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J. Wackemagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer. Göt
tingen, Vandonhoeck und Ruprecht. 1016. (Pr. M. 8.(>0).

„De onpartijdigheid van den geschiedsehrijvor”  - 
zou het nog noodig zijn te betoogen dat die uitdrukking 
ongorijmd, dat hoogstens een onpartijdige kroniek- 
schrijver denkbaar is, en eigenlijk ook die niet, daar de 
zintuigf n zell' niet. onafhankelijk zijn van stemming er 
gevoel ?

Ook op het gebied der letterkunde is onpartijdigheid 
een droombeeld. Die onpartijdigheid zou niet veel waärd 
zijn indien zi.j bestond, maar zij bestaat niet en kan niet 
bestaan, zelts daär niet waar statistische gegevens wor
den bewerkt. Zullen die gegevens eenige waarde hebben, 
dan moeten zij zijn bijeengebracht door een denkenden 
gcest; en zijn ze dat niet, dan wordt slechts belemmerend 
materiaal opgohoopt, waarmede niemand iets kan aan- 
vangen eer hij hot heeft gekeurd, ges.chift, geordend —  
en düs het verrichte werk heeft, overgedaan volgens 
eigen inzicht, onder den invloed dus ook van eigen 
voorkeur en tegenzin.

Wanneer nu een taalgeleerde zieh met de woordvor- 
rnen van Ilias en Odyssee bezig houdt, kan hij zijn opvat- 
tingen omtrent ouderdom, oorsprong, samenstell ing, 
kunstwaarde dier gedichten bij dat onderzoek niet buiten 
spei laten, al mag hij hot zieh nog zoo vast voornemen ; 
en hoe minder aanleiding hij in den aard zijner Studien 
heeft gevonden oin zieh ook op dät terrein als zelfstandig 
oiderzoeker te bewegen, des te grooter invloed zullen 
leermeesters of vrienden op zijn eigen inzichten hebben, 
—  het meest wellicht juist dän wanneer hij er zieh het 
minst van bewust is.

Een voorbeeld uit boven vermeld werk möge hot 
bedoelde toelichten ; het is te vinden op bladz. 98, in 
een uitvoerige en mittige bespreking van do werkwoords- 
uitgangen -vra i en -vto . Nausicaä rust in haar slaap-

vertrek, Güpai b '  ¿iriKeivro qpueivai (2 19).Duidelijk toont 
Wackernagel aan dat £kcivto voor ¿xeia-ro in de taal van 
het opos niet te dulden is ; maar de voor do hand lig- 
gende gissing 9i>ph b ’ ¿ ir iK e iro  cpaeivH kan niet in aan- 
merking komen, zoo betoogt hij vorder, omdat. de sin- 
gularis 0upH alleen in do boeken ß, a, x voorkomt: 
„also haftet Skcivto Z 19 fest” . Deze redeneoring heeft 
sloehts zin indien men het vierentwintigste boek < 1 ('r 
Ilias als een jong toevoegsel beschouwt, het Strafgericht 
door Odysseus ovor de edelen gehouden in later eeuw 
gedieht acht dan zijn terugkeer naar Ithaca, en over het 
eorste boek der Odyssee aldus oordeolt,: „was vom Alter 
dieses Buches zu halten ist, weiss man” (bladz. 221, 1). 
Zelter, dat weet men, want hot is herhaaldelijk aange- 
toond: boek a is even oud als de rest der Odyssee, en 
vormt daarmede een organisch geheel. Zönder dat boek 
en wat daarmee samenhangt —  dus zonder de reis van 
Telemachus, of, orger nog, zonder de persoon van Tele- 
machus —  wäre de Odyssee een droevig verminkte torso, 
een onthoofde Venus van Milo. Maar natuurlijk bedoelt 
W. het zoo niet. Had hij tegenover een singularisvorm 
van OOpH onafhankelijk en onpartijdig gestaan, om 
het even of die in ß dan wel in A stond, in a dan wel 
in i, hij zou zieh öngetwijfeld hebben afgevraagd 
w a a r ö m  op de plaatsen, waar de singularis 0OpH in 
de ovorlevering voorkom t1), niet de pluralis is gebruikt, 
zooals elders bij Homerus ; een zoo fijn taalkenner als 
hij zou dan het onderscheid in beteekenis tusschen 
öüpH deur(opening) en Gupai deurvleugels zeker niet uit 
het oog hebben verloren, en misschien had hij dan 
tenslotte aan Nausicaä’s slaapkamer een enkelvoudige 
deur niet minder doelmatig gevonden dan aan die 
van Telemachus.

Niet weinige soortgelijko voorbeelden kunnen worden 
bijeengebracht. maar in dit maandblad ontbreekt daar- 
voor de ruimte ; hot is ook niet noodig, want het geldt 
hier iets dat geen bewijs behoeft, omdat het van zelf

•) S2 317, 453 a 441‘ /  155, 157, 201. 258, 275, 394.
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der Romeinsche archaeologie. Al betreurt me*i de 
beperking, men moet toegeven, dat het, Handboek 
voor dit doel zi.jn taak op voortreffelijke wijze zal ver- 
vullen.

Wellicht kwamen niet alle onderdeelen geheel tot hun 
recht. Ik noem bijvoorbeeld het hoofdstuk over de 
lampen, of de afdeeling over hot theater, waar wèl het 
theater van Pompeji is genoemd, maar niet wordt, 
gerept van de polemiek tusschen Dörpfeld, Mau en 
Puchstein. —  Bi.j een anderen cpzet van het werk was 
zeker iets te zeggen geweest over het Christendom eil 
zi.jn invloed in Rome. (De Christenen behoorden toch 
niet tot een ander ras !). Dan was ook de tijd van 4de 
en 5de eeuw niet aangeduid als période de stérile décadence. 
Het was een tijd van overgang, dien men sleehts kan 
begrijpen en waardeeren, wanneer men ook rekening 
houdt met het vervolg.

Maar het is ondankbaar oin aandacht te vragen voor 
kleinigheden, waar een zoo uitstekend geheel wordt 
gegeven. Veeleer is het hier de plaats om uitdrukkelijk 
te verklären, dat met bewonderenswaardige volharding 
de studie voor dit Handboek is uitgebreid ook tot 
moeilijk toegankelijke onderdeelen der Romeinsche 
archaeologie. De samenstellers hebben recht op onze 
volledige dankbaarheid.

Den Haar/. A. W. B y v a n c  k.

A. J. Wansinck, Some Semitic Rites of Mouming and Religion. 
Studies on their origin and mutual relation. (Verhandelingen 
der Koninklijlce Akademie der Wetenschappen te Amsterdam, 
afdeeling Letterkunde, N. R. Deel XVJII No. 1). Amster
dam, Joh. Müller. 1917.

Professor Wensinclc hat bereits in früheren Abhand
lungen rituelle Momente semitischer Religionen unter 
neue Gesichtspunkte gestellt. In vorliegender Arbeit 
weist er, wie der Titel zeigt, auf den, teils in identischen 
primitiven Anschauungen wurzelnden, teils durch Über
nahme der Bräuche des einen Kreises in der anderen 
entstandenen Zusammenhang von semitischen Trauer- 
gebräuchen mit Riten des Gottesdienstes hin. Der Ver
fasser selbst betrachtet in nüchterner Eigenskepsis 
seine Kombinationen vorläufig nur als Anregungen und 
Versuche (Vorrede und S. 96), nicht immer als definitive 
Lösungen (S. 77) des von ihm bearbeiteten Problems. 
Wir sind ihm, wenn wir auch, was er selbst nicht bean
sprucht, mit seinen tiefgründigen Resultaten in den 
Einzelnheiten nicht immer bedingungslos einverstanden 
sind, dankbar für eine neue Fragestellung, die er der 
weiteren Forschung angewiesen, anerkennend für die 
nüchterne exakte Methode, mit der er d&n Weg seiner 
Studie beschreitet, für den Reichtum guten Materials, 
mit dessen Aufsuchung und Darbietung er der weiteren 
Untersuchung der von ihm aufgewiesenen Erschei
nungen vorgearbeitet hat. Der Leser empfindet im 
Fortschritt der auch durch die leichte Darstellungsart 
der zuweilen recht spröden Stoffe anziehenden Lektüre 
des Buches die frische Atmosphäre der Forschungs- 
methode Robertson Smith’s mit ihrem ohne Aufdring
lichkeit im Leser erzielten sympathischen Eindrücken.

Der Verf. behandelt die von ihm versuchte Paralle
lisierung der semitischen Trauer- und Gottesdienstriten 
auf dem Gebiete folgender Kundgebungen in den beider
seitigen Kreisen : (1) die Dreschtenne als Ort der Trauer

übungen und der gottesdienstlichen Funktionen, wo 
die Bedeutung dieser Örtlichkeit im A. T. in förderlicher 
Weise herangezogen wird. An Stelle der Dreschtenne, 
die bis in die neuere Zeit in bäuerlichen Gebieten ihre 
Bedeutung für kollektive Übungen beibehalten hat (die 
interessanten Erkundungen Wetzstein’s), trete im Islam 
in städtischen Verhältnissen der neben dem masgül 
für gewisse —  wie es scheint —  mehr populäre Gottes
dienstfunktionen bestimmte Betort musallci-, ursprüng
lich Versammlungsort ausserhalb des Weichbildes der 
Städte. Die Anregungen, die W. hier über die Bestimmung 
des musallä gibt, könnten weiterführen in der Untersu
chung dieser im Islam festgelegten Trennung der beider
seitigen Betörte: Welches Motiv'habe dazu geführt 
ausser der offiziellen Moschee, für gewisse Riten, noch 
eine durch einen besonderen Terminus von ersterer 
unterschiedene Andachtsstelle einzurichten (man be
achte die Synonymität beider Termini z. B. Buchärf, 
Adän nr. 3G), Das von muslimischen Theologen (Kastal- 
länr zu Istiskä nr. 3 ; II 271, 16) dafür vorausgesetzte 
Motiv, dass „das musallä für intensivere Zerknirschung 
des Betenden geeigneter sei und weiteren Fassungsraum 
für die Gemeinde biete als das masgid (li’ annahu ablaghu 
fi-l-tawädu‘i wa-ausa‘u lil-näsi)”  scheint kaum das Rich
tige zu treffen. — (2) Prostration und Aufrechtstehen: 
beide Stellungen seien sowohl in Trauerübungen als auch 
im Gottesdienst üblich. Nur als subjektiven Eindruck, 
durch welchen ich die These W .’s keinesfalls als erledigt 
betrachten mag, möchte ich das Aufstehen vor dem Lei
chenkondukt und beim Gottesdienst doch auch ursprüng
lich eher als Ausdruck der Ehrenbezeigung, als wie 
W. meint durch Dämonen - und Geisterfurcht motiviert 
erklären. Der Prophet ehrt die an ihm vorüberziehende 
Leiche eines Juden durch Aufstehen mit der Motivie
rung (B. Genä’iz nr. 49): ,,es ist doch auch eine Seele” 
(alejsat nai'san) d. h. der entschwundenen (oder viel
leicht den todten Körper noch umschwebenden) Seele 
ist immerhin die ihr gebührende Ehre und Pietät zu 
erweisen. —  Das S. 17 angeführte Beispiel dafür, dass 
sich jemand zu Boden wirft um der Wirkung des gegen 
ihn gerichteten Fluches zu entgehen hat sein Motiv 
darin, dass man dadurch dem in völlig materieller Weise, 
wie etwa einen abgeschossenen Pfeil betrachteten Fluch 
den Treffpunkt entziehen will. Dafür dient nicht nur 
das Niederducken zur Erde, und das Abwärtsneigen 
des Hauptes (vgl. auch noch Jbn Durajd, Istikäk ed., 
Wüstenfeld 262, 12) sondern auch das Seitwärtsbiegen 
des Körpers dessen, gegen den der Fluch gerichtet ist 
(die in meinen Abhandl. zur arab. Philologie I 29 Anm. 
1 angeführte Stelle).— (3) die Namenanrufung (invocatio) 
sowohl in bezug auf Gottesnamen im Gebet als auch auf 
die gehäufte Nennung des Namens des Verstorbenen in 
der Trauerzeremonie (was vorzugsweise noch auf die 
arabische Trauerpome abgefärbt hat), wobei auch auf 
die griechische Analogie der ¿Ttißöriai<; hingewiesen wer
den kann. Hier ist besonders beachtenswert die von W. 
nachgewiesene Bedeutung der Kuvja  in diesem Zusam
menhang (treffliche Parallelen, S. 26, aus der talmudi- 
schen Litteratur über Kunjalosigkeit der Sklaven in 
Verbindung mit der Entziehung der Trauer- und 
Kondolenzübungen). Dass man es in arabischen Kreisen 
mit der Trauerkundgebung um mawäli mindestens 
sehr leicht genommen hat (S. 27), dafür könnte man
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als vielsagendes Beispiel den Bericht anführen, dass 
beim Begräbnis des frommen ‘ Ikrima (der übrigens 
auch eine Kunja führte, Ibn Sa'd V  212, 2) dieser 
grossen Autorität in der Tradierung der Überlieferungen 
des Ibn *Abbäs, dessen maulä er war, nicht einmal die 
zum Tragen der Bahre erforderliche Anzahl von Männern 
sich ein fand, während zum Grabesgeleit des am selben 
Tage gestorbenen Vollblutarabers Kuthejjir die Kurej- 
schiten in grösser Menge erschienen, um dem Dichter 
die letzten Ehren zu erweisen (6umahi, Klassen der 
Dichter ed. Hell 124, 12). —  (4) Nachtwachen sowohl 
beim übernachtenden Leichnam als auch gottesdienst
liche Handlung an gewissen Festen und abwechselnde 
Nachtwache der Priester und Leviten im Heiligtum. 
Von den in diesem Kapitel erwähnten Bräuchen hat sich 
in beiden Richtungen bei den Juden manches bis in die 
neueste Zeit erhalten ; für die Leichennachtwache die 
Einrichtung der schemirah durch eigens für diesen Dienst 
angestellte Leute ; für das gottesdienstliche Nachtwachen 
der Brauch frommer Leute, die Nacht vor dem ersten 
Pfingst(sch8bü‘öth-)-tages, sowie die vor dem zum 
Hüttenfest gehörigen Höscha‘nä rabbä in Gemeinschaf
ten wachend zuzubringen, wobei heilige Texte gelesen 
werden, für die man eigene Breviarien (tikkün) abge
fasst hat. —  (5) Lichtanzünden sowohl vor dem Leichnam 
als auch als Requisit des Tempeldienstes. W. findet in 4 
und 5 in ihrer Anwendung für Verstorbene, das Motiv 
der Schiitzung der Todten vor schädlichen Geistern, 
wofür S. 70 auch noch verschiedene andere Abwehr
mittel angeführt werden. Ich darf für dies Thema auch 
noch auf Archiv f. Religionswissenschaft X ITI, 40 ff. 
verweisen. —  (6) Trauertänze und Umzüge in Parallele 
mit ähnlichen Bräuchen im Gottesdienst; (in Verbindung 
damit Verstümmelung des Körpers, beim Opferkultus 
[S. 49] freilich nicht des Opferers sondern des Opfertiers). 
—  (7) Vernachlässigung der äusseren Erscheinung (in Klei 
dung, Haarpflege u. a. m.) in der Trauer und im gott
geweihten Zustand (näzfr, ihräm). —  (8) Parallele zwi
schen Leichenbekleidung —  worüber der Verf. durch ver
gleichende Betrachtung der darüber handelnden Hadithe 
einen sehr eingehenden Exkurs bietet —  und der Beklei
dung geweihter Personen (Propheten, Priester) im A. T., 
im arabischen Altertum (auch die Götterstatuen wur
den ähnlich bekleidet), im syrischen Christentum und 
im Islam. Der Verf. geht in diesem Zusammenhang auf 
die primitive Motivierung der nachgewiesenen besonde
ren Trauerfarben in der Bekleidung ein und findet sie 
mit Frazer und Wellhausen in der Absicht, sich den 
Geistern durch diese Veränderung unkenntlich zu machen. 
Auch die Wohnungsveränderung (wovon sich noch bei 
den Juden der schm nüj mäk&m der Trauernden in der 
Synagoge erhalten hat) ist ursprünglich durch dieselbe 
Absicht motiviert. —  Einen der interessantesten Teile 
des Buches bietet, das schliessende Kapitel (9), in welchem 
das Weinen als Ausdruck der Trauer und als zum Got
tesdienst. gehörende, ihn rituell begleitende Gefühls
äusserung dargestellt wird. Eine bereits als Beitrag W .’s 
zur Sachau- Festschrift erschienene Abhandlung wird 
hier mit erweitertem Material erneuert. In überraschender 
Weise wird an der Hand der althebräischen, talmudischen, 
christlich-syrischen und islamischen Litteratur das 
Weinen alc geradezu unerlässliche rituelle Begleiter
scheinung des Gebetes nachgewiesen. Es gilt im Zusam
menhang damit als notwendiges Attribut der asketischen

Gesinnung in bezug auf profane Lebenstätigkeiten. 
,,Nicht gilt der isst und dabei weint, dem der isst und 
dabei lacht”  (Suhrawardi, ‘Awärif al ma'ärif. Kap. 43, 
I I I  p. 199).

Es ist im Rahmen einer allgemeinen Anzeige nicht 
tunlich mehr als, wie hier geschehen ist, eine zusammen- 
fassende Übersicht über Zweck und Inhalt des reich
haltigen Buches zu geben. Die Ausführungen W .’s sind 
auf eine Fülle litterarischer Dokumentation gegründet, 
wobei ausser dem jüdischen, und arabischen Material 
namentlich auch das syrische (S. 54 f., 76 f. und in beson
ders ergiebigem Umfang im Kapitel über das rituelle 
Weinen S. 79 ff.) verarbeitet ist, dessen asketisches 
Schrifftum W. in seiner ganzen Weite beherrscht. 
Ausser diesen semitischen Belegen sind zum Nachweis 
der primitiven Motive der behandelten Erscheinungen 
dieselben öfters nach den Werken von Wilkon, Snouck 
Hurgronje, Adriani-Kruyt mit Daten aus den Bräuchen 
der indonesischen Völker illustriert. Als Anhang. (S. 
90— 101) folgen noch kürzere Hinweise auf sechs weitere 
Ritusgruppen, welche als Trauer- und Gottesdienst- 
bräuche parallel erscheinen (z. B. Barfiissigkeit, Ilaar
opfer u. a. m.), in bezug auf deren primitiven Zusammen
hang der Verf. vorläufig keine ihm als sicher scheinende 
Theorie festlegen möchte. Diese neue Arbeit Professor 
Wensincks darf als förderlicher Beitrag zur semitischen 
Religionsgeschichte und Ethnologie gerühmt werden.

Budapest. I g n a z  G o 1 d z i h e r.
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