
HY~INOS UND GEBET 
Zur Formengeschicht~ der ălteren griechischen Hymnendichtung 
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Hymnos und Gebet haben rdigionsgeschichtlich eine und dieselbe 
Wurzel, die Haltung des Menschen der sich von hoheren Mâ.chten schlecht
hin abhangig fi.ihlt und diesen Măchten sich auJ3ernd, also sprechend, 
gegeniibertritt. Gemeinsamc~ Inha.lte sind dem Hymnos und dem Gebet 
die Anrufung der Gottheit, der Lobpreis der Gottheit und die Bitte um 
ihre Gewogenheit und Hilfe. Der Vortrag dieser Inhalte ist in gewisse 
Formeln geregelt. SqJche Forma.lisierung zeigt sich bei Gebet wie Hymnos 
in gleicher Weise. AuJ3ere Merkma.le scheincn zur Unterscheidung un
geeignet, etwa, daJ3 das Gebet vom Einzelnen, der Hymnos von Vielen 
vorgetragen werde. Die begriffliche Scheidung zwischen Hymnos und 
Gebet ist deshalb sinnvoll erst dort, wo man verschiedene Grade der 
Formalisierung unterscheiden kann, wo mJin auch eine Verschiedenheit 
in der subjektiven H;;i.ltung des Vortragenden feststellen kann. H y m
n os werden wir das nennen, wa.s stâi~keres Gewicht auf den Lobpreis 
legt, dessen Inhalt mehr zur theologischen Systcmatik als zur persq.nlich 
gehaltenen Bitte neigt. G e b e t nennen wir demgegeniiber solche AuBe
rungen, in denen die Anrufung, die Bitte und personliche Beziehung 
zur Gottheit vorwiegen. (Zu dieser Unterscheidung treten noch formale 
Gesichtspunkte von denen ich gleich sprechen werde.) Am konkreten 
Material wird sich bewăhren, daB wir nur vom Vorwiegen und vom 
Tendieren sprechen. Hymnen konnen stark und weniger stark von der 
Gebetshaltung entfernt sein, und schon die Antike unterschied innerhalb 
der Hymnen den Anrufungshymnos {)µ.va:; XÂ.YJ"t'LX6<;; vom erzăihlenden 
oder systema.tisierenden, oder, wie m'lin in moderner Zeit auch sagte, 
objektiven Hymnos. Man kann in diesem Umkreis noch andere Oppo
sitionen ins Auge fassen: z.B. die zwischen Zauberformel und Gebet 
oder die zwischen Hymnos und Hymnendichtung, durch welche unser 
Problem kompliziert wird. Ich muB sie hier auJ3er Betracht lassen. Der 
Unterschied zwischen Hymnos und Hymnend i c h t u n g scheint mir 
soga.r deshalb unbetrâcihtlich, weil wir annehmen diirfen, daB auch eine 
Dichtung, die sich der Hymnenf o r m b:=idient, selbst aber im Ritus 
keine Funktion erfiillt, daJl eine solche Dichtung uns liber die Hyrnnen
form doch wesentliches aussagt. Das von mir nachher verwendete Beis
piel wird dafiir ein Beleg sein. lJber Gebet und Hymnos hebe ich folgen
des hervor : beide konnen in gebundener Form stehen, oder in Prosa ; 
beide konnen gesungen, rezitiert oder gesprochen sein, und das von Ein-
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22 P. 'WOLFING 2 

zelnen oder von Gmppen, zumal von Choren. Jedoch wenn wir nicht 
alle Unterschiede VN'wischen wollen, so stellen wir uns vielleicht eine 
Strecke vor, auf der einen Seite begrenzt durch Merkmale wie Sponta
neităt der Aussagc, Subjektivitât und Konkretheit des Anliegens, auf 
der andern Seite durch Abstraktion, Objektivităt, Formalisierung und 
Systematisierung. Der Hymnos wird immer năher am letzteren End
punkt, das Gebet dem ersteren năher stehen. Dabei bleibt die urspriin
gliche Gebetshaltung stets das Kraftzentrum aus dem der Hymnos, der, 
wenn ich so sagen clarf, stets in Gefahr ist, sich ins Fabulieren, ins Abstra
hieren oder Systematisieren zu versteigen, neue Krăfte, neue Konkre
tion, neue Spontaneităt gewinnen kann. Diesen Vorgang will ich im 
folgenden am griecbischen Material demonstrieren. 

Die ă.ltesten uns in der Lrberlieferung erhaltenen griechischen Hym
nen sind solche im daktylischen Hexameter und in dcr Sprache der ho
merischen Epen, welche nach dcr Konvcntion als 'homerische' Hymnen 
bezeichnet werden. Die Kenntnis von dicsem Typus des Hexameter
hymnos verdanken wir einer einzigen Sammlung, die ein Anonymus 
zwischen dem 6. und dem 10. nachchlistlichen Jahrhundert angefertigt 
hat, und welche allen heute vorliegenden Handschriften, in denen sich 
Hexameterhymncn finden, als Archetypus zngrundelag. Darin waren 
aus Einzelsammlungen Gotterhymnen zusammengetragen, deren âltes
terin das 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, deren jtingster in das 5. nach
christliche Jahrhundert zu datieren Rind. Die altesten sind die eben 
erwăhnten sog. homerischen Hymnen, in der Zeitfolge die năchsten sind 
dic Hymnen des Kallimachos, der bekanntlich in der Zeit von etwa 
300 bis nach 245 v. Chr. in Alexandrien wirkte. 

Es wtirde jetzt zu weit fiihren, auch noch das tibrige in dieser Samm
lung enthaltene Material, die sog. orphischen und die Hymnen des 
Proklos bier zu charakterisieren, nicbt wdl es fi.ir die Formengeschicbte 
der Hymnendichtung unerheblich wăre - das GPgenteil ist der Fall -, 
sondern weil fiir die spezielle Fragestellung, auf clie ich nun gleicb kom
men werde, :mderes im Vordergrund steht. 

Neben diesem Hymnos in daktylischen Hexametern, von dem wir 
g·leicb sehen werden, dall er in seiner Haltung recbt weit vom Gebet 
entfernt war, gab es von alters her Hymnen in lyrischen Ma.Jlen. Die 
Oberlieferung hat uns aus frilller Zeit keinen solchen Hymnos in Gă.nze 
erhalten. Von Pindar hat es mehrere Bucher, Hymnen, Păane und Dithy
ramben gegeben. Ebenfalls standen in1 ersten Buch der Alkaiosgedicbte 
Hymnen. Heute konnen wir nur aus wenigen Fragmenten das Notigste 
erschlie.13en. Unser Material wird allerdings dadurch bereichert, da.13 
Elemente des Hymnitschen in anderen Dicbtungsgattungen, etwa in 
Pindar8 Epinikien oder in den Chorliedern der Traglidie und KomOdie 
des fi. Jabrhunderts iiberliefert wurden. Und es wird wciter durch spâtes, 
auch durch romisches Material bereichert, das unbedenklich herange
zogen werden darf, da wir mit einer hohen Konstanz der Formen rechnen 
diirfen. Von diesem Material kommt einiges în meinen Beispie.len vor. 
Es ist weithin im 2. Teii von Eduard Nordens Untersucb.ung Agnostos 
. Theos zitiert, hauptsăchlich în dem Abschnit.t I Hellenica. Anderes ist 
in den Collectanea .Alexandrina von Powcll zu finden, anderes in den 
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3 HYMNOS UND GEBET 23 

Griechischen Dichterfragmenten d. rom. Kaiserzeit von Ernst Heitsch. 
Meine Unteruchung betrifft nun die homerische Sammlung und die Hym
nen des Kallima.chos gemeinsam. Mindestens drei der kallimacheischen 
Hymnen, diejenigen, epischen Charakters, auf Zeus, auf Artemis und 
auf Delos gehoren formengeschichtlich ganz eng mit den homerischen 
zusammen (aus denen allcrdings dcr Ares-hy. VIII auszunehmen ist ; 
im folgenden nehme ich keine besondere Rticksicht auf die groBen Ver
scbiedenbeiten, allein des Umfangs, innerbalb der homerischen Samm
lung, weil es nur auf die Formenelemente ankommt). Der formale Aufbau 
dieser Hymnen liWt sich etwa. so beschreiben : 

1. der Sânger gibt eine knappe Exposition, sein Thcma kiindigt 
er gleich zu Anfang an durch den Namen der besungenen Gottheit. 

2. er erweitert die N enmmg durch Beinamen, Epitheta, die sich 
a.uf Kultorte, auf Funktioucn (au'liiµe:L~), auf Abstammung und Geburt 
beziehen konnen. 

3. er erzăhlt cine ihm wichtig erscheinende Begebenheit, die z.B. 
an die Geburt der Gottheit ankntipfen kann oder er erzăhlt eine hervor
ragende Tat. Daraus gewinnt er 

4. Ankntipfungen ftir Lobpreiimngen, die 
5. in eine Bitte um Gewogenhoit und Hilfe mtinden. 
6. Zum SchluB wird formelhaft auf andere H:vmnen verwiesen, 

die der SAnger zu singen weiB. · 
Dieser Aufbau liegt den homerischen Hymnen wie den kallima

cheischen Hymnen I, III, und IV zugrnnde. Was sie von der anderen 
Art, ich darf sa.gen vom Anrufungshymnus im eigentlichen Sinn unter
scheidet, ist folgendes : Zu Beginn ist der Name nicht im Vokativ (Du
Stil) oder im Nominativ (Er-Stil) genannt, sondern er ist grammatisch 
abhâingig von dem einleitenden Verbum iXe:Lacu, 'ich besinge', oder 
µv~aoµocL, 'ich gedenke des', d.h. er ist Akkusativ- oder Genetivobjekt. 
Das macht diese Hymnen « objektiv ». In den homerischen Hymnen 
gibt es bezeichnenderweise noch eine andere Form der Einleitung: die 
Muse wird angerufen, sie moge den Gott besingen, also eine Einleitung 
wie die der Ilias und Odyssee: Mouaoc µoL €vve:7te: epyoc 7tO/..uxpuaou 'Acppo
~L't"Yl~ beginnt der groBe Aphroditehymnos, 'Epµ ~v 5µve:L, Mouaoc der Her
meshymnos. 

Im ti.brigen haben die drei genannten kallimacheischen Hymnen 
den ausladenden epischen Teil nr. 3 der oben gegebenen Einteilung ge
meinsam mit den sog. groBen homerischen Hymnen. 

In diesem Zusammenhang steht das spezielle Problem der Hymnen
dichtung, das ich hier vorlegen mochte und an dem ich zeigen mochte, 
wie es durch einen Rti.ckgriff auf Gebetsformen geklărt werden kann. 

Beim V"bergang zum epischen, erzahlenden Teil bedient sich Kal
limachos im Deloshymnos (IV) einer merkwiirdien Frageform 

So fragt Kallimachos im Deloshymnos v. 28 ff. 
(1) e:l 8~ Ât'l)'I 1to:Me:i; ae: 1te:pL-;0)(6watv clot8cd, 

1tOt1) evL1t:>i~c.> CJE:; Tt 'tOL 6o(L'ijpe:i; ciKOUaCICL; 
i'j wi; -.<X 1tpc:ma't'Ot (Leyocc; 6e:oc; o!.lpe:ot 6e: lvwv ••.• 
vljaooi; e:lve1).loci; e:lpyiXCe:'tO, .•• 
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24 P. WOLFING 4 

Kallimachos nimmt damit die beriibmte Themenfrage in v. 19 
und v. 207 des homerischen Apollo-Hymnos auf: 

(2) rrwc; -riip a'uµv ÎjO"Cil miv-rwc; e:iluµvov t6v-rcx ; 
rriiVTl) yiip -rot, ll>oi~e:, v6µoc; ~e:~A +,cx't"CXL cji8'ijc;, 
ijµev civ' 'V]rre:tpov rrop't"t'l"p6<pov ij8' civ&: vÎjaouc; .••• 
(25) '1j wc; ae: rrpw-rov Aîj-rW -r&xe: xiipµoc ~pOTOÎO"L, .„ 

Horn. Hy. Apoll. (Pyth.) 207 ff.: 
(3) rrwc; -r' &p a' uµvÎjO"Cil ITOCV't"Cil<; e:iluµvov t6v-rcx; 

ijt a' lvt µvî)a-r'ijmv cie:l8w„. „. „ .... „. 
214 7) ~c; -ro rrpw-rov XPîJO"TÎjptov civ6p©rrotat 

~7J-re:uwv xoc-r&: yoci'cxv ~~îJc; i:xcx-rîj~6J..' "Arro:AJ..ov; 

« Wie soll ich dich besingen, der du ganz und gar Euuµvoc; bist ~ ». Im 
.Anschlu.13 wird im homerischen Hymnos der Begriff Euuµvoc; ausgefiihrt 
(20 -24), dann v. 25 ein mogliches Thema vorgeschlagen, das delische 
Tbema, und ohne -0-bergang wird dieses ausgefiihit. Im pythischen Teii 
(3), v. 207, wo derselbe Vers wiederkehrt, bleibt Euuµvoc; unbeachtet, 
dafiir werden zwei Themenkreise vorgeschlagen, der erste : A poll als 
Freier, v. 208, unte1teilt in die Wettkămpfe mit mehreren Rivalen (bis 
v. 213); der zweite: die Griindung des pythischen Orakels, v. 214, bei 
dem der SAnger dann bleibt. 

Der SAnger des homerischen Apollo-Hymnos bezieht also bereits 
den Zwang, zwischen moglichen Themen eine Auswahl zu treffen, in 
seinen Gesang ein. Warum er das tut, ist leicht einzusehen. Die Auswahl
moglichkeit ist als embarras de ricbesse, als N ot die in der Fiille begriin
det ist, ihrerseits ein Ruhmestitel des Gottes : er ist 7tcXvTwc; Euuµvoc; 
Die poetische Schwierigkeit, wenn wir sie so bezeichnen wollen, bestand 
aber nicht immer und nicht allein in der Vielfalt der besingenswerten 
Ereignisse, sondern auch in Verschiedenheiten oder Widerspriichen der 
mythologischen Erz§ihlungen, dic der SAD.ger vorgefunden hatte. Ein 
Zeugnis dafiir besitzen wir im 1. Fragment des homerischen Dionysos
Hymnos (Nr. I bei Allen). Da hat der Sânger die Varianten in den Ge
sang einbezogen, die ihm iiber den GeburtsoI"1J des Gottes bekannt wa
ren: 

Hom. Hy. Bacchi (frg. hy. I) 1 -8 

(4) ol µev yiXp apocxiivei> a', o[ 8' 'Ixiipct> i)ve:µofoa·n 
<pcxa' ol 8'E:v Nii~ei>. &ov y&voc; dpcx<ptw-roc, 
ol 8t a'E:rr' 'AJ..<pe:t0 rro-rcxµij> ~cx6u8tv-fie:v-rt 

xuaocµ&vîjv :Ee:µ&AîJV -re:xee:tv ad -re:pmxe:pocuvei>, 
OCAAOL a· E:v 0 ii~TIO"LV 1.1.vcx~ ae: :Atyouat ye:vfo6cxt 
~e:u86µe:vot• O"E 8' ~TLXTE: ITCX't"~p civ8pWV TE: 6e:wv TE:. („.] 
fo-rt 8& -rtc; Nua'IJ„. 

Im Y. 6 erklâirt er jedoch alle diese Aufstellungen fiir Liige, lj!Eu86µEvot, 
richtig ist ... crE: 8'enxTE 7t0t't'~p &v8pwv TE .&Ewv TE. . • weit entfernt, sich 
vor Hera verbergend. v. 8 beginnt mit der Nennung des wahren Geburts
ortes: es gibt nă.mlich ein gewisses Nysa ... ecrTL 8e Ttc; Nucr'tJ„„ •• 

Sucht man das Gemeinsame dieser Passagen, so liegt es in der Erwăh
nung von Alternativen, die, statt vonveg au!'lgeschloRsen zu wPrden viei-
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5 HYMNOS UND GEBET 25 

mehr das Gedicht ausschmiicken, in der Weise, daB der Sânger verzo
gernde Vorschlage bringt, bevor er zum Eigentlichen kommt. Ist dies 
nun allein dichterisches Ornament, oder gibt es in den Gebetsformen 
der Griechen etwas Vergleicbba.res ~ Vergleichbar ist, wie mir scheint, 
ein Gebetselement, das· Hermann Usener (Gotternamen, Bonn 1896, bes. 
S. 336) herausgearbeitet hat, und das ich als Unge w i .13 hei t sfor
m e 1 bezeicbnen mochte, hâufig gibt der Betende die ungenaue Kenntnis 
dessen zu, was er korrekterweise liber den Gott aussagen mti.Bte. Formal 
wird diese Unkenntnis durch eine Reibe von moglicben Beinamen ver
kni.ipft, durch e:i'.'t"e: ... zi'.'t"e: (siue ... siue) eingestanden und mit einem 
generalisierenden Ausdruck, z.B. oa't"L~ 7tO't"1 e:l au (< wer auch immer du 
bist », zusammengefaBt. Als ein erstes Beispiel zitiere ich das Gebet der 
Hekabe in 

Eur. Troad. 884 ff. : 
(5) w y'ij.; llX'IJ!LO' x1bd y'ij.; ixc.>11 f8pct11, 

6aTt<; 7t0T' e! au, 8uaT67tctaTO<; el8tWctt, 
Zeu.;, e(T' li11iXyx'lj q>uaeo.; etTe 110\i.; (3p0Tii'>11, 
:tpoa'l)u~&.µlj11 ae· „ 

o Der du die Erde triigst, und auf der Erde 
deinen Sitz hast, unbegreifiich W esen, 
Zeus, oder nenn' ich dich Naturgesetz, 
nenn' ich dich Weltvernunft; ich huld'ge dir/anbctcnd • ... 

(Wilamowitz) 

Ihre groBte Bedeutung hat diese Formel zweifellos fiir die Bene n
itu n g der Gottheit. Aber die Grenzen sind schon fiir d ie Gebetsformen 
nicht so scharf zu zieben. Die Benennungen, die der Betende in Erwâ.
gung zieht, bescbreiben zugleicb die Dynameis, wie Euripides' Verse 
zeigen kOnnen : ă.11ocyx"IJ cpuae:cu~, vou~ ~po't"wv, oder deuten auf die Ab
kunft der Gottheit hin. N orden hat gera.de an der Messala-Ode, an die 
er seine Untersuchung ankniipfte, zeigen konnen, da.B die Fâhigkeiten 
des in Hymnenform besungenen W einkruges 

Hor. carm. III 21, 2-5 
(6) seu tu querellas siue gcris iocos 

seu rixam et insanos amores 
seu facilem, pia testa, somnum, 

quocumque lectum nominc Massicum 
seruas, ... 

• untcr welchem Namen auch immcr du crlescnen 
Massiker (-Wein) bewahrst, ... • 

mit dem Na.men eine Einheit bilden. Quoquo nomine entspricht dem 
ila·n~ 7to't"'e:! au bei Euripides : es umfaBt die Dyna.meis in beiden Fâllen. 
Als Beispiel fiir die UngewiBheitsformel, fiir die Benennung der Herkunft, 
zitiert Norden (S. 143 A.3) einen spăten Hymnos a.uf Attis (7), jetzt bei 
Heitsch no. XLIV (Auf die formale Altertiimlichkeit dieses Beispiels 
hat J. Kroll in seiner Christlichen Hymnodik, Braunsberg 1921/22, 
S.93 A.2, hingewiesen). 
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26 P. WOLFING 

Hymn. auf Attis (Heitsch XLIV 2) 1 ff. : 
(7) ElŢg Kp6Vou yevoi;;, dŢg ~toi;; µ«xatp, 

d~ 'P&ati;; JLtîiXAati;, xcxi:pe:, ll "o xch-
7lcpec; &xouaµat 'P&ac; "Ant· ae xa
Aouat µev 'AaauptoL "pm0&7l._ov "A-
8wvw, 6A7l 3'Afyu7tŢOI; "OatpLV, .„ 

• ob du von Kronos abstammst, o!J sclig von Zemi 
ob von dcr groOen Rhca, sei gcgriiOt, o Attis, 
fiir Rhea trauriger Name, dich nennen die Assyrcr 
den drcifach crsehnten Adonis, ganz Ăgypten 
aber Osiris ... • (und noch einc Rcihc weikrer 
ldcntifikutionen, wie sic in synkretistischen 
Kulten dcr Brauch waren). 

Die Ungewi.13heitsformel, aus der N ot des Bc tt>11den erwachsen, 
dcr im Zweifcl sein muBte, ob er iiberhaupt i.iber Ut'll richtig~n Zugang 
ZUI' Gottheit verfiige, konnte auch so gewendetJ werden, u.ls ob nur zwei
felhaft sei, welche der moglichen Benennungen dcm Gott am meisten 
gefalle. Ein wenig, aber llUI' ein wenig verlie1t die Formei dadUI'ch an 
notvollem Zweifel. Man mag darin eine Entwicklung erkennen, aber die 
Grenzen sind ganz flieBend, fri.ih und spăt kaum zu scheiden. Beispiele : 

Aesch. Agam. 160 ff. : 
(8) Ze:uc; 6a·nc; 7to"' fo"tv, d "63' au

"<i> cp(AOV xe:XA'IJµEV<t>, 
"°u._6 vtv · 7tpoae:vvrnw. 

Eurip. inc. fab. fr. 912. 1 ff. : 
(9) aol "ii> 7tiXv"wv µe:8font xo7Jv 

7tEAavOV Ţg cpi:pw, Ze:uc; e:h' 'Al87lc; 
6voµcx~6µe:voc; a-ri:pye:tc;.„ 

(Nebenbei sei beobachtet: die Formel scheint ebenso in Er-Prădikatio
nen (Aesch.) wie in Du-Pră<likationen (EUI'.) verwendbar). 

Und Platon hat das in die Regel gefaBt Orat. 400 E 
(10) W0'7tEp E\I 't'IXL<; EUX,IXL<; v6µoc; Ecr't'L\I iJµî:v EUX,EO'.&ocL, ohLvEc; 't'E XIXL ono.&Ev 
X IX l p o u (j L \I ovoµoc~6µEvoL, 'îlXUTIX XIXL Î)µocc; IXU'tol'.ic; xoci,e:Lv, wc; ocii),o µ YJ8E:v 
dM-.occ;. 
« .•• wie es in den Gebeten Bra.uch bei uns ist (die Gotter) so anzu beten, 
wie und woher sie geme gcnannt werden, daB wir sie damit auch benen
nen, anderes gleichsam ignorierend. » 

Reiches Material hat N orden aus den lateinischen Gebctsformen 
beigesteuert (s. bes. S. 144), woraus ich hier nur das Ausfi.ihrlichste nenne: 
ein Gebet zu Isis bei Apuleius Met. 11.2: 
(11) (Auszug) regina caeli, siue tu Ceres ... seu tu caelestis Venus, seu 
Phoebi soror ... seu Proserpina ... quoquo nomine, quoquo ritu, quaqua 
facie te fas est inuocare ... 

Die Romer heben die sakrah'echtliche Beziehung zur Gottheit hervor ; 
ebenso in der Devotionsformel bei Macrob. 3.9.10 : 
(12) Dis pater Veiouis Manes siue alio nomine fas est nominare ... 
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7 BYMNOS UND GEBET 27 

Daneben trifft man abe1· auch deutliches 'Gefallen' : im Gebet an Ju
piter beim Servius auct. zu Aen. 2.351 : (13) Iuppiter o.m. siue alio no
mine te appelari uolueris ... 
und im Dianahymnus, Qatull 34.21 (14) sis quocumque tibi placet sancta 
nomine, 
oder bei Horaz, carm. saec. 15: (15) siue tu Lucina probas uocari seu 
Genitalis. 
Im kunstvollen Gebetshymnos erhielt die Formei den Aussagewert einer 
Erhohung. DaB die Gottheit mit so vielen Namen gerufen werden 
kann, ist ihr Ruhm, ihre 7toAucuvuµlot. Wir kennen 7to).uwvuµoc; als 
Gottertitel des Radei:;, des Dionysos-Bakchos und anderer aus den 
Horn. Hymnen an Demeter und Apollon. Vgl. die Bitte der kleinen 
Artemis bei Kall. Artemishymn. 6f. 86c; µoL ..• 7toAucuvuµ(l)v. Weiteres 
bei Usener S. 334 A.7. 

Der Polyonymie des Gebetsstils entspricht auf der Seite der Hym
nendichtung das e:uuµvov 1. 

Konnen wir somit eine enge Verbindung der alternativen Formu
lierungen im rhapsodischen Hymnos mit rituellen Gebetsformen sichern, 
so ergibt sich, daB die Frageform ein Spezialfall der UngewiBheitsformel, 
der e:he: .•. e:tTe:, siue-siue-Formel ist. Das Gelenk zwischen ihnen bietet 
die Vorstellung, daB dem Gott g e fa 11 e n miisse, was man ihm vor
trAgt. Es ist nur ein Schritt weiter, wenn der Gott g e frag t wird, was 
er am liebsten hore, vgl. Kall. Deloshymnos v. 29 't'L 't'OL .&uµ~pe:c; chou
GotL; von diese1· Grundlage aus ist auch die Erweiterung der UngewiB
heits- und der Frageform iiber die Grenzen der Beinamen und Prăd.i
kationen im engeren Sinn hinaus ohne weiteres verstăndlich. 

B etrachten wir nun, welche Ausdehnung die Frageform gewonnen 
hat. Fiir den âlteren Hexameterbymnos sind die beiden Teile des home
rischen Apollonhymnos d~ einzigen Belege. In Pindan; Epinikien uml 
Hymnen finden sich einige Beispiele. (DaB die Epinikien auf der Form 
des Hymnos fuBen, hat nach anderen, Hermann Frânkel, Dichtung 
und Philos. 494 A.18, betont. Vgl. auch das Vorkommen der WOrter 
uµvoc; und uµvecu în den folgenden Beispielen (16) -(18); allerdings darf 
man uµ-1oc; und uµvecu noch nicht als technische Termini ansehen). 
Pindar benutzte diese Form mehrfach um das Thema anzuki.indigen, so, 
als o b er es erst suchen miiBte : 

Pindar, Olymp. 2. 1 ff. 
(16) • Avtt~Lql6p(LLY"(Ei; U!LVOL, 

-rLvci lnov, ·rlv' ~pwix, -rEvix 8' iiv8pa. KEAoc8~aoµ.ev; 

~-roL IHaix µ.tv LlL6<;· '0).uµ.7tr48a. 
8'la"tQ:a1>11 'HplXXAtl)i; „. 

• Ihr harfenmeisternden Hymnen 
Was fiir ein Gott, ein Halbgott ist's, welcher Mann, den 

unser Lied nun preist? 
In Pisa herrscht Zeus, Olympias festlich Spiel 

hat Herakles eingesetzt,/ ... t 

(Werner) 

1 Man beachte, dall die Vorderglieder 7to),u- und Eii- ofiensichtlich austauschbar sind. 
Hcs. Theog. 409 hat Eiiwwµ.oi;, s. Komm. von West; umgekehrt stcht 7toA6uµ.voi; (Eur.) und 
'ltOAl>U!LV'J)'rOI; (Pind.) neben e!Su!Lvoi;. 
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Die Frage ist an die personifizie1-ten Hymnen gerichtet, welchen 
Gott, welchen Heros, welchen l\iemchen es zu feiern gilt. Das verul'Sacht 
ein Innehalten ; die Ankiindigung des eigentlichen Themas wird dadurch 
hervorgehoben. 
Weiter ausgefiihrt ist die Figur in 

Pind. Isthm. 7, 1 ff.: 
(17) T Lvt -rwv 7tilpoc;, w µcbtottpot 0 ~~ot, 

xot:Awv tmxwplwv µiX:Ata-rot %uµov n6v 
El>cppcxvcxc;; ~pot XotAxoitp6't'Ou mX.pe:8pov 
.6.otµci-re:poc; civ !it'e:upuxot!-rcxv 
&vnt:Acxc; .6.t6waov, ~··· 

• Von dcm Schiincn und Grollen, sclgc Thebc, 
Im Land hicr zuYor geschehn, was hat am meistcn dl'in Hcrz 
Erfreut 'l War's, als Demcters ... 
Begleiter. . . du ans Licht, Dionysos, hobst ; war's, als • ... 

(Werner) 

Hier ist an Thebe die Frage gerichtet, welches Ereignis in ihrer 
Stadt sie am meisten erfreut, nămlich, wenn es im G1:dicht besungen 
wird: 
Knapper in der Formulierung, aber mit acht Themenvorschlăgen erwei
tert, wird der erste pindarische Hymnos, frg. 29, eingeleitet2 : 

Pind. hy. I (fr. 29): 
(18) 'foµl)vbv li xpuaot:Acl.itcx-rov Me:A[cxv 

li Kcl.8µov li l:7totp-rwv tepov yivoc; &v8pwv 
li -.av KUotviiµl'tUKot 0 ~~otV 
1) -ro 7tciv-ro:Aµov a&tvoc; 'Hpotit:Afoc; 
1) -.av .6.twvuaou 7to:Auyot%tot -rtµc1.v • 
T; ycl.µov J.euitw:Aivou 'Apµov[otc; u
µv~aoµev; 

• Sollcn Ismenos wir odcr l\lelia mit 
Goldencr Spindcl, Kadmos, der Sparten Geschlecht voii 
Kraft oder mit dunkclcm Stirnband 

Thcbe, dic allwagende, des Heraklcs Kraft 
Oder Dionysos' vickrfrencndc Gabe 
odcr dcr weillarmgen Harmonia Hochzeit 
feiern im Lied? ... » 

N och ein Beispicl aus spă,t('rer Zeit : im Hymnos auf Tyche (Heitsch 
no. LV = Coll. Alexandr. S. 196) liegt wieder die UngewiBheitsformel 
in Frageform vor, v. 8 ff.: 

(19) 7'6np6v ae: it:A·h~cuµe:v KJ.wB-w ite::Aotwcl.v 
lj -rc1.v -rotXU7to-rµov 'AviXyitcxv 
ii -.av -rcxxucl.yye:J.ov "Ipw ci&cxvci-rwv ; 

9 Der Zusammenhang dieser Einleitungcn bei Pindar mit dem horn. Apollonhymnos 
ist schon von F. Dornseiff und seinem Schiller W. Kriihling, Die Priamel als Stilmittel. . . , 
Diss. Greifswald 1935, gesehen wordcn. Hier intcressiert die Priamelform nur in zweiter Linie. 
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9 HYMNOS UND GEBET 29 

Hier mochte ich, wie es E. Norden getan hat, die antike Hymnen
theorie zu Wort kommen lassen. Der Rhetor Menandros von Laodikeia 
gibt in seiner Abhandlung m:pt em8e:tx·nxwv einen Musterhymnos an 
Apollon in Prosa mit fc;ilgendem W ortlaut : 

(20) ii).).' cil ~µtv&te: xoct IlU&te:, 1 ii7to crou yiXp iXp~cX.µe:voc;; o Myoc;; de; cre xoct 
xocTIXVT~cre:t, 2 7totoctc;; cre 7tpOcrlJyoptoctc;; 7tpocrcp&E:y~oµoct; 3 ot µev cre Auxe:tov 
:Aeyoucrtv, ot 8€ 6. ~Atov, ot 8€ 'Acrxpocî:ov. ocAAOL 8E: '' AxTLov, Aocxe:8octµ6vLOL 
8E: ••• 4 ME&pocv cre: Ilepcroct Myoucrw, 7 !lpov Alyu7tTLoL, cru yocp de; xoxl.ov Toce; 
i:ipocc;; ocye:tc;;, 6.t6vucrov 01J~IXÎ:OL, s 6.e:Acpot 8E: 8L7tA7j 7tp00'"1JYOPL~ TtµwcrLv, 
'A7t6AAWVIX XIXL 6.t6vucrov AE:yone:c;; ••• 7te:pt cre &oupocL, m:pt cre &ucX.8e:c;;, 7t1XpOC 
crou XIXL cre:A ~VlJ 't'~'J iixTLVOC ).ocµ~ocve:L •• 6 e:he: ouv 't'IX O't'ocLc;; 7 xoc tpoLc;; 't'IXLc;; 1.pocr
lJYOP LIXLc;; e:he: TOOTWV iiµdvocrL, cru µev iixµoc~e:Lv iid TIXLc;; e:u8octµovLIXLc;; r~v 
7tOALV T~v8e: 8L8ou •.• ve:ucrov 8E: XIXL xocptv 't'OLc;; A6yotc;;, 7t1Xpoc crot yiXp xoct ot 
Myot xoct ~ 7tOALc;;. 

(Rhet. Graeci ed. Spengel III, 1856, 445.25ff.) 

Leicht erkennbar sind dic entscheidendcn Elemente :1 clie Hierarchieformel (ware in anderem 
Zusammcnbang zu eriirtcrn, vgl. Kall. Deloshy. v. 4), 2 Pragcform, J miigliche Beinamcn, 
4 Identifikationen, 5 7toĂuwvuµ(ot 6 UngewilJheitsformrl, 7 das Gefalkn der Gottheit. 

Ich kehre zurlie k zum Deloshymnos. v. 28 nimmt die Verse 19 und 
207 des homerischen Apollohymnos auf und zwar entspricht der Fort
gang horn. Apollohy. 19ff. : denn bei Kallimachos wi1d ţl i n Thema vor
geschJagen, wie die Inseln entstanden seien, und ohne da.B weitere Vor
schlăge folgen, wird dieses Thema ausgefiihrt, als babe Delos es bereits 
gewăhlt. Im Gegensatz zum homerischen Hymnos wird die Entschei
dung im v. 29 von der· Vorliebe des Adressaten ausdriicklich abhăngig 
gemacht TL -rot &uµljpe:c;; iixoucroct. Dies zu beobachten scheint mir wichtig, 
weil es die Stellung Kallimachos' in der Tradition der Hymnendichtung 
beleuchtet. Er erweitert sein Vorbild um ein Geringes. Aber dieses Ge
ringe beweist uns gerade die enge Verbundenheit jener Themenwahl
frage mit der Ungewi.Bheitsformel des Gebets. Was Kallimachos hinzu
gesetzt hat, ist genau die Nuance, die wir bei den Gebeten fanden: das 
was den Adressaten erfreut, soll Thema sein. Wir erkennen : Kallimachos 
bewegt sich zwar selbstăndig, aber im R.ahmen der fiir den Hymno~ 
geltenden Regeln, denen auch er sich verpflichtet wei.13. 

Es scheintJ sich also zu bewăhren, das Werk des Kallimachos auch 
unter dem Aspekt der Tradition zu betrachten. Einmal den doctus poeta, 
den Begriinder alexandrinischer Ae:7t-r6-r."t)c;;, den N eoteriker Ka1limachos · 
zu vergessen. Nicht nur, da.B Erkenntnisse liber die Formengeschichte 
der Hymnendichtung zum Verstămlnis seiner oft schwierigen Verse bei
tragen. Umgekehrt leisten seine Hymnen (mindestens die epischen; 
aber wir werden gleich sehen, dall es nicht nur diese sind) bei der Inter
pretation der traditionellen Hymnenelemente unschătzbare Dienste. 

Ich will abschliellend zeigen, dall dies nicht ein Zufall ist, der gerade 
fiir dieses eine Phănomen gilt. 

Wir haben gesehen, dail das Euhymnon Eigenschaft der besungenen 
Gottheit ist, welcher auf der Seite des Săngers Ungewi.Bheit, N otwendig
keit zu fragen, gegeniibersteht. 

Das Problem des Euhymnon, des Reichtums, dem der embarras ele 
richesse und zugleich embarras de choix des Săngers entspricht, hat Kalli-
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machos an vi elen Stellen beschăftigt. lch verweise auf die folgenden 
Beispiele, die ich nur kurz und katalogartig anfiihre und jeweils auf die 
Ank.niipfung an die Tradition aufmerksam mache. Dabei stellt sich he
raus, da.13 die anderen Hymnen, die L. Deubner mimetische genannt hat, 
weil sie den kultischen Vorgang als unmittelbar sich vollziehend schil
dern, zumal der Apollohymnos (II) und der Demeterhymnos (VI) ge
nauso einzubeziehen sind wie die epischen. 

1. Beispiel. Kall. Hy. auf Zeus (T), 4ff. 
(21) n-wc; xixl µtv, Âtx-rixîov ihlao!WJ Tie Auxixîov; 

!v 8otfi µiiAix .&uµ6c;. me:t yevoc; ciµq>ljpta't'Ov. 
Ze:u, ae ~ '18ixlotatv ev oilpe:al q>ixaL ye:vfo.&ixt, 
Ze:u, ae B'ev 'ApK1X8l11 n-mpot, n-ii"t'e:p, i1:<Jie:ua1XV't'O; 
Kpijnc; ihl <jie:ua't'IXL' .. 

„ Die N ennung deR Geburtsorts macht Schwierigkeiten, weil es zwei 
Uberlieferungen gibt. Wir haben hier einen kiirzeren Ausdruck des Pro
blems, das auch das Fragment des homerischen Dionysoshymnos be
herrschte. Wir haben ebenfalls die Auffassung, da.13 der eine Teil der tJber
lieferung auf Liige beruhen miisse, hier allerdings durch eine Apostrophe, 
direkte Anrede, dem Adressaten zur Entscheidung vorgelegt. Seine Ant
wort v. Sf. « alle Kreter sind Liigner» beendet den Zweifel. 

Die Erledigung der Frage ist durchaus 'alexandrinisch'. Aber sowohl 
Polyonymie wie Frageform, wie das Abheben darauf was die besun
gene Gottheit wiinscht, entnahm Kallimachos der Tradition, und mit 
der Entscheidung far das 'Richtige', gegen die ~e:u86µ.e:voL steht er in 
einer Linie mit dem Hymnenfragment bei Diodor III 66 (horn. Hy I. 
1 -9 Allen-Sikes). · 

2. Beispiel. Der Demeterhymnos (VI) v. lOff. hebt auf da.s Wohl
gefallen des Gottes ab. Wieder haben wir ei:! mit einer .Art Themenwahl 
zu tun. Von der leidvollen Suche der Gottin nach ihrer geraubten Toch
ter hat der Dichter schon begonnen, er făhrt fort : (22) wie konnten dich 
die Fii.13e tragen bis zum Sinken der Sonne, bis zu den Mohren, usw. ~ Das 
Ethos dieser Frage wird verdeutlicht : du trankst nicht, du a.13est nicht, 
v. 12 und dieser Gedanke kehrt v. 16 wieder: ohne Getrănk a.13est du 
nicht und badetest du nicht. . . Da ruft sich der Dichter zur Ordnung. 
Die Erinnerung an diese Tage kann der Gottin nicht lieb sein µYj µ.~ 
-rocfrrcx Âeywµe:c; iX 8chpuov IJ.ycxye: ~llor: v. 17, und nun werden drei Themen 
vorgeschlagen, die der Gottin eher gefallen, xifHLov wc; v. 18, v. 19, 
V. 22. 

3. Beispiel. Kallimachos hat sich zwischen mehreren Beinamen des 
Apollon zu entscheiden, dabei erwăihnt er ausdriicklich die 7tOÂuwvuµ.lct 
des Gottes. 

Kall. Hy. auf Apollon, 69 -71 
(23) ci>n-ol.l.ov, n-ol.1.oL ae: Bo'l)8p6µtov xixl.Couat, 

'!toi.I.ol 8e KAiiptov, n-iXvT'I) 8E: 't'OL oiivoµix n-ouM· 
ixU..&:p i!:yw Kixpve:îov· i!:µol 7t1XTpWLov oil„w. 

Auch hier ist die Losung des Problems alexandrinisch, aber der Zwang, 
zwischen Beinamen zu wă.hlen und der Hinweis auf die Polyonymio sind 
Gebetselemente. 
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Das letzte Beispiel, wieder aus dem Apollonhymnos weist wieder 
eine Fiille von traditionellen Gebetselementen auf : 

Kall. Hy. auf Apollon, 28 -31 
(24) -rov xopov w7t6Al.c.>v, /5 -rt ol xomi .&uµov dd8E:t, 

-rtµ ~cm' 8uvot-rott ycip, c7td ~tl. 8E:~toc; ~a-rott. 
oUS' ă xopoc; -rov <l>ot~ov ccp'!:v µ6vov ~µotp ddaE:t' 
fo-rt yiip E:!.luµvoc;· -rlc; iî.v ou pE:ot <l>o't~ov d!:l8ot; 

l\Ian beachte: das Gefallen, das der Gott am Gesang findet. 
Die sog. Allmachtsformel ein typiRches Gebetselement 8uv0t-r0tL yocp (vgl. 
im Gebet der Iris, Deloshy. 226; Norden Agn. Th. S. 154). SchlieJ3lich: 
ein Tag geniigt nicht, da Apoll Euuµvoc; ist, wer Hi.ode nicht leicht ein 
Thema, Apoll zu besingen (nicht Rhapsodcnhymnos, sondern Chore ). 
Das Euuµvov hat zwei Seiten : eine negative : niemand kann die Tbemen 
erschopfen, da es groJ3er ist als die menschliche Ausdruckskraft; eine 
positive : jeder findet leicht ein Thema, da es ihrer unendliche gibt. 

Ich hoffe durch diese Beispiele gczeigt zu haben, dal3 man mit 
Nutzen die kallimacheischen Hymnen in die Geschichte der griecbischen 
Hymnendichtung c_>inreibt. N orden hatte sich da.gegen in bezeichnender 
Weise gewehrt: eine Gebetspartie mit der typischen Anapher des Per
sonr.lpronomens ero im ZeushymnoR wollte er in seine Belege nicht auf
nebmen, wegen der bekannten Vorlif'be [des Kallimachos] ftir Anaphem 
iiberhaupt. Es liegt hier eine InkonRequenz des Denkens vor, wie sie bei 
der Beurteilung helleniRtiRcher Dichter verbreitet war : Wenn diese Ana
pher eine typische Gebetsform ist, so Roll sie doch in Gebeten bei Ka.lli
macbos rhctorisch begriindet sein ! (Ich glaube, im Gegenteil nachweisen 
zu konnen, daJ3 die wichtigsten Anapherreihen bei Kallimachos im Zu
sammenbang mit hymnischen oder Gebetsformen Rtehen, doch das m1 
einem anderen Ort). Die Verkennung der Kallimachos-Belege ehrt im 
Grunde den Autor : N ordcn wollte seinf' Thesen nur auf absolut sichcres 
Material griinden. - Nacbdem er das a.ber geleistet hat, diirfen wir ihn 
heute korrigieren : die hymnischf'n Stilelemente erwf'isen aufs neue ihre 
hohe Konstanz .. Ihnen hat sich a.uch ein Dichter vom lfang des Kalli
machos nicht entzieben konnen, und auch nicht entziehen wollen. \Vai-; 
wie eine Auflockerung der Form ~.ussieht (d~.s Fragen), wa.s wie Gelehr
samkeit aussieht (die Erwăhnung von Alternativen), <•rweis'tl sicb als ver
wurzelt im alten Hymnos, ja, ah; ein Rii.ckgriff i.lber den alten Hymnos 
hinaus auf das urspriingliche Gebet, iiber welche - iiher Hymnos und 
Geb<.'t - wir nun aus Kallimaboe8 eine Kleinigkeit hinzugelernt hahen. 
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