
Ueber zwei Italische Mpthen. 

Dcr Religion dcr RSmer find eigentliche Mythen fremd. ES 

fthlte dcn Romern die dichterische Anschauung der Griechen, welche 
alle gottlichen Krafte naturgemah personisicirte, bildlich darstellte nnd 

poetisch ausschmuckte, und fur jedes Gewordene eine Art und Weise 
deS WerdenS, fur jedes Object eine Genesis erfand. Ihr Jupiter, 
ihr Mars und ihre Diana , insofern sie nicht zu Tragern der grie- 
chischen Mythen von Zeus, AreS und Artemis gemacht wurden, ha- 
ben me eine personliche Geschichte gehabt. Sie en'stirtcn von An- 

fang an, von ihrer Abstammung oder Geburt war nicht die Nede; 
auch an eine bestimmte Ra'umlichleit waren sie nicht gebunden, wie 
etwa dcr Delische Apollo oder die Argivische Juno; sie waren un- 

abhangig von Zeit und Raum, dem unmittclbaren Verlchr mit Men- 

schen entruckte l^eisisge Wescn , mehr gottliche Krafte als Pcrsonen, 
bloste Verkorperungen abstracter religibser Anschauung. 

Dazu waren die nationalcn Heiligthumer in Lavinium und 
im RSmischen Vestatempel von der Nacht deS Mysteriums bedeckt; 
in das Innere drang nur der Blick der Eingeweihten ; was das 

Allerheili^ste enthielt, daruber fiusterte man sich unter dem Siegel 
deS Geheimniffes Vermuthungen oder Entdeckungen zn. Solche Gott- 
heitcn k^nnten nicht Gegenstand poetischer sluffaffung und mytholo- 
gischer Darstettung werden. Der alte Sabiner und NSmer ver- 
chrte, nach fthr glaublicher Ueberlieferung, die Gbtter lange Zeit 
nicht unter menschlichen Bildern. Ihm war die Lanze ein gcnugen- 
des Symbol fur semen KriegSgott, im Feucr auf dem einfachen 
Heerde verehrte er Vcsta. Das religiose Bedurfnist deS Italikers 
fullte sich aus durch practische Verrichtungen von Gebeten, Anspi- 
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ctcn, Opfern, Splelen unb religiostn Beobachtungen attcr Art; in 
bad Wesen ber ©ottheit <;ristig cinzubrin^en , sich bieselben objectiv 
barzustellen ftihlte er lein Beburfnlh. Der Gricche bagegen lietz 
sich burch Formen wcnig binben, er strebte nach bem Wefen unb 
nach Erkenntnih bed ©eisteS. Diefelbe ©runbverschiebenheit scheibet 
noch heute bie Romanisch - latholischen Volker von ben ©ermanisch- 
protestantifchen. 

Trohbem gt'bt ed aber eim'ge Mythen, bie Italicn eiqenthum- 
ltch unb ber gn't'chischen Mythologie fremb sinb. Ob bt'ese nun 
wirklich echte nnb originale Erzeugniffe Italischen ©eisted, ober and 
©riechifchen ober gar Oricntalischen Quellen mittelbar gestojscn sinb, 
bad ist von groher Bebeutung fur bie alteste Volkergeschichte ber 
Halbtnfel. Sprechen wir ben Stammvatern ber Romer in biesen 
echt Italifchen unb sehr alten Mythen bie Ortginalltat ab, fo muh 
fchon in fehr fruher Zeit ein frember Einfluh angenommen werben, 
den wir bann wetter zu erforschen haben, um zu fehen, wie in vor- 
htstorischer Zeit griechifche ober gar asiatische Vorstellungen auf Ita- 
lt'en gewirlt haben. Cine genaucre Unterfuchung wurbe bann wei- 
ter nachzuweisen haben, auf welchem Wege etne folche Einwirkung 
vermt'ttelt werben konnte , unb wie vlel bazu bie ©riechischen Colo- 
nien in Unter-Italien , bie Etrudter, ©riechifche Sclaven in Rom, 
ober gar ber beliebte Peladgische Urfprung eined Theild ber Itali- 
fchen Nevolterung beigetragen haben mogen. 

Ein echt Italilcher ©ott ist sicher Ianud *). Auch er ist zwar 
von der menfchlich bilbenben Anfchauung ber ©riechen ergrtffen unb 
gewih fchon fehr fruhe in menfchlicher Form bargestellt worben, wah- 
renb anfanglich ein Ianud, b. i. ein Durchgangdthor, ben ©ott ver- 
sinnbildlichte, ohne bah bafelbst ein menfchliched Bilb aufgestellt war. 
Dad alte Ianudbilb hat aber me bie griechifche Vollenbung erreicht. 
Der Doppelkopf blieb fortwahrenb bie orthoboxe Form. 

Wad bie Vorstellungen uber bad Wcfen bed Ianud betrifft, 
fo zeigt sich barin im Allgemeinen eine Abstractivitat , welche ber 

l) ttv. l^ast. 1. 89: 
Ouem tamen osso 6oum te 6icam lane liisormis? 
Nam Ubi par nullum Graeeia numon l»abol. 
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mythologisirenden Poesie ungunstig sein muh. Er wird dargestellt alS 
Ansang und Ende, als Uebergang, als ChaoS, als Himmel, alS Va- 
ter der Gstter ; die elementaren und koSmischen Verrichtungen , die 
ihm obliegen, sind am reinsten mitgetheilt von MacrobiuS (8»lurn. I. 
9.) nach dem Augur M. Messala. Demgemast ^bildet und regiert 
er daS Weltall, er verbindet durch den AlleS umfassenden Himmel 
der Erde und deS WafferS Wucht, die nach unten druckcn, mit Feuer 
und Luft, die durch ihre Leichtigleit nach oben streben'. Die Schil- 
derung Ovid's (k»5t. I. 117), wonach er die Welt regiert und die 
Weltangeln dreht, ift schon speclellerer Natur und deutet auf daS 
ganz beftimmte Amt, Welches IanuS als Thurbeschutzer im Staate 
und in jedem Hause verwaltete , und durch welches er sich vorzug- 
lich im VolkSglauben der Romer erhalten hat, wahrend seine hohern 
Beziehungen auf die Weltregierung unter dem Einflusse gn'echischer 
ZeuS- und Apolloculte in Vergeffenheit geriethen. 

Hinlanglich ift indeffen von den alten Vorstellungen uber Ia- 
nuS erhalten um der von dem lundigen Macrobius schon geauherten 
und von unserm Buttmann im Ganzen so genugend begrundeten 
Ansicht allgemeine Anerlennung zu verschaffen, dah IanuS in dem 
altlatinischen ReligionSsysteme kein andrer als der Sonnengott war. 
Sollte diese Ansicht indeffen noch weiteren BeweiseS bedurfen, so 
hoffe ich denselben in einem MythuS ;u sinden, der in It a lien 
entstanden zu sein scheint und in enger Verbindung mit rein 
Italischen Gottheiten fteht. Zugleich ist dieser MythuS anziehend 
alS ein Beispiel deS EinflusseS der Astronomie auf die Bildung von 
Mythen im Mgemeinen. Er sindet sich bei Ovid knst. VI. W1 ff. 
und lautet folgendermaatzen. 

,,Carna geweiht, ift der erfte deS MondS. AlS Gottin der Angel 
,,Schliesit sie Geoffnetes zu, offnet sie jeden Verschluh. 

,,Wie die Macht sie erwarb, hat der Zeiten Schleier verdunkelt; 
,,Doch durch meinen Bericht wird eS, o Lefer, die llar. 

,,Nahe beim Tiberstrom ist der Ham deS alten HelernuS, 
,,Wo noch heutigeS Tags Opfer der Pontifex weiht. 

z,Ihm entsprang eine Nymphe, (die Alten nannten sie Crane), 
,,Oft und von Vielen umfreit, aber von Allen umsonst. 

Plus. f. Pyilyl. N. I. X. 23 



3b4 Ueber zwei Italische Mythen. 

,,Ueber bie Fluren zu fchweifen, bas Reh mit vem ©peer zn er- 
legen 

,,Nehe zu ftellen im Thai war ihre einzige Lust. 
,,Nicht mtt bem Kocher geschmiickt galt boch sie fur ©chwester 

bes Phoebus, 
,,Nicht unwurbig fiirwahr, Phoebe, bet'ncs GefchlechtS. 

^©prach, fur bie Nymphe entbrannt, ein Iunglt'ng Worte ber 
Liebe , 

,,Gleich entgeguete brauf jene in spottenbem Ton: 
,,Hier ist bie Helle zu groft unb Helle ist Mutter bes ©chaamroths ; 

,,Fuhr mtch an heimlichern Ort, in etne Grotte ; ich folg'. 
,,Thorigt geht er voran; sie birgt sich ht'nter ben Bufchen; 

,,Unb im sichern Versteck fucht er vergeblich sie auf. 
,,Ianus enblich erblicket bie Nymphe, er brennt vor Negierbe, 

,,Unb urn LiebeSgenutz fteht er mit zartltchem Ton. 
,,Nuf ihr Geheitz fucht er etne bunlle entlegene Grotte. 

,,Dorthin war sie gefolgt, boch nun sucht sie zu flt'ehen. 
,,Thorigte! IanuS erspaht, was hinter bem Rucken gefchiehet; 

,,EitleS Bemuhen! cr sicht, wo bu inS Dunkel gefchlt'ipft; 
,,EitleS Bemuhn ! obwohl bu bich fchlau bt'rgst ht'nter bem Felsstuck, 

,^>at er bich bennoch erfaht, hat bich genoffen unb fpricht: 
,,,,Nimm zum Danke von mir bie Herrfchaft uber bie Angel, 

,,,,DieS fei ber Keufchheit Preis, bie nun auf immer entflohn". 
©o weit ber astronomifche MythuS. An ihtt kniipft nun Ovib 

noch weiter, was er von bem Wefen ber Crane weitz; bah sie burch 
daS Zaubermittel beS Wet'HbornzweigeS bie bofen Nachtgeister bannt, 
die in ber Gestalt von Eulrn klet'ne Kinber mSrberisch anfallen. Er 
erzahlt wit Bezug barauf , wie ProcaS , ber Albamfche Konig , alS 
©angling von folchcn Nogeln zerstet'fcht unb bann burch bie 3auber- 
mittel ber Crane wieber geheilt worben fci. Diefer Aberglaube ist 
wohl echt italifch *). In ber Erzahlung von Procas wirb Weber 

*) VerS 142 deutet auf marsischen Ursprnng. 
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ber Name beS VaterS noch ber ber Mutter, noch ber ber Amme ge> 
nannt, bie in einer griechifchen Fabel nicht fehlen wurben. 

Der zweite Theil ber Fabel, ber uber bie Carne als g«te 
Zauberin hanbelt, lbst sich als im ©runbe verschiebenartig ab von 
bem ersten Theile, worin von ber Angelgottin gehanbelt wird. 
Die Namen Crane nnb Carne sinb wohl nur Abbiegnngen von Car- 
bea, dem Namen, welchen biese Gottheit sonft tragt *) nnd ber 
auch ihr ursprunglicheS Wesen bezeichnet. Ihre Verbinbnng mit 
3anuS bezieht sich aber nicht nur auf beffen Cigenschaft als Thur- 
gott, sonbern erstreckt sich auf bessen kosmische Functionen. Wie 
Ovid bie Carne schilbert, als ©chwester beSPHobusunb berPhsbe, 
alS sprobe 3ungfrau unb unstate Iagerin, so ist eS leinem Zweifel 
unterw'orfen, bast sie eine Monbgtzttin ist. ©ie ist also in Wlrk- 
lichleit Diana unb ihre Verbinbung mit Janus , bem Sonnengott 
ist ganz in ber Orbnung. Die eigenthumlichen Zuge in biesem My- 
thus sinb aber nicht reines Spiel ber Phantafle; sie beruhen viel- 
mehr auf astronomifchen Beobachtungen. In ber Vereinigung des 
IanuS mit ber Nymphe ist namlich bie monatliche Conjunction ber 
Sonne mit bem Monbe mythologisch geschilbert. Die Hohle, in 
welche Janus ber Came vorausgeht ist bas nachtliche Himmelsge^ 
wolbe. Die Monbgottin fucht sich zu verfiecken; sie wirb (alS Neu« 
monb) unsichtbar, aber Janus erfpciht sie bennoch unb verbinbet 
sich mit ihr. 

Die eben angegebene Erklarung ber Ovibischen Mythe ist 
so einfach unb naturlich, ja fo naheliegenb nnd fast von selbst 
sich aufbrangenb , wenn man bie Eigenschaft bes Janus als 
©onaengott babei auch nuralsmoglich berucksichtigt , bast eine 
weitere Erorterung wohl uberftufsig ist. Bei weitem schwieri- 
ger aber ist bie Behanblung einer anbern italischen , b. h. nicht- 
griechischen, Mythe, beren Erklarung ebenfallS auS astronomischen 
Anschauungen zu schopfen ist: eS ist bieS bie ©age vom Tobe deS 
RomnluS. 

Die Grunbzuge bieser ©age sinb leineSwegS auf bie Romu- 

*) Hartung, Rellg. her Rower U. 227. 



356 Ueber zwei Italische Mythen. 

lische Mythe beschranlt. In ahnlicher Weise wie Romulud wurbe 
auch Aenead ber Erbe entruckt (Dion^. I. 64). Nachtliche Dun- 
kelheit uberfallt bad Heer, unb ba ed hell wlrb, ist er nicht mehr 
zn sehen *) ; er war zu ben Gottern in ben Himmel erhoben unb 
zum Veu5 lncligos geworben. Diesed geschah beim Fluffe Numi- 
cnd. In ahnlicher Weise verschwinbet plstzlich Latinud in einer 
Schlacht mit Mezentiud unb wirb zum Jupiter Latiarid. In schwa- 
cheren ©puren zeigt sich biefelbe ©age in ben Crzahlungen vom 
Tobe mehrerer Albanischen Konige, bed Amuliud (Xonaras V!l. l), 
der ed bem Jupiter im Blitz gleich thun wollte unb bafur vom See 
verschlungen wurbe, bed Tiberinud, ber in ber Albula umlam 
(l.iv. !. 3) unb bed Romulud ©ilviud, (l.iv. il).) ber wohl nur 
ein schwacher Wieberschein bed Romulud ist. 

Wenn wir zunachst ind Auge fajsen, bah in bieser ©age ber 
Tob bed Konigs am ober vielmehr im Waffer statt sinbet unb bah 
ber Tob bed Fuhrerd fur bad Voll nach einem im Alterthum weit 
verbreiteten unb bei ben Romern noch lange practisch festgehaltenen 
Begriffe ald Opfertob fur fein Voll Gluck unb ©ieg erwirkt, so 
werben wir sogleich erinnert an bie ©age von bem ©abinischen Fuh- 
rer Curtiud, ber in ber ©chlacht zwischen ben ©abinern unb Rs- 
mern in bem ©umpfe zwischen Palatin unb Capitol mit seinem 
Schlachtroffe verfinlt. Dieser Tob erscheint ebenfalld im Lichte ei- 
ned Opfertobed unb bie Folge muhte Sieg ber ©abiner sein. Ohne 
Zweifel lieh bie echte ©abinische ©age ben Curtiud in bem ©umpfe 
wirklich umlommen unb bie ©abiner im Kampfe siegen. Die spa- 
tere rsmische Version aber, bie sich nicht auf ben ©tanbpunlt bed 
©abinischen ©tammruhmed, sonbern auf ben bed Romischen Natio- 
nalruhmed stellte, lieh ben Curtiud wicber aud bem Wasser geret- 
tet werben unb ertheilte ben ©ieg ben Romern *"). 

Dah bicse Auffafsung richtig ist, folgt klar aud ber ©age vom 
Opfertobe bed helbenmuthigen Curtiud, ber in voller Rustung, hoch 
zu Roh ***) in ben ©chlunb hinabsprang, ber sich zum ©chrecken 

*) &era(. Aurel. Victor de orig. genii's Rom. 14 mit Liv. I. 16. 
"*) Vergl. Hartuug Relig. d. Rom. I. P. 52. 

"") Vlejer oug seylt l,le ,n dlejen Vagen. 
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unb Eutfehen Romd in bet Mitte bed Fotumd gesffnet hatte. Diese 
©age ist nut et'ne ©pielatt bet alt Sabinischen, unb bte Hanpt* 
zuge, Opfettob bed Helben im Waffenschmuck butch Vetsinlen un- 
tet bet Etbe, sinb batin getreu ethaltcn. 

Attch bt'e ©age von bcm Helbcn Hotatiud Cocled ist von 
biesem ©tanbpunlte aud zu bettachten unb zu erklaten. Hotatiud 
ist bet Votkampfet bed Romifchen Volked; et opfett sich fteiwiwg 
bem Tobe, inbem et von bet Brucke hinab in bie Tibet fptingt 
unb batin umkommt, wie bt'e altete ©age getteulich betichtete (?o. 
lyb. Vl. 55); benn nut fpatete Vetbtehung hat ben Helben wit 
einet Wunbe, obet gat ganz unvetleht aud bem Flusse getettet wet- 
ben laffen, fo wie sie auch bt'e ©age von Metttud Cuttiud ahnlich 
mobisicitt hat. Die Aehnlichkeit bet beiben ©agen von Hotatiud 
unb Cuttiud etstteckt sich bid auf ben Namen unb beutet fomit auf 
eine gemeinfame QueNe im teligt'od-nationalem Gefuhle; benn Ho- 
tatiud ist nut bie Rsmifche Fotm fut bad ©abinische Cun'atiud 
unb Cuttiud. 

In allen biefen ©agen alfo fehen wit bt'e utalte unb vielvet- 
btet'tete Ibee von einem Opfettobe votwalten, welche sich fest aud- 
geptagt in bet ©itte bed ftet'wtlligen ©elbstopfetd bet Romischen 
Felbhettn bid in fpatete Zeit ethalten hat. Ntingen wit mtt bie- 
fet Ibee fteiwilltget Menfchenopfet in Vetbinbttng, wad wit als 
einen allgemeinen Zug in biefen ©agen beobachtet haben, namlich 
bt'e Tobedart butch Versinlen im Waffet, unb besonbetd ben Fall 
bed Hotatiud Cocled, fo laht sich bet ©chluh ziehen, bah bie 
fcheinbaten Menfchenopfet, welche bie Pontisiced jahtlich auf bet 
hblzetnen Brucke batbtachten, inbem sie Binfenmannet in ben Flntz 
watfen, auf biefet teligt'Sfen Gtunbanfchauung von menfchlichen 
©uhnopfetn betuhen, unb m'cht autzet Beztehung zn jenen Sk- 
gen stehen. 

©omit hatten wit also bt'e teligt'Sfe unb etht'fche Tenbenz bet 
Romuludfage gefunben. Romulud sit'tbt wie Cuttiud unb Hotatins 
unb Aenead im Waffenfchmuck sit bad Wohl feined Volked unb bie 
GSttet nehmen bad fteiwillige Opfet wohlgefallig an. Wad nun 
abet die fpecielle Fotm biefet ©age bettifft, fo wetben wit zuetft 
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zn bestimmen haben, welche Stelle RomuluS als QuirinnS in bem 
System ber Italischen Religion einnimmt. 

Die Sag en uber RomuluS-Quirinus beuten auf zwei ganz 
verschiebene Elemente hin, einestheils auf Krieg, anberntheils auf 
Fruchtbarkeit ber Heerben unb Felber. Dasselbe gilt von Mars, 
ben wir wohl fur ziemlich ibentifch mit RomuluS halten ksnnen. 
Von blesen beiben heterogenen Beziehungen ist nun ohne Zweifel 
bit sltere biejenige, welche Mars unb QuirinuS zu Hirtengottern 
unb FelbgSttern macht. Erst als sich bas Volk ber Hirten in ein 
Kriegervolk umwanbelte konnte biefelbe Verwanblung mitbem Stamm- 
gotte vorgehen. Die umgekehrte Verwanblung , auS einem ©ott 
bes KriegeS in einen Feldgott, war wohl m'cht moglich, wahrenb 
bagegen jebe Nationalgottheit, ja eine ©ottin, wie Athene, wie 
unkriegen'sch sie auch von Haus aus erfchcinen kcnnte, sich zur ©ott- 
heit ber Waffeti umgeftalten la'ht. 

Halten wir bemnach biejenigen Attribute beS RomuluS-Qui- 
n'nus fur bie altercn unb fur ben eigentlichen Kern unb bie Wurzel 
jenes ©ottes, welche auf Fruchtbarkeit ber Heerben unb Felber Be- 
zng haben, so entsteht nun welter die wichtige Frage, ob ber Ur- 
sprnng bieses Felb- unb Heerbengottes in trgenb einem Theile ber 
sinnlichen Natur zu fuchen ist, ober ob er von Anfang an eine 
reln ibeelle Abstraction war; in anbern Worten: knupfte man die 
beftnchtenbe Kraft an trgenb einen gottlich verehrten Naturlorper, 
Sonne, Monb, Erde, Waffer, Feuer, an, ober bilbete man sich 
ganz unabhangig von jenen Fetischen einen rein geistlgen ©ott ber 
Fruchtbarleit. Die Bejahung ber ersten Alternative wirb bazu fuh- 
ren, in allen uralten StammgSttcrn einer Nation mehr ober weni- 
ger versteckt bie elementaren Krafte unb bie grohen, in bie Augen 
springenben Naturlorper zu erlennen. Dieser Ansicht hulbigte in 
auSgebehnter Weise unter ben Alten MacrobiuS, der in Zeus, 
Apollo, DionyfoS, Hermes, Mars, Janus unb mehreren anbern 
Gottheiten nur ben manchfach gestalteten Sonnengott erlennt. Der 
entgegengesetzten Ansicht huldigt heutigeS Tages eine noch ziemlich 
starle Parthei, welche selbst Apollo unb Artemis in ihrem Ursprunge 
von Sonne unb Monb getrennt zu crkennen glauben. 
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Ich stelle mich in biesem ©treite ganz entfchieben auf bie 
©cite ber ersteren Ansicht und behaupte, bap alle Naturreligionen 
von ber Nergotterung unb Vcrehrung ber Naturlorper audgingen, 
bap in ber ersteu Periobe jebed Boiled bie obwaltende objective 
Anfchauung unb Phantasie biese Naturlorper ald bie Trager goil< 
licher Kraft betrachtete, bap bte erstcn Perfonificationen von Gsb< 
tern sich an folche Naturlrafte anfchloffen, unb bap erst in et'ner 
fpateren Zeit ber Resterion unb Abstraction rein ideelle Gotter auil 
ber Verkorperuug moralifcher Krafte entstanben. Demgemasi er- 
leyue ich im 3annS ben ©onnengott; ich folge bem Macrobiud in 
fewer Anffassung bed Mard ebenfalld ald ©onnengott unb ich 
stelle ihm in bersclben Eigenfchaft ben Quirinud an bie ©eite. 

Den Beweid fur biese Ansicht in Vetreff bed Quirinud lann 
ich ht'er nur in einem Punlte audfuhren, infofern er namlich in bet 
©age von ber Apotheose bed Nomulud lt'egt. 3m Uebrigen lann 
ich nur im Allgemeinen auf Grnnbe hinbeuten. 

Ald folche gelten benn erstlt'ch bte Beziehungen bed Romulud 
auf Mard, welche auf eine 3bentitat beiber hinweifen "). Mars 
t'st ald ©onnengott auch befruchtenber Gott ber Heerben unb Aecket 
(ttarlunlr N^jiF. ll. Nftm. II. l69); and berselben Eigenschaft lei- 
ten sich feme Oralelfpriiche her (llarlunF il). II. 173); bieZwolf- 
zahl ber ©alter unb Ancilien mag auch auf bie zwolf Monbe Nezug 
haben, bie bad 3ahr andmachen. Ebenso t'st auch Romulud ald 
Vorfteher der Arval-Brnder unb ald ©tistcr ber Lupercalien em 
Felb nnb Hirtengott. Wad die Etymologie bed Worted Yuirinus 
anbetrifft, so hat Hartung (ttnli^. <l. tt<>m. l. p. 296) ed mit 
cak'o unb xa/co zusammcngebracht. Damit stt'mmt fehr gut bie Ver- 
binbung bed Romulud mit ber Heerbgottin, fo wic bie bed Oaecu- 
!„», bed Prcinestinischen Nomulud ^^), bossen Name benfelben Wort- 
stamm enthalt, mit Vulcan. 5st biese Etymologie richtig, fo ist 

*) Nuf dem Qnirinal war em Heiligthum d<s Mars Quirinus 5erv. 
^Ven. I. 292. So gab eS auch cine Combination Innus Ouirinug s8vrv. 
^en. Vll. 6l0. suetun. Oct. 22. Hlscrob. 8i»lurn. I. 9) auS demselbelt 
Grunde , well uamlich beide Solmengotter warell. 

") Siehe diese Sage bet servius Aen. Vll. 678. 
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sie etne bebeutenbe ©tutze fur We Ansicht, welche Quin'nud zum 
Gotte bed warmenben Tagedgestirned macht. 

Der Sonnengott ist zugleich ©ott bed 5ahred; benn fa ber 
jahrlichen Wieberkehr ber ©onne in bieselbe Himmeldgegenb ist bad 
Iahr begrenzt unb gegeben. Daher ist 3anud mtt bem Iahre iben- 
tisicirt unb Ersinber ber Krdnze (Atkonaous XV. 692), benn 
Kranz unb Ring (annulus, Dem. von ann«8) sinb ©ymbole bed 
Iahred; baher wirb er auf 12 Altaren verehrt; baher sinb ihm bie 
Kalenben jebed Monatd heilig, so wie befonberd ber erfte Tag bed 
Iahred; baher enblich hat er We 3ahlen 300 unb 55 auf fetnen 
beiben Hanben in fet'nem Heiligthnme am Fuhe bed capitolinifchen 
Hugeld. ©o ist auch Romulud mit bem Iahre identt'sieirt, unb 
bedhalb wirb er als Einfuhrer bed altesten Romifcheu Iahred ge- 
nannt. Vorzuglich aber wirb biese Ibentitat llar in ber ©age vom 
Tobe bed Romulud, zu welcher wir und jeht wenben. 

3um Anbenken an bie Entrusting bed Romulud unter bte 
©otter fet'erte man in Rom dad Fest ber Volkdflucht koplifu^ia, 
an ben Nonen bed Iuli, welche von bem Orte ber Fet'er bt'efed 
Fested, bem Aegensuinpse unb 3legenbaume ben Namen Konao 
(^aprolinao ^) erhielten. Man zog unter Audrufung von Namen, 
wie Marcud, Gajud, Luciud aud ber ©tabt nach bem 3iegenanger. 
©llavt'nnen, festlich gefchmuckt folgten, neckten sich unter einanber 
mit ©chlagen unb ©teinwurfen. Unter bem 3iegenbaume (bem 
wilben Feigenbaume , capriNcus) wurbe geopfert, wobei ber ©aft 
bed Baumed statt Milch gebraucht wurbe, man fchmauste von fei- 
nen Aesten befchattet unb mtt feinen 3weigen gefchmuckt. 

Dieses Fest wurbe nicht allein auf ben Tob bed Romulud 
fonbern anch auf et'ne anbere Begebenheit bezogen (klut. liom. 29. 
l^amill. 3.z. sacral), sal. I. 11). Nach bem Gallischen Ungluck 
benuhten bie Latiner bie ©chwache Romd , zogen mit Heeredmacht 
vor die ©tabt unb verlangten Romifche Iungfrauen zur Ehe. Die 
Rsmer wagten nicht bt'efed abzufchlagen, taufchten aber We Feinbe 

•) Varro L. L. VI. 18. Nonae Caprotinae, quod eo die in La- 
tio lunoni Caprotinae mulieres sacrificantur et sub caprifico faciunt: 
e caprifico adhibent virgam. 
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burch etne List , welche etne ©clavin Tutela ober Pkilotis mit Na< 
men erfonnen hatte. ©ie fchickten bte fchonsten ©clavinnen ald Ro- 
mertnnen brautlich geschmuckt tnd feinbliche Lager. In ber Nacht, 
wahrenb bie beraufchten Latiner fchlafen , steigt Tulela auf ben wil- 
ben Feigenbaum unb glebt mtt et'ner brennenben Fackel ben Ro< 
mern etn verabrebeted3eichen; biese uberfallen bie fchlafenben Feinbe 
unb nehmen blutige Rache. 3«m Lohne fur btefe That haben bte 
©clavinnen an jenem Feste bie oben erwdhnten Freiheiten. 

Ed ist klar, bap ht'er zwei Ueberlieferungen mit einanber strei- 
ten; bad Feft war gestiftet entweber zur Erinnerung an Romulud' 
Tob, ober zum Anbenken an jene jungcre Negebenheit, nicht fur 
beibe. Ed fcheint mir bap jene Erzdhlung von Tutela ober Pbilotis 
verhdltnipmdpig fehr jung ist, wie fchon biefe Namen anbeuten; 
ber eine ist namlich gemacht, ber anbere griechisch. Die ©age von 
ber Forberung ber Latiner unb bem wad baran hangt ist wetter 
nichtd ald bie ©age vom Raube ber ©abinerinnen umgekehrt und 
vom romifchen Partheistanbpunkte gefchilbert. Iebenfalld follte an 
jenem Feste bie Rettung bed ©taated aud groper Gefahr gefeiert 
werben. 

Auffallenb ist bei ber ©chilberung von jener Festfeier bie 
hervorragenbe Wichtigkeit, bie baburch ber 3iege verliehen wird. 
Der 3iegenbaum lcaprificus) fpt'elt offenbar eine Hauptrolle; nach 
ihm zieht bad Voll hinaud, unter ihm unb von feinem ©afte wird 
bad Opfer bargebracht, mit feinen 3weigen belrdnzte sich bad Bolk, 
von ihm herab hatte Tutela bad Feuerzeichen gegeben; er gab bem 
Feste ben Namen llonae caprotinae, unb felbst bie GSttin Iuno, 
ber babei geopfert wurbe, erhielt bavon ben Titel Caprotina. 

Noch auffallenber wirb bieser Umstanb, wenn wir und erin- 
nern, bap ja auch Romulud am 3iegensumpfe (ad oaprao palu- 
dem) auf bem 3»'egenfelde (Capralia, Paul. Mao. 49) verfchwanb. 
Unb anch mit seiner Rettung aud bem ©trome ist berselbe Nauw 
in Verbinbung gebracht; benn ber fious ruminaliz, an beffen Stamm 
bie Mulde mit ben 3willingen stockte, war auch nur em wilder 
Feigenbaum, etn Oapvifious *). 

") Wie daraus hervorgeht, dasi ruminalis von rumis Brust herstammt. 
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Woher, fragen wir, biefe Verflechtung ber Aege in bie ©age 
von NomuluS' ©eburt unb Tob? ES ist klar, bap sie nicht 3ufaN 
ober reines ©piel ber Willluhr fein kann. Et'ne tiefere Vebeutung 
liegt ohne 3weisel zu ©runbe; eS lommt nur barauf an, sie auf- 
zusinbex. 

3st Romulus ber ©onnengott unb fomit ©ott bes 5ahres, fo 
fdllt seine ©eburt mit bem Anfange unb fein Tob mit bem Enbe 
beS 3ahreS zufammen. Der Ansang bes 3ahres ist ein willkuhr- 
lich festgefetzter unb ist bet verschiebenen Volkern in verschiebene 3ah- 
reSzeiten geseht worben. 3a er hat bet demselbcn Voile , wie z. B. 
bei ben Romern, oft geschwankt. Das normale 3ahr ber Aegypter 
sing mit bem 2ft. 5«li an, b. i. mit bem helischen Aufgang bes ©i- 
rinS. Dap ber Anfang bes Rontifchen Iahres je in biese 3eit ficl, 
ift nicht uberlt'efert ; inbessen ist bt'eS nicht unmoglich ; jebenfalls 
burfen wir annehmen, bap, wo bie ©age von Romulus entstanden, 
fei eS in Europa, Aegypten obcr Kleinasien, ber 3ahresanfang in 

jenem Monat siel. Dieses ist ber Boben , ben wir zur Erkldrung 
ber ©age einnehmen. Vor ber Conjunction mtt bem HunbSsterne 
nun mup bie ©onne jahrlich burch bie Milchstrape burch; bicfe ist 

ganz paffenb einem ©trome (Milch) verglichen, unb wenn bcr An- 

fang beS neuen 3ahreS mit bem 3eitpunkte eintritt, wo bie ©onne 
auS ber Milchstrape hervortaucht und in baS 3eichen ber 3willt'nge 
tritt, bie 3eit, wo bie 3wittt'nge RomuluS unb Remus anS bem 

Fluffe gerettet werben, fo lag es nahe in einer Mythe bas Enbe 
bes 3ahres als einen Tob beS ©onnengottes in jenem ©trome zn 
fchilbern. Noch ndher gebracht aber wirb biefe Anfchauung baburch, 
bap zwifchen bem 3eichen beS ©tiers unb dem ber 3willt'nge, grabe 
an ber ©telle, wo bie Milchstrape den Thierkreis burchfchnetbet, 
et'ne kucke ist, von ket'nem Sternbtlde bebeckt. Unb grabe ubcr 

biefer Lucke gldnzt alS ©tern erster ©rope im Fuhrmann ber 3ie- 

genstern (l^apolla). Hier haben wir also bes PubelS Kern. Von 
bem ©tern Oapolla wurbe jene Lucke zwifchen ben Hornern beS 
©tiers unb ben Fupen ber 3">t'llinge, bte 3iegenlachebenannt; 

Es war em milckgebender Vautn, wie dcr, deffcn East all dem Feste dev 
VolkSfiucht ftatt Milch diente. 
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in biese Lucke muhte jahrlich bie Sonne hinein. Died bezet'chnete 
bad Enbe bed Iahred. Ht'er liehen sich bie Tage einschalten , bie 
nothig waren, bad burgerliche Iahr mit bem tropischenin Neberein- 
stt'mmung zu brtngen. Die Tage, wahrenb welcher der ©onnengott 
t'm ©trome ber Milchstrafie znbrachte, waren naturlich Tage der 
Trauer, ben Unterirbischen geweiht, bad Fest ber Volksflucht wurbe 
passenb jctzt gefeiert. 

Die ebcn audgefuhrte Auffassung ber Sage von Nomulud 
wirb vicl von t'hrer Frembhct't uub Unwahrfcheinlt'chket't vcrlieren 
wenn wir und in bcr alteu Mythologie ein wenig nach cihnlichen 
Mythen umgesehen haben. Da ist nun vor allen bie Mythe von 
Phaethon, bte ganz ahnlicher Natur ist. Phaethon ist auch ein Son- 
nengott; auch er kommt in einem Ttrome urn; nnb auch diefer 
Strom ist nt'cht auf der Erbe zu suchen, fonbern am Ht'mmel in 
dem ©estt'rn Ert'banud, in welched bie ©onne ungefahr in berfelben 
Iahredzeit tritt, wie in ben Ziegensumpf. Ferner haben wir in 
dem ©cher Amphiaraud einen ©onnengott, der sammt fet'nem Wa« 
gen plohlich in einem Abgrunbe verschwanb. 

Wo bie ©age von Romulus Tobe entstanben fei, mag nach 
bem ©esagten wohl ncgativ dahin bestimmt werben, bah sie einer 
religiofcn Zlnfchauung angehort, bie ket'nedwegd auf Italt'en be- 
schranlt ist. Dasselbe konnen wir mit noch grsherer Bestimmtheit 
von der ©eburtsfage bchaupten. Dicfe sinben wir namlich mit ans« 
fallcndster Aehnlichkcit in bcr Heroboteifchen von Cyrud wieber,unb 
nicht ohne Wichtigkeit ist hier der Umstanb , bah Cyrud unter ben 
Persern eben so mit ber ©onne identisch war (l'lul. Arlax. 1) 
wie wir ed von Romulud behauptct habcn. Also von bem Son- 
nengott, ald ©runber t'hrcd Retched erzcihlten die Perfer bt'efelbe 
©eschichte wie die Romer von ihrcm Romulud. Bid auf ben 
Namen ber Hirtenfrau, bie den jungen Herod rettet, stimmen bte 
beiden Nationalsagen ubercin; bcnn die I^upa Wolsin, welche ben 
jungen Romulud ftugt, ist boch nur bie Hundin, l<yn0 ober 8paeo 
bed Hcrobot. Unb sollten wir in biefer Hunbin, bie in Italien 
zur Wolsin wirb, vielleicht ben Hunbdstern ald Wurzel sinben, 
ben Aegyptischen 8olll , ber brim Anfange bed Iahres (20. Iuli) 
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zuerst vor Sonnenaufgang am ostlichcn Himmel leuchtet? Sollte 
nicht am Enbe bie ganze Mythe anS jenem geheimnihvollen Nil- 
lanbe herruhren, beffen Einfluh auf griechische unb europaische Bil- 
bung noch immer in rathselhafteS Dunlel gehullt ist? Diese Ent- 
scheibuug bleibe fahigerem Urtheil vorbehalten. 

Liverpool 6. Iuni 1853. W. Ihne. 


