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Alle FUehta, besondera daj Rec hl der Cbersetzung in Iremd* Spraehen, 
werden vorbehalten.

Vorwort.

Ein auf dem Deutschen Orientalistentag in Muncheir 
am 3. Oktober 1924 in der 4. Sektion (Kleinasien und die 
vorzeitliche Mittelmeerkultur) gehaltener Vortrag wird hier 
in stark erweiterter Form wiedergegeben. Da das Thema 
mich gezwungen hat, weit hinein in das Gebiet der orien- 
talischen Kulturen vorzustofien, bin ich oft auf den Rat 
sprach- und sachkundiger Fachgenossen angewiesen gewesen. 
Ihr Name wird an der betreffenden Stelle genannt. Ihnen 
alien hier noch einmal Dank zu sagen, ist mir ein Be- 
durfnis.

Breslau, am Neujahrstag 1927.

E. K.
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Die Wanderung der indogermanischen Volker aus 

nordlichen Breiten1) an das Mittelmeer und dessen Umlander 
in Asien und Europa2) hat zwei ganz besonders in die 
Augen springende Veranderungen in das Kultur- und Sitten- 
leben des Sudens gebracht, einmal die Verpflanzung des 
Pferdes in die mediterrane und vorderasiatische Welt3 * * *)

1) Sehr beachtenswert sind die Ausfiihrungen von Gunther Ipsen in 
„Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, Festschrift fur Wilhelm 
Streitberg“, Heidelberg 1924, S. 210 ff. uber die letzten Sitze der 
Indogermanen vor dem Eintritt in die neuen Wohnraume, Sie ergeben 
ganz neue Gesichtspunkte fur das viel be- und mifihandelte Problem. 
Hier werden die Indogermanen als Bewegte gefafit innerhalb eines 
Bewegungs-, eines Wanderraums, der von Mitteleuropa bis Ostiran 
(genannt das „eurasische Gleise“) westostlich sich hinzieht. Ich vertrete 
schon lange die Auffassung, dafi den Siidwanderungen indogermanischer 
Teile und Teilchen Bewegungen in Mitteleuropa und Mittelasien, mehr 
den Breitegraden folgend, vorangegangen sind, etwa wie in historischer 
Zeit die jungsten Keltenwanderungen.

2) Vgl. daruber Ed. Meyer, Die Volksst&mme Kleinasiens, das erste 
Auftreten der Indogermanen in der Gesch. und die Problem e ihrer 
Ausbreitung, S.-B. Berl. Ak. 1925, XVIII, 249 ff. Was dieser Forscher 
hier fur Kleinasien zu erweisen sucht, daB es sich in den Anfangen 
nicht um eine indogermanische Masseneinwanderung handelt, vielmehr 
die erste Uberschichtung der einheimischen VSlker nur dttnn gewesen 
ist, das gilt auch von anderen L&ndern, in welche Indogermanen ein- 
gedrungen sind. Dafi die Hethiter somatisch und sprachlich besonders 
stark von den Vorvolkern beeinflufit worden sind, hangt wohl damit 
zusammen, dafi hier.auf einen ersten, sehr fruhen indogermanischen 
Einbruch (schon im dritten Jahrtausend) lange Zeit kein Nachschub gefolgt 
ist, wie das anderswo der Fall war.

3) Daruber Ed. Meyer, Gesch. des Altert. I 28, S. 613, 651 f., 796
und 904, Die Volksstamme, S, 252 f.; L. Malten, Das Pferd im Toten-
glauben, Archaol. Jahrb. 29, 1914, S. 251 ff., derselbe ebda. 40, 1925,
S. 156 mit Anm. 7; August Koster, Die Herkunft des Pferdes in Babylonien,.
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und zum anderen, urn mit v. Wilamowitz4) zu reden, die 
Einfuhrung „des durchaus selbstherrlichen koniglichen 
Mannes, der uber die freien und unfreien Menschen ge- 
bietet, die zu seinem Hause gehoren". Der Kpnig unter 
den Haustieren und der konigliche Mann im Hauswesen 
erscheinen also gleichzeitig in Vorderasien und am Mittelmeer.

Janus I (Festschr. ffir G. F. Lehmann-Haupt), 1921, S. 158ff.; S. Feist, bei 
Max Ebert, Reall. der Vorgesch., VI, S. 57: „Wie das Pferd ein fur das 
Indogermanenvolk charakteristisches Tier ist, so ist es der Esel fur die 
Semiten, die jenes erst durch arische Volker kennen lernten; Uber die 
verschiedenen Wege der Sudwanderung des Pferdes vgl. A. Koster, 
a. a. 0., S. 164 ff. und C. F. Lehmann-Haupt bei L. M. Hartmann, 
Weltgesch., 3. Aufl. 1925, S. 104, 114 und 125. Unter den Pferden 
Waren fruh die weifien die vornehmsten und daher besonders stark im 
Kulte verwendet. In Babylonien verliebt sich Istar „in das kampfes- 
mutige Rofi“, und weifie Rosse werden ihr als Weihgeschenk gestiftet, 
Br. Meissner, Bab. und Ass. I., S. 217 f.; die Dioskuren bei den Griechen, 
spater Schimmelreiter, waren ursprunglich Schimmel selber, v. Wilamowitz, 
Staat und Ges. der Griechen2, S. 28, L. Malten, Arch. Jahrb. 29, S. 251. 
Auch bei den Persern (Herod. I, 189) und bei den Germanen (Tac. Germ. 10) 
werden weifie Rosse ini Kult bevorzugt. Fur das Pferd im arischen Toten- 
kult ist die Arbeit Maltens (a. a. 0., S. 179 ff.) grundlegend: „Die Phantasie 
der Volker Vorderasiens und der mit ihnen verbundenen Lander war 
mit anderen religiOsen Konzeptionen gefiillt, ehe das Pferd bei ihnen 
Eingang fand*1 . . .; „auch in den kretischen Stierspielen wurden im 
Gegensatz zu den thessalischen Pferde nicht verwendet", dazu Jahrb. 40,
S. 141, 155, 2 und 156; „der Stier ist das altere, das Pferd das jiingere 
Tier des Himmelsgottes“. „Um so starker ist die Rolle, die es bei den 
indogermanischen VOlkern.gespielt hat, bei denen das Tier seit alters 
einheimisch war“ (Jahrb. 29, S. 254, Anm. 13). Uber nordiscbe Pferde- 
rassen, germanische, keltische, sarmatische vgl. Max Hilzheimer, Saalburg- 
Jahrb. V (191311) 1924, S. 150ff.; zum hohen Alter des Pferdes in Ungarn 
vgl. Archaol. Anz. XXX, S. 18, in Kappadokien, A. KOstes, a. a. 0., S. 163, 
mit Wiedergabe des altesten Siegelzylinders (Ende des 3. Jahrtausends 
v. Chr.), der Pferdedarstellungen von dort enthalt.

♦) A. a. 0., S. 33.
6) Von den Pferden der Sigynnen (nach Herodot nOrdlich der 

Donau-Mtindung, nach Strabo am Kaukasus) wird das aasdrucklich 
gesagt: Herod. V, 9, Strab. XII, II, 8, dazu Weissbach R. E. II A. 2, 
S. 2458; fur das hethitische Kulturgebiet vgl. E. Forrer Zeitschr.d. Deutsch.

Morg. Ges. 76 (N. F. 1,2), 1922, S. 190 und S. 253; fur die Gebiete weiter 
Ostlich G. Husing, VOlkerschichten in Iran, Mitt, der anthropol. Gesellschaft 
in Wien 46 (1916), S. 209, Anm. 21, der ebenfalls betont, dafi auch 
hier die „Fahrer“ (z. B. die Inder) alter sind als die Reiter; im allg. 
Reall. der Vorgesch. VI, S. 57. Die erste Benutzung des Pferdes zum 
Reiten auf asiatischem Boden sehen wir auf zwei ganz primitiven Reliefs 
am sudlichen Stadttor von Sendschirli, Ed. Meyer, Volksstamme, S. 252, 
Anm. 3.

6) W. Weber, Die Staatenwelt des Mittelmeers in der Fruhzeit des 
Griechentums, Stuttgart 1925, S. 51 am Ende.

7) Leopold Wenger, Recht der Griechen und ROmer in P. Hinneberg, 
Kultur der Gegenwart II, VII, 1, 1914, S. 194; derselbe neuerdings in 
dem schOnen Aufsatz, Hausgewalt und Staatsgewalt im rOmischen Alter- 
tum, Miscellanea Fr. Ehrle II, 1924, S. 17. Hier wird in feinsinniger 
Weise die Hausgewalt des pater familias und die Staatsgewalt des 
Imperiumtragers in Parallele gestellt.

8) U. v. Wilamowitz, a. a. 0., verweist zur Illustration auf Axel Olriks

Das Pferd ist anfangs nie zum Reiten, sondern nur zum 
Ziehen desWagens benutzt worden.5 *) Erst in einer jungeren 

Epoche ist dann auf dem Rucken des Pferdes in Ost und 
West aus dem Reiter der ritterliche Herr geworden, der 
Jahrhunderte hindurch die Geschicke der von den neuen 
Vdlkem geschaffenen Mittelmeerstaaten gelenkt und jenen 
aristrokratischen Zug in die antike Geschichte gebracht hat, 
der doch das Hervorstechendste an ihr im Vergleich mit 
der modernen Welt ist.

Der selbstherrliche, konigliche Ehemann und Hausvater 
aber, der durch die Zuchtung und Benutzung seines mit- 
gebrachten edelsten Haustieres als Zugtier und spater als Reit- 
pferd noch eine Machtsteigerung erfahren hat und nach Zuruck- 
drangung des angestammten Kbnigtums samt seinen Standes- 
genossen schliehlich zum Herrn des Staates gewordes ist6), 
er soil der Ausgangspunkt unserer Betrachtung sein, gewisser- 
mahen als Folie zu dem, was in den folgenden Blattern fur 
die voridg. und vorsemitische Zeit der Mittelmeerlander uber 
die Frau sich ermitteln lafit. U. v. Wilamowitz hat, urn ihn 
uns deutlich zumachen, die Bezeichnung „Patriarch“ aus der 
judischen Sphare herangezogen. Nur bedeutet dieses Wort, 
wie der Forscher selbst bemerkt, nicht den Herrn der Familie, 
sondem den daruberstehenden Herrn des Geschlechts, der 
im idg. Staate in historischer Zeit meist nicht mehr nachweis- 
bar ist7), aber sicher einmal auch hier existiert hat.8) Also 
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uberall Manner an der Spitze und Mannesgewalt uber alles, 
was diese Manner umgibt, sei es im Geschlecht, sei es in 
der Farnilie, das ist das Gharakteristische an dieser neuen 
Welt, wie sie vor und nach 2000 v. Ghr. um das Mittel- 
meer — am fruhesten in Kleinasien9), etwas spater ostlich 
und westlich davon — uns entgegenzutreten beginnt. 
Alle Grundzuge des Erb- und Familienrechts der idg. 
Volker erklaren sich von hier aus.10) Uberall, wo Indo- 
germanen herrschen, gilt fur das Geschlecht der Mannes- 
stamm; dem Geschlecht ist ursprunglich die Verfugung 
uber den Grundbesitz vorbehalten.11) Die alteste Form der 
Ehe in diesen durchaus vom Manne beherrschten Gemein- 
schaften aber ist die Raubehe, darnach die Kaufehe12), 
und als die Rechtsehe an die Stelle trat, war auch jetzt

ls) Wenger, a. a. 0., S. 197 : Bei ihnen „hat das nationale Recht
eine Form gepragt, welche die Frau rechtlich in strengste Untertanigkeit
gegen den Mann stellt4 . . ., „ selbst den Tod kann der Mann uber sein
Weib verhangen“. Ober die ursprunglich gleich sklavenahnliche Stellung
der Frau bei den Persern vgl. Bartholomae, a. a. 0., S. 7 und 16. Doch 
ist hier allmahlich eine Besserung eingetreten.

14) Sehr instruktiv Wenger, a. a. 0., S. 203: „Mag dieser (der er-
wachsene Sohn) im offentlichen Rechtsleben noch so viel Gewalt haben, 
mag er als Konsul dem Vater gebieten kSnnen, keinen Schritt kann er 
im Privatleben tun, ohne den Vater zu fragen“.

16) Der Wagenkampf ist daher immer die vornehmste Form ge- 
blieben (vgl. G. Rodenwaldt, Der Fries des Megaron von Mykena 1921, 
S. 55 ff.) und in dem Spiel- und Sportwesen des klassischen Griechen- 
tums allem voranstehend.

16) Fur die Einwanderung der Hellenen in ihre spateren Sitze seit 
etwa 2000 vgl. vor allem jetzt G. Rodenwaldt, Athen. Mitt. 37, 1912, 
S. 137, Derselbe Tiryns II, 1912, S. 202 ff., Der Fries, S. 46 ff., L. Malten, 
Archaol. Jahrb. 40, 1925, S. 122.

17) Vgl. im ubrigen Gunther Ipsen, Der alte Orient und die Indo
germanen in der STREiTBERG-Festschrift 1924, S. 200 ff., bes. S’ 216 ff.

Darstellung eines nordischen Geschlechtsverbandes, wo es heifit: „In 
einem abgelegenen Bezirk von Drontheim, wie dem Tynda], umfafite 
bis vor kurzem das einzelne GehOft einen Haiisstand von 20—30 Personen, 
eine Schar von erwachsenen, verheirateten Geschwistern und ihren 
Kindern und einem Grofivater in der Ofenecke, der die Oberleitung 
hatte“. Fur die Perser vgl. man hierzu die Schilderungen von Chr. Bar- 
tholomae, Die Frau im sasanidischen Recht, Kultur und Sprache 5, 
Heidelberg 1924, S. 9: „Im Herrenhof wohnte das Familienober- 
haupt mit den Seinigen, d. i. mit der Gesamtfamilie. Eine solche jedoch 
hatte einen ganz erheblich grSheren Umfang als bei uns. Denn zur 
Gesamtfamilie gehbrten vor allem auch die Familien der verheirateten 
S3hne.“

9) Ed. Meyer, Volksstamme, S. 249 fit.; F. Poulsen, Der Orient und 
die fruhgriechische Kunst, 1912, S. 16; L. Malten, Jahrb. 29, S'. 238, 
vgl. auch oben S. 5, Anm. 2.

10) Josef Kohler, Allgemeine Rechtsgesch. in Hinnebergs Kultur 
der Gegenw., Teil II, Abteilg. VII, I, 1914, S. 102: „Die indogermanische 
Gesellschaft war eine Sippengenossenschaft mit den Rudimenten des 
Staatswesens; noch war der Totemismus nicht verschwunden, aber er 
spielte keine leitende Rolle mehr. Die Sippe war vaterrechtlich organisiert 
mit mehr oder minder ausgepragtem Herrschaftsrecht des Hausvaters. 
Das Erbrecht war agnatisch, abgesehen von dem Erbtochtersystem, 
welches dem notleidenden Vaterrecht aufhalf  .14*

n) Fur die Griechen vgl. v. Wilamowitz, a. a. 0., S. 35.
12) J. Kohler, a. a. 0., S. 102, im AnschluB an die Anm. 10 zitierten 

Worte: „Die Ehe beruhte auf Frauenraub oder Frauenkauf; sie war 
bereits religiSs verklart, und die Eheschliefiung zeigte eine Reihe sozialer 
Zuge“, dazu 0. Schrader, Die Indogermanen3, 1919, S. 58 f. 
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noch der Wille der Frau bei Eingehung einer Ehe gleich 
Null. Erinnert sei ferner an die grofie eheherrliche Gewalt 
des Mannes, die vor allem bei den Romern ihre scharfste 
Auspragung erfahren hat13), endlich an die gewaltige patria 
potestas des Hausherrn, in dessen Belieben schon die 
Anerkennung und damit das Leben des Neugeborenen ge- 
stellt war und die dann — vor allem wieder in Rom — 
selbst dem erwachsenen Sohne gegenuber noch in Geltung 
blieb.14)

Horden von solchen selbstherrlichen koniglichen Man- 
nern — die vordersten unter ihnen auf Wagen, gezogen von 
den erwahnten koniglichen Haustieren16), erst spater kom- 
mende auf dem Rucken derselben sich fortbewegend — sind 
umgeben von ihrer Familie, ihrem Gesinde und Trofs in Ost 
und West eines Tages in die sudliche Welt eingebrochen, 
dort als Hethiter, Luwier, Inder, Iranier, hier als Helle- 
nen16), als Italiker und Kelten, um nur einige zu nennen.17) 
Wo immer sie in der ihnen zunachst fremden Sudwelt er- 
schienen, fanden sie Volker vor, deren Rasse heute nur negativ 
bestimmt werden kann, dafi sie namlich weder idg. noch 
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semitisch waren18), und deren Kultur eine ganz andere 
Grundlage hatte wie die neUe, von Norden her mitgebrachte 
der Indogermanen oder diejenige der im Osten zugewanderten 
Semiten.

18) Grundlegend hierftir Paul Kretschmer, Einleitung in die Geschichte 
der griech. Sprache 1896; zusammenfassend derselbe bei Gercke-Norden, 
Einleitung in die Altertumswiss. I, 6’, S. 69 flf.; weiteres Glotta 14, 
1925, S. 102 f.

19) Vgl. G. Rodenwaldt, Der Fries, S. 9 f.
20) E. Pernice, Gercke-Norden, ebda. II, S. 34: Die Frauentracht 

ist „eine auBerst raffinierte, auf die Schaustellung weiblicher Reize aus- 
gehende; Rocke an den Huften fest anliegend und am unteren Teile 
mit mehrfachen Volants reich besetzt, eine Jacke, die den Busen frei- 
lafit, und uberaus kunstliche Haarfrisuren bilden ihre Haupteigenschaften*, 
dazu die Abbildungen bei H. Th. Bossert, Altkreta, Kunst- und Kunst- 
gewerbe im Agaischen Kulturkreise, Berlin2, 1924, passim. Die schlanke 
Tai Ila und breiten Huften finden wir auch bei einer Statuette der Gottin 
Anahita aus Susa und bei Figuren aus Indien, G. Busing, Mitt, der 
Anthropol. Ges. in Wien 46, 1916, S. 235 und 238.

21) Sam Wide-Nilsson bei Gercke-Norden, a. a. 0. IIs, S. 220 f.
22) Fritz Weege, Etruskische Malerei, 1921, S. 60 und Beilage II.
2I) Theopompos bei AthenAus XII, 517 d, Muller, FHG. I, S. 315.
24) E. Pernice, a. a. 0., S. 34; G. Rodenwaldt, Fries S. 18f.

25) Bei den Etruskern sogar nackt nach der S. 10 Anm. 23 zitierten 
TnEOPOMpos-Stelle.

26) Weege, a. a. 0., S. 60.
2T) Vgl. fur das rbmische Rechtsleben das Wort Ulpians (Dig. L. 

17, 2, pr.): feminae ab omnibus oflficiis civilibus vel publicis remotae sunt, 
dazu L. Wenger, Von der Staatskunst der R3mer, Munchner Universi- 
tatsreden, Heft 1, Muncben 1925, S. 19.

28) Johann Jakob Bachofen, Appellationsrat zu Basel, Das Mutter- 
recht. Eine Untersuchung Uber die Gynaikokratie der alten Welt nach 
ihrer religiosen und rechtlichen Natur, Stuttgart, Krais und Hoffmann, 
1861. Uber das Leben und die Bedeutung dieses eigenartigen Schweizer 
Forschers (geb. 22. Dez. 1815 zu Basel als Sohn des Seidenfabrikanten 
Joh. Jak. B. und seiner Gattin Valeria, geb. Merian, gest. am 25. Nov. 
1887) vgl. die Einleitung zur Neuausgabe von Bachofens Schriftchen 
„Das Lykische Volk“, von Manfred Schroter, Leipzig, Haessel 1924 in 
der Sammlung „Die Schweiz im deutschen Geistesleben“, herausgeg. 
von Harry Maync, 30. Bandchen; vgl. auch uber, diesen Forscher die 
kritischen Bemerkungen von Berthold Delbruck, Abh. der Sachs. Ges. 
der Wiss., XXV, phil. hist. KI. XI, 1890, S. 391 ff.

29) Vorsichtiger 0. Schrader, Sprachvergleichung u. Urgeschichte II* 
S. 367 : „Wir kommen aber zu dem SchluB, dafi im siidlichen und sud- 
ostlichen Europa, bevor die Indogermanen daselbst festen Fufi faBten, 
eine nach oder von Kleinasien hin- oder herruberreichende Bevdlkerung 
sab, bei der Mutterrecht und Frauenherrschaft, nicht, wie bei den 
Indogermanen, Vaterrecht und Frauenknechtung, galten“, vgl. auch 
Schrader, Reallexikon der indogerm. Altertumsk. s. v. Mutterrecht.

Neben dem Fehlen des Pferdes ist die ganzlich andere 
Stellung der Frau das hervorstechendste Merkmal der altesten, 
fur uns erfafibaren Mittelmeer- und Vorderasien-*Kultur. 
Wer einmal den Wandmalereien aus den kretischen Palasten 
gegenubergestanden hat mit ihren Massenszenen, in denen 
die Frau bei den verschiedensten Gelegenheiten gleich- 
berechtigt neben dem Manne erscheint19), oder die Dar- 
stellung einzelner Frauen aus der damaligen Gesellschaft 
in ihren raffinierten Toiletten bewundert hat20), wer die 
hohe Bedeutung der Frau im Glauben und im Kulte jener 
Volker an Hand des archaologischen Materials sich klar 
gemacht hat21), wer auf den Wandmalereien des Stackel- 
berg-Grabes von Gorneto vornehme Frauen und Madchen 
der Etrusker mit Spannung den Wettspielen ihrer Sohne 
und Bruder zuschauen22) oder in Etrurien23) und in Kreta24) 
.gar Frauen selber bei den religiosen Stierspielen oder son- 
stigen gymnischen Veranstaltungen in derTracht der Manner, 

nur den Schurz um die Huften25), aktiv mitwirken sieht, 
dem ist es langst schon klar, daG hier eine andere Welt le- 
bendig gewesen ist, wie diejenige der spatern klassisch- 
griechischen Zeit, wo es, aufier der Priesterin der Demeter 
Chamyne von Elis, jeder griechischen Frau bei Todesstrafe 
verboten war, den Wettkampfen der nackten Manner in 
Olympia zuzuschauen26) oder wie diejenige, in der das Wort 
mulier taceat in ecclesia gepragt worden ist.27) Man braucht 
nicht mit dem arg verkannten und unterschatzten Baghofen28) 
von einer „Gynaikokratie“ in der alteren Epoche europaisch- 
vorderasiatischer Geschichte zu sprechen, aber etwas anders 
war diese Epoche doch fundamentiert — das sieht man 
auf den ersten Blick —, wie die ausschliefilich auf den 
Mann, das Mannesrecht, die Manneskraft und die Mannes- 
deszendenz gestellte jungere Welt, aus der die unserige 
hervorgegangen ist.29)
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So drangt alles darauf hin, die Stellung der Frau in der 
vorheHenischen oder allgemeiner ausgedriickt in der voridg. 
und vorsemitischen Welt des Mittelmeers und seiner Um- 
lander einer erneuten Untersuchung zu unterziehen. Neben 
den Uberresten dieser Fruhwelt, wie sie noch uber oder 
in der Erde erhalten sind30) oder wie sie langst der Spaten 
in Bild und Schrift zutage gefordert und in der leider von 
der Historie lange Zeit in hochst unverstandiger Weise ab- 
getrennten Prahistorie zu einem wissenschaftlichen Sender- 
dasein verdammt hat31), sind es die Uberlebsel einer 
langst entschwundenen Zeit, aus denen vermittelst der von 
Thukydides zuerst angewendeten Methode der Ruckschlusse 
ein Aufbau versucht werden rnufi. Hier soli der Versuch 
nicht mit Hilfe des archaologischen Materials, sondern aus- 

30) Die gewaltigsten Zeugen der alien Kultur sind, um nur Einiges 
zu erwahnen, in der Westwelt des Mittelmeeres die erhaltenen megalithischen 
Grabbauten, die Dolmen, Cromlechs und Menhirs der Bretagne, der Stone
henge in Britannien, aber auch Grabbauten in Nordafrika, Kreta, Agypten, 
Palastina; grundlegend, was den Westen betrifft, C. Schuchhardt, Alt- 
europa2, 1926, weiter Derselbe, Westeuropa als alter Kulturkreis, S.-B. 
Berl. Ak. 1913, S. 131 ft., Adolf Schulten, Tartessos, Hamburg. Uni- 
versitat, Abhandlungen der Auslandskunde 8, 1912, S. 10, vgl. auch 
schonS. Reinach, Cultes, mythes et religions 1,1905, S. 151: L’archeologie 
nous montre qu’avant 1’arrivee des Celtes en Occident, avant le debut 
de 1’ere des armes de mGtal, la Gaule, le Bretagne, 1’Allemagne du 
Nord, la Scandinavie meridionale ont ete peuplees par des hommes 
qui obeissaient a des idees religieuses trfes puissantes, id&es, qui se sont 
manifestoes par la construction des monuments megalithiques. Sehr 
beachtenswert ist der Versuch von Elise Baumgartel, Dolmen und 
Mastaba in W. Schubart, Beihefte zum alten Orient, Heft 6, 1926, den 
altagyptischen Grabbau in Beziehung zum Dolmen- und Megalithbau 
zu bringen; allgemein orientierend jetzt der Artikel „Grab“ im Reallex. 
der Vorgesch. IV, 2, S. 449 ff. Neben dem Grab ist der Hausbau von 
grofiter Bedeutung, vgl. Artikel „Haus“ ebda., S. 160 ff., weiter die 
altesten Kunstdenkmaler, wortiber Artikel „Kunst* ebda. VII, S. 136 fit. 
zu vergleichen ist. Zum Ganzen die kritischen Bemerkungen von 
Gunther Ipsen, Der alte Orient und die Indogermanen, STREiTBERG-Fest- 
schrift 1924, S. 212 f.

31) Niemand kann mehr als der Historiker des Altertums das grofie 
Unternehmen von Max Ebert (Reallexikon der Vorgeschichte, Berlin, 
W. de Gruyter 1924 ff.) begriifien, das endlich die Brucke zwischen Prae- 
historie und alter Geschichte schlagt mit wohlberechtigtem, starkem Uber- 
greifen, vor allem in der altorientalischen Geschichte, in unsere Disziplin.

32) Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft fur Volkskunde, 
Bd. XXIV, 1923, S. 17—45.

33) Franz Cumont, Les unions entre proches a Doura et chez les 
Perses, Comptes rendus de 1’acad. des inscr. et b.-l. 1924, S. 53 ff., dazu 
E. Kornemann, Klio XIX (N. F. I, 1924), S. 358 ff.

34) Bei den Ptolemaern beginnend mit der beruhmten Ehe des 
PtolemaiosII. mit Arsinoell., geschlossen 277 oder 276, daruber Kornemann, 
Mitteilungen XXIV, S. 17 f., nach R. Herzog, Philologus 82, 1926, S.53ff., 
unter Vorangang einer Halbgeschwisterehe zwischen Ptolemaios I. und 
Berenike, dann in diesem Herrscherhause immer wieder nach dem Vorbild 
der Philadelphen in Anwendung gebracht, dazu M. L. Strack, Dynastie der 
Ptolemaer 1917, S. 77 ff., Ev. Breccia, Il diritto, dinastico nelle 
monarchie dei successori d’Alessandro Magno in K. J. Beloch, Studi 
di storia antica IV, S. 14 ff., Kornemann a. a. 0., S. 23, Anm. 4; zu der 
Frage, wer der Mitregent des Philadelphos war, die ich selber a. a. 0., 
S. 38 f., und Klio XIX, S. 359, Anm. 1, behandelt habe, vgl. jetzt die 
sehr beachtenswerten Ausfuhrungen von Alexander Pridik, Der Mitregent 
des Konigs Ptolemaios II., Philadelphos in Acta et Commentationes Uni- 
versitatis Dorpatensis B V, 3.

35) Die Geschwisterehen im Seleukidenreich sind von mir a. a. 0.,
S. 24 f. zusammengestellt, ebenso Cumont, a. a, 0., S. 20 f.
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schliehlich auf dem zweiten angegebeneh Weg unternommeri 
werden, und die Darstellung wird, um vor gerade hier 
sehr naheliegenden, zu weit gehenden Schlussen bewahrt 
zu bleiben, am besten den Weg der vorangegangenen 
Untersuchung gehen. Den Ausgangspunkt dieser Forschun gen 
bildete eine Arbeit uber die Geschwisterehe in den Fursten- 
hausern des Altertums, zu der ich durch Studien auf dem 
Gebiet des hellenistischen Staatsrechts, das ich seit Jahren 
in akademischen Vorlesungen behandle, gefuhrt worden 
war. Diese, an schwer zuganglicher Stelle32) vergrabene 
Untersuchung, die infolgedessen auch dem einzigen, das- 
selbe Thema neuerdings behandelnden Forscher verborgen 
geblieben ist33), mu£ hier in ihren Hauptresultaten noch ein- 
mal mitverarbeitet werden, weil innerhalb unseres Them as 
die Ehesitten der von Bachofen „gynaikokratisch“ ge- 
nannten Vorzeit am deutlichsten sich rekonstruieren lassen.

Die Geschwisterehe der hellenistischen Fiirstenhauser, 
die auf dem weiten Raum des ehemaligen Perser- und des 
fur kurze Zeit an die Stelle getretenen Alexanderreiches, 
und im Ptolemaer-34) und Seleukidenreich35 *), weiter im Naba- 
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taerreich36), in Parthien37), Arrnenien38), Kleinarmenien39),

4‘) Es ist auch kurz darauf aufmerksam zu machen, dafi Kaiser 
Gaius (Caligula), der Urenkel des Marcus Antonius, diese Sitte selbst 
nach Rom zu verpflanzen versucht hat. Seine Absicht, die Ehe mit 
seiner Liebl in gssch wester Drusilla zu proklamieren, ist nur durch deren
Tod verhindert worden. Dazu pafit, dab er im Jahre 37 wahrend einer
schweren Erkrankung Drusilla zu seiner Erbin eingesetzt und deren
Gemahi M. Aemilius Lepidus zum Nachfolger ausersehen hat (M. Gelzer,
RE. X, S. 392). Natttrlich sollte dieser Aristokrat nur der Platzhalter 
sein, wahrend die Kinder der Schwester die eigentlichen Erben
werden sollten (Kornemann, Mitt. a. a. O., S. 40). In anderen Fallen 
ist in Rom nach erfolgter Adoption wenigstens eine Art von Halbge-
schwisterehen im Kaiserhaus zustande gekommen, so wenn Augustus
seinen von ihm adoptierten Neffen Marcellus mit der lulia verheiratete 
(Plut. Marc. 87: MapK^XXov p£v natba Kai yapPpdv diroirjoaTo), oder 
Claudius seinen Stief- und Adoptivsohn Nero mit seiner Tochter Octavia 
oder Antoninus Pius seinen Adoptivsohn Marcus mit seiner Tochter 
Faustina (S. Hist. Aug. Vita Ant. Pii 5).

45) Material vor Jahren schon zusammengestellt von Adolf Rapp, 
ZDMG. XX, S. 112 ff.; vgl. auch Marquart, Philol. Suppl. VI, S. 576 f. 
und S. 602 Anm., sowie Egon Weiss, Zeitschr. der Savigny-Stiftung fur 
Rechtsgesch., Rom. Abteilg. 29, 1908, S. 340 ft.; auch Josef Kohler, 
AJlg. Rechtsgesch. in Hinneberg, Kuitur der Gegenwart, T. II, Abt. VII, 
S. 131, der die dem idg. Recht vSllige fremde Institution mit dem Kuitus 
in Verbindung bringt; vgl. abschliefiend Kornemann, Mitt. S. 26 f., 
Klio XIX, S. 359, Cumont, S. 21, Anm. 5. Cumont maeht u. a. auf 
Lukian TTepi buonbv c. 5 aufmerksam, wo es von Zeus heifit: ,Er 
heiratete viele Frauen, zuletzt Hera, seine Schwester, nach den Gesetzen 
der Perser und Assyrer/

46) Artaxerxes II. (405—354) hat nacheinander seine eigenen TSchter, 
zunachst Amestris, in erster Ehe Gemahlin des Tiribazos, und dann 
eine zweite, mit Namen Atossa, geheiratet, Herakleides von Kyme, 
FHG. II 97, bei Plut. Artax. 23 und 27, Prasek, Geschichte der Meder 
und Perser, II, S. 217, Kornemann, Mitt. S. 27; Verheiratung des Sohnes 
mit der eigenen Mutter, Ktesias fr. 30, Kornemann, ebda. S. 28, ebenso 
in Parthien, Verheiratung des Phraatakes mit seiner Mutter, der seinem 
Vater von Augustus geschenkten italischen Sklavin Thea Musa, Josephos, 
Ant. lud. XVIII, 42 Niese und Munzen; A. v. Gutschmid, Gesch. Irans, 
S. 118, und U. Kahrstedt, a. a. 0., X, S. 287, Kornemann, Mitt., S. 18.

Adiabene40), Kommagene41), Pontos42), Karien43) uns be-

S8) Cumont, a. a. 0., S. 21, mit Anm. 3, Kornemann, Klio XIX, S. 359 
mit Anm. 8.

*’) Material bei Kornemann, S. 28, Cumont, S. 20 f., Kornemann, 
Klio XIX, S. 359. Hier auch ein keilinschriftlicher Text wichtig vom 
Jahre 76/5 v. Chr., datiert: Arsakes, Konig der KOnige und Izbubarza, 
seine Schwester, KSnigin; Lucan VIII, 404—409, iacuere sorores | in 
fratrum thalamis, sacrataque pignora matrum .... Parthorum dominus 
quotiens sic sanguine mixto | nascitur Arsacides?, Herodian IV, 10,5.

S8) Seit 6 v. Chr. hier an der Spitze Tigranes III. und seine Schwester- 
gemahlin Erato, Tac., Ann. II, 3; sociati more externo in matrimonium 
regnumque, bestatigl durch Munzen, Kahrstedt, Klio X, 1910, S. 299 f.

39) C. F. Lehmann-Haupt, HmscHFELD-Festschrift, S. 399, u. Armenien 
einst und jetzt I, S. 493, vermutet fur die durch eine Inschrift von 
kleinarmenischem Gebiet bekannt gewordene 6.yaaoa ’AOqvat? ein engeres 
Verwandtschaftsverhaltnis mit ihrem Gatten ’Aeipapiq?, als die Inschrift 
ausspricht, wenn man „statt der immerhin auffalligen Gleichnamigkeit 
der Vater (ebenfalls ’Aeipapiq?) deren Identitat annimmt“. Wegen 
Athenais’ Mutter Antonia, Tochter eines Lucius (Antonius), mOchte 
der Herausgeber an eine AngehOrige des Polemonidenhauses denken, 
in welchem des Triumvirn Antonius’ Tochter Antonia als die Begriinderin 
des Geschlechtes betrachtet wurde. Die Sache bleibt unsicher. Z. 9 der 
(metrischen) Inschrift: KaOTfyv irarpd? doOaav dptuvOpou irarpd? £peio 
spricht doch zu deutlich fur zwei verschiedene Vater, wenn auch der 
seltene Name bei beiden hochst auffallig ist. Aber selbst wenn die 
Annahme des Herausgebers richtig ware, handelte es sich doch nur um 
dip Ehe von Stiefgeschwistern.

40) Josephos, Antjquitates lud., XX, 2, § 18 Niese, Cumont, S. 20, 
Kornemann, Klio XIX, S. 359.

41) Kornemann, Mitteilungen, S. 29, auf Grund von Miinzen, Babelon, 
Rois de Syrie, S. 221 f., Kahrstedt, a. a. 0., S. 303.

42) Kornemann, Mitteilungpn, S. 29 f. ebenfalls nach Munzen, 
Kahrstedt, S. 281 f., Iustinus XXXVII, 3, 6, soror uxorque Laodice, 
Th. Reinach, Mithridates Eupator, S. 47 und 291, M. L. Strack, Dynastie, 
S. 84.

4S) Nach Strabo (XIV, p. 656) hatte Hekatomnos von Mylasa 
(395[?j—377) drei Sbhne, Maussollos, Hidrieus und Pixodaros, sowie 
zwei Tochter, Artemisia und Ada. Von den Sbhnen waren die beiden 
alteren mit ihren Schwestern verheiratet: Maussollos (377—353) mit 
Artemisia, die dem Gatten in der Regierung folgte (353—351) und 
Hidrieus (351—344) mit Ada, die zunachst ebenfalls nach dem Tode 
des Brudergemahls regierte, bis sie von Pixodaros vertrieben wurde. 
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gegnet44 45), ist, wie in der fruheren Abharidlung gezeigt 
worden ist, in der Hauptsache die Nachahmung einer im 
Achamenidenhaus in grofitem Umfang geubten Sitte46), die 
dort bis zur Verwandtenehe im weiteren Umfang neben 
Geschwisterehen auch Ehen von Vatern und Tochtern und 
von Sohnen mit Muttern46) — gesteigert war, und zwar hier
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wie in der Priesterkaste der Magier zur Reinerhaltung des 
Blutes. Wie intensiv diese Eheform gerade im persischen 
Denken Platz gegriffen hat, zeigt nach Gumont47) eine vor 
25 Jahren in Arabissos (Kappadokien) zutage gekommene 
aramaische Inschrift aus dem 2. Jahrh. vor Ghr.48), aus der 
wir lernen, wie die Magier fur die koniglichen Geschwister- 
ehen ein Prototyp in dem iepog yapog des Bel, d. h. des 
Ahura Mazda mit der mazdaischen Religion, Daena Maz- 
dayasni, wie sie oft personifiziert im Avesta hei&t, gefunden 
haben.49) Die Inschrift lautet in der Ubersetzung: I

47) A. a. 0., S. 24 f.
48) Chabot, Repertoire d’epigraphie semitique III, S. 288, No. 1785.
49) Die Ansicht, dais diese Eheform schon von den heiligen Schriften 

Zarathustras geboten worden sei, findet sich zwar schon in der 
griechischen Literatur, ist aber von der neueren iranistischen Forschung 
als unrichtig erwiesen, H. Hubschmann, ZDMG. 43, 1889, S. 308 ff.; 
Darmesteter, Revue de 1’hist. des religions, XXIV, 1891, S. 366ff.; 
Justi in Geiger und Kuhn, Grundrifi der iran. Phil., II, S. 435 f.; 
vgl. auch 0. Schrader, Reallexikon, S. 908; Kornemann, Mitt., S. 27.

60) Cumont, a. a. 0., S. 17 ff.
51) Der hohe persische Adel spielt in dem durchaus aristokratisch

aufgebauten Staate der Achameniden eine sehr grofie Rolle, vgl. dazu
jetzt die Forschungen von Friedrich Wilhelm KOnig, Altpersische
Adelsgeschlechter I, Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes,
XXXI, S. 287 ff., II ebda. XXXIII, S. 23 ff.

„Die mazdaische Religion, die Konigin, die Schwester 
und Gemahlin sprach also: Tch bin die Frau des Bel, des 
Konigs.’ DaraufBel also zur mazdaischen Religion: 'Meine 
Schwester, du bist weise und schbner als Gottinnen, deshalb 
habe ich dich zum Weibe genommen.’ “

Ein neuer Fund, den der eben genannte belgische 
Forscher kurzlich bekannt gegeben hat50), bringt nun gegen- 
uber der von J. Darmesteter aufgestellten These, dab diese 
Sitte nur in der obersten persischen Volksschicht gebrauch- 
lich gewesen sei, die uberraschende Tatsache, dafi, wie in 
Agypten (daruber unten S. 18 f.), die Verbreitung der Ge- 
schwisterehe in Iran uber die grofien Adelsgeschlechter51) 
hinweg bis tief in das Volk angenommen werden mufi, in 
diesen Schichten naturlich, wie in Agypten, zur Erhaltung 
des ungeteilten elterlichen Besitzes in den Handen der mit-
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einander vermahlten Geschwister. Es handelt sich urn In- 
schriftenfunde, die auf dem Boden des Partherreiches in 
Dura-Europos am Euphrat, fluhabwarts von Giresium, ge- 
macht worden sind52) und in dieser ehemals makedonisch- 
griechischen Kolonie, die ihre Entstehung der makedonisieren- 
den seleukidischen Fruhzeit verdankt53 * *), eigentumliche Ver- 
wandten-Ehen aus dem Jahre 344 der seleukidischen Ara, 
d. hi aus dem Jahre 32/3 n. Ghr. aufweisen. So begegnet 
die Ehe eines Mannes namens Antiochos mit seiner vom 
gleichen Vater stammenden Schwester Megisto, wahrend 
die Tochter aus dieser Ehe, Adeia mit Namen, mit dem 
Bruder ihres Vaters und ihrer Mutter, Athenodoros, ver- 
heiratet wird, so dab sich folgender Stammbaum ergibt:

Antiochos

Theomnestos

Athenodoros Antiochos-Megisto Despoina
i

Adeia
Zu der Ehe zwischen Oheim und Nichte (Athenodoros- 

Adeia) kommt hier also in einer offenbar alten makedonisch- 
griechischen Kolonistenfamilie die Ehe zwischen Geschwistern, 
die zum mindesten denselben Vater gehabt haben (Ahtiochos- 
Megisto), und dafi die letztere Eheform in Dura-Europos 
nicht die Ausnahme war, beweist eine zweite von Gumont 
.angezogene Inschrift aus dem Jahre 36/7: Hier wird die 
Gatlin direkt als oponaTpia dbekcpfi Kai yuvr| bezeichnet. 
Gegenuber der Erwagung nun, dafi hier vielleicht in so 
spater Zeit und auf parthischem Reichsgebiet die altgrie- 
■chische Sitte der Ehe von Halbgeschwistern, d. h. von 
Geschwistern, die nur vom selben Vater, nicht aber von 
derselben Mutter abstammen (daruber unten S. 37), konser-

62) fiber die Bedeutung des neuen Materials im allgemeinen jetzt 
Paul Koschaker, Zeitschr. der SAViGNy-Stiftung, Roman. Abt., 46 (1926), 
.S. 290 ff.

S3) Daruber Kornemann, Zur Politik der ersten Nachfolger Alexanders 
Igegen Ed. Meyer, Blute und Niedergang des Hellenismus in Asien) in 
vder Zeitschrift „Vergangenheit und Gegenwart“, XVI, Jahrg., 1926, S. 333. 

Kornemann, DieStellungd. Fraui.d.vorgriech. Mittelmeerkultur. 2
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viert sein konnte, wird schon-von dem Herausgeber unter 
Hinweis auf die eine der von Minns pubJizierten Urkunden 
aus Auroman in Persisch-Kurdistan54), also ebenfalls a us 
dem Partherreich, vom Jahre 88 v. Chr., wo unter den 
drei Frauen des damaligen Partherkbnigs die erste und 
dritte in gleicher Weise als otioiraTpia aurou dbeXcpn Kai Yuvrr 
bezeichnet werden, der Vermutung Raum gegeben, da& 
hier in einer auf dem Boden des Partherreiches gelegenen 
Stadt, die nur ganz vorubergehend, und zwar viel spater 
(unter Septimius Severus) romisch geworden ist, eine par- 
thische und damit eine einheimisch-orientalische Sitte von den 
Kolonisten ubernommen worden sei, und dazu stimmt die- 
von Bartholomae66) jungst hervorgehobene Tatsache, daB 
noch im Sasanidenreich, vor allem bei den Groben des 
Landes, Geschwisterehen eine gelaufige Erscheinung waren 
und als eine Gott besonders wohlgefallige Einrichtung galten 
(ein Mann hat seine -sieben Schwestern als Frauen), weiter 
die Tatsache, dab, wenn ich recht unterrichtet bin, nocb 
heute in Persien die Geschwisterehe vorkommt.

<*) Journ. Hell. Stud. XXXV, 1915, S. 22 ff. = Paul M. Meyer, 
Jurist. Pap. 1920, S. 120, Nr. 36, Kornemann, Mitt. S. 28, Gumont, S. 20.

»5) A. a. 0. (vgl. S. 7, A. 8), S. 16.
86) Arrian, Anab. I, 23, 7; Tf|? be Kapiou; Eupnaor]? uaTpaneueiv- 

SraEev ’'Abav, {tufaT^pa p£v 'EKaTdpvtu, yuvaiKa b£ 'Ibpidm?, 6<; kc*L

dbeXcpdg airrfl div Kard vdpov ribv Kapiftv Euvipxet. Kai 6 p£v 
'Ibpied? TeXeuTuiv xau-nj dir^Tpeipe rd irpaypaTa, vevopiap^vov tv xfi 
’Acria £ti Arid Zepipajiecut; kai yuvaiKa? dpxeiv dvbptftv. Uber die 
Nachfolgeberechtigung der Schwestergemahlin vgl. auch Strabo XIV, 
p. 658, dazu W. Judeich, Kleinasiat. Studien, S. 248, Anm. 1. Ja es 
scheint, dafi das Erbrecht fiber die Frauen uberhaupt ging, wie ich 
Mitt. S. 31 nachzuweisen gesucht babe.

57) A. Wiedemann, Das alte Agypten, Heidelberg 1920, S. 58, 92, 
Anm. 2 und S. 93, Erman-Ranke, Agypten und agypt. Leben im Alter- 
tum, 2. Aufl., S. 180 ff., U. Wilcken, S.-B. Berl. Ak. 1883, S. 897 ff., 
bes. S. 903, L. Mitteis, Grundzfige der Papyrusk., S. 213, W. Schubart, 
Agypten von Alex, bis Mohammed, S. 13; zuruckhaltender neuerdings 
G. Roeder im Reallexikon der Vorgeschichte HI, Artikel „Ehe“, S. 22: 
„Das Wort, mit dem die Liebeslieder die Geliebte bezeichnen, lautet 
«Schwester>.... Hieraus hat man geschlossen, dafi schon in pharaonischer 
Zeit die Geschwisterehe fiblich gewesen ist. ... Ich kann mich aber 
nicht zu so weitgehenden Folgerungen ffir die alte Zeit entschliefien*. 
Zum Erbrecht derselbe Forscher S. 24: „In furstlichen Hausern ist der 
Erbe des Thrones, bei landlichen Besitzern vielleicht auch der Erbe des 
Hofes, nicht immer der alteste Sohn, sondern zuweilen, vielleicht als 
Uberbleibsel eines alten Mutterrechts, der Sohn der alteren Tochter“.

58) Dies habe ich Mitt. S. 21 ff. und Klio XIX, S. 355 durch den 
Hinweis auf die unter Piladelphos befolgte stramme makedonisch- 
griechische Herrenpolitik, die die Agypter als Parias behandelte, dar- 
zutun gesucht. In diesem Punkt stimmt Cumont, der im ubrigen meine 
Aufstellungen annimmt (nach brieflicher Mitteilung), nicht vollkommen 
mit mir fiberein. Dagegen hat Th. Reinach, Mithradates Eupator, 
deutsch von A. Goetz, 1895, S. 46 f., schon das Richtige gesehen, wenn 
er sagt: , Eupator erwahlte zur Kfinigiu seine Schwester Laodike, dem 
alten persischen Brauche gemafi, den die Hfife von Antiochia und 
Alexandria schon langst befolgt batten ebenso S. 271. W. Schubart 
a. a. 0., S. 13, spricht in diesem Zusammenhang wenigstens „von den 
immer vorbildlichen persischen Grohkonigen".

Bei diesem Ergebnis der Zuruckfuhrung der Geschwister
ehe bis zum Achamenidenhaus und nach Persien uberhaupt 
konnte aber nicht stehen geblieben werden. Vielmehr war
die Frage aufzuwerfen: Wie kam unter alien indoger- 
manischen Vblkern allein das persische zu dieser aus- 
gesprochenen Endogamie, wahrend andere Volker derselben 
Rasse, wie z. B. die Romer, dieselbe Eheform aufs scharfste- 
abgelehnt haben? Einen Fingerzeig dafur, da& die Ge.- 
schwisterehe alter ist als die Volker, die nachmals den. 
Boden Vorderasiens bewohnten, gab der Umstand, dah bet 
den Karern die Sitte der Geschwisterehe im Fiirstenhaus 
und der Thronberechtigung der Schwestergemahlin im Faile 
des Todes des Brudergemahls als alteinheimisch be
zeichnet wird66) und dah fur Agypten das in den Papyri
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erhaltene Material unzweideutig dasselbe beweist* 86 * 57 58), ob- 
gleich das ptolemSische Herrscherhaus meines Erachtens 
nicht im Anschluh an den heimischen Branch, sondern 
wie alle hellenistischen Fiirstenhauser, in denen die Ge- 
schwisterheirat vorkommt, in Nachahmung der Achame- 
niden den grohen Schritt zu der alten Eheform gewagt 
hat.68) Dazu kommt weiter der Umstand, dafi andere indo- 
germanische Volker zwar nicht im Konigshaus, wohl aber 
in der Gotterwelt die Geschwisterehe konserviert haben, 

3*
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z. B. die Griechen59) und die Germanen60), und dafi man 
mit Baghofen61), der in seinen zu weit gehenden Phan- 
tasien oft von ganz richtigen Pramissen ausgeht, die Be- 
hauptung aufstellen darf, dah in den mythischen Vor- 
stellungen der jungeren Volker sehr oft ganz deutlich der 
Niederschlag einer alteren Kultur erhalten ist62), wie wir das 

59) Zur Geschwisterehe zwischen Zeus und Hera vgl. Homer, Ilias 
XVI, 432, XVIII, 356 (Kaoifvr|Tr] &Xox6? tc). Nach XIV, 296 hat Hera 
.diese Ehe ohne Vorwissen ihrer Eltern geschlossen. Bezuglich sonstiger 
Anspielungen auf Geschwisterehen bei Homer und Hesiod (Alkinoos- 
Arete) vgl. Kart. Kunst, Berl. phil. Wochenschr. 1920, Nr. 3, Sp. 64—72; 
■Gesch wister ehe zwischen Okeanos und Tethys nimmt Akusilaos an, vgl. 
<Geneal. fr. 1, Jacoby FGr.Hist. I, S. 49.

60) Ober die Geschwisterehe im germanischen Mythus (Sigmund 
und Signy) Wolfgang Golther, Die sagengeschichtlichen Grundlagen der 
Ringdichtungen Richard Wagners2, 1909, S. 46, Brunner und Roethe 
bei Mommsen, Zum altesten Strafrecht, S. 56 und 65; anderes bei 
O. Schrader, Reallexikon, S. 912 und E. W. Wilda, Das Strafrecht der 
Germanen 1842, S. 855 ff. Ober mutterrechtliche Rechtsbestande in 
der Ehe und Erbfolge bei den Germanen, J. Ficker, Untersuchungen 
zur Rechtsgesch. HI, 1896, S. 449 ff. und V, 1, 1902, S. 70 ff. Zu erinnem 
ware auch an die beruhmte Stelle in Tacitus’ Germania c. 20: sororum 
filiis idem apud avunculum, qui apud patrem honor, dazu S. Feist 
im Artikel „Germanen11, Reallex. der Vorgesch. IV, S. 288: „Diese viel 
umstrittene Stelle durfte trotz aller Bedenken auf eine altere mutter
rechtliche Organisation bei den Germanen vor dem Eindringen des idg. 
Vaterrechts hinweisen. Uberreste dieses Mutterrechts linden sich in 
Spuren noch in spaterer Zeit (W. O. Farnsworth, Uncle and nephew 
in the old French chansons de geste 1913) bei vielen germ., wie bei 
anderen europ. Volkern; es scheint auf europ. Boden uberhaupt alter 
als das Vaterrecht zu sein, das von den erobernden idg. Stammen mit- 
gebracht wurde (s. Mutterrecht A)“. Letzterer Artikel ist noch nicht 
erschienen. Doch vgl. man auch den Artikel Avunkulat, Reallex. I, 
S. 291 f. und Art. Familie HI, S. 171. Diese Anschauungen decken sich 
durchaus mit den meinigen; nur ist die Umgrenzung „auf europaischem 
Boden “ zu eng.

61) Das Mutterrecht, Stuttgart 1851, anastat. Neudruck Basel 1897, 
S. VI ff.

62) Daher haften z. B. die groffen griechischen Sagenkomplexe fast 
alle an Statten ursprunglich mykenischer Kultur, vgl. M. P. Nilsson, 
’AvTibuipov, Festschr. f. J. Wackernagel, 1924, S. 137 ff., Ders. im Lehr- 
buch der Religionsgesch. von Bertholet-Lehmann, 1924, S. 313 und 
Gercke-Norden, Einleitung II3, S. 279, L. Malten, . Archaol. Jahrb. 40, 
1925, S. 172.

63) Uber die mannigfachen Glieder dieser Vfilkerfamilie vgl. E. Forrer 
ZDMG. 76, 1922, S. 17ff. und jetzt Ed. Meyer, S.-B. Berl. Ak., 1925, 
S. 244 ff., auch Joh. Friedrich, Reallex. d. Vorgesch. I, S. 126 ff.

64) Neue Folge, Bd. 3,1 (Bd. 78), S. 36—60: Die Agypter und ihre
libyschen Nachbarn. Zur Anthropologie der Agypter vgl. jetzt auch 
Reche in Reallexikon der Vorgesch. I, S. 68 ff.

66) A. a. 0., S. 59; vgl. auch S'. 40 den interessanten Hinweis auf 
die wahrscheinlich mannliche Tracht bei den Libyerfiirstinnen als Zeichen 
ihres Ranges, um manche Eigentumlichkeiten in Libyen (Phallustasche 
auch bei Frauen) und Agypten (Mannertracht der Kfinigin Hatschepsut) 
zu erklaren. Im iibrigen hat Moller in diesem Aufsalz auch alles zu- 
sammengestellt, was sich aus klassischen Autoren, besonders Herodot 
(IV, 168 ff.), an merkwurdigen Sitten in bezug auf das Frauenleben der 
Libyer, wohl der alteren Schicht der braunhautigen, schwarzhaarigen 
nacktgehenden Tehenu wie der jungeren, mehr hellfarbigen, blauaugigen 
und blondhaarigen Tuimah (vielleicht die ’Abuppaxibai Herodots) findet; 
vgl. auch das Wichtigste bei Ed. Meyer, G. d. A. I, I2, S. 24f. Bei den 
Adyrmachiden haben die KSnige das ius primae noctis (Her. IV, 168); 
,eine weitverbreitete libysche Sitte “ (Moller, S. 56), bei anderen herrscht
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unten (S. 39ff.) auch noch an der Amazonensage nachweisen 
werden.

Damit war das Problem definitiv in eine altere Phase 
der Mittelmeerkultur zuruckverlegt, und welcher Basse 
die Volker angehorten, der das selfsame Ehesystem ent- 
sprossen sein konnte, war einmal durch die Nennung der 
Karer in diesem Zusammenhang gegeben. Andererseits 
war die Konservierung der Geschwisterehe und damit zu- 
sammenhan gender Erscheinungen in A gyp ten durch die 
Jahrtausende hindurch ein Wink, dafi wir nicht nur in der 
anatolischen Vblkerfamilie63) diese Institution voraussetzen 
durfen, sondern auch in der libyschen. Der weitausgreifende 
ausgezeichnete Aufsatz des leider allzufruh der Wissenschaft 
entrissenen Georg Moller in der Zeitschrift der Deutschen 
Morgenl. Gesellschaft64) hat uns den starken libyschen Unter- 
grund des agyptischen Volkstums in Sprache und Sitte gezeigt 
und durch den Hinweis auf die lange Erhaltung der Ge
schwisterehe bei den der Berberrasse entstammenden Konigen 
von Tenerife die Annahme der Herkunft der agyptischen 
Sitte aus den Brauchen der alten nordafrikanischen Volker
familie nahegelegt.65 66) Dazu stimmt gut, was wir aus 
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klassischen Autoren uber die Athiopen erfahren. Da heifit 
es z. B. bei Nikolaos von Damaskos (fr. 103 m Jacoby FGr. 
Hist. II S. 385): „Die Athiopen lieben am meisten ihre 
Schwestern, und die Konige des Landes hinterlassen die 
Konigsherrschaft meist nicht ihren Sohnen, sondern 
denen ihrer Schwestern. Nuri wenn ein solcher

Polygamie, bei den Nasamonen (Her. IV, 172), verbunden mit der selt- 
samen Sitte, dafi die Braut am Hochzeitstag unter den Gasten reihum 
gegeben wird und ein Geschenk erhalt, auch nachher in der Ehe noch 
anderen zur Verfugung steht: wer sie besucht, „stellt einen Stock vor 
die Tur“, was Strabo (XVI, 4, 75) auch von den Sudarabern berichtet. 
Herodot, a. a. 0., fiihrt als Gegenbeispiel die Massageten an, wo die 
gleiche Sitte mit Monogamie verbunden ist: der Besucher hangt seinen 
Kocher an den Wagen (I, 216), Ed. Meyer, a. a. 0., S. 25; derselbe Forscher 
macht darauf aufmerksam, dafi wir gerade bei Massageten und Sabaern 
in gewissen Zeiten KSniginnen und nicht Konige an der Spitze finden 
und dafi Strabo XVI, 4,8 auch von den Athiopen (uber sie oben imText), 
sagt: pamkeOovTat b’bird yuvaiKd?. Bei den Gindanen (Her. IV, 176), 
erhalten die Frauen von den Besuchern Knochelringe. Die Besitzerinnen 
der meisten Hinge sind die angesehensten. Bei den Auseern ftihren 
Jungfrauen am Jahresfeste der „Athena“, natiirlich einer einheimischen, 
nur griechisch umgenannten Gottheit, blutige Kampfe auf (IV, 180, 
auch bei Mela I, 36), wpd<; dXXi'iXa? XiOoiai xe Ka( SuXotoi. Es herrscht 
voile Weibergemeinschaft hier, aber die Kinder werden angeblich drei 
Monate nach der Geburt nach der Ahnlichkeit rnit den Vatern verteilt, 
wie das ahnlich Nicolaos von Dam. fr. 103c (Jacoby, FGr.Hist. II, S. 384) 
auch von den Liburniern bericbtet. Bei den Zaneken (IV, 193) lenken 
die Frauen die Kriegswagen in die Schlacht. Nach Diodor, III, 8, 4, 
ziehen manche Stamme der Athiopen die Frauen zum Kriegsdienst heran. 
Man versteht bei diesen Sitten, dafi von hellenischen Schriftstellern auch 
in Libyen die Amazonensagen (s. daruber unten S. 40) lokalisiert 
werden. Man lese am besten den ganzen, aus Hekataios stammenden 
Ai(JvKd<; Xdyo<; bei Herodot (IV, 168—199), um zu erkennen, dafi wir 
auch bei diesen Stammen in der alteren Welt der Mittelmeerkultur uns 
befinden, Wenn Albert Herrmann neuerdings (Die Bedeutung Homers 
fur die griech. Geographic, Zeitschrift der Gesellschaft ftir Erdk. zu 
Berlin, 1926, S. 187) die Sitze der Phaaken bei der spateren griech. 
Kolonie Aspis oder Clypea an der tunesischen Kuste sucht, so ist die 
Geschwisterehe Alkinoos-Arete (s. o. S. 20, Anm. 59) dafur eine gute 
Stutze. Nach Karo (bei E. Baumgartel, a. a. 0., S. 21), fahren noch 
heute Fischer aus Sudkreta auf ihren Boo ten nach den Syrten, hinter 
deren Kusten noch jetzt die Nachkommen der Libyer wohnen.
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nicht vorhanden war, wahlten sie den schonsten und streit- 
barsten aller Manner zum Konig.“66)

66) Vgl. dazu Diodor III, 5,1, Strabo, XVII, p. 822; Ed. Meyer 
(a. a. 0., S. 23) macht darauf aufmerksam, dafi auch hier, z. B. bei 
den Athiopen von Meroe, in der Zeit Kandakes, sich das KOnigtum der
Frau nachweisen lafit, Strabo XVI, p. 771 (verallgemeinernd: PaoiXebovrat 
bird yuvaiKd?). An manchen Stellen Afrikas sind ahnliche Verhaltnisse 
von Reisenden noch spater beobachtet worden, vgl. Thurnwald in Reallex. 
d. Vorgesch. IV, S. 101 f.: „Aus der Landschaft Ufipa in Ostafrika 
wird von der eigenartigen Rolle berichtet, welche die sogen. Konigin- 
mutter, Moine-Korosi oder Mama ja sultani, in der Herrscherfamilie 
des Landes spielt ... Sie nimmt derartig an der Regierungstatigkeit 
teil, dah man sie als Mitregen tin bezeichnen muh. Auch die 
Schwester des KQnigs ist Herrscherin uber ein bestimmtes Gebiet. 
Nach den Erbfolgegesetzen soli der alteste Sohn der altesten Schwester 
des Sultans Thronerbe sein.“ Zur Geschwisterehe bei manchen afrika- 
nischen Stammen bringt Material J. G. Frazer, Totemism and exogamy 
II, S.523ff., 538, 628; IV, S. 307 f., 315, wonach manche afrikanische 
Stamme, die im allgemeinen der Exogamie huldigen, fur die KOnigs- 
familie eine Ausnahme machen, in der Verwandtenheiraten bis zu solchen 
zwischen Brudern und Schwestern die Regel sind. An den beiden zu- 
letzt genannten Stellen wird auch die Heirat zwischen Vater und Tochter, 
sowie zwischen Mutter und Sohn erwahnt.

67) Uber die Stellung der lydischen Sprache im Verhaltnis zu den 
kleinasiatischen Sprachen hat grundlegend gehandelt Enno Littmann, 
Sardis, Publication of the American society for the excavation of Sardis, 
vol. VI, 1 (Leiden, Brill 1916) S. 63 ff., und daran anschliefiend hat G. 
Herbig auf dem Munchener Orientalistentag 1924 die Verwandtschaft des 
Lydischen auch mit dem Etruskischen nachzuweisen gesucht; vgl. auch 
Jon. Friedrich, Reall. d. Vorgesch. I, S. 141 f. und Gunther Ipsen, Der 
-alte Orient und die Indogermanen, STREiTBERG-Festschrift 1924, S. 220.

68) Diese Stelle zitierte ich schon Pap. Giss. I, 1 S. 8 bei der Her- 
ausgabe des Ehevertrages von 173, in welchem ein aus Athen stammen- 
der Angehoriger der ptolemaischen Territorialarmee (Antaios) eine Make- 
d on i er in (Olympias) heiratet, von der es auch heifst: ^Hdboxo £auxnv!

Doch zuruck nach Kleinasien. Den Karern, von denen 
wir ausgegangen waren, sind benachbart und verwandt 
die Lyder66 67), von denen Herodot (I 93) zu erzahlen wei6: 
tou yap br) Aubiuv brjpou at ^uyaTepe? iropveuovTai nd Oat, 
tfukXefouoat atpitft cpepvd<j, ec; o av ouvoiKriO’cuo'i touto noie- 
oucrai. eKbibouoi be aurai eojura?.68) Noch eingehender 
spricht sich derselbe Forscher an der beruhmten, viel zi- 
tierten Stelle (I 173) uber die -Lykier aus: „Ihre Sitten sind 



zum Teil kretisch, zum Teil karisch. Eine ganz sonderbare 
Gewohnheit aber haben sie, die sonst kein anderes Volk 
hat Sie benennen sich nach der Mutter und nicht nach 
dem Vater. Denn wenn ein Lykier den anderen fragt, wer er 
sei, so wird er sein Geschlecht von der Mutterseite angeben 
und seiner Mutter Mutter herzahlen."69) Und dazu stimmt 
ein Fragment des Nikolaos von Damaskos (fr. 103 k Jacoby 
a. a. 0.), wo es heifit: „ Die Lykier ehren die Frauen mehr 
als die Manner und nennen sich nach der Mutter. Aucb 
hinterlassen sie ihre Erbschaft den Tbchtern und nicht 
ihren Sohnen."70/71) Auch ist durch Munzen72) bewiesen, dah 
auch hier in Fiirstenehen bisweilen die Frau vollberechtigt 
ihrem Manne, wie in Karien, in der Regierung folgte.

69) Dazu Nymphis von Herakleia bei Plutarch, de mul. virt. 9 p. 
248 D: v6po? ?|V Tot? EavOiou; pf] irarpdOev dXX’diro pr]T^PlJJV XPHM«- 
Ti’Zew. Zu dem bei Herodot, a. a. 0. dann folgenden Satz, date das 
Kind einer lykischen Burgerin und eines Skiaven Vollburgerrecht hatte, 
der Stand der Mutter also fur die Vollbiirtigkeit des Kindes entscheidend 
war, vgl. Emil Szanto, Zum lykischen Mutterrecht, Ausgew. Abhand- 
lungen, herausgegeben von Swoboda 1906, S. 136 ff., der hierzu auf .die 
Bestimmung des Rechtes von Gortyn (VI 55 ff.) hinweist, wonach der 
Stand der Kinder dem Hause folgte, d. h. sie waren frei, wenn der 
Sklave ins Haus der freien Frau, dagegen Skiaven, wenn die Frau in 
das Haus des Skiaven zog. Szanto bemerkt abschlieteend: Ein Uberrest 
von Mutterrecht ist es auch hier, „wenn das Haus der Mutter noch die 
Fahigkeit hat, frei zu machen“, wobei unterstellt wird, date auch in 
Lykien der Sklave ins Haus der Frau gezogen ist. Im iibrigen fehlte 
Szanto das Material, urn einen Zweifel an der Existenz eines allgemeinen 
Mutterrechtes auszusprechen.

70/71) Von der lykischen „Gynaikokratie“ — vgl. Herakleides Pont.
Pol. 15 nach Aristoteles, Muller, FHG II, S. 217: AOkioi . . . . 
naXaioO yuvaiKOKpaToOvrai —- geht Bachofen in seinem beruhmten Buch 
iiber das Mutterrecht (Stuttgart 1861, 2. Abdr. 1897) aus. Die An- 
zweiflung des herodoteischen Berichtes durch Sundwall, Klio XI. Bei- 
heft (1913), S. 257 f. ist nicht genugend fundiert, siehe die Besprechung 
des Werkes durch Danielsson, Gott. gel. Anz. 178, 1916, S. 490 ff.

72) Six, Monnaies Lyc. zu Nr. 132, 172 und S. 80 ff., W. Judeich, 
Kleinasiatische Studien, S. 248, 1.

73) Berichte der Sachs. Ges. derWiss., phil.-hist. K1.53 (1911), II, S.24.
74) Zitiert von L. Wenger, Miscellanea Ehrle II, 1924 S. 8 Anm. 2 

(nach mtindlicher Mitteilung Herbigs).
78) Paton-Hicks, Inscr. of Kos 368.
76) Hellanikos bei Stephanos s. v. Kapia: KapU ^XdyeTO rj Kt£><; 

tbq 'EXXaviKOt;, F. Jacoby, FGr.Hist. I S. 152 fragm. 200; vgl. M. 
Dubois, De Co insula, Paris, 1884, S. 34 ff., Joh. Toepffer, Attische Ge- 
nealogie 1889 S. 192 f., R. Hebzog, Koische Forschungen und Funde 
1899, S. 183 ff.

77) A. a. 0. S. 195.
78) Zu der letzteren Bemerkung vgl. Wolf Aly, Rarer und Leleger, 

Philologus 68, 1909, S. 428 ff. und W. A. Oldfather, RE. XIII. Sp. 1181 f.; 

Im Punkte Namengebung scheint die Nachwirkung 
des lykischen und weiter des kleinasiatischen Brauches auf 
die nachfolgenden Indogermanen am starksten gewesen 

zu sein. In der altphrygischen Erezastesinschrift glaubt 
Richard Meister73) eine Angabe der Abstammung des vor- 
nehmen Phrygers Vrekyn in drei Generationen nach den 
Muttern gefunden zu haben. Doch ist die Deutung der 
Inschrift nach G. Herbig74) „in wesentlichen Punkten' min- 
destens noch unsicher". Dagegen wird auf einer von der 
Insel Kos stammenden Namenliste75), die fur die Teilnehmer 
an einem Opferkult aufgestellt. ist, dem Namen des Vaters 
stets noch der der Mutter beigefiigt und nur bei dieser 
die Ahnenreihe bis zum 3. oder 4. Glied angegeben, was 
schon langst auf die ehemalige karische Bevolkerung 
der Insel zuriickgefuhrt worden ist.76) Dieselbe Deutung 
erfolgt bei einer anderen Nachricht von ganz anderer Stelle. 
Aus Lpkroi Epizephyrioi berichtet Aristoteles bei Polybios 
XII 5/6, dafi hier der Adel „der hundert Hauser" seine 
Abstammung auf Grund weiblicher Linie hergeleitet habe, 
was schon auf die Zeit vor der Kolonisation zuruckgehe. 
Toepffer'7) bemerkt dazu: „Da die beste Uberlieferung 
des Altertums die Leleger als Vorfahren der Lokrer be- 
trachtet, so wird man auch in diesem Faile den Ursprung 
dieser Einrich tun g an der Sudwestkuste Kleinasiens zu 
suchen haben, wo die fruhesten Wohnsitze dieses dunklen 
Volksstammes ubereinstimmend angenommen werden."78) 
Uber sonstige das Frauenelement in Lokroi starker in den 
Vordergrund schiebende Anzeichen ist dieselbe Polybios- 
Stelle zu vergleichen, wonach, wieder im Anschluh an 
Aristoteles, das Amt eines <piaXi](p6po<; in Lokroi von Jung- 
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frauen — bid if]v and tujv yuvaiKiuv euyevetav — bekleidet 
wurde.79)

hier auch eine eingehende Behandlung des ganzen vorliegenden Problems 
Sp. 1255 ff.

79) Dazu, was Oldfather, Philologus 69, 1910, S. 114 ff. und 71, 
1912, S. 321 ff. im Anschlufi an die Ausgrabungen der Italiener in 
Lokroi, bes. das daselbst aufgefundene Persephone-Heiligtum, sowie RE. 
a. a. 0., Sp. 1257 ff. darlegt. Anspielungen auf lokrische Frauen bei 
Pindar, hervorragende Stellung der Frau in der lokrischen Schdpfungs- 
sage, mit Pandora, „der Mutter der Menschen11, an der Spitze, Eoien 
und Frauenkataloge unter den Lokrern und von Lokrern gedichtet, 
Metronymika nur im festlandischen Epos, Hinweis auf Aristoteles, fr. 143 
(Muller, FHG. II, S. 150): 'InirdTris KorrripdcraTO pr]Te irXoia OTeyavd 
aOrotq yev^oOai itot£ koi 6tt6 rti&v yuvaiKibv Kpavetaffai det.

80) Mit diesen Berichten kann vielleicht noch in Parellele gestellt 
werden, was Nikolaos von Damaskos, fr. 118 (Jacoby, FGr. Hist. II) von 
den Triballern auf dem Balkan berichtet. Sie pflegen vier Schlacht- 
reihen zum Kampfe aufzustellen, in vorderster Linie die Schwachen, 
in zweiter die starksten Manner, in dritter Reihe die Reiter und da- 
hinter die Frauen, „welche jene, wenn sie sich zur Flucht wenden, 
durch Schmahreden daran hindern“ (ai atiTofi^ el<; (puyrjv Tpeiropdvovij 
kuiXuouoi pXampripoOoai).

81) Plutarch, De virt. mul. 9. Was mir schon lange feststeht, dafi 
Bellerophontes eine lykische Sagengestalt ist, hat soeben L. Malten, Arch. 
Jahrb. 40, 1925, S. 121 ff. bewiesen. Er zieht hier auch die bei Plutarch

an derselben Stelle erwahnte „sehr ursprungliche und alte Kultsitte der 
Frauenprozession zu dem grollenden Heros“ heran. Ich mdchte dazu 
noch auf Ilias VI, 186 hinweisen, wo B. als Uberwinder der Amazonen 
erscheint (rd Tptvov aS KaT^-rtecpvev ’ApdZova? dvTxavetpa?). Mit den 
Amazonen kommen wir wieder in den vorgriechischen Vorstellungskreis; 
daruber unten S. 39 ff.

82) DieseErzahlungen sowie die bei Plutarch, Lacaenarum apophteg. 
241 B erhaltene von der Lazedamonierin, die ihre aus der Schlacht ge- 
flohenen Sdhne schilt: dvaoupapdvrj Kai dmbeiEaoa aurou; rf]v KOiXtav 
und die folgende aus dem irischen Sagenkreis sind vielleicht noch in 
einen grSfieren Zusammenhang einzureihen. Aus sehr alter Zeit stammt 
offenbar die Vorstellung von der Macht des entblosten Mutterschofies, 
wie sie namentlich in verschiedenen religiOsen Handlungen uns entgegen- 
tritt, Material bei Jahn, Berichte der Sachs. Ges. der Wiss. 1855, S. 93. 
Diodor I 85, 3 berichtet gelegentlich der Vorbereitung des nach dem 
Tode des heiligen Apis in Agypten fur den Kult neueingestellten Tieres: 
iv b£ -rat? irpoexpiqp^vai? reTTapaKOvO’ fipdpau; pdvov 6puioi auxdv 
ai yuvatKe? Kava irp6oumov ioTdpevax Kai beiKvOouotv dvaou- 
p a p e v a t Td£avT(bvY€vvT]TiKdi pdpia, tov b’SXXov xpdvov fiiravva 
K6KuuXupdvov dariv ei? &piv aOvd? dpxeaffai toStuj tw Oeai. Von 
Frauen, die zu dem Freudenfest der GOttin Bastet auf dem Nil nach 
Bubastis fahren, heifit es bei Herodot (II 60), wenn sie an einer Stadt 
vorbeifahren tuiMZouoi pom oat to? dv tt) ndXex touti] yuvaiKa?, ai bd 
dpxdovvai, ai be dvaoSpovvai dviOTdpevat. Clemens Alexan- 
drinus (Protrept. 2, p. 15, 27 Stahlin) erzahlt, wie Baubo als Gattin 
des Dysaules die.irrende Demeter in Eleusis aufnimmt und berichtet 
(0. Kern RE. Ill, Sp. 151): Als die traurige Gottin den dargebotenen 
Trank nicht annimmt, da Baubo dvaOTdXXexat rd aiboxa Kai 
dirxbeiKvuei tQ Oeib oder wie es in dem altorphischen Lied 
heifit, das von Clemens paraphrasiert wird: tb? eiiroOoa TtdirXou<; 
dveoSpeTOj beiEeberravTa otbpavoq obbd irpdirovTaxiwov 
bzw. bei Arnobius, V 25 sic effata simul vestem contraxit ab imo obiecitque
oculis formatas inguinibus res; zu letzterem Ausdruck vgl. Kern a. a. O. und 
H. Diels, Arcana Cerealia in Miscellanea Salinas 1907, S. 10 ff., der 
die merkwurdigen Terrakotten aus Priene (Schrader, Priene, S. 161 ff.),
wo nur Beine und weiblicher Leib dargestellt sind, letzterer aber in

Doch innerhalb Vorderasiens und Europas brauchen 
wir beim anatolischen Kulturkreis und seinen Ausstrahlungen 
nicht* stehen zu bleiben. Eine seltsame Erzahlung, aller- 
dings nicht auf Geschwisterehe sich beziehend, sondern 
nur die Macht des Weibes auf die Manner illustrierend, 
fuhrt uns sowohl nach Asien wie in den westlichen Teil 
Europas. Es ist auszugehen von dem merkwurdigen Be- 
richt des Trogus-Iustinus 16, 13ff. uber die Entscheidungs- 
schlacht des Kyros gegen die Meder unter Astyages, wo 
es heifit: Pulsa Persarum acies cum paulatim cederet, 
mat res et uxores eorum obviam occurrunt; orant in proelium 
revertantur; cunctantibus sublata veste obscena corporis 
ostendunt rogantes, num in uteros matrum vel uxorum vel- 
lent refugere. Hac repressi castigatione in proelium redeunt et 
facta inpressione quos fugiebant fugere conpellunt.80) Dasselbe 
Motiv erscheint in der lykischen Bellerophontes-Sage.81 *) Als 
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dieser (B.) wegen ungerechter Behandlung durch den Lykier- 
konig gegen das Volk wutet und das Meer fiber das Land 
walzen will, konnen ihn die Manner trotz aller Bitten und An- 
strengungen nicht abhalten, und nun wird weiter berichtet: 
ai yuvaiKeg avaaupapevai tou$ xituj vi okou <; dn^vTii- 
aav auTu). ndXiv ouv W aicrxuviK aveKxwpoOvTog diriaw Kai 
to Kupa Xeyerat o'uvuTroxaJpfjo’ai.82 * *) Nun aber kommt das 
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Merkwiirdigste: H. Zimmer hat, ohne diese von mir bei- 
gebrachten Stellen zu kennen, aus dem irischen Cuchulinn- 
Sagenkreise folgenden Passus in deutscher Ubersetzung vor 
Jahren publiziert83): „ Guchulinn konnte im Kampfe, sowohl 
dem ernsten wie in Kampfspielen, in ein damonisches Rasen, 
eine Berserkerwut, verfallen, in der er Freund und Feind 
bei seinen Ansturmen gefahrlich war. Hierge'gen hatte 
man ein probates Mittel: Man stellte drei Fasser kalten 
Wassers auf, Manner legten sich in der Nahe in den 
Hinterhalt, und wenn Guchulinn angerast kam, trat ihm 
die Konigin mit dem weiblichen Hofstaat ent- 
gegen mit entbloBten Briisten und hochgehobe^ 
nen Roc ken, dab die Scham sichtbar war. 
Wenn dann Guchulinn verschamt (uir* 5 aicrxuvr]?) die Augen 
niederschlug, ergriffen ihn die Manner und steckten ihn 
zur Abkuhlung in die Fasser mit kaltem Wasser." Der 
ausgezeichnete Keltologe hat nun bereits diese und ver- 
wan dte Nachrichten aus dem irischen Kreise, z. B. auch 
hier vorkommende Geschwisterehen, auf die vorindoger- 
manischen Pikten, die alteste fur uns erreichbare Be- 
vblkerung Britanniens und Hands, zuruckgefuhrt. Er faht 
seine auf Grund der einheimischen Quellen gewonnenen 
Ergebnisse in die Worte zusammen:84) „Bei den Resten 
der vorarischen (vorkeltischen) Urbevolkerung Britanniens 

ein menschliches Gesicht umgewandelt (s. Abb. S. 11). Den Hinweis 
auf die Arbeit von Diels verdanke ich Koll. M al ten, der mich auch 
mit den neueren Arbeiten uber die eleusinischen Mysterien (Verwendung 
des nachgebildeten Mutterschofies in diesem Kult gelegentlich der Wieder
geburt des Mysten, Korte, Archiv fur Reiigionswiss. 18, 1915, S. 116 ff.) 
bekannt gemacht hat. Wieder Name Eleusis, reichen-auch die Anfange 
dieses Kultes in die vorgriechische Zeit hinauf (v. Wilamowitz, Reden 
undVortrage, 4. Aufl. 1925, I, S. 256; L. Malten, Arch. Jahrb. 28, 1913, 
S. 40 ff.; A. KSrte a. a. 0. S. 118, Anm. 1, 0. Gruppe, Griech. Myth.,
S. 48 f.; Leo Weber, Androgeos, Archiv fur Rel.-Wiss. XXIII, S. 42 uber 
die Zusammenhange zwischen eleusinischem und kretischem Kult; neuer- 
dings auch C. Schuchhardt, Alteuropa2, 1926, S.^237), so dafi wir auch 
hier Dberlebsel der alteren Epoche vor Augen haben.

83) Zeitschrift der SAViGNv-Stiftg. fur Rechtsgesch., Rom. Abt. XV, 
1894, S. 239.

84) A. a. 0., S. 218.
85) Zeitschrift fur das deutsche Altertum, 33, S. 281—285, S.-Ber. 

Berl. Ak. 1910, II, S. 1104 fif.
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bestand das Mutterrecht in voller Geltung; es regelte die 
Erbfolge noch Jahrhunderte, als die Pikten langst christi- 
anisiert und sprachlich keltisiert (irisch, britisch) waren, 
bis zum Untergang des Piktenstaates im 9. Jahrhundert 
n. Ghr. Die Frauen nahmen nicht etwa eine hohe Stellung 
ein, im Gegenteil, nirgends herrscht, soviel wir sehen, eine 
Frau: Die Mutter, also die Geburt, bestimmt aber 
die Stammzugehdrigkeit, das Erbrecht. Auf einen 
Piktenherrscher und seine Bruder folgt nicht etwa der 
Sohn des altesten, sondern der Sohn der Schwester, auf 
diesen und seine eventuellen Bruder von Mutterseite folgt 
wieder ein Schwestersohn und sofort. Wir haben hierfur 
eine ganze Reihe sich gegenseitig stutzender Zeugnisse." 
Derselbe Forscher hat nun hier und in Fortsetzung dieser 
Studien an anderen Stellen85) eine Anzahl weiterer Nach
richten aus der antiken Literatur zusammengestellt, so aus 
Gaesar, Bell. Gall. V 14, wo es bei der Besprechung britischer 
Zustande heiht: Uxores habent deni duodenique inter se 
communes, et maxime fratres cum fratribus parentesque 
cum liberis; sed qui sunt ex iis nati, eorum habentur liberi, 
quo primum virgo quaeque deducta est, Strabo IV, 4p. 201, G. 
von Hand: nGpi fjg oubev exopev Xcyciv oacpeg, TrXr)V oti 
dyptdiTGpoi twv Bpevravujv uTrapxouo’tv oi KCtToiKoOvTeg auTT|V, 
dvB'paiTToqpdyoi tg dvxeg Kai TroXutpayoi, touc; tg Ttarcpag tgXgu- 
TifaavTag KaTGOhieiv ev KaXu) Ti^epevoi Kai cpavepuj^ (uio-- 
Yeo’h'ai xaig tg dXXatg yuvaigi Kai pr]TpdoT Kai 
dbeXqpaig. Kai Taura b’ outuj Xeyopcv lb? ouk cxovrcg d£io- 
TrioToug papTupag; weiter Cassius Dio (LXXVI, 12) gelegent
lich der Kampfe des Septimius Severus mit den unab- 
hangigen Kaledoniern in Nordschottland, wobei zwei Gruppen 
derselben, die Maiarai (sudliche Pikten) und KaXrjbovioi (nord- 
liche Pikten) unterschieden werden und von beiden Gruppen 
gesagt wird: biarruivTai gv (TKryvai^ yupvo'iKai dvun6br]T0i, rai^ 
yuvaigiv Ittikoivois xpOOjnevoi Kai rd yevvuipeva 
rravra Koivtug iKTpcqpovtg?, dazu stimmt ebenda 
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LXXVI, 16 die angebliche Antwort einer kaledonischen Frau 
an die romische Kaiserin, die uber die laxen Sitten der kale
donischen Weiber sich ausspricht und dafur von der Bar
barin folgendermahen zurechtgewiesen wird: TToXXuj apeivov 
fipei? xa Tfj? cpuoeuj^ avayKaia dironXripoOpev upwv tujv 
'PajpaiKWV. npei? yap cpavepw? rot? dpiOTOi*; opiXoOpev, 
vpieig be Xahpa into tujv KaKiOTtuv poixeueahe; endlich weifi 
Hieronymus von den Scotti und Atecotti, die im Bunde mit 
den Picti Nordbritannien in der spateren Zeit beunruhigten, 
auch als Soldner damals in rbmischen Diensten standen 
und auf dem Kontinent Verwendung fanden, zu berichten, 
dah dieselben uxores proprias non habent; nulla apud eos 
coniux propria est, sed ut cuique libitum fuerit, pecudum 
more lasciviunt, oder an anderer Stelle, dab dieselben promi- 
scuas uxores communes liberos habeant. (Monum. Britan
nica I, XCIX), und ahnlich erzahlt der Interpolator des Solinus 
weitere 200 Jahre spater (um 610) von dem Konig der 
Hebriden: nulla illi femina datur propria, sed per vicissi- 
tudines, in quamcunque commotus sit, usuariam sumit, 
unde ei nec votum nec spes conceditur liberorum, und von 
den Bewohnern Mainlands, der Hauptinsel der Shetlandinseln, 
sagt er: utuntur feminis vulgo, certum matrimonium 
nulli (Mommsen, Solin, S. 234, 26—235, 26).86) „Alle diese 
Nachrichten**, so bewertet Zimmer (S. 227) die Material- 
zusammenstellung, „von Caesar bis zu dem Solin-Interpolator 
spiegeln uns die Eindrucke wider, welche Leute, die keine 
andere als die auf dem Vaterrecht und der Ehe basierte 
arische Gesellschaftsordnung kannten, bei meist fluchtiger 
Beruhrung mit der vorarischen Bevolkerung der britischen 
Inseln von deren auf ganz anderem Prinzip beruhenden 
sozialen Ordnun g empfingen. Diese Beobachter konnten 
nicht aus ihrer Haut, wenn ich so sagen darf, beurteilten 
die Erscheinungen nach ihren Anschauungen, sahen das 
an der Oberflache liegende Abweichende. So ist es nicht 
uninteressant, dafi den irischen Gewahrsmannern des Sohn- 
Interpolators an den Hebridenbewohnern besonders auffiel, 

86) Ober die Herkunft dieser Interpolation vgl. Zeitschr. der Sav.- 
Stiftg. a. a. 0. S. 226 f.

87) S.-Ber. Berl. Ak. 1910, II, S. 1105 ff.
88) Ich schreibe diese Stelle auch deshalb wSrtlich aus, weil es- 

fiir die hethitische Forschung, die fur BoghazkSi ganz ahnliche Verhalt- 
nisse etwa funfzehnhundert Jahre friiher nachgewiesen hat, von grofetem 
Wert ist, im aufiersten Westen Europas eine schlagende Parallele zu 
erhalten.

89) Die alte Bevolkerung ging tatowiert, daher lat. Picti; vgl. dazu 
G. Moller, a. a. 0., S, 47, der von den Tuimah, der zweiten (jilngeren) 
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dab der Konig keine Kinder hatte; so stellt sich ihm also 
das Mutterrecht dar, das den Sohn des Konigs vom Erbe 
ausschlofi, es sei denn, dab derselbe zugleich der Sohn 
seiner Schwester war. “ Aber der wertvollste Dienst, den 
Zimmer dann der Wissenschaft geleistetet hat, besteht darin, 
dafi er die Richtigkeit der alten Autoren-Nachrichten aus der 
reichen irischen Sagenliteratur erwiesen hat. Ich kann nur 
wieder mit seinen eigenen Worten das Ergebnis mitteilen.87) 
„ Der historische Hintergrund dieser Sagenerzahlungen ist das 
heidnische Irland des 1. Jahrhunderts vor und des 1. Jahr- 
hunderts nach Chr., die Zeit, wo in Nordirland — sowohl 
im Westen wie im Osten — die arisch-keltische 
Kultur unter der Herrschaft der keltischen 
Gaidelen im Kampf mit der Urbevolkerungs- 
kultur lag, wie im 3./4. Jahrh. nach Chr. arisch-keltische 
Kultur unter der Herrschaft der keltischen Brittonen nord- 
lich des Severuswalles mit Urbevolkerungskultur rang. 
Aus dieser Ubergangszeit, wo es unsicher war, ob nicht 
das in Irland sich bildende Mischvolk der Keltopikten ein 
Volk werden sollte, das zwar arisch-keltische Sprache 
redete, aber Urbevolkerungs-Gesellschaftsordnung aufwies88), 
hat uns die Literatur der altirischen Heldensage maneb’ 
interessantes Sittenbild bewahrt, darunter auch folgendes: 
Clothru, die Tochter eines irischen Oberkonigs Eochaid 
Feidlech und Schwester der sagenberuhmten Medb, der 
Gattin des Gonnachtherrschers Ailill, wufite ihre drei Bruder 
zu bestimmen, dafi sie in direkter Reihenfolge nacheinander 
Unzucht mit ihr trieben, damit dieselben, bei dem sicheren 
Tode in einem bevorstehenden Kampfe, Nachkommenschaft 
durch sie hinterliefien; ein Sohn entstand aus dem Inzest, 
Lugaid, der Rotgestreifte89), der bei seiner Mutter auf Inis 
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Clothrann — einer Insel im Loch Rib — aufwuchs und 
den, eben herangewachsen, die eigene Mutter (Clothru) zur 
Unzucht verfuhrte, aus der ein Sohn, Grimthann mac Lug' 
dech (Grimthann, Sohn des Lugaid) entsprang, der den 
Beinamen nia ndir, „Enkel der Schande"90), fuhrte. So- 
wohl „ Lugaid, der Rotgestreifte" als auch — nach ihm 
— „ Grimthann, der Sohn des Lugaid" mit dem Beinamen 
„Enkel der Schande" wurden irische Oberkonige .... 
Jungere irische Synchronisten, die im 11. Jahrh. die vor 
ungefahr a. 400 n. Ghr. liegenden, auf innerer Ghrono- 
logie — Geschlechtsregistern — beruhenden Daten irischer 
Geschichte und Sage synchronistisch festlegten, setzten 
den Beginn der Regierungszeit des Grimthann auf das 
Jahr 8 (oder 12) vor Ghr.; a. 9 (oder 13) herrschte „Gon- 
chobar mit den roten Augenbrauen" und vor diesem 26 
Jahre lang Grimthanns Vater „ Lugaid, der Rotgestreifte", 
also von 35 (39) bis 9 (13) v. Ghr.91) Strabo ist 63 v. Ghr. 
geboren. Wenn also gallische Handler zwischen a. 35 (39) 
und 9 (13) vor Ghr. nach Irland kamen, dann trafen 
sie dort einen Oberkonig, der mit der eigenen Mutter 
einen Sohn gezeugt hatte und selbst einem Inzest seiner 
Mutter mit ihren drei Briidern entsprungen war, kamen 
solche Handler zwischen a. 8 (12) vdr Ghr. und a. 9 (5) 
nach Ghr. nach Irland, so trafen sie den aus einem Inzest 
des Sohnes (Lugaid) mit der eigenen Mutter (Glothru) ent- 
sprungenen Grimthann, den Enkel des Inzestes der Glothru 
mit ihren drei Brudern als Oberkonig. Dab die dem Strabo 
so .shocking* vorkommenden Dinge aus Irland aus irischen 
Handschriften, die 1000 Jahre junger sind als Strabo, 
verifiziert werden konnten, hat sich derselbe wohl nicht 
traumen lassen."

Libyerschicht in Nordafrika, „ ein er VQlkerwelle von nordischem, euro- 
paischem Typus", der wohl um die Mitte des dritten Jahrtausehds vor 
Chr. uber die Strafie von Gibraltar nach Nordafrika gekommen ist, das- 
selbe berichtet: auch sie „sind tatowiert“.

90) Nattirlich verdanken diese moralischen Bewertungen samtlich erst
spateren Phasen der Sagen-Entwicklung ihr Dasein.

9X) Zimmer schreibt falschlich von a. 9 (13) bis 35 (39) vor Chr.
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Ich babe uber die Ergebnisse der ZiMMER’schen Forschung 
eingehender referiert, weil sie, wie der Gelehrte selbst be- 
tont, grundlegend sind fur das Thema, das wir behandeln; 
denn nirgends konnen wir so deutlich den Gegensatz deridg. 
und voridg. Ordnung auf diesem Gebiete erfassen wie hier, 
wo der alte Brauch bis in die christliche Zeit bei dem 
langsamen Aufsaugungsprozeb, dem die altere Volksschicht 
schliefilich auch hier erlegen ist, fortgedauert hat, und weil 
hier ganz besonders deutlich in den Darstellungen der von 
ganz anderen Anschauungen ausgehenden spateren Be- 
trachter mit den mutterrechtlichen Zustanden der alten Zeit 
immer die Auffassung geschlechtlicher Promiskuitat und 
weitverbreiteter Polyandrie verbunden ist, etwas, was wir 
auch anderswo wiederfinden werden. Ich lasse aber zu- 
nachst diesen Faden fallen, um am Schuh auf die prinzi- 
pielle Bedeutung der allgemeinen Schlufafolgerungen Zimmers 
zuruckzukommen.

Mit Irland steht seit unvordenklichen Zeiten in engster 
Verbindung zur See die WestkiisteFrankreichs undSpaniens.92) 
Fur letzteres Land berichtet Strabo (III, p. 165 G) von den 
Kantabrern, dab diese nur die Tochter zu Erben einzusetzen 
pflegten, die ihrerseits ihre Bruder verheirateten, eine Mit- 
teilung, die geschlossen wird mit den Worten: £xei T«P 
viva yuvatKOKpaTiav. Kurz vorher ist von der Tapferkeit 
der kantabrischen Manner und Frauen die Rede, und 
es wird dann die Sitte der Gouvade (des Mannerkindbetts) 
erzahlt, als sei es eine keltische Sitte. Doch folgt dann

92) Zimmer a. a. O. 1909, S. 363 ff., 430 ff., 1910, S. 1098 ff„ 
A. Schulten, Tartessos, Ein Beitrag zur altesten Geschichte des Westens, 
Hamburgische Universitat, Abhandlungen auf dem Gebiet der Auslands- 
kunde, Band 8, Reihe B, Volkerkunde, Band 5 Hamburg, 1922, S. 11 und 
67. „Wir konnen verfolgen, wie im 3. Jahrtausend AngehSrige eines 
sudlichen Volkes an der Ozeankuste entlang nach Britannien fahren 
und bis dorthin die Glockenbecherkultur, vor allem die Metallindustrie 
verbreiten, .offenbar Auswanderer sudspanischer Herkunft, die auf der 
Suche nach Metall, besonders Zinn, nach dem Norden vordrangen.1*. . 
„Am nachsten sind die Beziehungen zu Irland, dessen Megalithgraber 
sich besonders nahe mit den spanischen beriihren und wo die spanischen 
Dolchslabe besonders haufig sind.“

Kornmann , Die Stellung d.Frau i. d. vorgriech.Mittelmeerkultur. 3 



im Anschluh an Poseidonios eine Erzahlung aus dem Ligurer- 
land, die dieser Schriftsteller von einem massaliotischen 
Gastfreund erhalten haben will: 8ri pta&dxraiTO avbpa? 
6]ao0 Kai yuvaiKa? ent OKacpr|Tov, wbivatfa be pia tujv yuvai- 
Kwv dneXhoi and tou gpyou TiXptfiov, TeKoOaa b’enaveXhoi 
Sin Toupyov auTiKa, onw<; pn anoXeoeie tov piohow auro*; 
be enmovu)? ibibv £pTa£opev»]V, ovk eibw? ir]V avriav irpoTepov 
dvpe pdhoi Kai acpeiri boo? tov pidhow f| b’eacopfoaua to 
vpiriov np6? ti Kpr|v(ov, Xounaaa Kai anapTavwtfaaa 01$ efye 
biambffetev oucabe. Mit den Ligurern aber koihmen wir zu 
det alteren Volksschicht, aus der offenbar auch die Sitte der 
Couvade stammt. Dieselbe findet sich namlich auch auf den 
Balearen, weiter bei den Korsen (Diodor V14 aus Timaios), 
Albanern auf dem Balkan, den Tibarenern im Pontosgebiet, 
endlich inlndien93), womit wir wiederum das Auftreten einer 
alten Sitte an so verschiedenen Stellen des Mittelmeergebietes 
und weit daruber hinaus zu beobachten in der Lage sind, 
dab die Herkunft aus der Unterschicht angenommen werden 
mufi, anstatt eine Ubertragung von Volk zu Volk in der 
historischen Zeit glaublich erscheinen zu lassen.

96j A. a. 0. S. ill.
96) Wissowa, S. 110.
9’J Frg. 222 bei Athenaus XII, 517^ = Muller FHG. I, 315.
") Die soziale Frage in der antiken Welt II, 3. Aufl. (herausgeg.

-von Fr. Oertel 1925) S. 286 ff.

Von Britannien und Spanien wenden wir uns zu dem 
italischen Kulturkreis und gehen bier von einer Tatsache 
aus, die sicher in die Anschauungen der alteren Mittelmeer- 
volker hineingehort. Eine Gottheit des altesten mittel- 
italischen Gotterkreises, die Mater Matuta, die neben Vesta 
in engster Beziehung zu dem altitalischen Gotte lanus stand, 
eine Gottheit des Fruhlichts und zugleich eine Geburtsgbttin, 
daher eine Gottheit der Frauen, die uns auch als ihre 
Priesterinnen oder Weihende entgegentreten (ihr Fest, die 
Matralia, am 11. Juni, war eine Festfeier der Matronen94),

»3) Schol. Apoll. Rhod. II 1011, Plut. de prov. Alex. 10, ed. Crusius, 
Ed. Meyer, Gesch. des Altert. I, 12, S. 25, 0. Schrader, Die Indoger- 
manen3 1919, S. 56 f., fiber die Sitte bei den Albanern des Balkans 
Norbert Joel in Reallexikon der Vorgesch. I, S. 93, in Indien Richard 
Schmidt, Liebe und Ehe in Indien, S. 530 ff.; uber den moglichen 
Zusammenhang der Couvade mit mutterrechtlichen Zustanden Thurn- 
wald, Reallex. der Vorgesch. Ill, S. 171.

94) Dies nach Wissowa, Religion und Kultus der Romer2, S. 110 f.
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empfing von seiten ihrer Glaubigen ein Gebet, in welchem 
man zuerst der Schwesterkinder und dann erst der eigenen 
gedenken durfte, und Wissowa* 96) bemerkt schon mit Hecht 
dazu: „wohl eine Erinnerung an eine vorzeitliche, von der 
spateren abweichende, Auffassung des Verwandtschafts- 
verhaltnisses". Im ubrigen liegen in Italien dadurch, dab 
hier allein das, was anderswo Substrat ist, infolge der 
nachtraglichen Uberschichtung des Italikertums durch das 
voridg. Etruskertum zur Oberschicht geworden ist, die Dinge 
fur unsere Forschung besonders kompliziert, und es mufi 
immerhin die Frage gestellt werden, ob hier nicht etwas 
durch die Etrusker Hereingekommenes angenommen werden 
mufi, zumal die erwahnte italische Gottheit auch in Pyrgi, 
der Hafenstadt von Caere, also in der etruskischen Zone von 
Italien, verehrt worden zu sein scheint.96) Die Tatsache 
besteht, dab die Etrusker auch noch auf italischem Boden 
Vertreter derjenigen Ehe- und Frauensitten gewesen sind, 
die wir seither als bei den voridg. Volkern vornehmjich 
bestehend erkannt haben. Dies lehrt uns ein Fragment 
des Theopomp97), das wieder in der uns nun schon hinlang- 
lich bekannten vergrobernden WTeise beginnt: vopov eivai 
irapa Toig Tup£r|voi<; Koivag uirdpxeiv rd? yuvatKag . . . . 
vpecpeiv be roug Tupprjvoug iravra rd ytvopeva iraibia, ouk eiborag 
6tou TraTpoij eorrv eKacrrov. Zibet be Kai outoi tov aurov 
Tpoirov Toig hpetpapevoi*;, iroTOug rd iroXXd irotoupevoi Kai ttXt]- 
mdZiovTeg xaig yuvatEiv airdaau; ktX. Es ist das beriihmte 
Fragment, das diese Dinge dann in hochst pikanter Weise 
dm einzelnen ausmalt und im weiteren Verlauf die ge- 
waltige Frauenemanzipation bei den Etruskern auf dem 

‘Gebiete des Sportes (s. o. S. 10 mit A. 23) und bei den Gelagen 
und Schmausen zur Darstellung bringt. Da diese Dinge 
nach unseren vorausgegangenen und noch folgenden Aus- 
fuhrungen nur in einem grofieren Zusammenhang richtig 
aufgefaht werden konnen, diirfen sie nicht mit Pohlmann 98 *) 

3*
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lediglich als Ubertreibungen des Theopomp angesehen 
werden, sondern, wie das schon H. Zimmer betont bat, 
als Unfahigkeit der Schriftsteller aus der jungeren Schichtr 
den mutterrechtlich organisierten alteren Vblkern gerecht 
zu werden.99) Die Frage, ob von den Etruskern aus aucb 
das Gebet an die Mater Matuta beeinflubt worden ist, 
mochte ich trotzdem negativ beantworten, viemehr mit 
Wissowa auch hierUberreste der voritalischenVolkerschichten 
annehmen, die sich auch sonstzeigen. Neben und engverbun- 
den mit der Mater Matuta begegnet namlich im altitalischen 
Glauben eine Fortuna Virgo, bzw. Fortuna muliebris genannte 
zweite Frauengottheit 10°), die auier einem stadtrbmischen 
Heiligtum ein auherstadtisches (am 4. Meilenstein der Via 
Latina) besah, dessen Grundung auf die Bedrohung Roms: 
durch Goriolan zuruckgefuhrt wurde, „die der Sage nach 
etwa in der Gegend des Tempels durch das Eingreifen der 
Frauen unter Fuhrung der Mutter und der Gattin des- 
Angreifers abgewendet worden war".101) Dieses Eingreifen 
der Frauen nach dem Versagen der Manner erinnert aber 
stark an die Geschichten, die wir oben kennen gelernt 
haben, wenn auch das Obszbne daraus verbannt ist. Die 
Erzahlung der romischen Legende enthalt jedoch auch sonst

i°2) Vgl. bes. Dionys VIII, 44 Schlufi und 53 gegen Schlufi.
103) Es ist sebr erfreulich, daft auch F. v. Duhn, der beste heute 

lebende deutsche Kenner Italiens, die altere Auffassung, als ob die 
Etrusker zu Land nach Italien gekommen seien, aufgegeben hat und 
sich ruckhaltlos zur See-Einwanderung bekennt, zuerst Prahistor. Zeit- 
schrift V, 1913, S. 495 f. und ietzt in seinem grundlegenden Werk 
Italische Graberkunde, Heidelberg, Winter, I, S. 207. Nur Belogh halt 
unentwegt (trotz der von Herbig aufgedeckten Beziehungen zwischen 
Lydisch und Etruskisch) an seiner alten Anschauung (Gercke-Norden, 
Einleitung III2, S. 204 f.) fest, daft die Etrusker die eingeborene vor- 
italische BevOlkerung von Mittelitalien darstellten, vgl. jetzt seine Rom. 
Gesch., 1926, S. 228; uber das Turuscha-Problem der agypt. Quellen 
zuletzt W. Weber, Staatenwelt S, 44 f.

104) S. 20.
los) A. M. Hruza, Beitrage zur Gesch. des griech. und r3m. Familien-

rechts II S. 164 ff. z. T. mit falscher Deutung der Quellen, vgl. Kubleb, 
Zeitschr. der SAViGNY-Stiftung, Rom. Abt. 15, 1894, S. 406 f. Egon Weiss, 
ebda. Bd. 29, 1908, S. 342 ff., Freudenthal bei Mommsen, Zum altesten 
Strafrecht der Kulturvolker, 1905, S. 13, Lipsius, Attisches Recht, S. 476 f., 
bes. Anm. 24. Nur eine Stelle bei Philo, De spec. leg. Ill 4, S. 303 M. 
behauptet, daft Lykurg auch Ehen unter Kindern einer Mutter gestattet 
habe; die Behauptung ist aber schon deshalb anrtichig, weil sie der 
Notiz unmittelbar folgt, daft Solon es gewesen sei, der den Rechts- 
grundsatz der Halbgeschwisterheirat aufgestellt habe. So wenig diese 
Aufstellung richtig ist (s. Weiss, a. a. 0., S. 343), so wenig durfte das
von Lykurg Gesagte der Wirklichkeit entsprechen. Herodian I 3, 3 sagt 
von der ersten wirklichen Geschwisterehe im Ptolemaerhaus (Ptbl. II. und 
Arsinoe II.) ausdrticklich, daft sie erfolgt sei, irapct te tou<; MaKebdvwv 
Kai 'EXkf|vujv v6pou?, und Pausanias I 6, 8 nennt diese Ehe „Barbaren-

") Richtig schon Beloch, Zeitschriit fur Sozialwissenschaft IV 
1901, S. 363: „Theopomp freilich vermag P. nicht gerecht zu werden“, 
zur Sache G. Kazarow, Rivista d. Storia antica X, 1906, S. 501 ft. — 
Die Heranziehung der Tatsache, daft auf etruskischeu Grabinschriften 
der Muttername entweder allein oder an erster Stelle und nur aus- 
nahmsweise der des Vaters angegehen ist, als Beweis fur urspriing- 
liches Mutterrecht dieses Voltes tibergehe ich, da trier auch andere- 
ErklarungsmOglichkeiten bestehen; vgl. hierzu die beach ten swerten Be- 
merkungen von L. Wenger, Hausgewalt und Staatsgewalt, a. a. 0., S. 11 
(mit Benutzung von Hinweisen Gustav Herbigs). Doch muft auch da- 
neben im Auge behalten werden, daft sOwohl in Agypten (Erman-Ranke,. 
Agypten, S. 183) wie bei den Indern (hier in altester Zeit) die Herkunft 
der Kinder nach der Mutter bezeichnet wird (A. Alt, Reallex. der 
Vorgesch. Ill, S. 181). In Agypten aber haben wir, wie wir sahen, ge- 
nfigend Beweise fur ursprungliches Mutterrecht.

i°°) VVissowa, S. 257 ft.
10b Wissowa, S. 258, hier die Quellenbelege, am ausfubrlichsten? 

Dionys VIII, 38 ff., dazu W. F. Otto, Philol. N. F. XVIII, 1905, S. 192 ft.. 

— 37 —

Zuge, die sehr alt anmuten, wie die hohe Stellung der 
die Frauen fuhrenden Mutter Coriolans.102)

Durch die Etrusker, die nach der jetzt endlich fast 
allgemein herrschend gewordenen Ansicht103) zur See vom 
Osten gekommen sind, werden wir von selbst veranlaht, 
nun unseren Blick wieder ostwarts zu wenden. Was 
Griechenland betrifft, so habe ich oben104) schon darauf 
hingewiesen, dafi hier die Geschwisterehe, ahnlich wie bei 
den Germanen, wenigsten unter den Gottern erhalten ge- 
blieben ist. Dagegen auf Erden war nur die Ehe zwischen 
Halbgeschwistern, d. h. Geschwistern, die zwar denselben 
Vater, aber nicht dieselbe Mutter haben, also aus ver- 
schiedenen Ehen desselben Mannes stammten, erlaubt.105 * *) 
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Die Ehe zwischen leiblichen Geschwistern dagegen war auch 
fur die Griechen Inzest.106) Die Sage lafct uns dagegen auch

bei denen die ganze Last des Ackerbaues und der Viehzucht auf dem 
Weibe ruht. Es soli auch nicht auf das Hausregiment, auf Webstuhl 
und Wollarbeit, beschrankt werden, wie bei den Athenern. Selbst die 
freiere spartanische Sitte bleibt hinter den hbchsten Anforderungen 
zuriick“ (Poehlmann II; 3. Ausgabe von Oertel, S. 200 f.). So ist 
Platon nicht nur „der erste, der die Frauenfrage zur wissenschaftlichen 
Diskussion gestellt hat“ (Kurt Sternberg, Moderne Gedanken uber Staat 
und Erziehung bei Plato, 2. Aufl. 1924, S. 70), sondern gleichzeitig der 
Mann, der fiber die Jahrtausende zurfickspringt und ganz instinktiv das 
alte Recht der Frau, das die eigene Rasse mil Fufien getreten hat, 
wieder zur Geltung bringt.

10’) Pherekydes, fr. 95 bei Jacoby, FGr.Hist. I, S. 86, dazu die 
Ausfiihrungen im Kommentar ebda. S. 416 f.

ios) Vgi auch Ovid, Metam. X, 320 ft. die Sage von Myrrha, die 
verliebt in ihren eigenen Vater ist und nicht ruht, bis sie sich ihm hin- 
gegeben hat. In ihrem Selbstgesprach weist sie auf das Tierleben und 
diejenigen VSlker hin, wo solches (Vermahlung des Sohnes mit der 
Mutter, der Tochter mit dem Vater) vorkommt.

109) Pauly-Wissowa-Kroll, RE. I, 2, Sp. 1754 ff., ein Artikel, der 
fur das schwierige Problem grundlegend ist und zum folgenden, was
die Einzelheiten betrifft, verglichen werden mufi. Ahnlich auch
M. Rostowzew, Le culte de la grande d6esse dans la Russie meridionale, 
Revue des Etudes Grecques 32, 1919; erschienen Paris 1921, S. 469: Ce
qui est a retenir de cette hypothfcse, c’est I’id&e que le mythe des Ama-
zones n’est pas entierement religieux, qu’il y a, au fond de tout cela,
des reminiscences de faits historiques, je dirais surtout de conditions, 
sociales et religieuses.

sitte und griechischer Gewohnheit zuwiderlaufend . feolche Satze hatten 
nicht niedergeschrieben werden konnen, wenn in Lakonien wirklich, wie 
Philo behauptet, die Ehe zwischen uterini statthaft gewesen ware.. 
Dagegen ist Lazedamon durch andere altertumliche Ehesitten aus- 
gezeichnet, wie z. B. die, dab die spartanische Frau in Polyandrie- 
leben konnte: drei, vier oder sogar noch mehr Bruder begnugten sich 
mit einer Frau und hatten gemeinsame Kinder, Polyb. XII 6 b, 8 und 
dazu M. P. Nilsson, Die Grundlagen des spartanischen Lebens, Klio> 
XII, 1912, S. 329, der mit Recht bemerkt, „dab sie auch gemeinschaft- 
lichen Hausstand und Besitz gehabt haben mfissen14. Der Aufsatz behan- 
delt die Altertfimlichkeit mancher Einrichtungen Spartas (Altersklassen, 
Mannerbfinde, Eheverhaltnisse), die z. T. sicher aus vorgriechischer Zeit 
stainmen und aus den fruheren Sitzen im Norden der Halbinseln (vgl. 
die Heranziehung albanes. Sitten, S. 321, 1; 333; 338; 340, 1) mit- 
gebracht wurden.

««) Uber die Philostelle, die vielleicht dieser Auffassung wider- 
sprechen konnte, ist in der vorhergehenden Anm. gehandelt. Auch die 
Worte bei Minucius Felix, Octavius 31: ius est apud Persas misceri cum 
matribus; Aegyptiis etAtheniensibus cum sororibus legitima connubia ver- 
allgemeinern die Dinge in grOblicher Weise, wie schon Lipsius, a. a. 0., 
S.476, Anm. 24 richtig gesehen hat. Auch fur Platon ist Ebe zwischen 
Vollgeschwistern Inzest, beruhend auf einem v6uoq dypacpo? (Ges. VIII6 
und 838 A; vgl. auch Xenophon, Memorab. IV 4, 20 f.); die einzige 
Ausnahme Polit., V. 461 E ist bedingt durch die Zulassung freiester 
Weibergemeinschaft, wobei der Zufall (das Los) einmal Bruder und 
Schwester zusammenbringen kann, vgl. dazu C. Robert, Hermes 57, 
1922, S. 356, Anm. 1 und Josef Bisinger, Der Agrarstaat in Platons 
Gesetzen, Klio 17. Beiheft, 1925, S. 101 mit Anm. 1. Wie letzterer 
erwiesen hat, ist Platon iiberhaupt in der Frage der Stellung der Frau 
fiber den reinen Mannerstandpunkt der Zeit, wenigstens in den Gesetzen, 
hinausgegangen. Er gibt z. B. auch der Mutter das Recht zur Verlobung 
der Tochter (774 E, vgl. dazu Bisinger, S. 95, Anm. 3 und S. 99, 
Lipsius, S/471, Anm. 9) und im Erbtochterrecht ruckt er den dbeX<pd<; 
dpop/iTpio? in die erste Reihe neben den Vaterbruder, so dab eine 
Gleichstellung des mannlichen und weiblichen Geschlechtes in einer Weise 
erfolgt, wie es die Zeit nicht gekannt hat. In diesen Zusammenhang 
gehSrt auch die Heranziehung der Frau zum militarischen Dienst (814 
A, dazu Poehlmann, Die soziale Frage II [3. Ausgabe von Oertel], S. 200, 
Anm. 3, Bisinger S. 107 A. 3). „Von Interesse ist die Art und Weise, wie 
Platon diese Annaherung der weiblichen Erziehung an die des mann
lichen Geschlechts motiviert. Das Weib soli nicht die Sklavin des 
Mannes sein, wie etwa bei den Thrakern und anderen kulturlosen VOlkern, 

hier noch in eine andere Welt mit vorgriechischen Zustanden 
hineinblicken. Der Finch, der auf dem Labdakidenhause 
lastet und zur Heirat des Oidipus mit seiner Mutter lokaste 
fuhrt, sogar zur Erzeugung von Kindern aus der Sohn- 
Mutter-Ehe gesteigert wird107), ist nur auf dem Hintergrund 
der alteren Kulturwelt, der wir hier nachgehen, verstand- 
lich.108) Es steht ferner aufier allem Zweifel, dafi die uns 
griechischerseits uberlieferten Amazonensagen gerade in der 
von den Griechen zurechtgemachten Form nichts anderes 
sind, als der im Mythus erhaltene und hier noch uber- 
triebene Niederschlag einer mit hoherer Stellung der Frauen 
und mit Frauenkult ausgestatteten Volker welt vergangener 
Zeiten. Mit Recht hat Toepffer109 * * * * *) darauf hingewiesen, 
dafe die Amazonen, wo auch immer sie in der Sage auf- 
treten, ein ethnologischer Begriff sind, „ein Menschenstamm 
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in der Fremde, mit Eigenschaften und Sitten, die der 
griechischen Nation fremd und ungewohnt sind".110) Derselbe 
Forscher betont weiter ganz richtig, dafi die alteste Loka- 
lisierung des sagenhaften Weibervolkes nach Kleinasien111), 
genauer in das Pontosgebiet112) fuhrt und erst ganz sekun- 
dar nach Libyen113), wo die Griechen spater ebenfalls 
Stamme mit eigentumlichen Frauensitten und Frauenvor-

1U) Daruber meine Zusammenstellung oben S. 21, Anm. 65.
U6) Toepffer, Sp. 1764. Nach Rostowzews (a.a.O., S. 469) Ansicht 

sind die speziellen Lokalisierungen der Sage im Anschlufi an Heilig- 
tiimer der grohen Gottermutter erfolgt.

116) Toepffer, Sp.1757, W.Leonhard, a. a. 0., S.45ff. und S.119ff., 
Ed. Meyer, S. 733, der aber zu weitgehend betont, dafi die eigentliche 
Wurzel der Amazonensage wohl im Kultus liegt; vgl. dagegen W. Leon
hard, S. 147, Anm. 1 und M. Rostowzew, a. a. 0. S. 469.

11T) Dazu Bernhard Laum, Das spartanische Eisengeld (Vorlesungs- 
verzeichnis der Akad. Braunsberg fur das W.S. 1924/5). In dieser 
Studie ist das Beiwerk besser als wie die Hauptthese, die unbewiesen bleibt, 
vgl. R. Herzog, Numism. Literaturblatt, Nr. 244/5 (1925), S. 2018 f.

118) A. a. 0., Sp. 1767 ff.
119) A. a. 0., S. 469 ff.

110) A. a. 0., Sp. 1766, vgl. auch Sp. 1771. Geogr. graec. min. II, 
S. 363 werden ihnen direkt mutterrechtliche Brauche angedichtet: effvo<; 

Yuvomceiov al ’ApdZdve? irpo^ Tip ©eppthbovri, bid Kai dnd prpt^piuv 
£feveakoYo0vTO, KaOairep ’Appiavd? laropei.

U1) Homer lafit sie in Phrygien ostlich des Sangarios wohnen 
(II. HI, 184 ff.), von wo sie ihre Heereszuge unternehmen, u. a. auch 
nach Lykien, wo sie dem Bellerophontes erliegen (II. VI, 186). „Von Be- 
deutung ist nur, daft schon hier wie spater die Amazonen wie ein Volk 
erscheinen, das im Innern der Halbinsel, im Siiden sowohl als weiter 
im Norden, mit westkleinasiatischen Stammen im Kampfe liegt4: 
W.Leonhard, Hethiterund Amazonen, Leipzig 1911, S. 16; P.Friedlander, 
Herakles, Philol. Unters. XIX, 1907, S. 149.

112) Nach der foesten Tradition (Herod. IX, 27) war hier Themiskyra 
nahe der Mundung des Flusses Thermodon in Pontos ihre Hauptstadt, 
Toepffer, a.a. 0., Sp. 1755, Ed. Meyer, G. d. A I3, S. 733, W. Leonhard, 
a. a. 0., S. 27 ff. Andere Nachrichten weisen die Amazonenwohnsitze 
noch weiter nach Osten. Busing, Mitt, der anthropol. Gesellschaft 46, 
1916, S. 224 sucht die Amazonen als einen Sakenstamm zu erweisen. 
Nach Thurnwald, Reallex. der Vorgesch. IV, S. 101 f. war der Kaukasus 
ein Brennpunkt kriegerischerFrauenorganisationen. „Ibrahim Ibn-Ja’kub... 
berichtet von einem Weiberstaat im Osten des Landes ,Rus‘. Auch sollen 
Grabfunde im kaukasischen Terek-Gebiet, die Frauenleichen im Waffen- 
schmuck zutage fOrderten, einen Hinweis auf diese Sitten enthalten.4 
Und an derselben Stelle sagt dieser Forscher bald darauf: „Nach chine- 
sischen Geschichtsquellen, von denen Klaproth 1825 berichtet, soli in 
dei Gegend des kaspischen Meeres ein westliches Weiberreich bestanden 
haben, das von einem ostlichen von Ssetschuan (Westchina) unterschieden 
wird . . . Die regierende KOnigin sei von mehreren hundert Frauen 
umgeben gewesen und hatte alle funf Tage Gericht gehalten. Man 
wahlte eine scheme Frau, die man fur die kdnigliche Wurde erzog. 
Die Unterkdnigin wurde Nachfolgerin nach dem Tode der Herrscherin. 
Die Frauen allein waren geachtet und der Mann erbte den Namen 
von der Mutter. Anfang des 8. Jh. soli die betreffende Konigin wieder- 
holt mit ihrem Sohn den chinesischen Hof besucht haben.4

) ToEPFFERSp. 1756, W. Leonhard a. a. 0., S. 88ff.,M. Rostowzew, 
a. a. 0., S. 470.
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herrschaft antrafen114), und dah diejenige Gottheit, mit der 
die Amazonen am engsten verbunden gewesen sind, ur- 
sprunglich Artemis gewesen ist, „in deren Kultsagen sie 
eine bedeutende Rolle spielen"115), insonderheit die ephesische 
Artemis.116) Die letztere Tatsache ist bedeutungsvoll, weil 
diese Gottin mit dem Beinamen Tauropolos der vorgriechi- 
schen Stierkult treibenden Welt, vor allem Kleinasiens, 
entstammt117) und damit der Zusammenhang mit der alteren 
Kultur erwiesen ist. Toepffer118) und Rostowzew119) haben 
bereits die Volker und Gegenden Kleinasiens und der Um- 
lander, die „Gynaikokratie“ oder mutterrechtliche Sitten 
aufweisen, bei dieser Gelegenheit zusammengestellt und 
die Beziehungen zwischen diesen Nachrichten und den 
Amazonensagen derselben Gebiete nachzuweisen gesucht. 
„Die Amazonen", sagt Toepffer zum Schluh dieser Zu- 
sammenstellung, „sind veritable Menschen, aber Menschen 
mit anderen Sitten und Gewohnheiten ausgestattet, als 
sie den hellenischen Stammen eigen sind. Wahrend in 
historischer Zeit bei alien griechischen Volkern der Mann 
das Hauswesen verwaltete, den Staat regierte und den 
Krieg fuhrte, taten bei den Amazonen alles dies die Frauen 
. . . Der in der Geschichte der Menschheit so bedeutungs- 
volle Kampf zwischen den beiden Geschlechtern war bei 
den Amazonen zugunsten der Frauen ausgefochten worden, 
die Manner waren den yuvaiKeg avdpoKTdvoi im Kampfe 



erlegen und seitdem ihre Knechte".120) Bei dieser Sach- 
lage ist es klar, dab die Auffassung der Amazonen als 
eines bogenschiefeenden und reitenden bzw. zu Pferde 
kampfenden Volkes, wie sie die griechische Kunst, die alt- 
ionische wie die attische, seit dem 6. Jahrh. zur Darstellung 
gebracht hat121), eine viel jungere Phase der Sage zur 
Voraussetzung hat. Als die Griechen infblge ihrer Kolo- 
nisation nach Norden hin skythische, d. h. iranische Nord- 
stamme wie die Sauromaten122)und Sigynnen123) kennen lern- 
ten, wo die Jungfrauen mit zu Pferd sahen oder den Wagen 
zu lenken verstanden, auch mit Pfeil und Speer kampften, 
da versetzten sie die Amazonengeschichten dorthin, d. h. 
in die Lander nbrdlich des Kaukasus124), und bezeichnend 
fur diese Stufe ist die Erzahlung bei Herodot IV, HOff.125), 
wonach die Amazonen aus Kleinasien nach dem gegen- 
uberliegenden Gestade des Schwarzen Meeres ziehen, wo 
sich skythische Junglinge mit ihnen begatten und so die 
Sauromaten entstehen. In dieser Geschichte spiegelt sich 
deutlich das Zusammenfliefien der vorindogermanischen und 
der neuen nordlicher sitzenden indogermanischen Volks- 

12°) Toepffer, Sp. 1767.
121) Daruber im Anschlufi an den Artikel von Toepffer, Graef, 

RE., Sp. 1771 ft.
122) Plin. N. H., VI 19; Toepffer, Sp. 1767; Nicolaos v. Dam., fr. 

122; K.Kretschmer, RE. Art. Sarmatae IA2, Sp.2542ft.; W.Leonhard, 
S. 59 ft.; Thurnwald, Reallex. der Vorgescb. IV, S. 106; E. Meyer, 
G. d. A. Is, S. 51.

123) Herodot, V 9, Weissbach, RE. II A2, A, Sp. 2458.
124) Vgl. auch Trogus-Iustinus II, 1, der hier in der Archaologie 

der Skythen sagt: „Sie waren durch die Tuchtigkeit der Manner nicht 
mehr beruhmt als durch die der Weiber. Ihre Manner haben das parthische 
und baktrische Reich, ihre Frauen die Reiche der Amazonen geschafien, 
so daft bei einer Betrachtung der Taten von Mann und Frau vSllig 
ungewift bleibt, welches der beiden Geschlechter bei ihnen das hervor-
ragendere gewesen ist.“ Herodot (IV, 26) sagt von den Issedonen, uber 
deren Wohnsitze — in Westsibirien am mittleren Ural — Herrmann 
RE. IX, 2, Sp. 2235 ft. ausfiihrlich gehandelt hat: iffOKpardei; b£ dpoivu? 
al yuvaiKe? rotai dvbpaoi.

126) Uber andere Versionen dieser Geschichte Ephoros bei Steph. 
Byz. s. v. ’Apa£ove<; Jacoby, FGr.Hist. II; Ps.-Skymnos 878—881; Dion. 
Perieg. 654; Rostowzew a. a. 0., S. 471, Anm. 3.

12«) G. d. A. I3, S. 733.
127) Uber Ares , als Gott der Skythen vgl. Herodot IV, 62.
128) Pausan. I 21, 6.
129) Toepffer, Sp. 1768.
13°) Damit erledigt sich die Bemerkung Ed. Meyers (a. a. O.): 

„Was der attischen Amazonensage zugrunde liegen mag, ist vollig 
dunkel“.

131) Vgl. die Abschwachung der Grundthese des Buches S. 147 
und S. 242.

132) Richtig hieriiber schon Ed. Meyer, a. a. 0., vgl. auch Busing, 
a. a. O. S. 224: „Ohne hethitischen Einschlag ware die Uberlieferung
von dem Weibervolke wohl schwerlich entstanden**. Gegen Leonhard,
dem A. Reinach, L’origine des Amazones, Rev. de 1’hist. d. rel. 1913,
S. 277 gefolgt war, auch M. Rostowzew, a. a. 0., S. 468.

schicht wider, und Ed. Meyer hat recht126 *), wenn er sagt: 
„Die Amazonen erscheinen bei den Griechen durchweg 
beritten (daher auch Namen wie Hippolyte u. a.); das 
kann erst mit der Verbreitung des Pferdes, und zwar 
als Reittier, nicht mehr am Kriegswagen, aufgekommen 
sein, ist also relativ jung." Auch die Verbindung der 
Amazonen mit dem Areskult127) sowie der Darbringung von 
Pferdeopfern128), „von denen auch die attische Amazonen- 
sage des 5. Jahrhs. Reminiszenzen bewahrt hat"129), stammt 
daher. Wir haben es im Gegensatz zu diesen spateren 
Weiterbildungen der Sage an dieser Stelle nur mit der alteren 
kleinasiatischen, mit Artemis, genauer demKultus der grofien 
Gottermutter und dem Stierkult verbundenen Schicht zu 
tun: darin allein spiegelt sich das altere Volkstum Klein- 
asiens und seine Kultur wider, die in vorhistorischer Zeit 
auch uber die Inseln und nach Griechenland hin sich er- 
streckten und letzten Endes daher auch die Unterlage der 
festlandischen Amazonensagen bildeten.130) Wenn W. Leon
hard die Amazonen als Erinnerung an das „Hethiter“-Reich 
hat deuten wollen, hat er damit einen richtigen Grund- 
gedanken — richtig wenigstens insofern, als ein Nachleben 
von Institutionen und Sitten einer anatolischen Fruh- 
bevolkerung angenommen wird131) — ausgesprochen, ihn 
aber durch zu weitgehende „Historisierung der gesamten 
Uberlieferung zerstort".132 * * *)



Was die Hethiter betrifft, so haben wir es bei ihnen 
mit einem der fruhzeitig uber die anatolischen Volker dar- 
ubergelagerten indogermanischen Stamme zu tun, wie die 
Sprachforschung erwiesen hat.133) Kein Wunder, dafe hier 
wehigstens noch Nachwirkungen der „Gynaikokratie“ der 
alteren Welt Kleinasiens sich bemerkbar machen, wie z. B. 
in der hohen Stellung der Konigin im Herrscherhaus sich 
zeigt.134) Dagegen gibt es hier kein Beispiel von Ge- 
schwisterehe mehr, vielmehr war diese Eheforni in Hatti 
ausdriicklich verboten, wahrend sie in HajaSa (= Azzi, 
Becken von Erzerum sowie ostlich und sudostlich anschliehen- 
des Gebiet im heutigen Armenien) noch erlaubt war.135)

Geschwisterehe dort herauslesen zu konnen. Das mufi auf Grund des 
Hajasa-Vertrags als ausgeschlossen gelten. Man mufi also mit der Siegel- 
legende anders zustande kommen, vgl. etwa Forrer, Zeitschr.D.M. 
Ges., N. F. 1, S. 183, Anm. 2. Der ini dritten konzentrischen Kreis ge- 
nannte Tudhalijas durfte der Sohn von Arnuwandas und Asmunikal 
sein, der auch sonst bezeugt ist.11

13fi) KBo I, 1, I2, I3. Die im Text erwahnten GOtternamen sind 
zuerst als arisch erkannt von H. Winckler, Mitt. D.O.Ges., Nr. 35 (1907); 
darnach E. Forrer, ZDOG. 76 (N. F. 1, 2), 1922, S. 251, Joh. Frie
drich bei Ebert, Reallexikon I, S. 137.

137) Grundlegend P. Jensen, Indische ZahlworLer in keilschrift- 
hittitischen Texten, S.-B. Berk Ak. 1919, Nr. XX, S. 367—372, am aus- 
fiihrlichsten E. Forrer, a. a. 0., S. 254 ff., kurz Joh. Friedrich a. a. 0. 
Uber Rennbahnen in Nordeuropa sowie Rennwagen auf nordischen 
Felszeichnungen vgl. C. Schuchhardt, Alteuropa 2, 1926, S. 74. Wie 
das Pferd stammt alles dieses aus dem nordischen Kulturkreis.

138) f0RRERj s.-B. Berl. Ak., 1919, S. 1035 redet von „Urindern“, 
neuerdings ZDMG. a. a. 0., S. 247 ff. von Manda-Leuten, weil in as- 
syriscber Zeit Manda Bezeichnung der Arier ist. Die Frage, ob nicht 
Inder und Iranier ursprunglich als ein einheitliches arisches Volk an- 
zusprechen sind, stellt Joh. Friedrich, a. a. 0., S. 137. Uber die zwei 
getrennten Schube der Inder und Iranier vgl. G. Husing, Die Inder von 
Boghazkoi in der J. Baudouin de CouRTENAY-Festschrift, Krakau 1921, 
darnach F. Bork im Art. Elam bei Ebert, Reallexikon III, S. 73; vgl. 
auch C. F. Lehmann-Haupt, Gesch. des alten Orients in L. M. Hartmann, 

13S) Zusammenfassend jetzt liber das Sprachproblem Joh. Friedrich 
im Artikel Kleinasiat.Sprachen bei Max Ebert, Reallexikon der Vorgesch. I, 
S. 126 ff. und Ed. Meyer, S.-Ber. Berl. Ak. 1925, S. 249 ff.; vgl. auch 
die trefflichen Bemerkungen von Gunther Ipsen, Der alte Orient und 
die Indogermanen, STREiTBERG-Festschrift 1924, S. 219.

13‘) Br. Meissner, Zur Geschichte des Chattireiches, Jahresber. der 
Schles. Ges. fur vateriand. Kultur 95, 1917, S. 23, 25 und bes. S. 28: 
„ Chattuschils Gemahlin Puduchipa . . . mufi eine besondere geachtete 
Stellung neben ihrem Gatten eingenommen haben. Das zeigten uns 
scbon die Briefe der agyptischen KQnigin Naptera an sie, dann aber 
wird sie auch in dem Vertrage Chattuschils mit Benteschina neben 
dem KOnige als ,Grofikonigin‘ ausdriicklich genannt. Als der KSnig 
starb, wurde sie erst Reichsverweserin und spater Mitregentin ihres 
Sohnes Dudchalia*; manches auch schon bei W. Leonhard, a. a. 0., 
S. 141 f. und 241 ff.

135) Diese Berichligung meiner fruheren Auffassung (Mitt, der 
Schles. Ges. fur Volkskunde 24, 1923, S. 32 f., vermutungsweise schon 
Leonhard, S. 142) verdanke ich Herrn Albrecht GoTZE-Heidelberg, 
der mich auf den Vertrag des Suppiluliuma mit Hukkana vom Hajasa 
Keilschrifttexte aus Boghazkoi V, Nr. 3 [== KBo V 3] hingewiesen hat. 
Hier ist III 25—34 das Verbot der Geschwisterehe in Hatti ausgesprochen, 
wahrend aus III 59—65 hervorgeht, dafi das Verbotene in Hajasa ublich 
war; uber die Lage von Hajasa in Armenien vgl. A. GStze, Kleinasien 
zur Hethiterzeit in Orient und Antike, herausgeg. von G. Bergstrasser 
und F. Boll, Nr. 1, Heidelberg 1924, S. 6 f. und Karte am Schlufi des 
Heftes. Zu meiner Annahme einer Geschwisterehe im hethitischen 
Konigshaus bemerkt er: „Die Behauptung, die HattikQnige hatten ihre 
Schwestem geehelicht, beruht auf dem (beschadigten) Konigssiegel KBo. 
V 7. Winckler, Mitt D.O.Ges. 35, S. 29 und dann Hrozny, Journ. 
of the Soc. Oriental, Researches 6 (1922), S. 71 haben geglaubt, die 

Daraus durfen wir schliefsen, dah die idg. Uberschichtung 
in Armenien damals noch nicht so stark war oder noch 
ganz fehlte. Starker war sie dagegen weiter sudlich imMitanni- 
reich, wo bei einem Vertrag als Zeugen neben anderen 
Gbttern auch Mitra, Varuna, Indra und die Nasatya an- 
gerufen werden136) und auherdem Bruchstucke aus einem 
Handbuch des Wagenrennens, verfaht von einem Manne 
namens Kikkuli, erhalten sind, in welchen gewisse Termini 
fur die verschiedenen Wendungen des Rennwagens eben- 
falls arisch, und zwar indisch, wiedergegeben sind.137) Wir 
mussen heute auf Grund dieser Materialien mit einer ur- 
sprunglich viel weiter westwarts ausgedehnten Besiedelung 
Vorderasiens durch die anfangs engverbundene indo-iranische 
Volkergruppe rechnen, von der vielleicht die Inder vor 1500 
als erste Schicht vom Kaukasus oder vom Turkestan her 
sudwarts gedrungen sind.138)
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In diesem indo-iranischen Gebiet, das dann immer 
weiter ostwarts sich ausgedehnt hat, sind starke Einfliisse 
von den Substratvolkern her nachzuweisen, wie vor allem 
oben schon an den Persern in Sachen der Verwandtenehe 
gezeigt war. Unter diesen alteren Volkern, die dauernd 
auf die indogermanische Oberschicht gewirkt haben, bilden 
die Bewohner von Elam und des Zagrosgebirges, welche 
kaukasischen Stammes waren, den Hauptbestandteil.139) Ein 
guter Kenner dieser Volker und ihrer Sprache140) stellt 
mir als Ergebnis seiner ForschungenFolgendes zurVerfugung: 
„Schon seit den altesten fur uns erreichbaren Zeiten gab es 
in Elam zweierlei verschiedene Rechtsanschauungen. Die eine 
legte das Hauptgewicht bei der Abstammung auf die Mutter 

Weltgesch. I, 3. Aufl. 1925, S. 124 f. Gegen die Einwanderung uber 
den Kaukasus und fur eine seiche aus Turkestan spricht sich neuerdings 
Ed. Meyer (S.-B. Berl. Ak. 1925, S. 254 f.) aus.

139) Vgl. daruber G. HOsing, Die Volker des Zagros, in: Der alte 
Orient IX 3/4, S. 18—25 und S. 59—65, zusammenfassend F. Bork 
a. a. 0., S. 72 f. und G. Husing, Mitt, der Anthropol. Ges. in Wien 46 
(1916), S. 243. Uber das Verhaltnis der Perser zu der VorbevOlkerung sagt 
derselbe Forscher ebda. S.211: „ Auf jeden Fall erfolgte die Einwanderung 
der Perser von Nordwesten her, wobei man immer bedenken m3ge, 
dafi ihre Zahl sehr gering sein mufite, denn sie wanderten durch und 
in lauter Gebiete, die bereits von einer kulturlich hflher stehenden Vor- 
bevolkerung besetzt waren"; vgl. auch S. 244, wo schon die alten 
Perser „ein erklartes Mischvolk von angeblich arischer Herkunft* ge- 
nannt werden. Ebenso heiht es am gleichen Ort (S. 214) von den 
Medern: „Es ist eine diinne Erobererschicht, die die Macht im Land 
wohl mehr den Resten indischer Gaufiirsten als eigentlich kaspischen 
Geschlechtern abnahm“ und von dem persischen Weltreich (S. 215): 
„Es trug den Keim des Verfalls schon darum in sich, weil die Zahl 
der iranischen BevOlkerung viel zu klein war, um solche Herrschaft 
fur die Dauer aufrecht zu erhalten“. Als Unterlage der arischen 
Schichten sucht Husing mindestens zwei Urrassen auf iranischem Boden 
zu erweisen (S. 242).

140) F. w. K 6 nig-Wien, der jetzt seine Auffassung niedergelegt 
hat in dem Aufsatz Mutterrecht und Thronfolge im alten Elam, Fest
schrift der Nationalbibliothek in Wien zur Feier des 200 jahr. Bestehens 
des Gebaudes, Wien 1926, S. 529 ff.; vgl. dazu Bork, a. a. 0., S. 73:
„Die auf dem Matriarchat beruhende freie Stellung der Frau steht im 
Einklang mit der sumerischen Sitte, dagegen im Gegensatze zu der 
semitischen Auffassung, dah die Frau eine Sache sei.“

— 47 —

und verband diese Anschauung mit der Schwesternheirat; 
daneben spielt uberall die Betonung der Abstammung vom 
Vater herein. Hierin haben wir vielleicht— wenigstens 
beim Herrscherhaus — den politischen Machteinflufi semi- 
tischer Volker zu erkennen. Mutterrecht und Schwestern
heirat stehen in engster Verbindung mit der sogenannten 
sumerischen Anschauung, dah der Konig oder (in alten 
Zeiten besser) der Patesi nur der Stellvertreter Gottes auf 
Erden ist; er ist daher auch in gewissem Sinne als der 
Sohn oder Nachkomme des Gottes, von dem er das Reich 
zu Lehen erhalt, zu betrachten und auch nur ihm fur sein 
Tun verant wortlich. Dieser Gott heifst in Elam InSuSinak, 
was soviel wie Herr von Susun bedeuten wird; so ist 
wenigstens die spatere Deutung des Namens gewesen und 
so wollen auch einzelne ideographische Schreibweisen fur 
diesen Gottesnamen verstanden werden. Ob diese recht- 
lichen Bedingungen nur fur das Herrscherhaus galten oder 
fur das ganze Volk, konnen wir mangels geniigenden Quellen- 
materials zurzeit noch nicht feststellen; die grofiere Wahr- 
scheinlichkeit spricht dafur, dab bloh fur die Herrscher- 
hauser und den elamischen Adel diese alteren Bestimmungen 
— Schwesternheirat und daraus sich ergebende weitere 
Konsequenzen — Geltung hatten. “141)

Dah vor allem von Elam aus, dessen Hauptstadt Susa 
spater bei den Persern neben Persepolis als Reichszentrum 
diente, dieses neue Volk gerade in seiner grohen Hinneigung 
zur Verwandtenheirat (s. o. S. 15) stark beeinfluht worden 
ist, durfte eine naheliegende Vermutung sein.

Was Babylonien betrifft, so sagt uber die altesten 
Zeiten Berossos (fr. 7, Schnabel S. 253): ev xr) BapuXwvt

i4i) p W. KflNiG-Wien, macht mich brieflich darauf aufmerksam, 
dafi K3nig Dareios I. in der Bagistan-Inschrift (I 30) sagt: „Kambyses 
hatte einen Bruder namens Bardija, von derselben Mutter und dem- 
selben Vater“, wobei er in der Nennung der Mutter vor dem Vater 
einen Nachhall des elamischen Erbrechtes erblickt. Daneben spiele im 
alten Persien wie in Elam die Anschauung eine grofie Rolle, dafi der 
Thronfolger purpurgeboren sein musse, was offenbar nur bei dem 
zweiten Sohne des Kyros, eben bei Bardija, der Fall war und wohl zu 
dessen Beseitigung durch Kambyses gefiihrt hat. 
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ttoXu TTXfjS-o? dv&pdiniuv yevto&ai dXXoebvibv KaroiKricyavTiuv 
Tiqv XaXbaiav’ Zfjv be auTOu? axaKTiDg ibanep rd th]pia. 
Zu dieser Stelle fuhrt C. F. Lehmann-Haupt142) die Worte 
des altsumerischen Reformator-Konigs Urukagina an: „Die 
fruheren Frauen wurden ungestraft von mehreren Mannern 
besessen, jetzt werden sie in den Flufi geworfen. “143) Ge- 
legentlich werden wir darauf aufmerksam gemacht, dafi in 
Beschworungstexten und bei Amuletten der babylonischen 
Medizin und spaterer Zeit „gleichartig sehr oft verlangt 
wird, dafi der Name des Schutzlings und seiner Mutter 
genannt wird.“144)

142) Klio XX, N I. II, 1925, S. 237.
143) Dies ist die allgemeine, auch von Hammurapi noch uber- 

nommene Strafe des Ehebruchs. Uber die Stellung der Frau im sume- 
rischen Babylonien vgl. Koschaker, Reallex. der Vorgesch. Ill, S. 25 ff., 
C. F. Lehmann-Haupt, Weltgeschichte Is, S. 88 f.

144) Felix Freiherr von Oefele, Keilschriftmedizin in Parallelen, 
Der alte Orient, 4. Jahrgang, Heft 2, 2. Aufl., 1904, S. 24. Der Verfasser 
bemerkt an dieser Stelle weiter: „ Auch im Talmud und in aramaischen 
Zauberlexten findet sich Ahnliches. Das System wird deutlicher, wenn 
wir auch noch die agyptische Sitte heranziehen, haufig nur die Mutter 
und nicht den Vater zu nennen/ woran dann Bemerkungen angekniipft 
werden, dafi hier mutterrechtliche Uberlebsel vorliegen, die gerade in 
dieser Aites so oft unverstanden weiterschleppenden Literatur verstand- 
lich sind.

145) Herbert Mueller, Untersuchungen uber die Geschichte der
polyandrischen Eheformen in Stidindien. Bonn. Diss., Berlin 1909, S. 49 
(ich verdanke den Hinweis auf diese Arbeit meinem Kollegen Liebich); 
weiter Josef Kohler, Allgemeine Rechtsgeschichte in Hinneberg, Kultur 
der Gegenwarl, Teil 11, Abt. VII, 1914, S. 123: ,Indien ist das Land 
der mannigfachsten Rechtskultur.“ Nach Husing, Litt. a. a. 0. S. 220 f. 
waren die Drawida urspriinglich Verwandte des „Kaukasus“-Vdlker.

14e) Das Folgende nach Herbert Mueller, a. a. 0., S. 15 ff.

Sehr stark durchsetzt mit vorarischen (drawidischen) 
Vblkern und entsprechenden Frauensitten war auch Indien, 
das langst nicht so hinduisiert gewesen ist, wie man gewohn- 
lich glaubt.145) Am meisten wissen wir hier aus der Reihe 
der Substratvolker von den Nayar oder Nair im Sud- 
westen des Landes (Malabar).146) Sie leben in endogamer 
Polyandrie. Die Kinder bleiben in den Familie der Mutter, 
beerben also nicht ihren Vater, sondern ihren mutterlichen 

Oheim. Wenn auch die alte Eheform der Polyandrie 
allmahlich schwindet, so hat sich doch in der Familieri- 
organisation manches aus den alteren Institutionen erhalten. 
Die mutterrechtliche Familie des Nair tragt den Namen 
Tarward. Ein Tarward besteht aus samtlichen Nachkommen 
einer Stammesmutter. Haupt des Tarward, Karnavan, ist 
aber das alteste mannliche Mitglied, der alteste Bruder der 
Mutter, der dann als Familienhaupt die freie Verwaltung 
des gemeinsamen Familienvermogens hat. Das Vermogen 
eines Verstorbenen bleibt in dem eignen Tarward, dem 
seiner Mutter, kann also nie an den Sohn fallen, der einem 
anderen Parward angehort; die Bevorrechteten sind viel- 
mehr die Kinder der Schwester des Verstorbenen (Neffen- 
erbfolge). Es ist interessant, dafi dadurch, sowie durch 
das enge Zusammenleben bedingt, das Verhaltnis zwischen 
Onkel und Neffe ein eigenartig inniges ist; nicht nur, dafi 
der mutterliche Onkel die Beschtitzerrolle spielt, gewisser- 
mafien der Vormund seiner Neffen ist, auch die Vater- 
liebe wendet sich diesen Schwesterkindern besonders zu. 
Entsprechend diesem Erbrecht ist auch die Thronfolge in 
den koniglichen Familien der Nair geordnet. Thronerben 
sind die Kinder der Schwestern des Konigs. Daraus ergibt 
sich dann eine hbhere Stellung dieser pradestinierten Konigs- 
mutter, die auch bei einer beabsichtigten Adoption — wenn 
ein Thronerbe fehlt — gehbrt werden miissen. Eventuell 
kann sogar eine Schwester des verstorbenen Konigs eine 
Zeitlang die Regierung fuhren. Wir horen von regierenden 
Koniginnen. Es sind Anzeichen vorhanden, dafi die Nair 
nicht der einzige Stamm waren, bei welchem solche Sitten 
bestanden. Die Khassi im Nordosten und andere Drawida- 
Vblker zeigen ahnliche Zustande.147) Von den Pandaern 
berichtet schon Herodot (III 101): plStc; ttccvtidv epcpavp^ 
ton Kara nep twv npopdnuv, und Plinius (NH VI 76) erzahlt: 
ab his gens Pandae sola Indorum regnata feminis. Was 
speziell die Geschwisterehe bestrifift, werde ich auf Pali, 
Digha Nikaja III, 5, 14 (Otto Franke, Ubersetzung S. 92)

147) Vgl. Richard Schmidt, Liebe und Ehe in Indien, 1904, S. 338 ff.
Kornemann, Die Stellung d. Frau i.d. vorgriech.Mittelmeerkultur. 4 
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hingewiesen148), wo es hei&t: „Aus Furcht vor einer Be- 
fleckung ihres Stammbaumes wohnen die Sohne Okkakas 
ihren eigenen Schwestern bei.“ Die Inder selbst haben 
im ubrigen, wie es scheint, die Geschwisterehe ausdrucklich 
abgelehnt149), woraus noch einmal das ehemalige Vorhan- 
densein der Sitte in Indien indirekt erschlossen werden kann.

148) Von meinem Kollegen A. Hillebrandt.
U9) Rgveda X, 10 (Hillebrandt, Lieder des Rgveda, Quellen der 

Religionsgeschichte, GBttingen 1913, S. 139), vgl. 0. Schrader, Real- 
lexikon, S. 909, M. Winternitz, Die Frau in den indischen Religionen 
1920, I, S. 113 f. _

1B0) J. Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern, Nachr. der Gott. 
Ges. der Wiss. 1893, S. 447. Mohammed soil in seiner Rede an das 
Volk bei der Abschiedswallfahrt gesagt haben (Koran, Sure 4, 25): 
,Haltet euch an zu gutiger Behandlung der Weiber; denn sie stehen zu 
euch wie Kriegsgefangene und haben in betreff ihrer selbst keine Ge
walt, ihr aber habt sie als heiliges Pfand empfangen und unter heiligen 
Formein das Beilager mit ihnen gehalten*; Wellhausen, ebd. S. 446 f., 
Ders., Reste arab. Heidentums 1897, S. 174, Thurnwald, Reallexikon 
der Vorgeschichte HI, S. 19.

m) Godex Ham. § 117, P. Koschaker, Reallex. der Vorgesch. Ill,
S. 25 ff.

162) Andreas Eberharter, Ehe- und Familienrecht der Hebraer
in Alttestamentl. Abhandlungen, herausgegeben von Joh. Nikel, Bd. V,
1914 X, S. 137.

Was die semitischen Volker betrifft, so ist auch hier 
davon auszugehen, da& in der historischen Zeit, ahnlich 
wie bei den Indogermanen (s. o. S. 8f.), die Frau in der 
Gewalt des Mannes sich befindet und ihm untertan ist. 
„Der Mann ist in alien semitischen Sprachen der Baal, 
d. h. der Herr der Frau“.150) Wenn auch im sumerischen 
Recht eine freiere Stellung der Frau im allgemeinen uns 
entgegentritt (s. o. S. 47 f.), zeigt der Kodex Hammurapi be- 
reits das voll ausgebildete Gewaltsverhaltnis des Mannes 
gegenuber der Frau, die von ihm schuldenhalber verkauft 
Oder verpfandet werden kann.151) Er verbietet in § 154 
und 157 ausdrucklich die Ehe des Vaters mit seiner Tochter 
und die des Sohnes mit seiner leiblichen Mutter und laht 
Verwandtenehen auch femerer Grade nicht zu, lehnt daher 
sicher auch die Geschwisterehe ab.152 *) Ebenso stellt bei 
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den Arabern im muslimischen Gesetz die Geschwisterehe, 
uberhaupt die Ehe unter den nachsten Verwandten. Inzest 
dar und wird strafrechtlich wie sonstige Unzucht behandelt.158) 
Aber bei den vorislamischen Arabern sind Reste mutter- 
rechtlicher Zustande von verschiedenen Forschern nach- 
gewiesen.154) Oft behandelt ist die Darlegung des Strabo 
(XIII, p. 783) uber die Sitten der Siidaraber: „Gemein- 
sam ist der Besitz aller Angehorigen eines Geschlechts, 
Herr ist der alteste. Eine Frau ist auch alien gemeinsam. 
Wer zuerst kommt, gesellt sich zu ihr und lafit seinen 
Stock vor der Tur stehen. Denn es ist Sitte, dais ein 
jeder einen Stock tragen darf. Sie verbringt die Nacht 
aber nur bei dem Geschlechtsaltesten. Deshalb sind aber 
auch alle Bruder aller (innerhalb des Geschlechtes). Sie 
haben jedoch auch Verkehr mit ihren Muttern. Auf Ehe- 
bruch steht der Tod als Strafe, Ehebruch aber tritt nur 
ein bei Verkehr mit einem anderen Stamme.* Die Tochter 
eines der Haupllinge, die an Schonheit hervorragte, hatte 
alle ihre funfzehn Bruder als Liebende, und als sie alle 
ununterbrochen einer nach dem anderen zu ihr kamen, 
ersann sie eine List, um sie loszuwerden. Es liegt hier 
Polyandrie innerhalb des Geschlechts (Stammes) vor, wobei 
alle Rucksicht auf Blutsverwandtschaft ausgeschaltet ist.155) 
Wie weit hier Einflusse alterer Bevblkerungsschichten fest- 
zustellen sind Oder ob die Araber selbst diese Stufe einst- 
mals durchlaufen haben, ist mit unserem Material nicht 
zu beweisen. Bei der spateren scharfen Stellung der Araber 
gegen alle Verwandtenehen ist auch hier die Moglichkeit 
einer vorarabischeh Volkssitte naherliegend, aber, wie zu- 
gegeben wird, nicht bewiesen und nicht beweisbar.

Bei den Juden ist die Geschwisterehe oder genauer 
die Ehe mit Halbgeschwistern, nicht mit uterini, wenigstens

163) Koran, Sure 4, 27, Goldziher bei Mommsen, Zum altesten 
Strafrecht S. 107, Robertson Smith, Kinship and marriage in early 
Arabia, 2. Aufl., 1907, S. 192 ff., Wellhausen, a. a. 0. S., 440 f.

1B4) Robertson Smith, a. a. 0., J. Wellhausen, a. a. 0., Goldziher, 
S. 107. G. A. Wilken, Das Matriarchat bei den alten Arabern, Leipzig 
1884, gebt zu weit.

18s) G. A. Wilken, a. a. 0., S. 8.
4* 
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bis zur Zeit des Exils vorgekommen156 157 158); sie ist erst durch 
das Deuteronomion verboten worden.167) Spuren von der 
gleichen Eheform finden sich auch bei den Phoniziern. )

156) Genesis 20, 12, IL Samuel 13, 13.
157) Deuteron. 27, 22, vgl. Lev. 18, 9. 11; 20, 17, dazu Hastings, 

Dictionary of the Bible in, S. 267, Eberharter, a. a. 0., S. 137, A. Alt, 
Reallexikon der Vorgeschichte III, S. 181; hier wird auch auf die 
haufige Namengebung durch die Mutter, z. B. Gen. 29 f. ; 1. Sam. 4, 21 
aufmerksam gemacht (vgl. hierzu auch oben S. 36, Anm. 99). Die 
Hinweise auf diese Verhaltnisse werden hier geschlossen mit den Worten: 
„Doch sind diese Dinge in Israels historischer Zeit offenbar im Abster- 
ben begriffen; um so eher durfen wir in ihnen Uberreste einer Familien- 
ordnung sehen, die bei Israels Ahnen in prahistorischer Zeit, d. h. 
auf der Stufe nomadischen Lebens, geherrscht haben.“ Ob dies nach 
dem, was wir oben bei den Arabern bemerkten, die einzige Erklaiungs- 
mdglichkeit bildet, diirfte fraglich sein.

158) Nach Achilles Tatius I, 3 konnte noch gegen Ende des Heiden- 
tums in Tyros ein Sohn die Tochter seines Vaters von einer anderen 
Mutter heiraten.

159) Erman-Ranke, Agypten und agypt. Leben im Altertum8, S. 181 
mit Anm. 4, Roeder, Reallexikon der Vorgeschichte III, S. 22. „Doch 
ist in der agyptischen Liehespoesie Schwester auch die Bezeichnung der 
Geliebten*, W.MaxMuller, Die Liebespoesie der alten Agypter 1899, S. 8.

164) R. Pfeiffer, Kallimachos-Studien, S. 17 f.
161) Dittenberger OGI, I, 219, Z. 21 f., M. L. Strack, Dynastie

der Ptol. im Inschriften-Anhang Nr. 71 und 77, A. Bouche-Leclercq,
Histoire des Lagides III, S. 29 f.

162) Dittenberger, ebda. Z. 22.

Und nun noch eins, was die Folgewirkung dieser 
alteren Anschauungen betrifft:

Friihzeitig begegnet die Bezeichnung „ Schwester “, vor 
allem in Konigshausern, auch da, wo keine wirkliche Ge
schwisterehe geschlossen worden ist, z. > B. schon im alten 
Agypten.159) In den hellenistischen Reichen liegt die Sache 
so, da& paoiXioua ein Titel ist, der auch den koniglichen 
Prinzessinnen, also nicht nur der regierenden Konigin allein 
zukommt160), dagegen dbeXcpn toO pamXecu? ausschliefilich nur 
der letzeren, die ganz feierlich auch f] abeXcpn pacriXiow 
genannt wird.161) Im Seleukidenreich tritt die Titulierung 
der Gattin als Schwester, ohne dafi sie es wirklich gewesen 
ist, bereits vor oder mindestens gleichzeitig mit der tat- 
sachlichen Geschwisterehe der Philadelphen auf.162) Im Pto- 

lemaerreich begegnet diese fiktive Geschwisterehe zuerst 
bei Ptolemaios III. Euergetes, dessen Gemahlin Berenike, 
bekanntlich eine Tochter des Magas von Kyrene, auf den 
Inschriften in der breiteren Form f] dbeXcpr] Kai yuviri tov 
paoiXeoj? oder in umgekehrter Reihenfolge, unter Vorstel- 
lung von yuvr|, hezeichnet wird. Ja im Priesterdekret von 
Kanopos163 *) erscheint neben der fiktiven Schwesternschaft der 
dritten Ptolemaerin noch die fiktive Abstammung von den 
heoi ’AbeXtpoi, wodurch der Grundgedanke der ganzen In
stitution auch in der Fiktion besonders klar zum Ausdruck 
gebracht wird. Von alien Ehrentiteln, die die Koniginnen 
des jiingeren Altertums bekommen haben, ist so der Name 
der „Schwester", bzw. der vollere der „Schwesterk6nigin“ 
der ehrenvollste gewesen, weil darin die reinste Form der 
Ehe und der Fortpflanzung, wie sie eine altere Epoche 
und andere Volker der Folgezeit tatsachlich verlangt hatten, 
wenigstens noch im Namen erhalten bleibt. Wie so oft 
in der Weltgeschichte hat eine Sache von ehedem noch 
als Name fortgelebt und erhalt die Erinnerung an eine 
langst vergangene Zeit wach, da die Ehefrau dem Manne 
noch nicht untertan war, sondern zum mindesten gleich- 
berechtigt zur Seite gestanden hat, nicht das erste unter 
seinen Haustieren, wie bei den Indogermanen und Semiten, 
sondern seine schwesterliche Gefahrtin im Leben und bei 
der Arbeit gewesen war.

Wir eilen zum Schlufi. Auf dem Munchener Orien- 
talistentag habe ich im Anschluh an meinen Vortrag, aus 
welchem diese Arbeit erwachsen ist, die These aufgestellt, 
dafi wir uns mehr als seither gewohnen mussen, statt Ent- 
lehnung von Volk zu Volk innerhalb der in Europa und 
Vorderasien zum Teil relativ spat zugewanderten Volker in- 
dogermanischer oder semitischer Herkunft Abhangigkeit vori 
der Kultur der vorher dort sefihaften Volker anzunehmen, 
dais wir, mit anderen Worten, nicht nur eine Betrachtungs- 
weise horizontaler, sondern sehr oft auch eine solche vertikaler 
Art anwenden, d. h. in die Tiefe der ubereinander gelagerten

163) Dittenbeger, ebda. I, 56, Z. 20 ff. 
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Volksschichteh hinabsteigen mils sen.161) Denn „ununter- 
druckbar ist die eingeborene Art". Und so ist ja auch 
langst beobachtet worden, daft nicht nur in den Wortern 
und uberhaupt in der Sprache164 165 166), sondern auch in den 
Sachen — man denke nur an das zahe Weiterleben oft 
ganz unverstandener religioser Ideen und Formen ), an so 

164) Diesen prinzipiellen Grundgedanken erfirtert auch L. Malten 
in dem scbiJnen Aufsatz Bellerophontes, Jahrbuch des D. Archaol. 
Instituts 40, 1925, S. 121. Den Versuch, in einem bestimmten Fall 
(Stierkult, Stierjagden, Stierkampfe) mit horizontaler Erklarung auszu- 
kommen, macht B. Laum, Das Eisengeld der Spartaner, Vorles. Ver 
zeichnis der Braunsberger Akad. 1924/5, S. 51, Anm. 5; er muft aber 
zugestehen, daft auch hier mit dieser DeUtungsweise allein nicht aus- 
zukommen ist.

165) S. Feist, Reallexikon der Vorgeschichte V, S. 65, Gunther 
Ipsen, Der alte Orient und die Indogermanen, STREiTBERG-Festschrift, 
S. 214 f.

166) Beispiele hierfur s. oben S. 12, Anm. 30. Im Titel vielver- 
sprechend, aber nicht ausreichend ist P. D. Kreichgauer, Die Religion 
der Griechen in ihrer Abhangigkeit von den mutterrechtlichen Kultur- 
kreisen im Jahrbuch von S. Gabriel 1925, S. 107-151 (mir zuganglich 
geworden durch Koll. Malten). Der Aufsatz von Kr. ist nicht uberall 
aus den Quellen erarbeitet, sondern stellt wahllos fremde Resullate zu- 
sammen und sucht den Mangel durch ethnologische Parallelen und 
Methoden, auch mondmythologische Theorien (S. 112 f. u. S. 129, S. 140) 
zu ersetzen. Dabei trieft das Ganze von sittlicher Entrustung uber die 
scheufilichen Mutterrechtler und die von ihnen verseuchten Indoger
manen. („Die ,Orientalen‘ sind ubrigens in religioser Beziebung mmder- 
wertig, wie eine Anzahl hochstehender semitischer Stamme, vor allem 
die Israeliten, aufs deutlichste beweisen; es ist vielmehr ein verdorbener 
Zweig der orientalischen mutterrechtlichen Kultur, der be ide 
Parteien, Arier und Semiten, mehr oder weniger angesteckt hat, am 
wenigsten hatten darunter die Nordgermanen zu leiden gehabt14, S. 109). 
Die oben S. 29 f. aus Cassius Dio LXXVI, 16 wiedergegebene Antwort 
der kaledonischen Frau an die Gattin des Septimius Severus hat 
der Vf. offenbar nicht gelesen. Das Ganze stellt einen lypus der For- 
schung dar, der, wie das vielfach, auch von Kr. stark iiberschatzte Buch 
von Max Neubert, Die dorische Wanderung in ihren europaischen Zu* 
sammenhangen 1923, unbeschwert von denResultaten derDetailforschung, 
unter einseitiger Hervorkehrung und Obertreibung einzelner Faktoren
und Gesichtspunkte, , durch die Macht der Divination “ vorauseilen und
richtunggebend sein will, aber nicht sein kann, weil eine Vereinfachung
des Bildes erzielt wird, die oft eine vollstandige Verzeichnung darstellt,

vgl. Fr.Behn, Klio XVIII, 1922, S.261ff. - Vgl. zu dem Themadie grund-
legenden Bemerkungen von M. P. Nillson, Gercke-Norden, Einleitung IIs, 
S. 273 ff. und die Fragestellungen bei Gunther Ipsen, a. a. O., S. 236 f.; 
sehr richtig das Schluftwort hierselbst (S. 237): ,Die Fragen sind Un
geheuer, die Schwierigkeiten noch kaum uberwindbar, die Gefahren 
groft, unsere Erkenntnismittel unzureichend. Die Geisteswissenschaften 
werden hierfur ganz anders ineinandergreifen, die Fragestellungen zum 
Oroftteil noch gefunden werden mussen, Begriffe und Wege am Staff 
erst auszubilden sein. Aber herrlich sind auch die loekenden Friiehte: an 
•diesem Baum erwachsen die attische TragOdie, die Weisheit Indiens 
und das Christentum. “

167) Vgl. z. B. Norbert Jokl, Reallex. der Vorgeschichte I, S. 93,
vor allem aber H. Zimmer, S.-B. Bert. Ak. 1910 II, S. 1058/9, Anm. /

) Gunther Ipsen, a. a. 0., S. 213 sieht die alteste geistige Einheit
innerhalb BRandeuropas“ in drei Richtungen; 1. im Totenkult (Hocker- 
bestattung), 2. im Anzeichen mutterrechtlicher Organisationen, „woruber 
seit Bachofens Entdeckungen niemand mehr wesentlich weitergearbeitet 
hat*, und in den „ebensoweit verbreiteten mannerbundlerischen Orga- 
nisationen*4. „Diese Dreiheit: Totenkult, Mutterrecht und Mannerbund 
bindet — so viel darf man jetzt schon sagen — den europaischen Rand 
zur Einheit auch geistig zusammen und hebt ihn scharf von allem 
Indogermanischen ab.“ In Beziehung auf das Mutterrecht freuen wir 
uns der Ubereinstimmung und betonen gleichzeitig, daft mit dieser 
, Dreiheit“ das Thema langst nicht erschSpft ist, s. auch Ipsen an der 
Anmerkung 172 zitierten Stelle.
1 169) In seiner originellen Weise hat das J. J. Bachofen, Das ly-
kische Volk (neu herausgegeben von M. Schroter 1924), S. 108, in die 
Worte gekleidet: „Mit der Wiirdigung der pelasgischen Vorzeit wachst 
auch das Verstandnis der spateren Kulturstufen, denn jede Eigentum- 
lichkeit wird nur in ihrem Gegensatz richtig erkannt.*
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selfsame Dinge wie die vigesimale Zahlmethode oder an 
die Gouvade167) —* sehr viel von den Vorvolkern uber- 
npmmen worden ist.168) Es gilt heute, nachdem im Vor- 
stehenden ein weiteres Kapitel aus dem Gebiete des Ehe- 
lebens und Familienrechtes der alteren Bevolkerungsschichten 
zu bieten versucht worden ist, allmahlich einer Kultur- 
geschichte der Substratvolker zuzustreben, damit klar gelegt 
wird, worm die Volker indogermanischer und semitischer 
Herkunft nur Erben einer langen und groften Vergangenheit 
Eurasiens und Nordafrikas gewesen sind.169 * * 167 * * * * *) Es erhebt sich 
da naturlich gleich die Frage, wie weit die Unterschicht 
homogen gewesen ist, ob die neuen Volker, die an so weit 
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voneinander entfernten Stellen auf die alte Kultur trafen, 
nicht ganz verschiedene Rassen als Trager dieserKulturen 
angetroffen haben. Die Sprachforscher nehmen in diesena 
Punkt einen sehr verschiedenen Standpunkt ein. Es ist 
aUgenblicklichvon russischer Seite eine Richtung stark 
hervortretend170), die die Verwandtschaftsverhaltnisse der 
vorin dogerm anischen oder sogenannten „kaukasischen 
Sprachen als sehr eng bezeichnet. Demgegenuber wird 
aber andererseits auch wieder betont171), dah wir alien 
Analogien (Kleinasien, Indianersprachen, Afrika) zufolge 
im voridg. Europa nicht ein einheitliches, sondern ein viel- 
zerkluftetes Sprachgebiet anzunehmen haben. Es ist hier 
nicht der Platz und steht auch aufierhalb unserer Kompe- 
tenz, zu diesem grofien Problem Stellung zu nehmen. 
Aber es mufi betont werden, date die Losung nicht allein 
durch die Linguistik zu erfolgen haben wird. Es ist doch 
sehr beachtenswert, dafi auf einem Gebiete, wie dem hier 
behandelten, mit dem wir in die intimsten Seiten des Ehe- 
und Familienlebens und -rechts eingedrungen sind, doch 
gewisse Parallelerscheinungen in sehr weit auseinander 
liegenden Gegenden zu beobachten waren. Das weist auf 
eine gewisse Homogenitat von Recht und Sitte in der 
volkischen Unterschicht Europas, Vorderasiens und Nord- 
afrikas hin, ohne dafc deshalb Sprachverschiedenheiten ge- 
leugnet werden mufiten.172) Fur die Art der Rezeption

und Anverwandlung fragen. Zuvor aber harrt die Eigenart Randeuropas 
ihrer Erschliefiung; noch ahnen wir sie nur.“

17s) Vgl. dazu H. Zimmer, a. a. 0., S. 1070, 1073 und 1078, Anm 1
174) A. a. 0., S. 1071.
17B) Bachofen, Das lykische Volk, S. 32 ff„ L. Malten, a. a. 0.,

S. 124 ff„ der in hochst beachtenswerter Weise die Zuruckhaltung des 
ionischen Sangers gegenuber manchen lykischen Sagenmotiven, die ihm 
menschlich nicht sympathisch waren, nachgewiesen hat. — Auf etwas 
Zweites, was vielleicht ebenfalls mit aus der gemeinsamen Unterschicht 
erklart werden mufi, macht Gunther Ipsen, a. a. 0., S. 236 ff. aufmerksam, 
namlich auf die „prophetische Bewegung“, womit er Orphik, judische 
Prophetic, Zarathustra und Buddha zusammenfafit. „Der ganze Fragen-

4**

ito) Fr. Braun, Die UrbevOlkerung Europas und die Herkunft der 
Germanen, 1922, N. Marr, Der japhetitische Kaukasus, 1923.

17’) S. FeisT, a. a. 0., S. 66.
172) Gunther Ipsen, a. a. 0., S. 215, fafet seine Ansicht hieruber in 

folgende Satze zusammen: „Als die Indogermanen in den Halbinseln 
und Inseln Randeuropas vordrangen, fanden sie uberall fremde Volker 
von ausgepragter Eigenart vor. Sicher auch unterschieden sich dies* 
damals betrachtlich voneinander. Aber gewisse Grundziige ihres Ge- 
werbes, ihrer Gesellschaft, ihrer Religion waren alien gemeinsam. D e n 
Indogermanen gegenuber bildeten sie doch eine Einheit. 

■(von mir gesperrt im Sinne der Ubereinstimmung). Entstehung der 
Kelten, der Italiker, der Griechen: das heifit nach Zeit und Ort der 
Einwanderung indogermanischer Stamme in diese fremde Welt, nach 
ihrer Auseinandersetzung mit den Eingeborenen, nach Uberschichtung,. 
Zuruckdammung und Verschmelzung, nach gegenseitiger Veranderung 

voridg. Kulturgutes ist dann weiter entscheidend, in welchem 
Umfang (Prozentsatz) die Mischung der beiden Bevolkerungs- 
schichten der voridg. und idg. bzw. in Asien der vor- 
semitischen und der semitischen Schicht in den einzelnen 
spateren Kulturgebieten vor sich gegangen ist, d. h. in 
welcher Intensitat die Uberschichtung stattgefunden hat. 
Hier hat der fruher schon zitierte H. Zimmer173) dieser Art 
von Forschung stark vorgearbeitet. Er geht soweit, uns 
bereits in das Seelenleben der alteren Bevdlkerung einen 
Blick tun zu lassen174), indem er das englische Sprichwort: 
„ A Kymro (Welshman) has imagination enough for fifty 
poets without judgement enough for one" zitiert. Denn 
die unmittelbar daran geknupfte Bemerkung: „Man kann 
mit Recht diese Beobachtung als charakteristisch fur den 
Inselkelten (Kymren und Iren) gegenuber dem typischen 
Englander angelsachsischer Herkunft mit seinem fast poesie- 
losen Sinn fur facts ansehen", modifiziert er zwei Seiten 
(S. 10/3) spater dahin, dafi diese Geistesrichtung wohl 
der voridg. Bevolkerung mit aufs Konto zu schreiben ist, 
eine Anschauung, die wir wohl teilen werden, wenn wir 
auch an ganz anderer Stelle wiederum, namlich in Baghofens 
Versuch, die Geistesart des lykischen Volkes, allerdings 
in seiner Weise mehr intuitiv als rein quellenmafiig zu er- 
fassen, gerade die in Kunst und Kultur zutage tretende 
hohe Phantasie dieser voridg. Basse bewundern konnen, 
die so herrliche Heldenlieder geschaffen hat, dafi selbst ein 
Homer nicht an ihnen vorubergegangen ist.175 * *)
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Unsere Untersuchung nahm ihren Ausgangspunkt von 
dem koniglichenMann im Hauswesen und dem Pferd als 
hbchstem Haustier innerhalb der neuen, vom Norden m 
die Umlander des Mittelmeers versetzten Zivilisation. Was 
man im Suden vorfand, war eine viel hohere, uber weite 
Gebiete sich erstreckende Kultur, in welcher der Stier die- 
jenige Rolle im Kult176) und im Wirtschaftslpben177) ein- 
nabm, die nunmehr das Pferd durch die neuen Eroberer 
bekam. Neben dem Stier, in dessen Gestalt der hocbste 

kreis zerfallt wieder in zwei Hauptgruppen: wie weit handeltes sich 
um eiuheitliche Entstehung und folgende Ubertragung gepragter• Formen, 
das sind Begriffe, Namen, Kultgebrauche, Mythen, Lehren? Und wie 
weit handelt es sich um selbstandige, gleichrichtige 
Entwicklung und Ausformung eines gemeinsamen Grun es 
(Von mir gesperrt.) Welche Rolle kommt dafiir der dionysischen Ekstase 
zu: die weite Verbreitung des alarodischen 'Wein’-Wortes 1st wie ein 
erster Hinweis in dieser Richtung.*

178) Malten, Bellerophontes, S. 156.

176) In seine oben zitierte Untersuchung uber das spartanische 
Eisengeld hat B. Laum S. 8 ff, eine lange Untersuchung uber die Zu- 
sammenhange des spartanischen und sonstiger Artemiskulte nut uralten 
Stierkulten in und aufierhalb Griechenlands eingelegt und erneut nach- 
gewiesen, da& uberall, wo der Stier kultisch erscheint, wir vorgriechischer 
Religion gegeniiberstehen. Diese Untersuchung bleibt von Wert, auch 
wenn die Grundthese des Buches fallt, vgl. dagegen R. Herzog, 
Numism. Literaturblatt No. 244/5 (1925) S. 2018. An die Bedeutung 
von Stier und Kuh in dem agyptischen Glauben braucht nur er- 
innert zu werden, ebenso an die Tatsache, dafi in Agypten der 
KOnig oft als Stier in Bild und Lied gefeiert wird (Erman-Ranke, 
Agypten, 2. Aufl. S. 469, 523, 580, 644, A. Wiedemann, Das alte Agypten, 
S 230 und 282); fiber StiergStter in Babylonien vgl. Br. Meissner, 
Babylonien und Assyrien II, 1925, S. 170, 201, 203 und 205 uber 
Stiere als Blitztrager: L. Malten, Bellerophontes, a. a. O., S. 139 f. nut 
Abbildungen; uber iberische Stierjagden: A. Schulten, Numantia I 28, 
Tartessos, S. 7, Laum, a. a. O., S. 51, Anm. 5, in der altirischen Heldensage 
Laum ebda. mit weiteren Literaturangaben; uber die Ablosung des 
Stieres durch das jtingere Pferd auch im Kult hat am besten gehandelt 
Malten, Bellerophontes, S. 141 und S. 155, Anm. 2 und S. 156. Uber 
die unindogermanische Herkunft des Wortes .Stier* und die sumerische 
des Wortes .Rind, Kuh* vgl. Gunther Ipsen a. a. O. S. 226 f. und 
S. 234. ,Dah ein sumer. und ein kleinasiat. Name des Stiers entlehnt 
werden, beweist, woher die idg. Rinderzucht beeinfluht ist.“

in) Nachst dem Rind kommt das Schwein (Kreichgauer, a. a. 0., 
S. 134) und das Schaf als Haustier in Frage.

Gott der altesten, uns erreichbaren Religionen einer langst 
vergangenen Welt erscheint, ist es die Frau, deren Stellung 
-dieselbe Epoche am starksten abhebt gegeniiber der neuen 
Zeit, aus der die Moderne hervorgangen ist. In keiner 
Sage wird die altere Welt, in die wir hier eineri Blick zu 
tun versucht haben, so kurz und pragnant charakterisiert 
wie in der Sage von Europa, in der noch der Stier, „das 
.altere Tier des Himmelsgottes, die Erscheinungsform des 
Zeus ist.*178) Das Weib und der Stier, der Mann und 
das Pferd, in diesen kurzen Formein ist man versucht, 
.alte und neue Zeit einander gegenuberzustellen.
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