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I 

Es gibt im Griechischen erstens ein seit altester Zeit bekanntes 
Maskulinum &p6voc; mit der Bedeutung '(kunstvoller) Stuhl', spăter speziell 
'Stuhl als Zeichen von .Amt und Wiirde, „Thron" '. Im Mykenischen ist 
das Wort in den pylischen Inventarlisten der beriihmten Ta-Serie in der 
Form to-no (d.h . thornos mit Metathese aus thronos) fiinfmal bezeugt 1 . Es 
handelt sich um kostbare Prunksessel, welche in der Regel aus dunklem 
xu·ncroc;-Holz hergestellt (Stoff-.Adj . ku-te-se-jo) und mit Gold (ku-ru-so), 
Elfenbein (e-re-pa-te, Instr.) oder xuixvoc; (lcu-wa-no ) verziert waren und 
fiir unsere Begriffe ausgesprochen bunt gewirkt haben miissen . .An vier 

tellen gehort noch je ein ta-ra-nu (thrănus, Horn. &p~vuc;) , also ein 
'Schemel' dazu, der in ahnlicher Weise gearbeitet ist. Bezeichnend ist, daB 
die Zahl dieser thornoi bedeutend kleiner ist als die der registrierten 
'Tische' (to-pe-za /torpeza/, -rpocm:~<X) und 'Schemel' (ta-ra-nu, s. oben) 
und daB das einzelne Stiick im Durchschnitt ausfiihrlicher beschrieben 
ist. Es ist kein Zw~ifel, da.B diese thornoi zu den allerwertvollsten 
Mobeln gehoren. Dazu paDt auch, daB nur von thornos, bzw. thronos 

ine besondere Berufsbezeichnung gebildet wird : KN .As 1517, 11 
to-ro-no-wo-ko /throno-worgos/, wahrend * to-pe-za-wo-ko und * ta-ra-nu
wo-ko unbekannt sind . 

.Au.Berdem steckt das Wort to-no noch im eigenartigen Kompositum 
111 no-e-ke-te-ri-jo (PY Fr 1222) . .Auf einer andern Tafel derselben Serie 
11 r J ommt re-ke-to-ro-te-ri-jo (Fr 343) vor, auf einer weitern, von einer 
11.11<l rn Hand stammenden re-ke-e-to-ro-te-ri-jo (Fr. 1217). Wenn auch 

11 <li ser Serie aus Pylos vieles unklar und kontrovers bleibt, so ist 

1 PY Ta 707.1, 2, 708.1 , 2, 714.1. Dazu kommen einige stark zerstorte Fragmente 
1i. I 11oasos, welche dieses Wort enthalten k o n n e n . Die Form olme Metathese to-ro-no 

/1/11111111#/ Ist im Kompositum to-ro-no-wo-ko enthalten (s. unten). 

li I, I , 1072. 1>. 17-25, Bucureşti 

11 Ul 
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doch soviel klar, da.O hier verschiedene Ole verzeichnet sind, die in a.lien 
einigerma.Ben eindeutigen Fallen Gottern dargebracht werden, vor a.llem 
Poseidon (po-se-da-o-ne, Dat.) und Potnia (po-ti-ni-ja), einmal auch der 
'<Mttermutter' (ma-te-re te-i-ja, Dat.). Da.B re-ke-to-ro-te-ri-jo als / lekke
strOterijo-/ aufzufassen ist und an lat. lectisternium erinnert, darf als com
munis opinio gelten 2, ebenso da.B man bei to-no-e-ke-te-ri-jo an eine 
Zeremonie denken mu.B, in deren Mittelpunkt ein „Thron" steht. Das 
Hinterglied kann freilich verschieden gedeutet werden : am einfachsten 
dtirfte -hekterijon (zu ~xw) sein, also etwa 'Thronhaltefest' oder 8.hnlich 3 • 

Jedenfalls ist eine sakrale Bedeutung fiir diese beiden Worter so gut wie 
sicher. 

In der Ilias ist &p6voc; 14 mal belegt, in der Mehrzahl der Fă.He 
in der 4. Senkung ; doch kann man nicht von einer eigentlich formelha1ten 
Verwendung sprechen. Zeus setzt sich etwa hd &p6vov (0 442) oder 
t7tl. &p6vou (A 536), ebern;o Hera und andere Gotter oder Gottinnen. 
Seltener sind Sterbliche genannt : beim Erscheinen des Gastes erheben 
sich Nestor (A 645) und Achilleus (0 515) oc7to &p6vou, letzterer um Pria
mos aufzufordern, darauf Platz zu nehmen (O 522, vgl. 553). Beiworter 
sind relativ selten. Am ausfiihrlichsten wird ein &p6voc; beschrieben in 

~ 389 T~v µ.ev (0ETLV) foe:tTot xcx&e: i:o-e:v hl. &p6vou ă Pi'"FoiiJ.ou 
XotAou 3cxt3cxJ.eou· U7t0 a& &p'ijwc; 7toal.v ~EV 

(sprachlich jung wegen der Gen. auf -ou) und 
E 238 8wpot ae 'TOL ( ="Î7tvwt) 8~aw XotAOV &p6vov, ii~L'70„ ixtd, 

x_puae:o•J. "HcpcxtaToc; 8e x' iµ.oc; 7tehc; &µ.cptyuljELc; 
i.e:ul;e:t' ciaxljaixc;, u7to 8e &p'ijvuv 7toal.v ~ae:t. 

In beiden Stellen gehort also - wie in Pylos - zum &p6voc; auch ein 
&pljwc;. Sonat kommt x_puae:toc; noch 0 442 vor, auDerdem in A 645 und 
~ 422 <pcxe:Lv6c;. Reicher ist die Bezeugung in der Odyssee (39 mal). Der 
Versschlu.ll &p6vou (-ov) cipyuFoiiJ.ou (-ov) findet sich viermal ; verschiedene 
weitere Epitheta kommen zu den bereits bekannten dazu, z. B. u~l)l6c; 
( & 422 ), e:u7toll)Toc; ( u 150) u.a. Wenn hier der &p6-..oc; fast ausschlieJ3Jich 
den Menschen dient, wird das durch den Stoff der Odyssee bedingtsein. 
Im Gegensatz zur Ilias kommt jetzt auch der Plural vor. Im Palast des 
Phaakenkonigs stehen genau wie bei Nestor und im Hause des Odysseus 
geniigend &p6vot bereit. 

Im nachhomerischen Sprachgebrauch bezeichnet &p6•1oc; den Ehren
sitz einer wiirdevoJJen Person, vorzugsweise des Konigs (z. B. ~ixat>.lji:oc; 
&p. Hdt. 1, 14, 3), eventuell auch eines Gottes (z. B. IG 12 78). Die Ver-

2 Gewissc Schwierigkeiten bereitet die Schr<'ibung re-ke-e-lo-ro-lc-ri-jo. Miiglich ist, dai.I bei 
re-ke-lo-ro-le-ri-jo im Vorderglied der Stamm erscheint (/ekhes-), im andem Fall aber eine Kasus
form, s. C.J. Ruijgh, Etudes sur la grammaire el le 11ocabulaire du grec m11cenien, S. 114f. m. 
Anm. 77 und Monique Gerard-Rousseau, Les mrn/ions religieuses dans Ies tabletles mycl!niennes, 
S. 201ff. Doch miiJlte man beim Dat.-Lok. die Form re-ke-i ertwarten. M. E. ·ist es am einfach
i;ten, den Unterschied rein graphisch zu deuten : hkhesstrrilirijon Qekhes-stroUrijon) wurde vom 
Schreiber „Hand 21" als lekh-esstrotl!rijon verstanden und daher mit -e- geschrieben, verglelcb
bar der - hier allerdings etymologisch korrekten - Trennung von Vorder- und Hlnterglied 
bei re-u-ko-ro-o-pu2-ru ÂEux(p)6q>pu~. - Andere Deutungen bei A. Morpurgo, Mycenaecu 
Gratcilalis le:riron s.11. und J. Chadwick - L. Baumbach, Glotta 41 (1963), S. 218 u. 245. 

1 C. J. Ruijgh, Eludes (s. Anm. 2), S. 113 m. Anm. 70, Monique Gerard-Rousseau, 
Lu mtnliom rtligitusu dans lei tabltttes myrenitnnu, S. 224f. 
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bindung von &p6voc; . und cnâj7t't'pov als Symbol der Konigsherrscha.ft 
findet sich seit Pindar (P. IV 152 rrxii7t't'ov ..• xoct &po•;oc;) und Aischylos 
{Ag. 43f. ol&povoc; ••• olrrx1J7t't'poc; s. 821, vgl. auch Soph. OC 425 <l'Xlj7t't'poc xod. 
&p6vouc;). Die Bedeutung hat sich also bei &p6voc; mit der Zeit ver
schoben. Die Zeugnisse aus den verschiedenen Epochen zeigen aber, 
da.B das Wort selbst offenbar immer im lebendigen Spracbgebrauch W?ir. 

II 

Neben diesem Wort gibt es auch ein Neutrum .&p6vix, vermutlich 
ein Plmale tantum, dessen Bedeutung, wie die Scholien zeigen, schon im 
Altertum umstritten war. In den Texten selbst ist es freilich nur sebr 
selten bezeugt. Es begegnet ein einziges Mal bei Homer : 
X 441 (Andromache arbeitet an einem Gewebe) 

OL7tAIXXIX 7top<pUpe'Y)v, lv oE: &p6voc 7tOLXLA' e7tOCO'G& (v. 1. &p6ix). 
Au.Berdem kommt es einige Male (meist in gleicber Versstelle) mit einer 
offensichtlich abweichenden Bedeutung bei hellenistischen Dichtern v<>r: 
Theokrit 2.59 (Pbarmakeutria) 

0&rr't'uit, vuv oE: AIX~O Î:O'IX 't'U 't'a .&po•JIX 't'IXu&' U7t6µ.ix~ov. 
ik.ander, Tber. 98ff . 

.:~ y.: µ.E:v &x 't'pLoooLo µ..:µ.tyµ.evix xvwoix/..oc x.1hpcuL 
~wiX: vtov .&opvuv't'IX xixt ev .&p6voc 't'OLOCO& ~OCAA'Y)Lc;, 
olj&Lc; ou/..oµ.tV'Y)LO'LV iX/..&~'Y)'t'i)pLOV OC't'IXLc;. 

(ferner 493, 936, Alexiph. 155) 
~ kopbron 673f. (von der Kirke) 

f 'l'\ .!\... I "), ) > ' ,!. 7tOLIXV oe; v 'Jp07tAIXO''t'OV OUX EO'O'l"&'t'IXL 
opocxixwixv, &yxuxwm>:v iXA.<pL't'WL .&povc>: ; 

(ferner 1138 und 1313) ' 
Fur die Homerstelle ergibt sich aus dem Zusammenhang am ehesten 

<li Bedeutung 'Stickereien, Figmen irgendwelcher Art', evtl. 'bestimmte 
lligu.ren oder Ornamente''· Bei den Alexandrinern ist dagegen die Bedeu
f.ung u Heil- oder Zauberkrauter' einigerma.Ben sicher 5 • 

Die Scholien bieten folgende Erklărungen : 
l-l~ llol. AT (B) zu X 441 : a) 't'il: ~IX7t't'iX: epw., xomx µ.::'t'OUGLIX'I, oµ.olcuc; 't'O i:c; 
Tl'(ILOU<rL 't'O: 7tOLouµ.&vix, bei A au.Gerdem ocv&"IJ 7tOLXLAIX . E~ l'>v ~OC7t't'OUat. 

' icht absolut ausgeschloss~n,'wenn auch nicht sehr wabrscheinlich ist, dall hier &p6vor; 
11 1• Plurnl ZU .&r.6vot; gemeint war. Denn wenn in der vergleichbaren Stelle r 125ff. Helena 
1111 W1•bsl uhl die Kămpfe der Achll,er und Troer darstellt (126 .. . 7tOAior:t; 8'ivmcxaac\i ă.t.&-

11 / •r pwwv .&' lmto8cX.µwv xor:l 'Ax.or:twv xor:>.xox.t-rwvwv), dann ist es nicht vollig undenkbar, 
11 li ll(lromache Thronsessel und andere Mtibel abbildet. 

I) mcrkenswert ist, dall auller Kallimachos auch Apollonios Rhodios .&p6vor; nicbt 
11111 , obwohl er in der Argpnautika reichlich Gelegenheit geh'a!>t hll,tte, von Zauberkrautern 

11 11111111\111. Ein einziger Prosabelţg findet sich angeblich auf'einem Papyrus aus dem 2. Jh. 
11 li hH r Abrechnung iiber die Auslagen bei der Trauerfeier um den Mnevis-Stier 
I' t 1 l<•krn, Urkunden der Ptolemiierzei t nr. 94, Zeile 4). Doch ist Wilckens Deutung 
I I 111 11 ' 11 (1 r 'Krăuter ' (?) (S. 421f.) in einem solchen Text vtillig unwahrscheinlich. Trotz 
11111 111 \V id rspruch (S. 423) kann es sich hier kaum um etwas anderes als einen Fehler 
HI I 11 .h . .&puor:) 'Bin,sen' handeln, d!is nachher mehrynals vorkommt, z. B. z. 9, wie 

li bel ~p6vor: Z. 4 irhou immlttelbar vorausgehL · · · 
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Schol. Theocr. 2,59 : b) 0e:aaix>.ot (J.Ev TOC 7te:7totxt~vix ~wtix, Ku7tptot 3E: 
Tii &v&tvix tµii:nix, AtTcul.ot 3E: TOC cpcipµixxix, i:>c; cpl)at K>.e:LTixpx.oc;. -

c) "O(J.llpoc; 8E: Toc p68ix 1t1Xpoc TO &vcu &ope:i:v EX Tljc; yljc;. -
d) &povix TcX &pixuo'JTIX TOv votiv ~ TOC &pouv 7tototiv't'ix Ev TWL vot. 

Die Scholien zu Nikander und Lykophron erk.lăren &p6·,ix mit cpcipµixxix, 
auch cpcip(J.ixxix µixytxci, OC'J't't7tix&e:i:c; [3o't'cX'JIXL oder [3ciµµixTIX cpixpµixxtxci. Bei He
sych ist dagegen das homerische .&povix erklărt : &v&l], xixt Toc h x.pcuµci
Tcuv 7totxLÂ(.LIX't'IX. Sehr breit, aber ohne etwas wesentlich N eues zu bieten, 
Eusthatios zu X 441. 

Wenn wir von Lokalisierungen ('Kyprier' usw.) vorerst einmal 
absehen, enthalten die Scholien und Lexikographen also auBer den fi.ir 
uns vollig belanglosen ctymologischen Deutungen eigentlich nichts, was 
wir nieht selbst durch Interpretation aus den Textstellen gewinnen konnten, 
nămlich die fiir die Alexandriner sichere und fiir die Homerstelle mogli
chen oder wahrscheinlichen Bedeutungen. Die Erk.lărung [3ix7t't'OC E:ptix 
'gefărbte Wolle' entspringt offenbar dem Bestreben, die Differenz zwischen 
Homer und den Alexandrinern durch die Annahme einer Bedeutung 
'Farbstoff, Farbe', welche cpcipµixxix tatsăchlich haben kann, zu tiber
brticken 6 • Auf die Angaben 0e:aaocJ.o( Ku7tptot, At't'cul.o( wird man sich 
aber kaum sttitzen dtirfen, solange man nicht wei.13, aus welcher Quelle 
sie stammen 7• DaB Hesych au.Berdem die Glosse -rpovix· ocycXÂ(J.IX't'IX7 
~ pciµ(J.ix't'ot &v&woc hat, macht die Sache noch rătselhafter. A uch die 
neueren etymologischen Versuche tragen nichts zu Erhellung von &povoc 
bei. So bleibt bei diesem Wort eigentlich alles unsicher au..Ber der einen 
Tatsache, da.13 es dem Attischen und den meisten andern Dialekten vollig 
unbekannt war. 

ID 

Nun gibt es auJlerdem verschiedene Komposita mit -.&po„oc;. Bei 
Homer sind es x.puao&povoc; ( 4mal Ilias, llmal Odyssee) und Eu&povoc; 
(lmal, Ilias, 5mal Odyssee). Das erstere ist Beiwort der Hera im SchluJl-
vers des 1. Gesanges der Ilias : 
A 611 (Ze:uc;)/ e;,,&IX xoc.&e:u8' ocvix[3cic;, 7tixpoc 8E: x.puao&povoc; "HplJ, ahnlich 
O 5 (Ze:u:; E:ype:'t'o)/ "Hl)c; Ev xopucpljtat 7t1Xp0t x.puao&povou ''Hpl)c;, und 

mit Sperrung 
E 153 "H pl) 8' dae:i:8e: x.pua6&povoc; bcp&ot>.µ.o fot. 
An der 4. Iliasstelle ist es Beiwort der Artemis : 
I 533 . . . x.puao&povoc; "ApTe:µtc; i:lpae:v. 

Die Odyssee bietet : 
e: 12 3 . . . x.puao&povoc; "Apnµtc; &y"fl. 
An allen tibrigen zehn Stellen ist es Beiwort der Morgenrote, 
ţ 502 ( ...... b. Mere. 326) ... cpcXe: 3E: x.puao&povoc; 'HWc;, 

• Vgl. Hdt. 1, 98. 6 (Beschreibung von Egbatana) oG-rc.i x!inc.iv -riJJv xux}..c.iv ol xpo
µa:x_e:wve:c; i)v·lhaµML c!al ip11pµ!ix0Lat. 

7 Es ist milglich, daD verschledene Angaben durcheinander geraten sind. In den Scholien 
zu X 441 wlrd unmlttelbar nach der Erklărung von &p6va. das Verbum x!iaacLv = -rb 
xo1xlUc1v den Kypriern zugewiesen. 
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X 541 t>c; E<po:-r' . O:U"rLXO: oe x.pucr6&povoc; ~J..u&e·1 'Hwc; 
(ebenso µ 142 =o 56 = u 91). 

~ 34 7 o:u-rlx' eh' 'Qxeo:vou x.pucr6&povo·1 Tjptyeveto:v/ wpcrev 
(au.llerdem noch o 250, -. 319, x 198, ~ 244). 

Hinsichtlich der Versstellung entspricht ~ 502 den Versen A 611 
und O 5. Sonst steht das Wort regelma.llig nach der Penthemimeres; 
-&povoi:; nimmt also genau die gleiche Stelle ein wie normalerweise &p6voc; 
(s. S.18) und &p6vo:. Nach der Zasur xo:-r<X -rpl-rov TpoX,cxî:ov wird statt 
x.pucr6&povoc; die Ersatzform lu&povoc; verwendet, das nur an dieser 
Versstelle steht und stets Beiwort von 'Hwc; ist, einmal in der Ilias 
• 565 fo-rC:m:c; 7to:p' oxecr<ptv lu&povov 'Hw ('H6o:) µlµvov, 

fiinfmal in der Odyssee, z.B. 
-r 342 &ecro: xo:l. -r' cb€µ.et •1cx lu&povov 'Hw ('H6o:) oî:o:v, 
~ 48 (O"-' 495) O:U't'LXO: o' 'HWc; ~/.,&ev lu&po'Voc;, ~ µLV E'(ELpEv, 
• uflerdem cr318 ( ""'0 565 ) und p 497. Die homerischen Hymnen bieten 

inige weitere Beispiele fiir x.pucr6&povoc;, die den bisherigen Rahmen nur 
l icht erweitern. 

Aus der archaischen Lyrik kommt als neues Kompositum 7toLxtA6-
&po voc; im beriihmten Anfang der I.Ode von Sappho dazu : Sappho 1,1 
7totxLA6&pov' &&<Xvo:-r' 'Aq:ip6oL-ro: (v. 1. 7toLxtA6q:ipov), was uns noch weiter 
unten beschâftigen wird (s. S.24). 

In der spaten Chorlyrik, vor aliem bei Pindar, ist der Gebrauch 
H lcher Komposita merklich erweitert. Bei Pindar ist x.pucr6&povoc; Bei
wort von Hera (N. 1, 37), aber auch der Stadtherrin KupcXvcx (P. 4, 260), 
t !S·&povoc; von Aphrodite (I. 2,4 f.), der Muse KAew (N. 3,83) und - erst-
mals im Plural - der 7 Qpo:L (P. 9,60), ferner - mit Vbertragung von den 

ottinnen auf Sterbliche - der Tochter der Kadmos (O. 2,22 )8 • Das 
rderglied wird yariiert zu u~(&povoc; (I. 6,16 von KJ..w&w, N. 4,65 
n den Nereiden) und &yJ..o:6&povoc; (O. 13,96 von den Musen, N. 10,1 
n den Danaiden). Vollig anders und mit bewuflter Beton.ung der Be
utung von &povoi:; steht am Anfang der 11. nemeischen Ode: 

l'i. , 11,lf. TI o:î: 'Peo:c;, f1 't'E 7tpu-ro:vdo: f..e/..oyX,o:c;, 'Ecr-rlo:, 
Z1)'V O<:; U~Lcr-rou XO:GL'(V~"rO: xo:l. oµo.&p6vou ''Hpo:c;. 

I> r Gebrauch bei Bakchylides fiigt sich in den pindarischen R ahmen ein : 
I •l B 1 'Ecr-r(o: x.pucr6&pove, 16,3 M&povoc; Oupo:v(o: ( erganzt) und 17 ,124 
'yi.o:6&po ~o( 't'e xoupo:L (Nereiden). 

Wesentlich origineller ist Aiscbylos mit o(&povoc; fiir die Doppel-
11 1·1·fi haft der Atriden : 

f. (Anapaste) ot&p6vou ~L6&ev xo:l. OLGX~7t-rpou 9 

't'Lµ-Yjc; 6x.upov ~euyoc; 'A„pe-coci·~ 
1111 11 g. 109 (lyr.) , Axo:LWV o(&povov XpcX't'oc;, 
1111 11 mit f..L7to:p6&po•1oc; vom Altar (fox<Xpo:L) der Eumeniden (Euro. 806) 10• 

11 ,11 <1hnend ist auch, da.13 Aristophanes die Cborlyrik parodierend die 
l111u ls Xpucr6&povE anruft (Av. 950, ly r.). 

1 Oazu in zersttirtem Zusammenhang in Pap. Ox. 2447 fr. 4, 11. 
• Vgl. oben S.19. 

10 gl. aullerdem fr. adesp. 1018 b 6f. (Page) Ât7tcxpo.&p6vouc; 'î' ă:8e::Aip&c; / 11lxotv 
otV'!)q>6pov Etp&vcxv, Theokrit 2.165 :Ec:Acxvcx(cx Ât7tcxp6.&povc. 
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Aus der nachklassischen Zeit verdient Beachtung, daJl ein dem pin
darischen oµ.6.&po"oc; ~ntsprechendes ailv.&povoc; nicht nur bei Dichtern, 
sonuern auch in der Prosa vorkommt, so z.B. in der gro1len Bauinschriit 
am Mausoleum des Antiochos I. von Kommagene (1. Jh. v. u. Z.), worin 
&p6vot ftir verschiedene Gotter, unter anderem fiir Zei.ic; '!lpoµ:iaa"Y)c; nnd 
Mt-l>pocc; genannt werden und es dann heiJ3t : auv&po·,o~ J:cipocwr'ijp!X µopcp~c; 
~µljc; au"cxvE-9-"Y)xcx (Orientis Oraeci inscriptiones nr. 383, 60). Artemis, die 
bei Homer :x,pua6&povoc; heiJ3t (I 533, c 123 ), wird von Kallimachos als 
7tpw-r6&po·~c angerufen (hymn. Dian. 228) und Pausanias kennt in Amphissa 
im Heiligtum der "Ap-reµtc; 'Ecpealci einen Altar -rljc; Ilpw':'cri>povt"Y)c; xoc/..ou
µEv"Y)c; 'Ap-rEµtaoc; (10, 38, 6), offenbar von einem Distichon. 

IV 

Von diesen Komposita passen oµ.6&povoc;, auv-3-po11oc;, a(-3-po•,oc; und 
1Îpw-r6.&povoc; ohne weiteres zu &p6voc; 'Thron von Gottern oder Ko
nigen'' ebenso u~l&povoc; bei Pindar und AL7tcxp63-po•Joc; bei Aischylos 
(vom Altar der Eumeniden). Eigenartig sind aber die bereits bei Homer 
beginnenden Komposita mit 'golden', 'bunt', 'herrlich' und ăhnlichen 
schonen Eigenschaftsbezeichnungen im Vorderglied, welche ausschlie.Blich 
Beiworter von Gottinnen, bei Pindar und Bakchylides auch von Heroinen, 
niemals aber von mănnlichen Wesen sind. So hat man schon im Altertum 
daran AnstoJl genommen und versucht, solche Komposita „allegorisch" 
zu deuten (z.B. Schol. zu A 611). Besonders nahe liegt es, Sapphos 
7toLxL/..6&po-;oc; mit dem homerischen .&p6·,oc 7totxl/..oc X 441 zu verbinden. 
Lillian B. Lawler hat sogar die These vertreten, dal3 in allen Komposita 
von diesem Typus das Hinterglied gar nicht .&p6voc;, sondern &p6·,oc ist 
(Philological Quarterly 27, 1948, 80ff), was auch die Zustimmung von 
H. Frisk gefunden hat (Griech. etyrn. Wb. s. v. .&p6n). Dagegen hălt 
D. Page daran fest, daJl auch 7totxtf..6&povoc; 'auf einem reich ge
schmiickten Thron stitzend' bedeutet (Sappho and Alcaeus, S. 5). Zu
riickha,ltend ăullert sich P. Chantraine in seinem Didio1waire etymolo
giqne s. v. 3-p6v7.. 

' Es scheint mir, daJl man bei der Diskussion, ob z.B. xpua6&po•;oc; 
'mit goldenem Thron' oder 'mit goldgesticktem Klcid, bzw. mit einem mit 
goldc>nen Blumen verzierten Kleid' bedeutet, viei zu wenig beachtet, da.ll 
es sich bei diesen Komposita nicht um Worter mit einer festumris.~enen 
Bedcutung, deren Kenntnis fiir das Verstăndnis der Mitteilung wesentlich 
ist, handelt wie z.B. bei tmtoc;, /..eux6c; oder Komposita wie awţipw'.I 
iXatxoc; usw. Vielmehr sind es offenkundig schmiickende Beiworter, die 
den Gesamtsinn des Satzes im Grunde gar nicht beriihren. Es ist daher 
auch ohne weiteres moglich, dall der Horer sich bei einem solchen Beiwort 
- wenn er sich iiberhaupt etwas dabei denkt - etwas anderes als der 
Dichter vorstellt und daJl die verschiedenen Dichter mit den gleichen 
Wortern verschiedene Vorstellungen verbinden. Sicher ist eigentlich 
nur, daJl diese Beiworter etwas Gutes oder Schones ausdrticken und fiir 
Gottinnen passen, ferner daJl xpuao- als 'golden', EU· als 'gut' usw. ver
standen wurde und daJl die meisten Grieehen das Hinterglied nur auf 
&p6voc; beziehen konnten, weil ihnen nur dieses Wort bekannt war. Es ist 
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auch bezeichnend, dal3 die Scholiasten, auch wenn sie den Gebrauch von 
x.pucr6&povoi:; beanstanden, nicht auf den Gedanken kommen, das Bei
wort mit -3-p6vcx zu verbinden. Die Frage ist daher, ob wir noch feststellen 
konnen, was sich die Dichter selbst jeweils gedacht haben und welche 
Vorbilder sie vor Augen hatten. 

V 

Betrachten wir nochmals den Gebrauch von x.pucr6&povoi:; bei. 
Homer 11• Wir konnen feststellen, da.B wir keine starren Formeln vor uns 
haben, sondern vielmehr Variationen· zu vielleicht nicht mehr erhaltenen 
F01·meln. Jedenfalls gilt das fiir die Ilias, wahrend der Gebrauch in der 
Odyssee viel formelhafter wird. Auffallend ist, daB nur "HplJ, "ApTeµLi:; 
und 'Hwi:; mit diesem Beiwort bedacht werden. Diese drei Namen haben 
aber etwas Formales gemeinsam : sie fangen namlich mit einem Vokal 
an, und die 1. Silbe ist lang ( - v voder - v v); auch ~pLyeveLcx pal3t in 
dieses Schema, wahrend die Namen aller andern Gottinnen anders 
gebaut sind. Nun kann xpucr6.&povoi:; im Hexameter nur dann verwendet 
werden, wenn darauf ein vokalisch a,nlautendes W ort mit langer erster 

ilbe folgt. Die Beschrankung auf diese Gottinnen ist also durchaus 
innvoll, sofern - was man ohnehin erwartet - der N ame dem Epitheton 

un.mittelbar folgt . Wir konnen daher zu den urspriinglichen Verbindungen 
die Versschliisse xpucr6&povoi:; "Hp'Y), x.pucr6.&povoi:; "Ap't'E(J.Li:; (ă.yv~), xpucr6&povoi:; 
'Hwi:;, evtl. xpucr6&povoi:; ~pLyeveLO: zahlen. Andere V,erbindungen, z. B. die 

perrungen E 153 ''Hp'YJ ~· dcre'L~e xpucr6&povoi:;, X 541 x.pucr6.&povoi:; ~A.u.&e11 
'Hwi:;, o 250 xpucr6.&po•1oi:; ~p7tcxcrev 'Hwi:; (s. o. S.20f.), werden sekundar sein, 
da hier die Beschrankung aui diese Gottinnen nicht zu rechtfertigen ware. 

Wir konnen die Moglichkeiten noch weiter einschranken : x.pucr6-
.0·povoi:; 'Hwi:; (~p LyeveLcx) findet sich ausschlie.Blich in der Odyssee, ebenso 
(mit Ausnahme von 0 565) die Variante eu&po'10i:; 'Hwi:;. Dagegen herrscht 
în der Ilias die Verbindung mit "Hp'>J vor (an drei von gesamthaft vier 
~'Lellen) . Wenn man vom Gebrauch bei Homer ausgeht , liegt die Annahme 
1 m nachsten, da.B der VersschluB xpucr6&povoi:; "HpYJ, wie er A 611 undim 
(l netiv O 5 vorliegt, vermutlich das alteste fiir uns Erreichbare ist. 

An diesen beiden Stellen der Ilias ist aber neben Hera auch Zeus 
f.r nannt. Wir haben bereits gesehen, da.B geradc diese beiden Gotter in 
d l r Ilias ofters auf einem Thron erwahnt werden und da.13 ein solcher 
111 1hdach als xpucreoi:; charakterisiert ist (s. S.18). Fiir eine altere Phase 
•1111· epischen Dichtung diirfte also die Bedeutung 'mit einem goldenen 
1111\ rnn, auf einem goldenen Thron sitzend' gesichert sein. Freilich konnen 
tl 11 rse A 611 und o· 5 nicht am Anfang der Entwicklung stehen, sondern 
-. 1 11 \ii, sen nach einem uns nicht mehr erhaltenen Vorbild gedichtet worden 
„,1 11, bei dem Zeus und Hera tatsachlich auf einem Thron sitzen. Sobald 
11 t ormelhafte Verbindung von x.pucr6.&povoi:; mit "Hpl), einmal fest war, 

1111111 sie auch dort gebraucht werden, wo sie weniger sinnvoll war, 

11 Das andere homerische Kompositum, &u&povoc;, ist nur eine metrisch bedingte Vari-
11 li xpua6&povoi;, s. s .21. 
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oder auf andere Gottinnen iibertragen werden. Was sich die Dichter bei 
xpua6&povoc; 'Hwc; und ahnlichen Wendungen gedacht haben, la.llt sich 
kaum mehr feststellen. Sofern ihnen jedoch .&p6voc bekannt war, ist eine 
Auffassung 'mit goldenen Stickereien' oder ahnl. moglich, vgl. 0 1 
( = n 695) 'HWc; µ.E:v Xpox6m:7tAo<; • • . u.a. 

Auf einigerma.13en sicherem Boden bewegen wir uns bei Pindar und 
Aischylos. Wenn auch hier in verschiedenen Wendungen der traditionnelle 
epische Gebrauch weiterlebt, so beziehen sich einige Neubildungen 
doch ganz eindeutig auf &po'Joc; : oµ.6&po-Joc;, 3l&po-Joc;, uljil&povoc;, auch 
AL7tocp6&povoL . • • EaX,cipoct, s.o. S.22. Anderseits fehlt jedes Indiz, da.13 
&p6voc diesen Dichtern bekannt war. Wir diirfen daher ruhig annehmen, 
da.13 sie auch bei andern Komposita an &p6voc; dachten und in ihrem iiber
hohenden Stil solche Adjektive auch weiteren Gottinnen und sogar He
roinen beilegten. Zu ~yA.oc6&povoL • • • xoupocL bei Bakchylides 17, 124 f. 
ware auch die Schilderung des herrlichen Gotterpalastes ein paar Verse 
vorher (v. 99ff) heranzuziehen. 

VI 

Es bleibt Sapphos 7toLxtA6&povoc; (fr. 1, 1 ). Da.13 Aphrodite auf einem 
Thron sitzt, ist durchaus sinnvoll, zumal da gleich darauf beschrieben 
wird, wie diese machtige Gottin den goldenen Gotterpalast (x.puatov 
v. 8) verlă.13t und auf einem Wagen zu Sappho fahrt 12• Auch 7toLXlA.oc;. 
pa.13t inhaltlich durchaus zu &p6voc;. Wenn auch das Adjektiv bei Homer 
nie so gebraucht wird, so wird es doch mit 3lqipoL (K 501), ocpµ.oc-roc (E 239, 
K 322 usw.) u.a. verbunden. Freilich kann 7toLxLJ.6&povoc; wegen seiner 
rhythmischen Struktur (- u - u u) nicht aus der hexametrischen Dich
tung iibernommen sein. Denkbar ist aber, da.13 es als Beiwort von Aphrodite 
oder einer andern Gottin aus der hymnischen Kultdichtung stammt. 
Gerade der sapphische Elfsilbler setzt offenbar einen uralten Vers fort~ 
welcher auch in der ebenfalls elfsilbigen Triştubh des Rigveda weiterlebt13• 

Allein es lă.13t sich nicht leugnen, daJ3 7toLxLA6&povoc; auch ausge
zeichnet zu &p6voc 7totxll..oc X 4H pal3t und ein Beiwort mit der Bedeutung 
'mit bunten Stickereien' oder ahnl. fiir Aphrodite ebenso sinnvoll ist. 
War aber dieses Neutrum Sappho, war es ihren Vorgangern bekannt? 
Positive Indizien dafiir fehlen vollstandig. Wie wir oben dargelegt habent 
wissen wir eigentlich nur, daJ3 &p6voc in X 441 bezeugt ist. Vollig unbekannt 
ist uns aber clie Herkunft dieses Wortes (s. S.20). In dieser Situation sind 
wir aber berechtigt, uns zu fragen, ob nicht gerade 7toLxLM&povoc; 'auf 
buntem Throne sitzend' als 'mit buntbestickten Kleidern' verstanden und 
dann von einem epischen Dichter dazu &p6voc 7totx(J.oc gebildet wurde. 
Wenn er <labei ein Neutrum gewahlt hat, so deshalb weil einzig bei einer 
Form auf-cx eine metrisch brauchbare Wortgruppe moglich war 14• 

Dann kann allerdings 7totxtA6&povoc; nicht erst von Sappho gebildet 

12 Vgl. D. Page, Sapplio and Alcaeus, S. 7. 
13 Vgl. A. Meillet, Les origines indo-europeennes des melres grecs, Paris, 1923, S. 31ff. 
14 DaO epische Worter und Wortbedeutungen aus einer falschen Interpretation entstanden 

sein konnen, hat M. Leumann in seinem meisterhaften Buch Homerische Wlirler, Basel, 1950, 
iiberzeugend dargelegt. Auch diejenigen, welche nicht alle seine Erklărungen gleicherweise 
annehmen, werden kaum bestreiten konnen, daO man mit elner solchen MOglichkeit auf alle 
Fălle rechnen muO. 
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worden sein, sondern muJ3 alter als die Stelle X 441 sein. Es ist aber m.E. 
ohnehin wahrscheinlich, dafi Sappho zuerst die Gottin mit feierlich tra
ditionellen Beiwortern anruft und erst im 2. Vers mit dem iiberraschenden 
neugeschaffenen ooM7tAoxe: zu ihrem hochst personlichen Anliegen iibergeht. 

Es bleibt die Frage, wieso die Alexandriner &p6"ix in der Bedeutung 
<pocpµ.ixxix verwenden. Die einzige alte Stelle mit &p6"ix, welche sie sicher 
kannten, war X 441 &p6"ix 7toLxli.' faixcrcre:. Das Verb, welches hier 
'sticken' (oder ahnl.) bedeutet, ist sonst als 'streuen' bekannt 16• Das 
Objekt dazu ist bei Homer meistens q;iocpµ.ixxix, vor allem in den Versschliissen 
oou"~<pix-rix q;iocpµ.ixxix 7toccrcrw" E 401 = E 900, ijmix q;iocpµ.ixxix 7toccrcre:Lv A 515 
(.......,A 830, ~ 219). Diese Wendungen haben offenbar zur Meinung verleitet, 
dafi mm unbekannte &p6'1ct so etwas wie q;iocpµ.ixxix sein miisse. 

Wenn also &p611ix 'HeiJkrauter' aus der Fehlinterpretation von 
X 441 &p6vix 7toLxli.' ~7t1Xcrcre:" entstanden ist und &p6"oc 7toLxLAoc selbst die 
Existenz einer Fehlinterpretation von 7toLxLA6&povo~ verdankt, konnen 
wir als Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung zwei Komposita mit 
&p6"o~ ansetzen: xpucr6&po"o~, genauer xpucr6&po"o~ "Hp"IJ, und zwar 
im Hexameter, und 7toLxLA6&po·~o~, vermutlich Beiwort der Aphrodite, 
und zwar în einem andern Versmafi, z.B. im sapphischen Elfsilbler. Sowohl 
'golden' (xpucro-) als auch 'bunt' (7toLx\Ao-) sind, wenn wir uns an die eingangs 
genannten Inventartafeln aus Pylos erinnern (s. S.17), als Charakterisierung 
von &p6..,o~ vollig zutreffend. 

Die letzte Frage, die uns bleibt, ist, warum nur Gottinnen solche 
Beiworter bekommen und nicht aueh Zeus oder vielleicht mythische 
Konige. Offenbar deshalb, weil in der alten Zeit, da diese Wendungen 
entstanden, es nur bei Kultbildern von Gottinnen solche Throne gab, 
sei es da.13 der Thron zur Statue gehorte, wie wir es aus archaischer Zeit 
mehl'faeh kennen, oder sei es - was wohl noch alter ist - da.13 ein altes 
Kultbild auf einem selbstăndigen Throne safi, der sich vielleicht sogar 
noch aus der mykenischen Zeit gerettet hatte. Wir diilfen nieht vergessen, 
dafi z. B. in Olympia Hera ihren Tempel hatte, wăhrend Zeus noch in den 
heiligen Baumen - oder auf den Bergen - wohnte. In diesem Zusammen
han~ diirfen wir auf das myk. to-no-e-ke-te-ri-jo hinweisen, <las vermutlich 
ein Fest bezeiehnete, in dessen Mittelpunkt ein „Thron" stand (s. S.17 f). 
Gerade wenn solche Zeremonien aufier Brauch kamen, wahrend die 
Sitte, der Gottin ein kostbares Kleid darzubringen, lebendig blieb16, war 
die Mogliehkeit einer Fehlinterpretation von 7toLxLA6&p':>"o~ gegeben. 
Die Gottin stellte man sich so vor, wie man sie im Tempel sehen konnte. 
Fiir einen, der zwar keine Gottin auf buntglitzerndem Thron, wohl aber 
eine Gottin mit bun.tem Gewand kannte, lag es nahe, im Hinterglied ein 
Wort zu vermuten, das fiir ein kostbares Kleid pa.13te. Damit ist aber eine 
religionsgeschichtliche Frage angeschnitten, zu deren Losung die Deutung 
der sprachlichen Gegebenheiten ihren Teil beitragen kann. 

11 Vermutlich handelt es sich um ein einziges Verbum, das sich friih semantisch diffe
renziert hat, s. H. Frisk, Griech. etym. Wb. s.v. 

19 Vgl. Lillian B. Lawler „Classical Quarterly", 27 (1948), 80-84. 
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