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PSI VII 844, ein Isishymnus

Von E. Heitsch, Güttingen

Für das seit seiner Herausgabe offenbar nicht mehr angefaßte Fragment läßt
sich, wie ich denke, eine exaktere Deutung gewinnen; dem zum Teil neu ergänzten
Text1 seien daher einige Bemerkungen gewidmet.

ovts ßaQvydovjtoioi rivaoodf/,[e&a ßQovrfjeiv,

ovte vicpoßXiqroiaiv äXa(voju[ev ovqsoi fiaxgoig •

alel ö' awsfsXoioiv laivdfie&' [alfiegog avyaig.
5 ix oeo ö' iöjuev o&ev (pdo; egx[erai, fjeXioio

fj%i re vvxxa fieXaivav e<peXx[exai, ff de re yvgov
äoTQa naXiwooroio fieya(vy ore\J,yovai xeXev&ov •

mg re Iloatddmv SXa%ev xva[yoxQoa ndvxov

xai £d<pov evgcöevra /ueXayxatrrj[g Xayev "Aidrjg.
10 ix de ae&ev ßgovrag re xegavv[ovg r' aWaXaevrag

xai yiveaiv yw%Qä>v avi[ix\an> xai aco[

ixXvofjiev fiaxagwv re tptioiv §[vrjrcöv re yevedXrjv.
äXXä xai ävdQOfierjv dgerrjv xai { tt} (pg[

].. .ae xoofi.[

Läßt die mögliche Deutung von 2 als «wir lassen uns (dank Deiner Belehrung)
nicht mehr schrecken» den Adressaten unbestimmt, so kann 3f. nicht mehr auf
einen menschlichen Wohltäter bezogen werden; also wendet sich unser Fragment
in 5 und 10 an einen Gott2. Demnach beschließen die Verse 2-4 die Schilderung
eines (bei der Schöpfung) begünstigten Landstriches3; zu vergleichen ist aus der

1 Geändert habe ich folgende Ergänzungen Vitellis: 4 [rfaooj &Qaig, 6 £q>ihe[ei, oi)v
öd re n&vta, 7 /idya axe\y6.%ovxa xekev&ov. 12 vielleicht besser dvrjr&v r' äv&Q(öncov. - Für
die, hier nicht gekennzeichneten, zahlreichen Kürzungen s. Vitelli.

a Vitelli, der durch ix oeo und ex dä oe&ev auf einen göttlichen Adressaten ('z. B. Helios')
als 'ersten Eindruck' kommt, entscheidet sich allerdings für: «II 'poeta' celebra, se non
m'inganno, - con enfasi magari eccessiva -, un dotto füosofo della natura che, almeno a
giudizio del poeta stesso, aveva spiegato le maraviglie del xöofiog cosi nell'ordine fisico
come nell'ordine morale.» So auch A. Körte, APF 8 (1927) 255.

3 Gegen ein metaphorisches Verständnis dieser ersten Verse sprechen nicht nur 3f.,
sondern auch die Komposition: Die gleichen Verseröffnungen 5 und 10 (auch 13) weisen darauf
hin, daß wir einen Ausschnitt aus einer Aufzählung von Wohltaten vor uns haben, nicht
aber in den ersten Versen den Schluß einer Schilderung des Lebens in der Ataraxia, die dann
ab 5 - hier wäre in diesem Falle mindestens ein ydg zu erwarten - begründet würde. - Auch
ein Vergleich mit Lukrez 3, 9ff., worauf mich Herr Prof. Deichgräber weist, scheint mir
obige Deutung zu bestätigen, sofern dort anders als im Frg. die Ataraxia in der empfangenen
Offenbarung gründet (14 nam, simul Bezeichnend ist ferner das andere Verhältnis zur
Mythologie: dort Auflösung mythischer Vorstellungen (23-30, Acherueia templa), in unserm
Frg. dagegen diese mythischen Namen gleichsam als Poetizismen innerhalb einer
(physikalischen) Kosmologie.
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Kore Kosmou Stob. I 410-413; auf die Fragen des Horos: nwg yiyvovxat at ytvyai
awexai, co xexovaa; und wenig später: diet xiva ovv aixiav, w xexovaa, -oi ££a>

xrjg iegwxaxrjg fjptwv ywgag av&Qumoi xalg dtavoiatg ovx dvxcog eial avvexoi, wg
oi Tj[XEXEQoi\ heißt es dort in der Antwort der Isis unter anderm: enetdf] de ev xw

pieaw xrjg yrjg xelxai rj xwv ngoyövwv rjjiöjv iegojxdxrj %wga, xö de pteaov xov av-

•&gcomvov awfiaxoq fiovrjg xrjg xagdiag eaxl arjxog, xrjg de ipvyrjg ogjirjxrjgidv eaxt

xagdia, Tiagä xavxrjv xfjv aixiav, d> xexvov, oi evxav&a äv&gojnoi xä [iev akla eyrpv-

aiv ovx tftxov öoa xai navxeg, et-aigexov de xwv ndvxwv voegoi elai xai amcpgoveg,
cbg äv eni xagdiag yevöfievoi xai xgaepevxeg. äXXojg xe o fiev voxog, co real, äex-

xixdg cdv xwv ex xov negieyovxog avviaxaptevwv veipwv <(Lücke). onov d' äv eptnearj
verpeÄrj, xov emxeipievov rjxÄvaev äega xai xgditov xivä xajivov xaxexdfxiae, xanvog
de rj äx^vg ov fiovov dfifidxwv eaxiv epmodtov, äXXä xai vov. ö de ßogeag xfj
Gvfx'pdivui tpvygia duionfjoaei piexä xojv acopidxojv xai xov vovv xwv vti' avxov

äv&gwnwv. to de pteaov xovxwv elXtxgtveg ov xxX. Eben diese bevorzugte Lage
Ägyptens, die Isis hier ihrem Sohne offenbart, verstehen unsere Verse als ein

Göttergeschenk an die Landesbewohner bzw. Glaubensgenossen.
Der Gaben der Landesherrin aber sind mehr: Isis hat mit Kultur und Zivilisation

auch Theorie und Einsicht gebracht4; ob mittelbar dadurch, daß die Bewohner
ihres meteorologisch begünstigten Landes hellsichtiger sind, oder aber durch
unmittelbare Offenbarung, ist dabei sachlich im Grunde gleichgültig und mehr eine

Frage des theologischen Stiles5. Wie also gesagt werden kann: ovxoi (Osiris und

Isis) /.idvoi xäg xgvnxdg vop.o'&eaiag xov &eov nagä 'Egpov pta&ovxeg xe%vwv xai
EJiiaxrjiiöjv xai imxrjdevpidxojv andvxwv elarjyrjxai xolg äv&gwnoig eyevovxo xai
vopio&exai (Stob. I 406), so danken unsere Verse 5-7 zunächst für astronomische

Aufklärung6. Isis ist ja nicht zuletzt Herrin auch der Gestirne; vgl. die Isis-

Aretalogie P. Ox. XI 1380, 158': ijXtov oji ävaxoXrjg pte%gt dvaewg ad imcpegeig;

von den Isishymnen bei Peek: Hym. Cym. 13f. Hym. let. 10f.) eyco äaxgwv
ödovg eäeii-a. eyw rjXiov xai aeXf/vr/g nogeiav avvexa^aprjv, 44 f. eyw ev xaig xov
rjXiov avyatg elpa. eyd) nagedgevw xfj xov fjXiov itogeia; Hym. Cyr. 16 f. ovd' äaxga
yäg tpotxwai xfjv avxfjv ödov, äv pfj et; eptov Xaßwatv evxoXdg; Hym. Andr. 27-34.

4 Für die Weitergabe dieser Offenbarung s. Stob. I 394f.: ngoaexe, xexvov rüge, xgvnxfjg
yäg inaxoveig Dewgiag, rjg 6 fiiv ngonaxojg Kapfjcpig exv^ev inaxovaag nagä 'Egfxov xov ndv-
xmv egytov vnofivryiaxoygdpov, <(eycb de) nagä xov nävxwv ngoyeveaxegov Kaprypeojg, onöx'
eye xai xm xeXeiq> yekavi ixiyrjoe. vvv de avxög av nag' efiov. Dazu von den bei W. Peek, Der
Isishymnus vonAndros und verwandle Texte (Berlin 1930) zusammengestellten Texten: Hym.
Cym. 3 Hym. let. 2) Elaig eyd> ei/ii rj xvgavvoq naxsrjg /ibgag xai enaidev&tjv vnö 'Eg/iov
xai ygäfiyaxa evgov yexä 'Egyov

6 S. Stob. I 386: xai eojg o xcöv avyndvxwv ovx eßovXero xexvixgg äyvoxila xaxelye xä
tgvynavxa. orte de exgivev adxdv oaxig eaxi örjXioaai, egojxaq eve&ovolaoe Deals xai avyrjv fjv
el%ev ev axegvoig nXeiova xaig xovxcov eyagiaaxo diavoiaig• Iva ngtöxov yev £rjxeiv DeXgaioaiv,
elxa emDvfiijacoaiv evgelv, elxa xai xaxogDcöoai dvvrf&cöoi.

6 Für den sprachlichen Ausdruck vgl. 0 485f. ev ä' enea' dixeavm Xafingov tpaog fjeX.ioio
eXxov vvxxa jueXaivav eni Ceiöaigov ägovgav, und aus der späten Zeit Pamprepios (Gerstinger,
Wien. Sitzb., Phil.-hist. Kl., 1928) c. I 177-9 rjdrj fiev &aeDovxog erp' ianegigg nofia XC/ivgg
alDegirjv xgoxeovxeg did iyyeaiv äxgandv "vnnoi ävxvya fiväaXerjv Xmoipeyyeog eXxov ämjvrjg.

7 Mit neuen Lesungen und Ergänzungen bei G. Manteuffel, De opusculis Oraecis e papyris,
ostracis lapidibusque collectis (Warschau 1930) 70ff.
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Wenn im folgenden (8f.) von ihr auch unsere Kunde über Poseidon und Hades
und deren Element stammt, so wird damit der Ausdruck dafür, daß Isis uns das

Wissen um die Weltschöpfung offenbarte, mythologisch gräzisiert (O 190f. rjxoi
eycbv eXayov noXirjv äXa vatejuev alel naXXofievcov, 'Aidrjg d' eXaye Co<pov rjegoevta.
Den folgenden Vers 192 Zeig d' eXay ovgavov evgvv iv aifiegi xai ve<peXr\ai konnte
unser Dichter naturgemäß nicht brauchen!). Zur Sache vgl. Hym. Andr. 26f.
Elaig eye!) noXvßovXog eycogiaa xegpiax' 'OXv/xtuo xal yflova /xvdaXerjv axoxo-

Eijxova; Hym. Cym. 12 Hym. let. 9) iydj iydoiaa yfjv aTt' ovgavov; Hym.
Cyr. 4f. eye!) rvgavvog Elaig alcövog fiovrj jcovxov xe xal yfjg xegfiovag x' enißXenoi

xal... xxX. Zum Ganzen noch SEG VIII 548, 9f. oov xe yagiv avveoxrjy' o tcöXoq

xai yala äjtaaa xal nvoiai äve/xow xal rjXiog o yXvxvcpeyyr/g.

Für Isis als Wettergottheit (10 f.) vgl. Hym. Cym. 39 eye!) Jtoxa/acöv xal äve-

fiojv xai $aXdaor\g el/ul xvgia, 42 eyd> xegawov xvgia eljui; P. Ox. 1380, 237f. av
ävi/icov xal ßgovxütv xal äaxganwv xal yiovcov xö xgaxog eyeig; ferner 227-30;
Hym. Andr. 169 vneggpiaXoig de xegawmg [aaxgdnxoiaa ß]oXalg axißagäv $va-

xolaiv dateiXäv \e\[iß\dXXw ßge]/ue&ovxag. Zum Ganzen aber auch P. Ox. 1380,
184 av navxoov vygwv xal ^rjgcöv xal ywygojv, e£ mv anavxa aweaxrjxev, evgexgia
navxoov eyevr)dxjg.

Für 12 genügt es, an die Offenbarungen der Kore Kosmou (Stob. I 385-414)
zu erinnern; ferner etwa Hym. Cym. 23f. Hym. let. 20f.) eye!) ayäXfiaxa ßeöjv

xei/xäv edidalga. eyeb xe/xevr/ &eä>v lögvadfirjv8.
Mit 13 endlich tritt die fiea[xotpogog (SEG VIII 551, 4 Arjoi mpiaxrj "Iaiöi

&ea/j,oqi6gq)) in den Blick; vgl. SEG 548, 4—6 navxoimv egycov ipteXrjae aoi,
ö(pg' ävadofyg dv&go'moiai ßiov xe xal evvofilrjv xe äjtaai, xal fiea/xovg xaxedeil-ag,

lv' evbixir] xig vnagyrj. Hym. Cym. 4 Hym. let. 3) eyeb vdjuovg dv&gebnoig e&e-

/nrjv xal ivofw&exrjoa ä ovdeig dvvaxai fxexaftelvai, 16 eyeb xd ölxaiov iayvgov
enoir\aa, usw.

Damit brechen unsere Verse ab, die Buchstabenreste von weiteren 14 Versen

geben nichts mehr aus. Immerhin reicht das Erhaltene, ihm seinen Ort zuzuweisen.

Die vorhandenen Dokumente der Isisreligion, die die Parallelen boten, zeigen bei
aller variierenden Ausführung einen so fest umrissenen Gehalt, daß mit Erfolg
versucht worden ist, an Hand der weitgehenden Identität der Einzelzüge gleichsam

ein Stemma der Hymnen bzw. Aretalogien zu entwerfen9. In dieses von
Harder gegebene Entwicklungsbild fügt sich nun das neue Fragment glücklich
ein. Die ersten Verse lassen, wie oben gezeigt, noch stärker die alte ägyptische
Landesherrin empfinden; im folgenden dann schiebt sich die universale Isis vor,
die navxoxgaxeiga (SEG VIII 548, 2), die sich selbst als solche offenbart hat (iv
Ttavxl xoTiü) xaxedeit-ag ngog xd eldevat ndvxag äv&oojjiovg, oxi ovgavog äveaxa&rj

8 Für das Bedürfnis der Zeit nach yvcöoig &eäyv s. etwa PGM II 127 ööigov fioi edeoQrjom

rrjv rov peylarov oov ovöparog yvmaiv, aber auch Ev. Joh. 17, 3 avrrj de eoriv r\ aidmog £atrj,
Iva yiveboxtooiv od rov pövov äXrßhvdv &eov xai Sv aneoreiXag 'Irjaovv Xqiotov (dazu 17, 25f.).

8 R. Harder, Karpokrates von Chalkis und die memphitische Isispropaganda Abh. Berl.
Akad. 1943, Nr. 14. Dazu A. D. Nock, Gnomon 21 (1949) 221-228.
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7iagä aov P. Ox. 1380, 207; zum Teil gelesen und ergänzt von Manteuffel 1. c.).
Als Schöpferin aller Dinge und Geberin aller Güter (oe/xvordtr) dcbreig' äya&wv
fjtEQÖneaai änaoi SEG VIII550,3) hat sie den Menschen gerade dadurch in dieser
Welt heimisch gemacht, daß sie ihn ihre Schöpfung begreifen, ihre Satzungen
erkennen lehrte. Nicht nur daß alles am Anfang von ihr geschaffen wurde, macht
ihre Bedeutung aus; sondern die Welt, wie sie heute ist, rationalisiert und
gedeutet zu haben, doch auch zu sagen, was menschlichem Zusammenleben not tut,
die Aufklärung also über und für die Gegenwart tut den Griechen10 unter ihren
Jüngern Genüge.

So verstanden, bietet sich hier für die Auseinandersetzung der Isisreligion mit
griechischem Geist und Weltverstehen und für ihre fortschreitende und nicht
allein in Sprache und Ausdrucksmitteln zu greifende Umformung ein unverächtliches

Zeugnis.

10 Denken und Welterkennen versteht sich hier also noch als Gabe und ist nicht willens,
sich als selbstmächtige aotpla rov alwvog tovtov (1. Ep. Cor. 2, 6) verdächtigen (vgl. Ep.
Born. 1, 21-32) zu lassen und abzudanken (i) yäg oopla rov xoapoo rovrov fimqla tioqo. tü>
&eä> ioriv, 1. Ep. Cor. 3, 19) zugunsten einer ooq>la xai avveotg Twevparocrf (Ep. Col. 1, 9).

Kiassisoh-philolo^sches
Seminar der üniversit&t
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