
IAIOFPAOOI XAPAKTHPEE:
ÙggRLncUNGEN zU EINEM VERGESSENEN WORTPAAR

BEI AMMOMOS IN INT.2O.Ts

'Ereì o6v tùg pèv aótùg grovùg 6ovatòv 6t' &î,l,<ov rcì &î,î,<ov
&roypógeoOcrt ypcppótcov, òg ct t6rv i6royp&gov l,eyopévrov 1c-
pcrrripov Èzrívorar 6r1l,o0ot, raì tù sòtà voúpctc 6t' ó?r"?ucov raì
&î,î,cov è(ayyél,î,ew gorv6rv, óg onpaívet tò t6v 6tal,Értrov rl,î0og
rcrì xarù, tfiv aótfiv òtó?r,ertov q t6lv òvopótov petúOeoq...' òrò
toOro rsl"eî... tù 1póppcrta tdrv óvopótolv rcrì ilpót<ov oóppoî,c
raì orlpeîc (Ammon. in Int.20.14-26).

"Da nun dieselben Worte durch jeweils andere Buchstaben geschrieben
werden kónnen, wie die Erfindungen der sogenannten idiographischen Zei-
chen deutlich machen, und dieselben Vorstellungen durch jeweils andere
Worte mitteilbar sind, wie das die Fúlle der Sprachen und innerhalb der
gleichen Sprache die Metathese der Nennworte zeigt, ...: deswegen nennt er
die Buchstaben Symbolzeichen der Nennworte und Verben."

Das Problem.
D. Blank hat in seiner Úbersetzung dieses Passus das Wortpaar i6to1pú-

eov... lcrpclrt{pcov des Ammonios als "idiografic chatacters" belassenl,
weil entgegen allen bisher bekannten Belegen fiir das Adjektiv i6tó1pcr9o6
die iibliche Bedeutung "mit eigener Hand geschrieben" hier mit Sicherheit
auszuschlieBen ist. Auch der in der Septuaginta belegbare Sinn von "speziell,
getrennt geschrieben fiir" ftigt sich nicht in den Argumentationsverlauf des
Textes2. In seinen Erlàuterungen vermutet Blank einen Zusammenhang
zwischen den i8tóypcrgot 1ctpctKîîpeg und geheimen, kodierten Schriften
oder eine Anspielung auf tachygraphische Ktirzel, wobei er eine Festlegung
mit dem Hinweis auf den ohnedies klaren Gehalt des Abschnittes bei Am-
monios venneidet3. Eine wortgeschichtlich orientierte Untersuchung, wie sie
der vorliegende Beitrag liefern móchte, kann sich mit diesem Urteil, so ge-
rechtfertigt es fiir eine Studie zu Ammonios auch sein mag, freilich nicht zu-
frieden geben. Stattdessen sollen jene semantischen Merkmale der
i8tóypogot lcrpcrtfrpeg rekonstruiert werden, die deren bislang noch un-
bekannte Bedeutung an der hier zur Debatte stehenden Stelle priiziser fassen.

I D. Blank, Ammonius. On Aristotle On Interpretatìon 1-E, London 199ó,29: "So, it
is possible for the same vocal sounds to be written with ever different letters, as the inven-
tion of so called 'idiografic' characters shows".

2 Ps. l5l: OStog ò vclpòg i8rcrypcrgog eig Acooì6 xcì é[ro0w to0 ópíOpoo.
3 Blank 143.
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Dazu ist zuniichst von Gesichertem auszugehen, wozu, wie Blank richtig
notiert, die Beweisfiihrung des Ammonios gehórt.

Der Zusammenhang.
Ammonios Hermeiou4, Schúler des Proklos, Lehrer von Philoponos,

Simplikios und Asklepios, erórterte in seinem Kommentar zu Aristoteles' De
Interpretatione l6a 3-95 das viergliedrige zeichentheoretische Modell des
Aristoteles, in dem dieser die Korrelationen von Sein - Gedankenformen -
lautlichen ÀuBerungen - Schrift festlegte. Nach Vorgabe des Stagiriten be-
stimmte er das Verhiiltnis von Sache und Denken als ópoícopcl, von Wort
und Denken als oópBol,ov und oqpeîov (in Int. 20.23-26\. Die grund-
legende Differenz zwischen beiden Korrelationstypen besteht in dem natur-
gemiiBen, d.h. dem menschlichen Planen nicht zugiinglichen Aufnehmen der
Sache in das Denken und der auf Vereinbarung beruhenden Bildung artiku-
lierter Phàinomene: Angehórige verschiedenster Vólker denken beim Anblick
eines Pferdes an lPferdl, zeigenaber je nach sprachlicher Zugehórigkeit die-
sen identischen Denkinhalt durch verschiedene Wórter an (in Int. 19.9-12).
Desgleichen ist die Schrift Produkt menschlicher Setzung (in Int. 19.3: 0é-
oer) und durch Verschiedenheit gekennzeichnet (in Int. 19.15-16: rcrì
ypógooor ról"rv òt' &1,1,<ov raì &l,l,olv lpappótrov éraotot tùg
ècrutdlv grovúg), die sich als Abweichung von einer Schriftart zut anderen,
aber auch als ontologische Differenz zam Signifikatum erweist: wie die
Worte zeigt auch die Schrift auf etwas wesenhaft andetes, sie ist demnach
Symbol und Zeichen der Worte, wie diese Symbol und Zeichen der Ge-
danken sind6. In der oben ausgeschriebenen Passage setzt Ammonios den

4lJber die Stellung des Ammonios innerhalb des spàten Platonismus vgl. R. Sorabji,
General Introduction, in: Ch. Wildberg, Philoponus. Against Aistotle, on the Etemiry of
the World, London 1987 , l-17; L. G. Westerink, The Alexandrian cornmentotors and the
introductíon to their commentaries, in: R. Sorabji, Arìstotle Transformed. The Ancíent
Cotnmentators and their influence, Ithaca-New York 1990, 325-348, bes. 325-328. Ztr
Lehrmethode innerhalb der Ammoniosschule und der Haltung gegenúber dem Christentum
vgl. H. J. Blumenthal, John Philoponus: Alexandrian Platonist?, "Hermes" ll4, 1986,
314-335,bes.321-324; Ph. Merlan, Amrnonius Henniae, kcharias Scholasticus and Boe-
tàizs, "GRBS" 9, 1969, 193-203.

5 Die Bedeutung von Arist. /zr. l6a 3-9 als einer der wesentlichen zeichentheoretischen
Texte in der Geschichte der Semiotik ist heute anerkannt. So J. Hennigfeld, Geschichte der
Sprachphilosopàie, Berlin-New York 1994, 70-94; H. Weidemann, Aristoteles Pei Her-
meneias. Aristoteles: Werke in deutscher Ùbersetzung,Berlin 1994, 134,

6 >óppoluov und oqpeîov sind zumindest bei Ammonios gegenseitig austauschbar'
Was den Gehalt dieser Begriffe bei Aristoteles selbst angeht, so bestimmt G. Manetti,
Theories of Sign ìn Classical Anrtquiry, Bloomington 1993, 72-74, das Wortsymbol des
Stagiriten als reziprokes Gegenstiick zum Gedanken, das durch Úbereinkunft festgelegt



IAIO|PAOOI XAPAKTHPEX... 175

Reichtum an Worten zum Ausdruck eines Gedankens und die Vielfalt der
Buchstaben zur Artikulation ein und desselben Wortes in Parallele, wobei er
eben diese Fúlle an ypúppotu mit dem Konzept der iòtóypagor Ic-
pcrrctfipeg illustriert. Nach Ammonios' Theorie treffen auf diese idiographi-
schen Zeichen wie auf die Schrift generell die Kriterien der arbitriiren Ent-
stehungsweise und symbolischen Semantizitiit zu.

GemàB Ammonios gilt somit: Der Buchstabe (ypúppc) bewahrt die
Erinnerung an das Wort (grov{), dieses vermittelt Gedankenfonnen bzw.
Vorstellungen (vo{patcr), die ihrerseits seelische Abbilder des Wirklichen
(np&ypara) sind (in Int. 18.28-t9.1). An diese Deutung des viergliedrigen
Modells des Aristoteles schlieBt sich ein Passus an, der tiber das terminolo-
gische Verfahren des Ammonios bei seiner Komrnentierung der aristoteli-
schen Zeichentheorie AufschluB gibt. Dabei exemplifiziert der Neuplatoniker
die Konventionalitàt von gcovrj und ypóppotcr am Beispiel der verschiede-
nen Sprachen der Griechen, Phónizier und Àgypter, in denen eine identische
Denkform (vór1pa) durch jeweils differierende grovcrí vermittelt wird, die
ihrerseits in den einzelnen Schriften dargestellt werden (in Int. 19.9-16).
Weil nun das Charakteristikum dieser gowcí ihre Semantizitàt ist, d.h. ihre
Funktion in der Mitteilung von Gedankenkonzepten besteht, haben wir uns
hier unter der gorv{ des Ammonios ein Aquivalent fiir "Vokabel" oder
"Wort'' voranstellen. Die allgemeineren Bedeutungen "lautliche Au8erungen"
oder auch "Silbe" scheiden in dem Kontext aus. Zudem hatte Ammonios be-
reits am Beginn seiner Darlegungen zur Arist. Int.l6a3 ff. g<ovfi als Ober-
begriff fiir Nennwort (6vopa) und Verbum (pîpo) eingefiihrt (in Int.
17.30-18.2). Ab in Int. 2O.l - und damit befinden wir uns in unmittelbarer
Niihe zur oben ausgeschriebenen Stelle - vertieft Ammonios seine Ùberle-
gungen zur symbolischen Semantizitàt durch die Begriffskliirung von
òpoíolpa und oóppoî,ov. Fúr unsere Frage ist dabei von eminenter Be-
deutung, daB das Symbol mit der individuellen Erfindungsgabe des Men-
schen zusammengebracht wird: tò 6é ye oóppoî,ov... tò 6l.ov ég' fipîv
'éyey &re rcrì ér póvqg ògtorópevov tffg fipetépcg èzrtvoícg (in Int.
20.6-8). Jetzt dienen nicht mehr die Einzelsprachen mit ihrem spezifischen
Vokabular als Testimonium flir die Konventionalitàt menschlicher Zeichen-
setzung, sondern innerhalb eines Volkes, einer Sprache sind autonome
Symbolbildungen jederzeit móglich. Da ein gleichbleibender Vonat an un-
veriinderten Wórtern durch jeweils verschiedene Schriftsysteme visualisiert
werden kann (rn Int.20.14-16), denkt Ammonios bei den iòróypagot 2gcr-
pcrrtffpeg keineswegs an die speziellen Schriftsysteme der Griechen, Phó-

wurde. Da Wort und Denken demnach vóllig ùbereinstimmen, kónne Sprache nicht mehr
Znichen sein, dessen Charakteristikum der Verweis auf etwas wesenhaft anderes ausmache.
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nizier oder Àgypteí. Diese Auffassung verbietet sich zum anderen auch ein-
fach aus dem Grund, da$ Ammonios die Schriftformen bestimmter Vólker
bereits behandelt und mit den glingigen Termini von <gcov{ und 1póppatcr
sein Auslangen gefunden hatte (in Int.19.13-15). Bei den i6tóypoqot 1u'-
pcmfrpeg geht es nicht um Buchstaben.

Die Diskussion.
A. Kórte hat in einem grundlegenden Aufsatz ausftihrlich Material darge-

legt, das die Mutationen von lcr,partfip ausgehend von einem nornen agen'
rls (..derjenige, der stempelt") tiber das werkzeug ("der Pràgestempel") bis
zum Produkt der Tàtigkeit ("Stempel", "Gepriige") naclueichnets. Der auf
die rohe Múnze aufgedrúckte Stempel bildet beispielsweise die Pràgung, die
ihrerseits als Zeichen auf den Wert verweist: ... tò 6à tel,eotctîov raì 1a-
pclrrfipcr ètrpcr,l,óvtov, ív' &nol,óoî cîg petpfioeo4 cótoóg' ò yùp
26crportfip èté0r1 toî noooO oqpeîov (Arist. Pol- 1257a 39-41). Nun
besteht aber ein Zusammenhang zwischen dem lopcrrct{p als Wertzeichen
und der ursprúnglichen Verwendung von oópBol,ov. Auch dieses war wie
das Múnzgeld ein dinglicher Ausweis fúr eine vorangegangene Abmachung,
der in beliebig oft reproduzierbarer Form als Siegelabdruck oder Wachstafel
hergestellt wurde, um speziell bei der Ausweitung der Gastfreundschaft auf
die ganze Familie Erkennungszeichen zur Verfiigung zu stelleng. Ammonios'
Bestimmung der lcrpcrrctfipeg als Symbol und Zeichen ehtspricht somit den
giingigen Bedeutungsgehalten, wobei sie ihrer Form nach, wie die Afistote-
iesstelle lehrt, als gepràgte Bildzeichen verstanden werden konnten. Diese
alte Bedeutung blieb im BewuBtsein, wenn lgnat. Epist. Magn. V 2 gleich-
nishaft von den beiden vopíopcrtg Gottes und der WeIt spricht, die ihr
spezifisches Gepriige aufweisen: "Oonep yóp èotw vopíopato 6óo, 6
pèv 0eo0, ò òè róopou, rcri Éraotov aótóv í6tov Xcpartfipc
érrreípevov é2ger, und Ammonios selbst iz Int.22.3O als Kriterium fiir das

7 Aus diesem Grunde kann ich der mir brieflich zugegangenen Interpretation von Prof.
Fritz Jtir8 nicht folgen. Seine Deutung von iòrólpagog als eine spezifische Form von
Schriftlichkeit ist zwar korrekt, doch muB dàmit keineswegs zwingend unter diesem Spezi-
fikum "einem Volk eigen" verstanden werdèn.

8 A. Kórte, Xaparrfip., "Hermes" 64, 1929,69-86' bes. 69-74'
9 vgt. w. Míri, EtSppotvov. wort- und sachgeschichtliche studíe, in: E. vischer

(Ilrsg.), W. Mùri, Griechische Studien. Ausgewiihlte wort- und sachgeschichtliche For-
schungen zur Antike, Basel 1976, 1-44. lv{úri S.4 betont nach Arrskunft vonPllut. Artax.
C. ls und Aristoph' von Byz' Frg' 37 Nàuck (=p1g' 299 Slater)' daB die Funktion des

Siegels gerade in der Vervielfachung des Symbolbildes besteht, wenn eine grÓBere Gruppe

- etwa die i6tó(wot als durch Erbe ùbernommene, persónlich aber unbekannte Gasúeunde,
oder die durch staatliche Abkommen Verbiindeten - durch Erkennungszeichen legitimiert
werden sollen.
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Vorhandensein eines vóptopa die dem zugrundeliegenden Metall aufge-
setzte Form - toòg èzrre0évtcrq roîg ùnoretpévot6 lcpcrrfrpag rcì rù
cpíparc- - angibt. Beide Termini - laparrffpcg und oyíparc- - sub-
sumiert er anschlieBend unter dem Oberbegnff rórog. Der lcrpcrrtúp als
Prligung ist nie das Urbild, sondern gilt als Kopie eines Originalslo. Daher
kann dieses Vokabel auch die relevanten Bedeutungsmerkmale des Spiegel-
bildes úbernehmen, das zuverlàssig iiber das Zugrundeliegende Auskunft
gibt: In einem Empfehlungsbrief eines Christen namens Paulos aus dem
vierten Jahrhundert wird durch einen breit angelegten Vergleich zu Beginn
des Schreibens die freundschaftliche Liebe zum Empf?inger als Spiegelbild
dargestellt. Der Blick auf den Freund - so der Kerngedanke - erweist diesen
als alter ego,in dessen Liebe man sich spiegelbildlich selbst erkennt: tdrt
Éoonrpov rtrlocrpévcor iì &1,î.o tt toto0to èv / 2getpì é1ovtt èv oîg tù
npóoorna èvorrpí(etat / oó 7peía èotìv to0 l,éyovtog fi pctpttpo0v-
rog / nepì to0 aòtòt èntrerpÉvoo 2gapcxtfrpog / roì tffg 1poíag roì
toî eí6oog 6r{o19}'rog'{.no} itnapTevloótòg yùp òt' èar:to0 póprog
yéyovev raì l,flyew òóvatqr nepì tflq iòía[g ó]potóoeor€ll. Die Ge-
dankenassoziation lcpartí1p - Bild war offenbar so fest verwurzelt, daB
Lukian die laparrffpeg als Opposition zu alphabetisch geordneten Buch-
staben verstehen konnte: Lose, auf denen 2gcrportffpeg statt ypóppato ab-
gebildet wàren, kónnten im Agon nicht die Reihenfolge der Athleten festle-
gen: rí yúp, ei pr1òè ypúppata ypó<potpev ènì tdrv rl,{prov, &,},}'rt rrve-
olpeîa rcì lapcrtîpa€, oîa rol.î,ù Aiytrttrot 1pógototv dvtì t6v
ypcppótcov - KovoKegúl,oog trvùg rcrì ?ueovtoreqól,oog rivOpé-
not)qir2. Eine 'charakterologische' Schriftart gilt hier als den Hieroglyphen
verwandt. In dieselbe Richtung weist auch Plotin, wenn er die Bilderschrift
der Hieroglyphen als bildhaft - ganzheitliche Zeichen von den lediglich dis-
kursives Denken ermóglichenden alphabetischen Schreibformen abhebt:
Aoro0or... oi Aiyortí<ov oogoí... &4&,?upar,a 6è 1púryctvreg rcri Èv

l0 In einem Fragment aus den Chaldiiischen Orakeln kreiert der vàterliche Nus vor der
Existenz des Kosmos ein int€lligibles Urbild, nach dem die Welt gestaltet in Erscheinung
tritt und so gepràgt ist durch die Ideen, die vom Vater herrúhren. Diese Formung als
"charakúerisiert werden" ist Abbild gegeniiber dem paradigmatischen tótog: .'. róopg 1ùp
&vc( nol,upópqg

rpoó0nrw voepòv t{trov &q0rtov, o6 rct' &roopov
íxvoq èrerlopwog popgflg pétc róopoq èqóv0n
norvtoío,q i6Éarg relcpcTpÉvog (Or. Chald. Frg. 37'6-8 des Places).

l1 P.Oxy. )O(XI 2603.3-9; ed. princ. J. H. Harrop, A Chisîian Lener of Commenda'
tion,"JEN' 48, 1962, 132-140. Vgl. dort auch Úberlegungen zum Empftinger des Briefes'
M. Naldini, Il Cristianesimo in Egítto. lettere prtvatu nei papírt dei secoli ll-N,Florenz
1968 (Fiesole 1998\, nahm diesen Brief in seine Sammlung auf (N. 47).

l2Lr". Hermot.44.Ygl. Kórte 84.
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Ércrorov èróotou npo1po.rcg &ryalqu èvtotóoavteg èv toîg iepoîg
(Enn.Y 8 t3U 6.1 ff.;tl. Sind also die iDróypoqol 1cpor$frpe6 des Am-
monios Synonym fia iepof,oqtroì lapartfipeg? Wenn wir das Beweis-
ziel des Neuplatonikers bedenken, der zeigen móchte, daB das einzelne Wort
von einer Vielzatrl von dem menschlichen Wollen úberlassener Schriftformen
symbolisch dargestellt werden kann, kommt die hieroglyphische Technik,
die in ihren Wurzeln ja doch auf einer gegenstiindlichen und dann standardi-
sierten Abbildung beruht, als Kandidat ftir eine Schrift, deren Typikon die
Arbitraritiit ausmacht, nicht in Betracht. Das in lcporufipeg mitschwingen-
de Merkmal der Bildhaftigkeit muB demnach anders verstanden werden als
die realistische Figiirlichkeit der iigyptischen Schrift bei Lukian und Plotin.
Hinzu kommt, daB 2gapcrrt{p keineswegs durchgehend als Gegenteil zur
Litteralschrift aufuitt. So hat etwa Julian or.2.72a1apclrr{p als Terminus
fiir den Buchstaben des Alphabetsl4. Dieser Beleg steht nicht alleine, von
den zatrlreichen Beispielen gentigt es, hier auf den Ammoniosschúler Philo-
ponos zu verweisen: 1) "Oon€p yùp oóò' &ro6etrttròv ool,î,oytopòv
ei6évcrt 6ovotòv còv pfi &rl,619 tí èott ooî,l,opopòg ei6ótc, oóEè còv
ò(ópuy26ov tótov 1púrpew tòv pfi &rlu6r6 ei8óta ypógew..., oóto4..'
(in Anim. 227.14-18).2) Ka0úrep roì tòv péX,Àovto poOeîv tfiv Aó-
ptov fi AóErov &ppovicrv Eeî tpótepov poOeîv tò ùtî,61g rt0apí(ew
rcì tí ò{note 6},cog èotìv &ppovíc, raì tòv Botl,ópevov ei8Évcrt
ypógerv còv ófópoTrúov iì otpoyyól.ov Iaparîîpa rpótepov
ei8évcn tò &rl,619 ypógew (in Apn5.9-10). Im ersten der beiden Texte,
die sich auch im Satzbau iihnlich sind, begegnet tónog als iibergeordnetes
Substantiv zu ó(ópoy2go6, im Passus aus dem Kommentar zu den Analy-
tiken nimmt diesen Platz 2gapcrruúp ein. Ohne daB wir hier auf die Diskus-
sion um die Beschaffenheit der als ò(úpoyloE bzw. otpoyyól,og be-
zeichneten Schriftart eingehen, wird m.E. aus den Philoponostexten doch
deutlich, daB es sich hierbei um kttern handelt, die auf dem Kanon des grie-
chischen Alphabets aufbauen und dieses kalligraphisch modifizierenls.

13 Vgt. M. Hirschle, Sprachphilosophie und Namenmagie im Neuplatonísrnu.r, Mei-
senheim am Glan 1979, 39 t.

14 hof. JiirB weist mich dankenswerterweise auf Sext. Adv. Math. 1.99 hin, wo mit ò
lpogópevog lclparrlp rcrì tózro6 der Buchstabe gemeint ist.

15 B. Atsalos, La terminologie du Livre-Manuscript A lepoque Byzantine, Partie I,
Thessalonike 1971, bietet einen kenntnisreichen Conspectus der Deutungsversuche des
Terminus ó(ópogo6 Taparríp (197-215), Dabei schlieBt er sich u. a. den Auffassungen
von N. A. Béès, Was ist die sogenannte ó$ópuy7o5-Schrìft?, *RhM" 66, 1911,636-640
und von G. Furlani, 'O ò(úpuy7oq.yaparrfip, *RFIC' 43, 1915, 606-613 an, woriach
darunter eine ovale, gesfieckte Unzialform der Schrift zu verstehen sei, mit der die gerunde-
tellnziale - orpoyyóloq yopoxrfip - verwandt ist. Da Philoponos die in Frage stehenden
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Wir sind nun an einem Punkt unserer Erórterungen angelangt, wo es den
Anschein haben kónnte, unter dem Begriff lcpcrrr{p riingen zwei mitein-
ander unvereinbare Bedeutungsgehalte um die Vormachtstellung: hier das
Konzept einer bildhaften Symbolik, dort die Auffassung von einer alphabe-
tisch strukturierten Schrift. Tatsiichlich kann aber in den nun vorgelegten
Testimonien nicht nur die Kongruer:z der beiden semantischen Felder ge-
zeigt, sondern von diesem ambivalenten Verstàndnis ausgehend auch ein
Weg zur Úbersetzung des i6rólpagog r(oparcdlp eróffnet werden.

I) Plutarch lài8t in Gen. Socr. den Pheidolaos berichtenl6, er habe nach
Óffnung des Grabes,der Alkmene eine merkwiirdige Tafel (lríva$ gesehen:
... ríva( lal,rotrg é1cov 1póppcrto ro?u?lù 0cropcorù óg napna-
l,ato. yvdlvcr,t yùp è€ oótdrv oó6èv nopeî1e xoíaep èrgovévra ro0
26cî,ro0 rorcrrî,uOévtog, &1,1,' lEú6 crg ò róruog rcrì popcprròg
rdrv lopcrrrfipcov èpgepéoratog AiTorríorg. Zunàchst tritt hier die alte,
noch von der Mùnzpràgung herrùhrende Koppelung der lapcrreîpeg an
einen festen Beschreibstoff - im vorliegenden Fall Bronze - zutage. Be-
merkenswerter im Hinblick auf die vermeintliche Dichotomie zwischen bild-
haften und litteralen Zeichen ist nun aber die Gleichrangigkeit von Tpó441o.-
ra und rónog tdlv lcparcrúpru, so daB deren Janushaftigkeit als sowohl
graphisches wie litterales Schriftelement evident wird. Der von Plutarch auf-
getragene color Aegyptius akzentuiert den hermeneutischen Schleier, den die
pcrppoprrl oogía um das ràtselhafte Grabepigramm legte, freilich ohne
daB die gefunden Inschrift der iigyptischen Schrift unmittelbar entsprechen
wiirde. So signalisiert auch das Attribut íòrog den hieratischen, keinesfalls
divulgativen Charakter einer offenbar Experten vorbehaltenen Schriftlichkeit
und gibt einen ernst zunehmenden Hinweis auf die i8tóypcrgor 1apo-
Krîpsg unseres Ammonios. Im Verlauf der Erzàihlung Plutarchs wird der
Fachmann dann auch tatsàchlich in der Person des rpog{o1g XóvooBtE ge-
funden, dem die riitselhaften Bronzetafeln zur Dechiffrierung vorgelegt wer-
den. Auf Befehl des Kónigs, er solle, wenn móglich, die Schrift in ihrem
Symbolcharakter verstehen und ihm die Úbersetzung schicken - ...nfut-
ìycr,vro6 Bcror?r"éog raì rel,eóoovîo€ tòv XóvooBw, eí rt ooppól,lor

Tnichen als Resultat eines Schreibvorgangs wertet - tòv òfópogov rórov 1púgerv -, ist
die von V. Gardthausen, Griechische Paleographie, Bd. 2. Die Schrifi, Unterschrifien und
Chronologie im Alterturn und bwnrtnìschen Mìttelalter, Leipzig 1913, I l3-115 initiierte
Interpretation des ó(ópogoq lopcxnqp als feinspitziger Kalamus ebensowenig haltbar wie
die Riickfiihrung dieser Schriftat aufeinen graphologischen Sonderstil einer Schreibschule
in der Stadt Oxyrhynchus, die A. Mentz, Beitriige zur Geschichte der antiken Schnft, L

'O(úpoyTog Tuparaip, "RhM" 68, 1913, 610-614 vertrat.
16 Plut. Gen. Socr.57?F. Kórte S. 83 fúhrt ohne Interpretation diese Stelle als Nach-

weis fiir die Bedeutung von lopcrrrlp als "Schriftzùge, Buchstaben" an.
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r6v yeypcrppévrov èppqveóoavru ra:;;érc,q ónooceîl,ut (578F) - veîmag
er innerhalb von drei Tagen eine dekodierte Fassung des Textes vorzulegen.
Exklusivitàt sowie Verbindung von Graphik und Letter im íEtog 26apcrrcîrip
sind die Anknúpfungspunkte, die wir aus Plutarch gewinnen. Was fehlt, ist
die konkrete Beschreibung, wie ein Zeichen, das diese Bedingung erflillt,
geformt sein kónnte.

II) Proklos ùberliefert in seinem Timaioskommentar ein Porphyrios-
fragmentlT, in dem weitere, iiber die Nachrichten des Plutarch hinausgehen-
de Informationen zur QuafiÉt und Semanuzitàt der 2gcporcrffp€g enthalten
sind. Dabei baut Proklos den Bericht des Porphyrios úber einen bestimmten
lcrport{p der li,gypter in die Exegese von Plat. Titn. 36b ein, um die
Lehre von der Mittelstellung der Seele zwischen vo0g und odlpa zu veran-
schaulichen: Kcì òg 6 p flopgóproq iotopeî, rapò toîg Aipntíotg fiv
rtq totoOtoq lcrpcrtfip oóppol,ov gépcov tfi6 rooptrflg yu1ff6, t{l X
mxlov reprpol,óv (in Tim. n.247.18-20). Bei diesem spezifischen Cha-
rakter, so Porphyrios weiter, bezeichnen die beiden Geraden des X das
zwiefache Hervortreten (apóo6og) der Weltseele, der Kreis das eingestaltige
Leben (247.22: d1v povoeròî (roúv) sowie die Rúckwendung zu ibrer Ur-
sachelS. Das Hervortreten der Zweiheit der beiden Geraden des X aus der
Einheit des Kreises im Stadium der apóo8og sowie die Riickwendung des
zweifachen X zum Ort seines ein-fórmig, lebendigen Ursprungs stellt im
Bilde den Zusammenhang von Ursache und Bewirktem, von 6vco und p-
pópeva dar, fiir das der dem X umschriebene Kreis ein ideales Demonstra-
tionsobjekt abgab: Das Erzeugte, also die beiden Geraden, ist in seiner Ursa-
che einerseits vollstiindig erhalten, geht aber doch aus ihr hervor und ist ihr
daher differentlg. Der Kreis in seiner Anfangs- und Endlosigkeit symboli-

l7 Procl. In Tim.11247.L8-32 = Porph. In Tim. Frg. 70 Sodano.
18 Zur Weltseele bei Proklos und ihren zwei 6ovóperq im Sinne einer tcroto0 bzw.

ootépou 9óoeog vgl. R. Beutler , Proklos, RE xxII l, 1957 , 186-247, bes. 233 f. Philo-
ponoi entschliisselt in seiner Erkliirung des psychogonischen Mythos im Timaios die bei-
den Geraden, die der platonische Demiurg dann zu zwei Kreisbógen kriimmt, als das vitale
Prinzip, dessen Kennzeichen das Hervortreten von einem Anfang hin zu einem Ziel' det
\Veg vom Lebendigen zum Belebten ist. Dagegen ist der Kreis Symbol der stets aus sich
selbit hervorgehenden und in sich endenden inteltigiblen Aktivitiit der Seele. So stehen

beide graphischen Formen fiir die Seele - Gerade und Kreis - als Zeichen fiir deren lebens-

spendènde Kraft: dort ist es das dem niederen Sein vermittelte Leben, hier die in sich
verharrende intelligible (voepù) (tlú (rn Anim. 117.34-118.6). In Parenthese sei ange-

merkt, daB Philoponos bis auf begrifftiche Abweichungen (Proklos und Porphyrios haben

statt der voepú die povoerElq (corù mit seinen alten Lehrmeistern bei der Interpretation der

Seelensymbole im Timaios konform geht.
19 Das sekundiir Geschaffene bleibt nach Proklos in seinem Verursacher, wobei es sich

gleichwohl von ihm entfernt: II&v tò &ró cvog rcpalópevov &péorog pwer te ev cQ
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siert die Unabhiingigkeit des Intelligiblen von einer heterogenen Ursache, in
seiner Ein-FÒrmigkeit das Prinzip, wonach die Mehrzahl (hier die dyadische
Gestalt des X mit seinen beiden Geraden) stets in der Monade ihren Ur-
sprung hat20. Die Kombination von X und O wird so zum 7níchen fiir die
Mittelstellung der Seele zwischen voOg und materiellem Kosmos2l, die In-
telligibles zur Werdewelt entfaltet, sich gleichzeitig aber stets zu ihrer Ursa-
che zuriickwendet. Soweit der Konnex dieses graphischen Symbols mit der
Psychologie des Proklos.

Bedeutsam fiir die Identifikation der iEróypcteot lcpcrrcrffpeg des Am-
monios ist dieser Passus, weil er wesentliche semantische Merkmale, die
Plutarchs lcrparcffpeg anhaften, bestàtigt Die Zugehórigkeit dieser T,r;ichen
zur Weisheit Àgyptens, damit ihre theologisch-wissenschaftliche Aus-
richtung, wie auch die Verbindung von graphischen Elementen mit der
Buchstabenschrift fanden wir bereits beim Platoniker aus Chaironeia. Neu
sind die priizise Beschreibung eines ausgewiihlten lclparcdlp und explizite
Reflexionen úber dessen ontologischen Status: oó yùp ú,nò lclpartfipow
raì Oéoecov rcrì èrgrovfioecov d cdlv óvtolv ríl,{Oetcl ywéoretct,
raOórep oíovtcrí rtvtg, dl,l,ù to0ta &l,),cog oóppoî,cl tdlv Oeí<ov
éorív, 6onep fi totó6e rívqotq,, oóto: rcì olîpa totov8ì roì lp6lpa,
ra0órep oi rel,eoflroí gaow (in Tim. n 247.25-29). Das eben beschrie-
bene àgyptische Zeichen verbtirgt nicht den direkten Zttgnff auf das Sein,
sondern steht als Symbot nur in mittelbarer Beziehung zum Góttlichen22. Als

rcrpóyovrr rcì rpóetolv &a'aóto0 (Inst. Theol.30.l-2).
20 [taoa túlrq &rò povriòog ùplopevî npóerorv eig nffi0o6 tfi povó6r. oúotorlov;

xcrì nóoqg tú(eog tò t?.fl0og etq, píov &vóletcrt povd6cr (Procl. /nsr. Theol' 2l.l-3)-
2l vgt. Beutler 230.
22 Wenn Proklos die Telestiker als Bestàtigung fiir die symbolische Pràsenz des Gótt-

lichen im lcpaxt{p zitiert, sollte die praktische Bedeutung von magischen Zeichen und
Buchstabenkombinationen in der Theurgie nicht zu gering veranschlagt werden. Dieser
Neuplatoniker, der sich nach Auskunft seines Biographen (Marin. Vìta Procl.28 ff.) selbst
als Theurge betiitigte (zur Begriffskliirung vgl. B. Nasemann, Theurgie und PhìIosophíe in
Iamblíchos De Mysteriis, "BzA" ll, Stuttgart 1991,277-281), glaubte' daB Gótternamen
und Standbilder mit bestimmten Symbolen die Epiphanie von Góttern bewirken kónnten.
Nach dem Grundsatz, daB Év te toîg rpótorg rù Éo1ora und in toîg èo1ótorg tù
npórtoto anwesend sei (Prokl. Híer. Techn. 148.9), wirkt eine Handlung mit diesen
Symbolen, zu denen Standbilder ebenso wie Weihrauch, Lorbeer und Edelsteine z?ihlen
(Prokl. Hier. Techn. 150.30-151.5; vgl. P. Crome, Symbol und Unzuliinglichkeit der
Sprache. Iamblichos, Ptotin, Porphyrìos, Proklas, Miinchen 1970, 165 f.) auf die ihnen
sympathetische Gottheit (Prokl. /n Crat. 25.1-7). So kann auch das Wort als Emanation
des Gòttlichen theurgisch auf seine giittliche Ursache zurúckgewendet werden (Prokl. /n
crat.72.13 ff.. in Rem P. I 78.18-79.4, in Tim.III 89.16 ff.; zur Konsequenz dieser
Weltsicht fiir den Ztgangder Platoniker zur inspirierten Welt der Dichter vgl. J. A. Coul-
te4 The Literary Microcostn: Theortes of Interpretation of the Later Neoplatonists, L,eiden
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Begrtindung daftir ordnet Proklos die 2gapcrrrfrpeg der menschlichen
Satzung - Oéoecov - zu, womit er der klassischen Auffassung vom Symbol
als einem konventionellem Úbereingekommensein folgt23. Gerade weil das
oóppolov letztlich auf Arbitraritiit beruht, kann es immer nur Zeichen einer
Sache sein, die úber ihr und vor ihr existiert, ohne jemals vÒllig mit ihr zu-
sammenzufallen. Da die antike Symboltheorie vor allem durch Aristoteles zu
einem bestimmenden Element in der sprachphilosophischen Diskussion ùber
die Naturgegebenheit oder die Konventionalitiit sprachlicherT.r;ichen gewor-
den war24, verwundert es nicht, wenn auch Proklos bei seiner Untersuchung
iiber den symbolischen ICrpaKr{p mit 0éorg und èrqóvqorg die
herktimmliche Terminologie anklingen lii8t, mit der das Verhiiltnis von Wort
und Wirklichkeit beschrieben wurde25. Dabei móchte Proklos gerade die
Existenz von 1opoKrîpe€ wie dem von einem Kreis umschriebenen X als
Argument ftir die freie und menschlichem Ermessen iiberlassene Gestalt-
barkeit dieser Zeichen vorbringen: ú.)Ànr,1ùp &l,l,oq oireîot rdlv 0e6lv
Xcpcrrzfipeg, raì iíìulua rpòg óî,)"oug ouv0ripara npénovtó èott,
rcr0únep òfi xoì èrì fi6 VoIîg o$tog ò vOv tporetpevoq(in Tim.lI
247.29-32): Die einem Gott eigens zugeordneten lcparctfrpeE sind gerade
nicht góoer gegeben, sondern aus einer konkreten Situation bedingt. Das
Motiv ftir die Erstellung dieses Zeichens besteht nicht in der Notwendigkeit
einer verkiirzten Schreibweise, sondem in der exoterischen Verhúllung einer
den Vielen nicht adàquaten Wahrheit (in Tim. ll248.4-7\. Es liegt m.E.
natre, diese oireîot 2gapclrrfrpeg des Proklos mit den iòtóypaeot ?ccr,po-
tsrîpeg des Ammonios, deren Merkmale ebenfalls symbolische Semantizitàt
und Arbitraritiit ausmachten, zusammenzubringen. Nicht zufiillig sprach auch
Plutarch vom í6tog tóaog der auf dem Grabmal Alkmenes angebrachten

1976,55).
23 D"r locus classicus zum Gehalt von oóppoLov in der Sprachphilosophie ist Arist.

Int. l6a 3 ff. Nach W. Ax, YóqoS, qrrri und 8uíú.ercog als Gnundbegriffe aistotelischer
.sprachreflexíon, "Glotta" 56, 1978,245-271, bes. 265; ders., Laut, Stimme, Sprache.
Sndien zu dreí Grundbegrífen der antìken Sprachtheoie, Hypomnemata 84, Gtittingen
1986, 134 f. sind Symbole ratù ouv0{rqv zustande gekommene Zeichen. Àhntictr
Crome 211; A. Schubert, Untersuchungen zur stoischen Bedeutungslehre, Hypomnemata
103, Góttingen 1994,182 (oqpeîov als úbergeordneter Gattungsbegriffzu oóppolov).

24 Aristoteles faBt Int. l7a 1-3 das Ergebnis der sprachphilosophischen Erórterungen
im Kratylos Platons im Sinne einer vorstellungstheoretischen Sprachtheorie zusammen:
Das Wort repràsentiert und artikuliert als Symbolzeichen ein vorsprachliches mentales
Bild. So H.-G. Schmitz, Die Eriiflnung des sprachphilosophischen Feld'es. Úberlegungen
zu Platons "Krarylos","Hermes" 119, 1991, 43-60,59.

25 Vgt. etwa die Ausfùhrungen des Ammonios úber das Wort als Oéoer zustande
gekommene, bezeichnende qavíp in Int. 22.21 -23.9.
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IopaKrîpe€26. Und doch liiBt sich nicht verifizieren, daB Ammonios an
dieser Stelle seiner sprachphilosophischen und keinesfalls theologisch aus-
gerichteten Ùberlegungen mit der Enriihnung der iòtólpcrgot lcrpcrtfipeg
primiir an theurgische Zeichen oder iigyptische Hieroglyphen erinnern woll-
te. Neben den bisher erleuterten Signifikaten von lcparcc{p als figuratives
und buchstàbliches Zeichen bedeutet dieser Terminus in seiner siikulari-
sierten Form auch einfach die nur dem Spezialisten gelÌiufige Abktirzung, die
Sigle, wie sie etwa die Handschriften zum dritten Buch von Hippokrates
Ep ide rnien iiberliefern2T.

Itr) Galen erkliirt sich im Zuge seines Epidemienkommentan (Tom. XVII
1, p. 610-613) zógerlich bereit, das Riitselraten iiber den Gehalt dieser 1a-
parrfipe6 zu beenden, indem er sie einzeln auflistet und ihre Bedeutung de-
finiert. Sie bezeichnen in Kurzform medizinische Diagnosen und sind ein-
zelnen Buchstaben des griechischen Alphabets zugeordnet: das durch eine
diametrale Linie geteilte fI ist Kontraktion von II und I. Diese Kombination
weist auf das nt-Osvóv eines àrztlichen Befundes. Das System dieser
Abkiirzungen beruht auf der Stellvertreterfunktion des einzelnen Buchsta-
bens ftir phonetische Elemente (6L2, 5-6: lcrpcrtffpeq &navreq pév eiot
Etù r6lv ypcrppútcov ii olpoívet tù ototleîcr fig Q@vî€), wobei ein

26vgl oben s. 179 f.
27 Die Dichotomie zwischen positivistischer Naturwissenschaft und spekulativer

Theologie ist ein Phànomen der spàten Neuzeit und entspricht keineswegs dem Wissen-
schafuverstiindnis des Neuplatonismus. Der wahre Philosoph ist beispielsweise nach Pro-
klos ro0 61ou róopoo iepogrívtlg (Marin. Vita Procl. 19), in Platon leuchten die Myste-
rien der heiligen Weihen auf, die von Priestern enthùllt werden (ThP. Cap. l). Gemii$ die-
ser homogenen Weltsicht erscheinen nicht bloB die Philosophen als Theologen, sondern
auch die Einzelwissenschafren werden nur als methodisch differenzierbare Wege zu der einen
Wahrheit bewertet. Daraus erklàrt sich das breit gefiicherte (Euvre der spàten Platoniker, das
neben der Exegese von Platon und Aristoteles medizinische, mathematische, astronomi-
sche, literaturtheoretische und grammatikalische opera enthalten konnte (zu Jamblich vgl.
J. Dillon, Jamblichus of Chalcís, ANRW fl36,2, Berlin-New York 1987, 862-9W mit
einem Úberblick úber dessen Werke 875-876; vgl. das Verzeichnis der Werke des hoklos
bei Beutler l9l-208; zu Philoponos siehe C. Scholtgn, lohannes Phíloponos De Opificío
Mundí. Ùber die Erschafung derwelt, Fontes christiani23ll, Freiburg 1997,38-39),Da
- um ein provokantes Beispiel zu nennen - das Denken des Grammatikers und Theurgen in
einer sympathetisch strukturierten Welt um dieselbe, allerdings verschieden ausgeformte
V/atpheit kreist, sind auch die lclpcrtffpeq des iigyptischen Magiers und des alexandrini-
schen Textkritikers von denselbem ontologischen Status, beide zugleichZ-auberzeichen und
wissenschaftliches Instrument. Zur Úberwindung der in der àlteren Forschung oft repetier-
tcn Bewertung der Theurgie als Verfallsform des griechischen Geisrcs hat das Buch von Th.
Stàcker, Die Stellung der Theurgie in der Lehre JantDticfts, Studien zur klassischen Philo-
logie 92, FranKurtÀ'lain 1995, einen wertvollen Beitrag geliefert (vgl. dort 18-26). Vor
allem Janblichs Rationalitàt wird hier als Form der Religiositiit begriffen.
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Buchstabe mehrere Befunde indizieren kann: So bedeutet der 26clpart{p M
entweder pavícr oder p{tpa, N steht fiir veóqg oder vérp<ooq (613.2-3).
Sehen wir nun von den weiteren Abbreviaturen ab, so liegt von einer allge-
meinen Perspektive aus betrachtet ein System an ?(apcrKrfipeg vor, das
ebenso esoterisch kodifiziert ist wie das der àgyptischen Theurgen des
Proklos oder der mythischen Schrifzeichen am Grab Alkmenes. Bemer-
kenswerter aber scheint m.E. das bei Galen z;.rtage tretende Verhiiltnis von
ypóppcrcr - 2gcpartfrpeg - g<ov{: Buchstaben sind 'charakterologisch'
und konventionell festgelegte Zeichen fùr Laute. V/ir haben in nuce das
Konzept vor uns, das Ammonios auf einen sprachphilosophischen Zusam-
menhang iibertrug, um die auf Vereinbarung beruhende Relation zwischen
den ypóppcrro, wie etwa den i8róypcrgor 2gclpartfrpe€, und den grovaí
darzustellen. Das, worauf Ammonios nicht mehr eingeht, n?imlich auf Form
und Signifikat dieser Sonderzeichen, illustriert Galen am konkreteren Fall
der medizinischen Siglen. DaB nicht nur in Medizin und Theologie Sonder-
zeichen als Paraalphabet verwendet wurden, lehrt ein Blick in die Appendix
des Glossars von Du Cange28, wo aus Arithmetik, Astronomie, Medizin und
Alchemie jene figurativen Kiirzel dargestellt sind2e, die dem Eingeweihten
zusàtzlich zum Kanon der Buchstabenschrift einen Fundus an beliebig
erweiterbaren Symbolen darboten. Die Morphologie der Abkiirzungen weist
ein breites Spektrum von der monograÍrmiihnlichen Verbindung von Buch-
staben bis hin zu piktographischen Formen auf. Wie im Falle der hippokra-
tischen Chiffren, die eher den Irttem zugehóren, markieren in der Astologie
die Initialen K und p den Namen Kpóvo6, bei den MaBeinheiten vertritt M
den Mó6tog. Andererseits tritt der yaparrúp als schematisiertes Bild auf,
wenn der Lichtkegel fiir die Sonne steht3o. Dies iiberrascht nicht, da, wie
eingangs erórtert, der lcrpcrrr{p die Ambivalenz von Bild und Buchstabe
in sich trtigt.

Die Folgerungen.
Wenn wir im Rahmen dieser Studie auf die Kombination von

í6toy'oireîoq und yo,po;rrfip stie8en, lieB sich das Konzept des von einer
klar definierten Gruppe konstituierten und ftir ein bestimmtes Designatum
verwendeten Zeichens gewinnen, wobei der yo'porróp als geschriebenes
Zeichen graphische und alphabetischen Formgebung in sich vereint. Die

28 Du Cange, Glossartum ad scriptores mediae et infi.mae Graecitatis 1-l/, Lyon 1688
(repr. Graz 1958), App. ll3-21. Du Cange wertet besonders Isidor von Sevilla, Epiphanios
von Salamis und Galen aus.

29 Vgt, R. Deweesse, Introduction à t'énde des manuscrtpv Grecs, Paris 1954, 38.
30 Du Cange, App. II 8.
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Funktion der lcportffpeg besteht a) in der Abktirzung, b) in der Verhiil-
lung des Wissens gegenùber Fernstehenden und c) im Verweis auf eben
diese Wahrheit ftir eine Schar von Eingeweihten. Das Adjektiv i8tólpcgog
unterstreicht einmal die Schreibbarkeit des betreffenden lapcrcr{p3l, weist
aber vor allem auf die exklusive Anwendung dieses Zeichens innerhalb eines
speziellen Kommunikationssystems hin. Daher muB alles, was ftir den
íòroy'oireîo6 26apcrrr{p gilt, auch ftir die idiographischen Zeichen gelten.
Diese Úberlegungen erlauben den restimierenden SchluB, da8 Ammonios mit
den i6tóypogor ldporftffpe6 Sonderzeichen aus allen Gebieten der TVis-
senschaft meint, die aufgrund eines rational/konventionellen Kalktils - wir
lesen bei ihm von einer ènivota dieser Tsichen- entstanden sind und je nach
Disziplin ein Wort verschieden anzeigen kónnen. Wie bei Galen, um bei ei-
nem bekannten Beispiel zu bleiben, ein und derselbe dem Alphabet entnom-
mene 1aporr{p verschiedenste medizinische Befunde aru,eigt, kann das
Zeichen eines Kreises mit einem Mittelpunkt als Sigle in der Astronomie den
Kreis oder die Kugel32, in der Astrologie aber auch Sonne und Gold be-
zeichnen33. In der Medizin erkennt der Wissende im selben Zeichen das
Kúrzel fiir KopÉa, wiihrend die Alchemie damit den Znnober darstellt3s. Da
Ammonios von den "sogenannten" (l,eyopévatv) idiographischen Zeichen
spricht, bezieht er sich auf einen in seinem Umfeld giingigen Fachausdruck,
so daB die von Blank hypothetisch vorgenommene Zuweisung zur Tachy-
graphie, fiir die eine bereits akzeptierte Terminologie zar Verfiigung stand,
geringe Plausibilitiit beanspruchen kann36. Will man ein Àquivalent finden,

3l Dies ist nicht selbstverstàndlich; zum 1apcrrc{p als Spiegelbild vgl. oben S. 177.
32 Do Cange, App. II 6.
33 Du cange, App. II 5.
34 Du Cange, App. II 8.
35 Du cange, App. II 10.
36 Angesichts der groBen Rolle, welche im gesamten Raum der ausgehenden grie-

chisch-rómischen Antike die Eilschrift spielte (vgl. bes. H. Hagendahl, Die Bedeunng der
Stenographìe fiir die spiitlateinische Literatur,'JbAC" 14,1971,24-38, bes. 26 und J'
Hammerstaedt, Improvisatìon, "RAQ" 17, 1997, 1212-1284, 1280. H. Boge, Griechìsche
Tachygraphie und Tironische Noten, Hildesheim-New York 1974, l2l-125, gibt einen
àuBerst detailreichen Úberblick ùber die Zeugnisse zur Verwendung der Tachygraphie vom
4. bis zum 7. Jalrhundert, der hier nicht repetiert zu werden braucht. Ausgehend von der
Nutzung in der óffentlichen Verwaltung hat sich vor allem die Kirche dieses Instmments
bei Synoden und Konzilien bedient), wiire es sehr verwunderlich, wenn Ammonios nicht
auf die gàngige Terminologie fiir dieses Schreibverfahren zurúckgegriffen hàtte. Der iilteste
Beleg ftir tachygraphische Zeichen ist (nach Phtt. Cato min. 23.3) onpeîcr, an Nominal-
komposifa ùblich sind oqpewlpcgog (2.B. P'Oxyrh' 724), rc1ó1pcr9o6 und ólu1pógog
(Belege bei Boge 132). Nirgends ist iòró1pcao6 im Zusammenhang mit einer Kurzschrift
nachweisbar.
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das 1) die Komponenten der Semantizitàt und arbitriiren Bildung abdeckt,
2) einen Sachverhalt verktirzt darstellt, 3) die Verwendung innerhalb des
Kreises von Fachleuten impliziert und 4) Elemente des Alphabets und der
Zeichnung in sich vereint, wie sie die i6tólpcrgor ?(apoKîftpeg aus-
zeichnen, so lassen sich all diese Bedeutungssegmente innerhalb des seman-
tischen Feldes der Sigle, wie sie an einigen Beispielen beschreiben wurde,
positionieren . ZimAusdruck dieses Designatums gebrauchte Ammonios das
in den modernen Lexika vergessene Wortpaar iòtóypcgog loparct{p.

LUDWIG FLADERER


