dazu kommt: 
J. H. Brcasted, Die Geburt des Gewissens ( = The Dawn o( Conscience, dt.), Ziirich 1950, 
250- 261. 

10 Zur Verwendung dieses Ausdrucks fiir „schlachtcn" s. Hcrodot: crqi~~o11n:; /IE: &.rto
Tocµ11oucrL -r-lj11 xe:qiet:A-lj11 (2.39); die Ăgyptcr aOcn die KopCe der Tiere nicht. - Vgl. auch Porphy
rios, uita Pyth. 43 &rrexe:cr6e: ••• xe:qiet:Alj~; lamblich, uita Pyth. 107 tJ.-fi-re: OuEtv ~0et 6e:or.;. 
Zu der Ăhnlichkeit dcr pythagoreischen Vorschriftcn sagt l\lerkclbach, Prieslereid, 14: 
„Dall man bei der Redaktion der Eidesformel absichtlich aur pythagoreische Vorstellungen 
Riicksicht genommen hat, scheint indes nicht zu erweisen. Man wird sich damit begniigen, 

. ein weiteresmal zu konstatieren, dall die „Philosophie" der Pythagoreer eine l>emerkenswerte 
_ Ăhnlichkeit zur Religion der A11ypter zeigt." 
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5 DAS GEBET DES ENKOLP AN PRIAP (PETR. 133.3) 113 

2. Der Tempelraub : Der kiinftige Priester schwor: ou8E: ou µÎ) 
xoHficrw -rouc; 8ocx-ruAou[c; ou8Evl (col. 2.8) 11 • Dem entsprechen im Totenbuch 
folgende Beteuerungen: Je n'ai pas diminue la nourriture dans Ies tem
ples; je n'ai pas endommage Ies pains des dieux (A 17, 18). N n'a pas 
derobe Ies biens du dieu (B 8). Am Tempel in Edfu las der Priester 
beim Eintritt die 1\fahnung: Do not covet the property (of the temple) 12 , 

und vor dem Bild des Gottes hatte er zu sprecheu: I have not stolen 
thing» . . . Andere Formeln verbieten Raub und Diebstahl iiberhaupt 13 . 

Die Entsprechung zwischen den Versen Petrons und den ăgyptischen 
Texten ist bemerkenswert. Die sexuellen Verfehlungen, die in den ăgypti
schen Unschuldi,,beteuerungen cine wichtige Rolle spielen, fallen in einem 
Gebet an Priap natiirlich aus, wenigstens in der iiblichen Form; indes 
ermoglichte der fast selbstverstăndliche Gedanke an sie in diesem 
Zm;ammenhang, wie wir gleich sehen werden, Petron einen besonders
schillernden Effekt dann, sobald die Beteuerung der Urn;chuld sich verkehr-
te in cin Siindenbekenntnis. 

4. Eben dies folgt schon im năchsten Vers .. Enkolp gibt zu, er habe 
gesiindigt, wenn auch nur mit einem Teil seme» Korpers (non toto 
corpore). Doch babe er aus Unvermogen ('inops) und Bediirftigkeit ge
fehlt, dm;wegen sei seine Siinde geringer. 

Auch dieses Stindenbekenntnis verweist uns auf Kulte, die aus 
dem Osten nach Rom gekommen sind. Die Beichte als Bestandteil des 
Kultes ist altorientalisch und ăgyptisch, nicht griechisch und romisch 14 • 

ln unserem Zusammenhang kommen fo.r die Herkunft des Brauches 
3 Grnppen von Zeugnissen in Betracht : 

1. K 1 ei nas ie n, d1s auch die H3innt des Priapkultes ist 15 , 

liefert die Hauptmasse der in Heiligtiimern verschiedener Gotter gefun
denen sog. Beichtinschriften 16• Die Inschriften stammen fast alle aus 

11 Der Slnn der Formei, Ver:JOt des Diebstahls, ist klar. Man kann an Die"istahl im Tem
pel denken, Merkelbach, Prie.~lereid, 18 erwagt die Erganzung Tor; Tou 6wu. Ober diebische 
Priester s. F. Cumont, L'Egyp!e des ailro/07ues, BrJ.ssel 1937, 138, bes. n. 3. 

u O::iersetzung von Fairmrn, '\fitt. d. Dt. Archăol. I1nt. in Kairo 16, 1958, 85- 92, 
zitiert bel Merkelbach, Prieslereil, 2 )- 30. Dort auch der Hinweis, dafl cs noch viei mehr 
Texte gibt, hauptsachlich ptole:năische T~mpcltcxte, die sich zum Verglcich eignen. 

13 Etwa im Toten >uch: „Jc n'ai pas voie ... je n'ai pasete envieux ... je n'ai pas dero!Je 
(B 2- 4); N. n'a pas voie des rations de pain (B 15), „Zitate bei Kocnen op. cil., 32. Im Eid 
der Elkesalten, einer christlichen Sekte, heiflt c>: ... oj xM·~ ol ••• o•j rrA~'>'JO:;tT~.;:.> ... (Hippo
lytos, re(utalio 9. 15). In den biographischen Inschrirten der agyptischen Spatzeit kommen 
ebenfalls Unschulds'Jeteu ~rungen vor, so z.B.: Niemals rau ite ich (ln>chrift des Harwa, zitiert 
nach E. Otto, Die biographischen lnschri(len der iigyplischen Sp'.ilzeil, Probleme der Ăgypto
logie 2, Leiden 195i, 151). 

14 Gegen die Behauptung R. Reitzensteins, op. cil., 137, der Reste alter B~ichtpraxis 
in Griechenland und Rom finden wollte, s. R. Pettuzoni, Esrnys on lhe Hislory of Re/igions, 
Leiden 1954, 6t- 67. Pettazzoni kommt zu dem Schlufl : "CCJnfession of sins, in the Greck 
world as well as among the other Indo-European peoples, did n:>L belong originally to the 
Indo-European element" (/.c.). 

15 Vgl. das vorliegende Gedicht V. 3- 4; H. Herter, De Priap~. Gicflen 1932, 256 f. 
18 Veriiffentlicht bei F. Steinleitner, Die Beichl im Zusammenh[m'}e mit der sakralen 

Rechlsp(/ege in der Anlike, Leipzig 1913; wichtige neue Texte in der Monumenta Asiae Minoris 
Antiqua IV, Manchester 1933, nr. 265- 312, Suppl. Epigraph. Graecum VI, Lugduni Bata
vorum 1932, nr. 218- 260. Vgl. Reitzenstein op. cit., 138 ff., Pettazzoni op. cit., 57. 
M. P. Nilsson, Geschichle der griechischen Religion, Bd. 2, 2. Auri. Miinchen 1961, 579 n. 1. 

8 - e 21T3 
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114 OSKAR RAITH 6 

dem 2. und 3. nachchristlichen Jahrhundert, bezeugen uns aber sehr 
wahrscheinlich eine viel ăltere Kultpraxis. In ihnen berichten die Personen, 
die sie dediziert haben, von ihrer Si.inde und der vom Gott geschickten 
Zi.ichtigung, meist Krankheit; nach erfolgtem Bekenntnis der Schuld 
habe der Gott Gnade erwiesen. Sie schlie.13en oft mit der Mahnung an 
dcn Leser, sich vor Si.inde zu hi.iten. Es fallt auf, da.13 unter den genau 
bezeichneten Verfehlungen die sexuellen besonders hăufig vorkommen. 

2. Im Kult der De a S y r ia gab es, wie wir aus griechischcn 
Quellen wissen, ebenfalls ein Offentliches Si.indenbekenntnis 17 • In dcr 
lateinischen Literatur schildert Apuleius die herumziehenden Diener 
der syrischen Gottin, die in jedem Dorf ihre ekstatischen Kulthandlun
gen produzieren, wozu auch gehort, da.13 einer von ihnen in der Ekstase 
sich religiOser Vergehen bezichtigt (met. 8.27 f.). Darin wird eine Sondcr
form der allgemein verbreiteten Kulthandlung zu sehen sein. 

3. In Ă g y p ten erscheinen die ăltesten Si.indenbekenntnisse 
in der Zeit der 19. Dynastie (ca. 1350-1200), in der Hauptsache auf 
Denksteinen der thebanischen Nekropole 18 • Sie zeigen uns ein iiber
raschend personliches Verhăltnis des Menschen zu seinem Gott, und, 
ălmlich wie die kleinasiatischen Inschriften, berichten sie von Si.inde und 
J3estrafung, besonders durch Blindheit, vom Bekenntnis und von dcr IIei
lung durch den versohnten Gott. Sie preisen die Gi.ite des Gottes oder 
richten an die Menschen die Mahnung, demiitig gegen ihn zu sein. Die 
Inschriften sind verschiedenen Gottern gewidmet, nur eine davon der 
Isis 19. Aus einem Papyrus der Spătzeit erfahren wir, da.13 damals auch im 
Kult des Osiris bzw. der Isis in Philae ein Siindenbekenntnis i.iblich 
war 20 . In elen Isismysterien der romischen Zeit kommt der Beichtc 
gro.13e Bedeutung zu : Die indirekten Hinweise darauf bei Tibull und 
J;ygdamus sind bereits besprochen, unmittelbar wird die Zeremonie 
von Ovid und Juvenal erwăhnt, die auch Einzelheiten berichten 21 • 

Wie ist in diesen Zusammenhang das Si.indenbekenntnis Enkolps 
einzuordnen ~ Keine Verbindung lă.13t sich mit dem Kult der Dea Syria 
erkennen. Priap weist auf Kleinasien, die Worte des Bekenntnisses lassen 
sich ebensogut wie mit den kleinaRiatischen Inschriftcn mit der Beichte 
der Isismysterien verbinden. Die Betrachtung der Situation des Gedichts 
hilft weiter: Enkolp kniet auf der Schwelle des Heiligtums. Unverkenn-

27 Plut. de su persi. 7, p. 168 ff. D., ~Icn. fr. ;) l-i Kock, CAF I II p. 164 ap. l'orphyr. 
de abslin. 4. 15. Vgl. J>ellazzoni op. cil., 61. 

ia Vcrtiffcntlicht hei A. Erman, Denksleine aus der l/iebanischen Griibersladl, SPA \\', 
phil.-hist. I<I. l!lt 1, 1086- 1110 (Text mit Dbcrsctzung und Kommcnlar); B. Gunn, 1'/ie 
Religion o( /he l'oor in Ancierit Egypl, .JEA 3, 1916, 81-94; Auswahl !cei Rocdcr, Urlwnden, 
52- 59; vgl. l3rcastccl, Die Geburl des Gewissens, 303 ff. - In cler Fragc nach cler Herkunft 
des Siindenllckcnntnisscs lăllt Gunn (op. cil„ 93) die Entschcidung zwischcn scmitischcm 
Einflull unei eigcnstiindiger ăgyplischer Entwicklung offcn, wăhrcnd Brcasted (Die Geburl 
des Gewissens, /.c.) clarin cine Frucht cler rPligioscn Umwălzung untcr Echnaton sicht. 

19 Erman, op. cil., 1107 (:\"r. K); Gunn, op. cil., 87 (Nr. V). 
20 Dcmotischcr P. Dodgson (Berlin Nr. 104!l-l), s. G. Hocclcr, Die a/liigyplisc/ie Giilfer

wcll, Ziirich 1959, 340. 
21 Ovid, Ex Ponto 1.1.51- 58; Juvcn. 6.535- 511. Dazu Rcitzcnslcin, op. cil., 1-12-

145; Pettazzoni, op. cil., 55, 58 f. 
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7 DAS GEBE. DES ENKOLP AN PRIAP (PETR. 133.3) 115 

bar denselben Brauch hat Tibull im Sinn, wenn er sagt„ ware er sich 
einer Schuld bewu.13t, er wiirde nicht zogern zu biiBen (1.2.85-89): 

non ego, si merui, dubilem procumbue templis 
el dare sacralis oscula liminibus, 

non ego tellurem genibus perrepere supplex 
el miserum sancta tundere poste capul. 

Das eine ist Beichte, das andere BuBe, beides aber ein Ritus der 
Yerdemi.itigung vor dem Gott, insofern also vergleichbar. Die Gottin, 
von der Tibull in dieser Elegie spricht, iRt aber, wie wir schon gesehen 
haben, Venus-Isis. Damit kann auch clie eigentliche Beichte Enkolp~ 
mit den IRismysterien verbunden werden 22 • 

Bleibt noch die Entschuldigung EnkolpR, mit der er sein Bekenntnis 
gleich wieder halb zuriiclmimmt, er habe bloB aus Unvermogen (inops) 
gesiindigt, deRwegen sei er weniger s~huldig. - Im Brief an Circe sagt 
er dariiber: illud unum mernento, non rne, sul instrumenta peccasse. para
tus miles arma non habui (130.4) 23 • - Dieser Gedanke steht in einem auf
fallenden Widerspruch zu den kleinasiatischen und den agyptischen Beicht
inschriften. Dort kommt es gerade nicht damuf an, ob die Siinde un
bewuBt oder ohne Absicht begangen worden ist : nur der Erfolg der Tat 
zahlt.. An dieser Stelle also endet die Anspielung auf Gedanken der 
l\Iysterienreligion. 

Da.13 clessen Schuld geringer ist, der l'ich aus Not verfehlt hat, ist 
cin Gemeinplatz der popularen l\Ioral. Die allgemeine Fassung (quisquis 
... ) bei Petron hort sich wie cine geprăgte Formei an, auffăllig ist auch 
die Wiederholung des \Vortes inops. Eincn genauen AnschluB wei.13 ich 
nich1; zu geben, immerhin sei darauf verwiesen, daB inopia auch ein 
Rechtsterminus ist ; u.a. sollen propter inopiarn den Verurteilten bereits 
verhangte Geld:-;trafen ermăBigt oder erlassen werden (Ulpian D. 1.18.6.9). 
Petrun kann darauf anspielen 24 • 

5. In clieser Untersuchung Rind bisher die Parallelen zu Unschulds
beteuerung und Siindenbekenntnis des Enkolp bestimmt worden, ohne 
cla.13 die nachste Quelle flir Petron festzustellen unternommen wurde. 
Das soll jetzt geschehen. Die Frage stellt sich so : Ist eher an Uber
nahme aus der klassischen Elegie oder an Anregung durch die zeit-

22 Eine antlcrc Parallcle crgibt sich dadurch, claO Enkolp auch an andcrer Stellc, wcnn 
cr iibcr scin Millgeschick klagt, Wcnclungcn von Totl untl Sterbcn beniitzt ((unerata est ii/a 
pars, 129. 1; tlie komischc „Hinrichtung", 131; deposito meo caueo, 133. 4; vgl. Circe: medius 
iam peristi, 129. 4), dcr l\Iystc ahcr dic Einweihnng als Tod und Auferstehung erlcl.lt. Doch' 
kann diesc Ducrcinstimmung Zufall sein, jedenfalls hat sie Pctron nicht wcitcr bcniitzt. 

23 Dall hicr jcwcils zwci Gctlankcn nc[1encinandergesctzt wcrden: 1. „nicht ich, son
dcrn ... '', 2. „nicht Absicht, sondcrn Unvcrmogcn", braucht an clicscr Stclle noch nicht bcriick
sichtigt zu werdcn. "\Vir werdcn darauf zuriickkommen. El.lenso wird die Auffassung, daO 
das „Vcrgehcn" Enkolps in scincr scxuellcn Schwăchc Liei Circe bestand, noch begriindct 
wcrden. 

24 lch vcrmute einc Rcchtsparomie als Ankniipfungspunkt. Anclcrcrseits ist gcrade clic 
angcl.lliche Gnome, cler nachklappende allgemeine Satz, als Bestătigung des Affckts volkstiirn
Jiche Redeweise und als solche „color elegiacus". - Dcr Doppclsinn von inopia (Unvermogen 
- Armut) ist schon in der Dbersctzung von Ehlers verwcndet : ... aus Unvcrmogcn und Miirl.l
heit bin ich Liediirftiger l\fann zum Teii nur Verbrcchcr gcwordcn. Unvermiigcnde Siinder 
liestraft man gering." 
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genossiscbe Mysterienpraxis zu denken (wobei durch das eine das andere 
nicht ausg.~schlossen ist)~ Die Ăhnlichkeit der Unschuldsbeteuerung an 
den besprochenen Stellen bei Petron einerseits und bei Tibull und Lygdamus 
andererseits reicht am;, um eine Ankniipfung anzunehmen, wenn keine 
engere Verbindung gefunden wird. Die trockenere Art des Vortrags, d!~ 
Kiir:;e und anscheinend schematischere Aufzahlung lassen sich teils aus 
der Absicht des Dichters, teils aus Zeitstil und litera.rischcm Genus - die 
Priapeen stehen nahe - verstehcn. Fiir Siindenbekenntnis und Bu.l3-
vorstell11ngen kann ebenfalls motivischer Anschlu.13 an Tibull (1.2.83-86) 
und an Ovid (ex Ponto 1.1.51- 58) angenommen werden. 

Aber wir haben noch andcre Hinweise auf das litcrarische Vorbild: 
Der Rahmen des Gedichts, Anruf des Gottes und OpferverRprechen, ist 
von Petron in Anlehnung an den elegischen Topos d1~s landlichen FeRtes 
g-:lstaltet worden. Genau gesagt, die Erinnerung geht zu Tibulls Ambarvalien
elegie (2.1) 25 • Nur ma.13ig ist die Entsprechung am Anfang, der 
Anruf von Bacchus und Ceres, da mag sogar die Beziehung der Petron
stello zu anderem bei Tibull naher sein, etwa zur Herbeirufung des 
Bac(hus in der Elegie auf den Geburtstag Messalht8 : lmc ades ... 
(1.7..19 ff.): immerbin, es handelt sich beim Eing,rng der Ambarvalien
elegie um cine ăhnliche Situation im Rahmen eines anderen Themas. 
Offensichtlich wird das Vorbild bei dem Opfe1Ter8prechcn: ·ibit ad aras .. . 

DJ,ZU bei Tibull : 

cernite (ulgenles ul eal sacer agnus ad a -as 
uinclaque post o/ea candida turba cnmes. 

(2.1.15. f.) 

Aus dieser b }gleitend~n Scha,r wird d 1nn im Verlauf d~s Fe.~tes die 
ebria pubes, die drnim'tl da,s Heiligtum um;;chreitet (ouantem feret gressum): 
bei Tibull: 

uina diem celebrenl: non festa luce madere 
est rubor, erranles el male (erre pedes. 

(29 f.) 

Bei Petron er:1cheint, im Vergleich zu Tib:ill, alles verkurzt, jedes 
Motiv nur mehr g~rJ,de angeruhrt. lTnd die i.ibernommenen Teile miissen 
sich seinem Zwecke unterorduen, so d1.13 es fast dieselben Wendungan 
sind, die dem Gedicht den „color elegiacus", aber auch, neben der feier
lichen Titulatur des Anfanga, den „color hymnicus" geben. Bei alledem 
ist die elegische Stimmung vorausgesetzt. 

Ob in jedem Falle Tibull selb3t das Vorbild ist oder ob alexandri
nisch-neoterische Topoi den Versen Petrom zugrundeliegen 26 , ist fiir 
uns nicht zu entscheiden und war es vermutlich schon fiir den Romer 
nicht. In dem einen oder anderen Fall glauben wir Tibull ah; Vorbild 
deutlich zu erkennen, sonst ist wenigstens die G1ttung Elegie al~ Quelle 

H H. Kleinknecht (Die Gebelsparodie in der Anlike, Stuttgart 1937, 190 n.1) vcrgleicht 
zur Form des Ganzen Prop. 3.17 (an Dionysos). Das kann sich aber nur allgemein auf die 
Abfolge Anrufung - Bitte - Opferversprechen bezichen, so daD bei der Parallelisierung an 
eln ăhnliches Beispiel, nicht an ein Vorbild gedacht ist. 

ae In einem weiterem Zusammenhang kiinnen als Parallelen Prop. 4.3.61 f. und App. 
Verg. Priap. 3 ( = c. Priap. 86). 15-18 gelten. 
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wahrscheinlich. Schwerer festzustellen„als nachzăhlbare gleiche Worter 
und 'J'opoi, a ber gewichtiger ist die Ahnlichk.eit subtilerer Elemente : 
Tibullianisch ii;t das Jneinander von Hymnus und bukolisch verklărtem 
einfachen I.ieben; Tibull verwandt ist die besondere Empfindlichkeit fiir 
die stimmung;,;liaftc A ura der Worter, die intensive dichterische Be
schworung bei 1'-parsarncr fiprachlicher Gebărde, die sich bei Petron gerade 
in dcn Schildcrungen der Natur und des einfachen fa:bens, in Gcbeten 
und Liebm;gediC'htcn findct. D. h. alrn : Ohne da.13 wir im einzelnen immer 
auf Tibull als Quellc bcstchen konnen, diirfcn wir seinen Einflu.13 anf 
die Fiignng der 'l'eilc, die Stirnmung des Gcdi<:l11s nicht zu gering veran
schlagcu. 

Bevor wir unser Urteil bildcn, rnustern wir noch die iibrigen Hin
weise auf den Bereich der Mysterienreligionen, die im Roman Petrons 
enthalten sind. Da bei konnen wir von den -vernchliisselten mittelbaren 
Anspielungen auf Mythen und Kulte abschen 27 • Sie fiihren uns nur 
wieder auf Romanliteratur, sagen uns aber nid1ts iiber die Bekanntsehaft 
Petrons mit den Kulten selbst und haben deshalb keine Bedeutung in 
unsercm Zusammenhang. Aber es gibt auch unmittelbare Beziehungen, 
fiir die zudem keine litcrarische Quelle namhaft gemacht werden kann. 
Wichtig ist die Andeutung, dall in einem verlorenen Teil des Romans in 
der fochas-Tryphaena-Handlung die Isismysterien eine Rolle spielten, 
wobei E:ukolp und Giton, einen Frevel begangen haben (101.6 und 114.5). 
Auch die Nachtfeier des Priap ist keine Erfindung Petrons. Es gab Ge
sellschaften, die solche „Kulte" ausfiihrten, und Petrons Beschreibung 
wird dnrch andere -0-berlieferung bestătigt, aus der hervorgeht, dail we
nigstens in der Kaiserzeit der Priapdienst den Riten des Bacchusdienstes 
ăhnlich war. Auch seheint Priap im Geheimkult anderer Gottheiten vor
gekommen zu sein 28 . 

Ziehen wir mm den Schlu.13 aus diesen -0-berlegungen : Man wird 
Petron auf Grund der in seinem ·werk gegebenen Hinweise die iibliche 
Kenntnis des Gebildeten von Mythos und Ritus der Mysterien zuschreiben 
miissen. Auf unser Gedicht angewandt, bedeutet das : Die Beichte war 
offensichtlich in weiterem Kreise bekannt, da sie ja oft offentlich statt
fand. Das Siindenb~kenntnis, mit dem Petron iiber die von uns festge-

21 Mcrkelbach fiihrt clic „mimica mors" (94. 12-15) unei die angedrohtc Selhstkastra
tion des Giton (108. 11) an (Roman und Myslerium, 128 n. 2 und 80 n. 2) und denkt dabei an 
Vermittlung durch den gricchischen Licbcsroman. Auf demselbcn \Vcgc diirfte das Mystericn
motiv dcr Epiphanie durch die gcschlosscne Tiir zu Petron gckommen scin, das dcm Auftritt 
cler Quartilla und ihrrr Magd zugrunde liegt (16), ebenso die Anspielungen in cler folgcnclen 
Partic, u.a. auf Tempclschlaf unei wundcrbare Heilung (17. 7- 8). Zu der ganzen Szene vgl. 
die Erklărungcn von O. Weinrcich (Gebet und Wunder, in : Genethliakon W. Schmicl, Stuttgart 
1929, 169- 452, hier 396 f.). SchlicOlich ist hier die Sel!istoffenbarung der Oenothea zu nennen 
(134.12), clic sich inhaltlich rincrseits an die inschriftlich !iberlieferten Isisarctalogien an
schliellt (grundlegende Ausgabc von \\'. Peek, Der lsishymnus von Andros und verwandte Texte, 
Berlin 1930; weitere Publikationen, auch der l"el Peek nicht enthaltenen Inschriften, verzeich
net Nilsson, Geschichle der griechischen Religion, Bd. 2, 626 n. 1), wăhrend die năchste lite
rarischc Parallele bezeichnenderweise die Selbstoffenbarung der Isis bei Apuleius met. 11.5 f. 
in Verliindung mit dcm Gebet an Isis U.2 f. ist (Vergleich I ci Kleinknecht, Gebetsparodie, 192 f.). 

28 Eine solche Kultgcmeinschaft scheint der Thiasos der Ilp~ocTtLcrTocl in Gortyn gewesen 
zu sein (H. Herter, De Priapo, Giellen 1932, 61), liber dic Verehrer des Priap im allgemeinen 
vgl. Herter, op. cit., 261- 263. Ober Feste und Riten vgl. Herter, op. cit., 286- 289; dort auch 
dle Angabe (i: ·er die Ăhnlichkcit mit elen Bacchanalicn. DaO Pctron in dcr Quartillaepisode 
dionysischc Riten parodicrte, bcmerkt Merkelbach, Roman und Mysterium, 214 n. 2. 
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stellten literarischen Parallelen aus dem Bereich der neoterisehen l.iebes
dicbtung hinausgeht, mag also durch unmittelbare Kenntnis der 
l\Iysterienpraxis, insbesondere des Isisdienstes, angeregt sein. Die zitierte 
Ovidstelle iiber die Mysterienbeichte steht Petron inhaltlich und formal 
nicht nahe genug, als da.ll sie als Vorlage in Betracht kăme. Wir h~ben 
aber oben gesagt, da.ll das Gedicht Petrons von Tibull abhăngig ist; 
diese Feststellung wird dadurch, da.ll Petron wahrscheinlicb die Mysterien
beichte aus dem Kult selbst gekannt und das Siindenbekenntnis daher 
in sein Gedicht genommen hat, ergănzt, aber in ihrer Bedeutung nicht 
geschmălert; nicht zuletzt diirfte die Verwendung derrituellen Unschulds
beteuerung in erotischem Zusammenhang als solche durch Tibull angeregt 
sein. Petron bringt also mit diesem Motiv nichts Sonderliches, cr wie
derholt, wie eres auch sonst liebt, nur Bekanntes, Eingefiihrtes; wie auch 
sonst g.bt er aber dem bekannten Motiv, indem er es în einen neuen 
Zusammenhang stellt, neuen Sinn und Gefiihlswert. 

Damit ist der Ort dieser Petronstelle in der geistigen t.Tberlieferung 
bestimmt. Mag im einzelnen manches unsicher geblieben sein, der Traditions
zusammenhang kann nicht bestritten werden: ~etron hat eine Anschau
ung aufgenommen, die letztlich aus dem alten Agypten stammt und die 
auf dem Wege liber die hellenisfo;ch-romisehen lsismysterien und ihren 
Niederschlag in der IJiebeselegie Tibulls und seines Kreises zu ihm ge
langt sind. 

II. DIE BEDEUTUNG DEH U::\SCHULDBETEUERUNG U:'l:D DES 
SONDENBEKENNT'°'ISSES BEI PETRON 

Dieser Teii der Untersuchung hăngt mit dem ersten nur lose zusam
men : vor dem Hintergrunde der aufgewiesenen Beziehungen zur Elegie 
und zum Isiskult erscheinen die Verse Petrons zwar in einer gewissen 
neuen Beleuchtnng; ab3r in der llauptsache existieren sie doch fiir sich 
selb ;t. Im wesentlichen hatte die im folgenden vorgelegte Deutung des 
?lfotivkomplexes auch ohne die KenntniH Hcincr llcrkunft gewonnen wer
den konnen: Zeichen der ki.i.nstlerischen Einheit im \Verk Petrons. Es 
lieg~ also nahe, nach dem QuellennachweiH die Stelle auch in ihrem Zu
sammenhang b3i Petron selb.-;t zu interpretieren, so ihr Eigenes zu erkcnnen 
nud cs seinerseitH zur Geltung zu bringen. 

1. Wir gehen von den Unterschieden zwischen dem Gcb3t Enkolps 
und den bisher zum Vergleich hcrangczogencn Texten aus. Die Unschuld8-
beteuerung bed'lutet im ăgyptiHchen Knlt das Totcngcricht, das da
durch ritucll vorausgenommen winl. Der PrieHter, der Rie bei Reiner 
Weihe sprach, b3kundete da,mit, da.ll cr tatsăchlich seines Amtes wiirdig 
war. Sprach er sie im Gottesdicnst, den er venmh, so hielt 8ie ihn fort
wăhrend zu einem rcinen Leben an, so dafi er nach dem Tod Yor uem 
Gericht sollte bestehen konnen 29 • Bei den Elegikern iRt sic zum lite
rarischen Topos geworden, dcr als echter Ausdruck des fiktiven lch zu 
seiner Charakterisierung gebraucht wird. Von Enkolp dagegen rniissen 

2e Merkelbach, Priestereid, 30. 
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wir erst einmal annehmen, da.13 er neben anderen schlimmen Taten auch 
die Verbrechen, die er gerade ableugnet, samtlich begangen hat. 

1. Da.ll er einen Menschen getotet hat, erfahren wir von ihm selbst, 
als er, in der „Griechenstadt" von allen verlassen, seine Lage iiberdenkt: 
, ,Bin ich darum dem Gericht entwischt, babe ich darum die Arena ge
JHellt und den Gastfreund umgebracht (effugi iudicium, harenae imposui, 
Jwspitem occidi ... 81.3) '" 30 Auf diese Tat wird sich auch Askylts 
J3eschimpfung: nocturne percussor (9.9) ! beziehen. 

2. Der Tempelraub hat immerhin einige 'Vahrscheinlicbkeit fur 
sicb. 'Venn wir clie beiden Aussagen: iitdicium effugi, harenae imposui, in 
cinen Zusammenhang zu bringen versuchen und zu diesem Zweck anneh
men, Enkolp sei ad bestias verurteilt gewesen, babe aber seinem Schick
:·ml entgehen konnen, so gewinnen wir daram; eine Andeutung, da.13 das 
vorauszusetzende Delikt năchtlicher Diebstahl oder Raub von Tempel
gut war 31 • 

Die Identifizierung dieses Verbrechens mit Ereignissen, die im Roman 
berichtet werden, bereitet allerdings grolle Schwierigkeiten. Die Storung 
des Priapdienstes der Quartilla (16 f.), gewi.13 ein Sakrileg, reicht doch 
nicbt aus zur Verhăngung so schwerer Strafe; auch horen wir nicht, 
da.ll Enkolp dabei etwas entwend'3t babe; aber auch die Gleichsetzung 
mit dem Diebstahl des Gewandes und Sistrums der Isis, die irgendwie 
zum Schiff des Lichas gehorten (114.5, vgl. dazu 113.3), will nicbt recht 
gelingen: 'Var es iiberhaupt wirklich heiliges Gerăt? Konnte man seinen 
Diebstahl als Tempelraub bezeichnen' Wir haben vielleicbt neben dem 
•rempelraub mindestens ein, wenn wir die Storung der „Priapmysterien" 
doch als religios schweres Vergehen ansehen, vielleicht soga,r zwei Sakri
legien, die gegen die Unschuldsbcteuerung Enkolps geltend gemacht wer
d·~n konnen 32 • 

Enkolp hut aber deswegen keine Skrupel. Im Brief an Circe be
i;chnldigt er sich mit frivolem Pathos bildlich eben jener Verbrechen, die 
crin d~r Tat beg_i,ngen hat: proditionem feci, hmninem occidi, templurn. 
niolwu.1: : in haec .facinora quaere sitppliciuni (130.2). Natiirlich werden 
sic ihm als tatsăchlichc gerade deshalb nicht geglaubt - raffinierte rhe-

30 Die 'Obersetzung von hospcs „Gastfreund" odcr „Fremdcr" hăngt clavon ab, in wel
chcm Zusammenhang mit cler Flucht des Enkolp vor der Arena man die Aussage sehcn will 
(etwa Totung des Wăchtcrs? so R. Pack, The Criminal Dossier o( Encolpius, CPh 55, 1960,31 f.). 
Aber dicser Zusammcnhang blcibt vollig hypothetisch. 

31 Fiir lalrocinium und fiir năchtliehen Diebstahl von Tempclgut wurcle dic Verurtci
lung ad beslias auch gl'gen ri\mischc Biirger ausgcsprochen: Paul. senl. 5.19; D. 48.19.11.3 
(Marcian) und 28.15 (Callistratus). 

32 Die krimincllc Vcrgangcnhcit Enkolps ist vcrschiedcn rckonslruicrt wordcn. Die 
l'ositioncn clargcstcllt cinerscits bei E. Paratore, II Salyricon di Pelronio, Bd. 1, Florenz 1933, 
150 ff., andercrscits von G. Bagnani, Encolpius gladiator obscenus, CPh 51, 1956, 21- 27 
uncl Pack, op. cil. Ein ncuer Vcrsuch bei J. P. Sullivan, The Salyricon o( Pelronius, London 
1968, 39 ff. Hicr intcressicrt davon nur, ob Enkolp die bciden Verbrcchen, clic er ableugnet, 
<loch bcgangcn hat, cine Fragc dic mit groDer \Vahrschcinlichkcit positiv bcantwortct werdcn 
kann, sowic im folgcnden dic Bcstimmung dcr zugegebencn „klcinen Siinde". - Eine andcre 
'Obcrlcgung betrifft die Tiitung des hciligcn Gănserichs clurch Enkolp (136 f.): Auch sie ist 
ein sehwercs rcligioscs Vergehcn, das sogar einem homicidum gleichgcachtet werdcn kann (ibis 
in crucem l), vgl. dazu die Bctcuerung des ăgyptischen Totenbuches: „Je n'ai pas tue le gros 
betail divin (B 13)". Aber davon macht mm Pctron, sovicl wir schcn, kcincn weitercn Ge
brauch, auch hindcrt es nieht die „Heilung" Enkolps. 
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torische Umkehrung einer Unschuldsbetenerung. Im Gebet an Priap 
bekennt er sich dann unschuldig, wischt sic mit der rituellen Formei 
vollends vom Tisch. Nicht wichtig, was war: Schuld- und Unschulds
bekenntnis sind jeweils nichts als eine effektvolle Gebărde. 

2. Nicht besscr steht es mit dem folgenden Siindenbekenntnis; 
dcnn was ist die Siinde, die da eingestanden wird? Die Impotenz? Sie ist 
doch eben dic Strafe, von der Enkolp sich losbitten will. Eine uns nicht 
weiter bekannte grol3e Verfehlung, dic als Ursachc der grauis ira Priapi 
und damit der lrrfahrten des Enkolp vorauszusetzen ist (vgl. 139.2.11 f.)? 
Diese Meinung impliziert, da.13 der Zorn des Priap den roten Faden der 
Romanhan<llung bildete, cine Ansicht, die in den erhaltenen Teilen durch 
nichts bestătigt wird; ja, es werden Gelegenheiten, wo dieses Motiv inu 
Geltung gebracht werden konnte, offensichtlich und zu wiederholten 
Malen verschmaht 33 . Oder wie Pack meint, das „kleinere Vergehen", 
das Enkolp in Massilia auf sich geladen habe, als er, um nur das Leben 
zu fristen, sich zum „Si.indenbock" hergab T Auch das mu.13 Kombination 
bleiben; im iibrigen crfahrcn wir ja im Gedicht, weshalb die zugegeb:me 
Schuld geringer sein soll, propter inopiam namlich (und dther hat Pack 
seine Ansicht bezogen), gemeint ist damit aber an dieser Stelle in erster 
Linie nicht die „Armut", sondern dc1s „Unvermogen", mag jene Bedeu
tung, wie schon bemerkt, auch neb:mbei anklingen. 

Der Ausdruck „non toto corpore" deutet vielmehr ein sexuelles 
Vergehen an, wie es bei Priap sinnvoll ist. Sein Amt als Patron der ge
schlechtlichen Vereinigung legt nahe, daB man sich gegen ihn verfehlt, 
wenn eine solche miBgliickt. Kommt hinzu, daB sowohl das Geb::it an 
Priap wie die endliche „Heilung" Enkolps in den engeren Rahmen der 
Oirce-Geschichte, den weiteren der Abenteuer in Kroton gehoren, man also 
das Vergehen Enkolps erst einmal da suchen wird. Dann kann ab:ir 
nichts anderes als die lmpotenz bei Circe gemeint sein, trotz der Un
gereimtheit, d.a.13 <lann Strafe und Siinde in eins zusammenfallen 34• 

33 Die Hypothesc, der Zorn Priaps sei eine Art Leitmoliv der Romanhandlung gcwesen, 
bei E. Kle~is, Zur Composilion von Pelronius Salirae, Philologus 47, 1889, 623-635. Die 
notwcnrlige Korrektur, rlaO Kle is sich zu sehr festgelegt habe, bringt R. Heinze, Pelron und 
der griechische Roman, Hermes 34, 1899, 494- 519 (jetzt: Vom Geisl des Riimerlums, 3. Aufl. 
Darmstadt 1960, 417- -:139), der die groOe Unsicherheit aller derartigen Rekonstruktions
versuche bctont. Bei aliem an··gewandten Scharfsinn miissen sie angcsichts der vielstrăngigen, 
lockcr gefiihrten Handlung und bei der Vorlie.Je des Anlors fiir pli:itzliche iiberraschenrle Wen
dungen notwendig unvcrbindlich bleiben. Sie sind denn anch bisher sehr verschieden ausge
fallen. Immerhin wird der „Zorn Priaps" von Sullivan op. cit., 40 f. und 76 f. crnstlich in 
Erwăgung gezogcn und hypothetisch angenommcn. 

34 Sullivan op. cil,. 41 schreibt liber das Vergehen Enkolps: „\Vhatever the offence 
((acinus 133.3 line 9) against the god was is impossinle to ascertain. Perhaps the violation 
and rob!iery of a temple (133.3 lines 7- 8) or the betrayal of some secret (proditio, 130 2). 
Possibly he even impersonated Priapus, for he seems to be well endowed physically (140.13) 
and the words of Sidonius - He/lesponliaco parem Priapo - might allude to this. Indeed 
his extenuating plea - non Iolo corpore (eci (133.3 line 9) - may be plausibly interprcted as 
a delicate euphemism. \Vhatever the crime, however, he had been driven to it by poverty ... ". 
Die Deutung aur den Tempelraub erscheint mir nicht glaubhaft, da Enkolp sich nicht gut zu 
dem bckenncn kann, was er einen Vers vorher ahgeleugnet hat. Auch die Liige hat schlieO
lich ihre Regeln. Zur Deutung des Vergehens als lmpotenz bei Circe vgl. Herter, op. cit., 
316; dort weitere Literatur. 
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3. Das Siindenbekenntnis bedeutet im Kult die Verdemiitigung 
Yor dem Gott nnd die Herausforderung seines Erb.nmens durch die 
vollige Unterwerfung. Enkolp aber zieht; kaum da.B er seine Verfehlung 
gestanden hat, sein Gestăndnis wieder ha.Ib zuriick mit schlau-ver
sehmitztem Angenzwinkern : Ubrigens, so schuldig bin ich auch wieder 
nicht. Bo geht das I3ekenntnis als religiOser Akt da.neb:m. Und Enkolps 
Ent8ehuldigungsgriinde: 1. Ich war'::; eigentlich nicht g,mz. 2. Ich hab's 
nicht freiwillig gctan. lnstrumcnttheorie und Willensmoment, hoch
archaische und moderne Anscha nung, das Unpassende wird in der Absicht 
des Erfolgcs um jeden Prcis nub)fangen zusammengebunden. 

4. Dieses befremdliche GebJt h:1t schlie.Blich sogar Erfolg. Zwa1· 
geht es dabJi durchaus natilrlich zu; aber Enkolp b3ha.uµtet doch : dii 
maiores sunt, qui me restititerunt in integrum. M ercurius enim, qui animas 
ducere et reducere solet, suis beneficiis dedit mihi quod manus irata prae
ciderat ... (140.12). Und das geschieht trotz den fa.Ischen Beteuerungen 
und vermutlich Ieeren Verspreehungen; denn ein Opfer, wie Enkolp es 
zu bringen Yersprach, war filr den armen Vagabunden von Anfang an 
unerschwinglich. Indessen ist von Priap gar nicht mehr die Rede, das 
spricht fiir den cpisodii,;chen Charakter seines Zorns, auch das Gebet bei 
seinem Tempel wird nicht mehr erwăhnt. Dafiir wird die Heilung jetzt 
den „gro..13en Gottern" und insbesondere dem Merkur zugeschrieben;. 
auch daR ist wciter ohne Folgen, es hat keinen hoheren Wert als den 
einer Redensart. 

ă. Wir stellen zum Schlu.13 die Frage nach dem religiOsen Aussage
wert des Gebete:-1. Es sind ja Elemente echten, kultischen Gebetes darin 
enthalten ; ha ben sie etwas von ihrer Geltung bewahrt ~ - Wir stellen 
diese Frage, obwohl wir wissen, da.13 ma.ncher schon sie fiir unzulăssig 
erklăren wird, wob }Î er auf die schon ofter und ja gerade erst wieder 
zutage getretene l<'rivolităt des Sprechcrs und, was etwaige Riickschhisse 
auf den Autor anlangt, auf die Gewichtlosigkeit der Worte im Zusammen
hang des Romans verweisen di.irfte. 

Diese Einwănde mi.i.ssen zwar hingenommen werden. Trotzdem glau
ben wir cinen triftig:.wen Grund zu haben, nămlich da..B bei Petron, 
diesem l\foister der Untertreibung, der, was er sagt, gleich wieder auf
hebt, der seine Meinung in glitzernden Bonmots und konventionellem 
Gerede versteckt (und an beiden Orten ist sie Yor Beachtung gleich sicher) 
diese Einwănde nicht rechtfertigen, da.B man liber die Sache schnell 
weggeht und sich mit dem Gedanken beruhigt, er konne es einfach nicht. 
ernst gemeint haben. Im Gegenteil: Der ironische Abstand des Autors 
von seinen Kreaturen, seine souverăne Vberlegenheit liber sie bringen 
eine Sp;innung zwischen ihren Worten und Ged'linken und seinen Absichten 
mit sich, die die Priiîung d;)S Problems auf jeden Fa.11 als lohnend erschei
nen lă.Bt, selbst wenn hier odcr dort die Komponenten nicht sauver 
auseinandergelegt werden konnen oder die schlie.Blich vorgelegte Deutung 
nicht în allen Stiicken beliebig nachgepriift werden kann. 
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6. Wir gehen von dem Verhăltnis Enkolps zur Religion aus, wie 
·es auch sonst im Roman auftritt 35• Auf den ersten Blick scheinen die 
-wenigen Stellen, die uns dariiber Aufschlu.13 geben konnen, nur das Fehlen 
jeder Religiosităt zu erweisen. 

Enkolp hat mit seinen Kumpanen den Priapusdienst gestort (16 f.); 
·das wird zwar der tatsăchliche Anla.13 zur Quartilla-Episode des Romans, 
sonst bleibt es aber ohne Belang. Das dumpfe Erschrecken iiber die 
pltitzliche Erscheinung der Quartilla, die sich nach Art der Epiphanie 
einer Gottheit vollzieht, geht rasch in ein neugierig-ăngstliches Entge
_genkommen liber - so ist auch die diuina prudentia (18.;~) im Munde 
Enkolps zu verstehen: hintcr der Drohung mit der Rache (ler „Mysten" 
konnte etwas stecken. 

Die Nachtfeier selbst wird von den Beteiligten als derb sexuelles 
Abenteuer teils genossen, teils erlitten. Ihre Doppelnatur, Orgie und 
sakrale Begehung, eroffnet sich zwar dem Leser, b3i Enkolp aber wirkt 
sich der zweite Aspekt nicht aus. Nur die Angst, die ihn die Nacht hin
durch beherrscht, kann aus dem, was gesprochen wird und geschieht, 
nicht ganz motiviert werden; an ihr scheint eine, gewi.13 pervertierte, 
aber so eben noch wirksame numinose Furcht nicht ohne jeden Antei! 
zu sein, auch wenn sie nirgends Gestalt gewinnt, sondern aus der Aus
sage ausgespart bleibt, so wie spăter beim Anblick der l.Jeiche des Lichas 
(115.3) echte Erschiitterung - ist doch Enkolp gerade knapp dem glei
chen Schicksal entgangen - sich nicht ău.Bert, vielmehr von der so auf
dringlichen wie trivialen Diatribe iiber das Thema Ubique naufragium est 
verdrăngt wird. Es ist das ftihlbue Nicht-Erwăhnen, aus dem sich das 
Motiv erschlie.Bt. 

Die iibrigen ftir unseren Zusammenhang bcdeutenden Zeugnisse 
stehen allesamt innerhalb der Circe-Episode: Anbetung der gottlichen 
Geliebten (12{), 127), Selbstoffenbuung der Oenotheu (t3:J-), Totung des 
hciligen Gănserichs (137), Hasclnu.llorakcl und I.cberschau (cbd.), KhtgJ 
iiber den Zorn Priaps (139.2). Davon onlnen sich einmal die Stellen der 
Oenothcaszenen zusammen : die Ora.kel und der Handel wegen des ge
toteten Gănserichs zeigen, da.13 die Religion tot ist; tot freilich ~icht, 
weil sie als nichtig durchschaut wăre, wohl ab(lr weil von all ihren An.Bc
rungen nur mehr die matcrielle Scite wahrgcnommcn wird, geradezu 
grotesk in dem Angebot Enkolps : ecce duos aureos pono, w1dc possitis 
et deos et anseres emere (137.6). An der Grenze steht da,s Erschaucrn Enkolps 
nach der Selh3toffenb:trung der Oenothea (inhorrni ego 13,). t). Damit 
verhălt es sich wie mit der nncrklărten Ang.st bei der Priapus\"igil; denn 
die Angab3 tam fabulosa pollicitatione conterritus erklărt, so wie sie 
d"tsteht, nichts. Auch hier wird etwas ansg~spart und elwn dulnrch an
gcdeutet. 

Kur in elen Regegnungcn mit Circe, von der Enkolp aufs stărkstc 
fasziniert ist, bricht ccht.es Geflihl durch, nnd dic Dar.~tellnngsform dufiir 

35 Ygl. O. Railh, Pelronius - ein Epikureer, Niirnbcrg Hl63, 13 ff. und 37 f., wo clas 
Thcma in cinen grollcrcn Zusammcnhang gcstcllt wird. Dic Grunclposition dicscr Untcrsuchung 
ist auch dcr Ausgangspunkt fi.ir clic vorlicgcmlc Intcrprctation. In wclchcr \Vcisc ich inzwi
schcn bei Einzclfragcn mcinc Auffassung gcandcrt oclcr diffcrcnzicrt habc, ist aus clcm folgcndcn 
Text ohnc wcitcrcs crsichtlich und bcdarf keincr ErHiuterung. 
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ist mythbch: die Geliebte ist gottlich und anbctungswiirdig (126, 18)36, 

die Vereinigung mit ihr wird im Bild der Hciligen Hochzeit geschildert 
(127 .9), die sich unter Beschworung der kosrnischen Sympathie in mythi
scher Landschaft vollzieht 37 • Vordergriindig werclen die mythischen l\fo
tive dazu beniitzt, eine etwas schăbige Geschichte in den Bereich des 
Einmaligen zu heben. So wăre die năchste Parallele die Reflexion iiber 
die grauis ira Priapi (139.2); Dort trostet sich Enkolp iiber sein Schicksal 
mit dem Hinweis auf mythische Vorbilder, clie unter dem Zorn der 
Gotter standen. Die ·wirkung geht von den komisch-inadăquaten Ver
gleichen aus, die, an die eigene Person gerichtet, besonders peinlich 
wirken. Diese Eigenschaften haben sie in viei geringerem Ma13, soba,ld 
sie an eine zweite Person und ein wenigstens dem Aussehen nach nicht 
80 jămmerliches Wesen wie Enkolp gerichtet sind, mogen auch hier Ver
kennung und Plattheit genug im Spiele sein. In den Gedichten, die sirh 
mit der Circe befassen, wird die erhohende Kraft des Mythos b3im 
Erzăhler (und beim Publikum) vorausgesetzt. Das bedeutet aber auch, 
bei allem Vorbehalt, da13 hier allein der Mythos noch lebendig ist : der 
Eros ist letzte Offnung zur Sphăre des mythischen Erlebens, d.h. abcr 
hier auch: die letzte Zuflucht einer sich direktem Zugriff lăng,;t 
entziehenden Religiosităt. Halten wir dics als wichtigcs Brgebnis diescr 
Bctrachtung fost. 

7. Das Gebet an Priap steht nun im Ablauf des Romans, aber aucll 
nach Hohenlage und Aussagewert zwischen den Liebesszenen mit Circe 
und der Oenotheapartie. Auch in dem Gebet steht die Formel da, die 
nichts weiter als Formei ist, gibt es genug plattes Mi13verstăndnis : 
da!'l pfiffig-schlaue „Gestăndnis" und das hemmungslose Opferv~rspre
chen; aber wir finden auch das echtc Gefiihl wieder, die echte Not, die 
hier laut wird, das cchte Streben, ins reine zu kommen (aber die Unschulds
beteuerung !). Und diese Spannnng in der Befindlichkeit des fiktiven Ich 
spiegelt sich in der sprachlichen Gestalt : in der 1:-;pannnng von hiem
tischem Stil hochsten Anspruchs - wer dăchtc bei uem Eingang nicht 
an Ilias A 37 ff., Vorbild aller solchen feierlichen Anrufungen, wer nicht 
auch an das Proomium des Lukrez - und Yon abgegriffenem Schema uml 
Kfo;chcc; und beides steht nicht nebeneinander, sondern das::;elbe ist, 
je nachdem wie mans betrachtct, einmal <las und cinmal jene::;: ist doch 
dicscr Auiba.u der gewohnliche eines Gebets ; warcn doch die hohen For
mcln, dic hier mit auffălligcr Ki.i.rzc und Troekcnhcit ncuencinander 
gci;etzt sind, lăngt>t cin vcrschlissenes Gewand von eincm entschwunde
ncn Korpcr. Aber auch d1.s ist zu beachten: Das cine hebt dal'l anderc 
nicht anf, und neb~m jcden Aspekt der Dcutnng tritt Rogleich mit der 
glcichen Bcrechtigung der cntgegengesetzte, und da.s offcnbar mit der 
vol1cn i\ bsieht des Autors. 

38 Zum Thcma cler „giitllichcn Gelicblen" vgl. G. Lichcrg, Puel/a diuina. Dic Gcstalt 
der gottlichcn Gelicbtcn bei Catull im Zusammcnhang ckr anlikcn Dichtung, Amstcnlam 1962. 
Wichtige Einschrii.nkungen in dcr Dcutung bringc•n clic Hczz. von Coffcy (Gnomon 35, 1963, 
575 ff.) und Vrctska (AnzA W 18, 1965, 48 ff.). 

37 l\ur als mythischc Kulissc flir clic Lic:JCsszencn gcwinnt die Landschaft hei Pctron 
noch Dcdculung. Oucr clic Vcrl>indung dicscs Naturgcflihls zum Epiknrcismus s. Hailh, J>etro
inus, 41 f. 
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Sehen wir uns die zugestandene „Slinde" naher an. Davon, da.13 
in ibr Fchler und Strafe zusammenfallen, war bereits die Rede (im i.ibri
gen ist ja auch das nicht widersinnig, vielmehr wird. ein tiefes ethisches 
Problem damit angeriihrt). Es liegt aber noch mehr vor : Priapus wird 
in einem besonderen Anliegen 88 als Heilgott angerufen wie F!onst etwa 
Venus-Isis 39 ; dabei entspricht dem komh;chen Fehlgriff im Rang der 
Gotter der stilistische: hinter der Pradikation et Bacchi tutor Dryadumque 
uoluptas (Vers 5) steht das hochberiihmte hominurn diuomque uoluptas 
vom Anfang des Proom.iums des Lukrez ! Dann aber ist ein Ged~1nke 
konsequent verkiehrt durchgefiihrt : Die ge~whlechtlicho Enthaltsamkeit 
wird u.a. im Isisdienst zu gewissen heiligen Zeiten gefordert, vor Priap 
kann sie freilich kein Verdienst sei. Wir hab:m dafi.ir das Zeugnis eines 
Priapeums: 

huc, huc, quisquis es, in dei salacis 
deuerti graue ne puta sacellum. 
el sl noele (uit puella tecum, 
hac re quod metuas adlre non est. 
isluc caelitibus datur seueris. 

(c. Priap. 14.1-5) 

Daraus wird geschlossen: 'Venn, was somt als Siinde gilt, es hier 
nicht ist, so ist das Verdienst bei anderen, die Unterlassung des geschlecht
lichen Verkehrs, hier eine Siinde. Das ist eine Variante des Topos von 
der verkehrten Welt, der zu allen Zeiten ein wichtiges Element der ko
mischen Darstellung war. So waren wir wieder auf das geistreiche formale 
Spiel verwiesen und di.irften nicht nach der Substanz fragen. 

Dem steht gegeni.iber, da.13 die beschriebene Religion nicht verhohnt, 
nicht als wertlos erkannt wird. Ja, ohne Befangenheit in einer gewissen 
Unheimlichkcit und ohne Ahnung von der Unverfi.igbarkeit der Existenz 
kame das Gebet al8 solches nicht zustande; sie wird vielmehr geradezu 
vorausgesetzt zur Darstellung dieser komischen Ri.ickversicherung mittels 
einer religiosen Praxis, mag sie auch primitiv, mag sie auch mi.13ver
standen sein. Ab3r das wird wiederum aus dem Bereich der Aussage rein
lich amgespart, klingt nun nicht mehr unmittelbu an, sondern ergibt 
sich durch Kombination und "Oberlagerung dessen, was ausgesprochen 
wird, und ist, wie eine Art Interferenzton, i.iberhaupt nur dem aufmerk
samen Ohr Yorhanden. 

38 Im ăhnlichen Sinne wird Priap im c. Priap. 37 um Hilfe angegangcn. 
39 Fiir anderes stehe, um der besondcrs einleuchtenden Verkniipfung willen, als Bcispiel 

Tibull 1.2.27 ff. (Delia dankt der Giitlin fiir dic Hcilung des Geliebten). Priap wărc dann bel 
Petron parodistisch an die Stelle der Isis getreten. O. Weinreich (Antike Heilungswunder, Gie
Jlen 1909, 183 n. 6) hat vermutet, daJl Priap als lleilgott nicht nur in der Karikalur zu Hause 
war. Er verweist zur Begriindung auf dic wichligc Rolle des phallischen Amulctls im Heil
zauber sowic auf die Entwicklung des Priap zum Obclabwehrcr phallischer Natur und schlieJl
lich zum Pantheus (cf. Herter, op. cil„ 236 ff„ liesonders 239). lndes schelnt sich nach Aus
weis der Quellen seine hellende Funklion doch auf die Kur dcr Impotenz des Manncs und 
der Unfruchtbarkeir der Frau beschrănkt zu haben (cf. Hertcr, op. cil., 225 f.). Der Fall der 
Quartilla, die von Priap cin Heilmittcl gegen das Tertianfie11er ernl'ten hat, scheint vereinzelt 
zu sein, immerhin a'Jer gut zu passen, da dcr Koitus im Altertum allgemein als Heilmittel, 
besonders bei Fieber, galt (cf. Weinrelch, Heilungswunder, 183: in den Anmerkungen Zeug
nlsse.). OberdJes ist Quartilla eine Priapprlesterln und -mystagogin. 
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So liefern die Sonden der Untersuchung immer zwei miteinander 
unvereinbare Komponenten einer Deutung. Petron aber entzieht sich 
der Bestimmung, zumal er noch den Ausweg der Differenz zwischen dem 
Autor und der Rollenfigur Enkolp hat, die bisher kaum angesprochen 
worden ist. 

Vor dem Hintergrund dm; ganzen Romans kann aber folgende Ily
pothese aufgestellt werden : W a8 Petron an Enkolp vorzuflihren im Sinn 
hat, ist, cuni grano sal'i8 und das Komplement der entgegengesetzten Hal
tung immer latent vorhanden gedacht, Religion ohne Rcligiositi"it ; was 
er selbst als Voraussetzung dazu haben mu.13, ist, wied'.lr das Komplcmcnt 
latent hinzugesetzt, d.h. jedenfalls ah; Moglichkcit crkannt. dellcieht 
sogar als Gefahr, eine .sehr 1rnblime, empfindliehc Religiosibit ohne He
ligion, und das in Gestalt eines von allem Konkreten wcitgehend a bge
lOsten, zerbrechlichen Schicksalsglaubens und ei1wr b~achtliehen nner
schroekcnen Ehrlichkeit, die nun freilich, unmittelbucr Aussagc u•n
făhig, sich ins gefliekte Narrcngewand von Superstition nnd vulgărem 
Fatalismus geworfcn haben. 
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