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Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber
Beobachtung zur Metrik des spätantiken

und byzantinischen Epigramms�

Summary – The metre primarily used for Byzantine poetry is the so called dodecasyllable 
which has its origin in the ancient and late antique iambic trimetre. The first author who used 
the dodecasyllable extensively for his poems was Georgios Pisides (1st half 7th century A. D.). 
However, the development towards the dodecasyllable is to be observed much earlier. 
“Dodecasyllable” verses do not only occur in the 6th century A. D. – as is stated in the 
previous literature – but already in earlier periods which is demonstrated by several examples 
of (primarily inscribed) epigrams from the late Hellenistic era up to the year 600 A. D. 
Whereas within the poems of Pisides we still find solutions and anapests, in later centuries 
these phenomena hardly occur; a specific section within the article is devoted to the (rare) use 
of the ancient/late antique iambic trimetre (with solutions and anapests) in the middle 
Byzantine period.

Einleitung

Wie allgemein bekannt ist, stellt der so genannte byzantinische Zwölfsilber1

das in Byzanz am meisten verwendete Versmaß dar. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn man das eigentliche byzantinische Zeitalter – wie in letzter Zeit in 
Diskussion gebracht2 – erst in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts (nach 
Kaiser Justinian I.) beginnen lässt. Der byzantinische Zwölfsilber definiert sich 
– wie der Name besagt – durch die konstante Anzahl von zwölf Silben, ein (in 
der Regel) paroxytones Versende und einen so genannten Binnenschluss3

–––––––––––
� Schriftliche Fassung eines Vortrages, der anlässlich des Symposions „Themen der Lyrik 

von der Antike ins lateinische Mittelalter und darüber hinaus“ (Wien, 1. – 3. Juli 2010; 
Veranstalter: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Universität Wien, ELTE-
Universität Budapest) gehalten wurde. Für wichtige Hinweise danke ich Wolfram 
Hörandner (Wien), Marc Lauxtermann (Oxford) und Erkki Sironen (Helsinki).

nach 

1 Grundlegend P. Maas, Der byzantinische Zwölfsilber, Byzantinische Zeitschrift 12 (1903), 
278 – 323 (= Idem, Kleine Schriften. Hg. v. W. Buchwald, München 1973, 242 – 288).

2 P. Schreiner, Byzanz 565 – 1453, München 32008, 42011 (Oldenbourg Grundriss der 
Geschichte 22); massive Einwände dagegen von R.-J. Lilie, Byzantinische Zeitschrift 101 
(2008), 851 – 853.

3 Von Maas, Zwölfsilber 282, anstatt „Cäsur“ eingeführt.
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der fünften oder (seltener) nach der siebenten Silbe, wobei der Akzent auch vor 
dem Binnenschluss geregelt ist.4 Der Zwölfsilber ist darüber hinaus ein ,Ak-
zentvers‘, der nach dem Wortakzent zu lesen ist.5 Wenn die Byzantiner vom 
Zwölfsilber sprechen, verwenden sie normalerweise Bezeichnungen wie ���%-
���0 ���:��E60 daneben bloßes G��%��E0 aber auch ��	����0 G��%��7

Die (neu)griechische Entsprechung für die von Paul Maas geprägte Bezeich-
nung ,Zwölfsilber‘

0 oder nur ���-
������D

8 – dagegen vorgebrachte Einwände haben zu Recht keinen 
Widerhall gefunden9 – ist �������&���%��D100 Das griechische Wort ist aber 
keine Schöpfung des 20. Jahrhunderts, sondern ist erstmals bei Aristonikos, 
einem Grammatiker aus augusteischer Zeit, belegt, der damit einen zwölf-
silbigen, d. h. aus sechs Spondeen gebildeten Ilias-Vers (23, 221), bezeichnet.11

Später begegnet das Wort bei Hephaistion (2. Jh. n. Chr.) als Terminus für einen 
Vers des Alkaios (7./6. Jh. v. Chr.).12 Auch im byzantinischen Schrifttum13

–––––––––––
4 Maas, Zwölfsilber 287 – 295; siehe auch I. Hilberg, Ein Accentgesetz der byzantinischen 

Jambographen. Byzantinische Zeitschrift 7 (1898), 337 – 365; H. Hunger, Die hochsprach-
liche profane Literatur der Byzantiner, München 1978 (Handbuch der Altertumswissen-
schaft XII.5.1/2), II 91 – 93.

ist 

5 Maas, Zwölfsilber 280 („Accentvers“).
6 Z. B. Leon Choirosphaktes, ���:�0 ���%��
0���0�N���0������:��0���0(�0B/���0(ed. G. 

Kolias, Léon Choerosphactès. Magistre, proconsul et patrice. Biographie – correspon-
dance [texte et traduction], Athen 1939 [Texte und Forschungen zur Byzantinisch-
Neugriechischen Philologie 31], 130); Konstantinos Stilbes, ��T0e�����������0 ��Ã���-
���0 ��
0 ���������0 ��T0 ���%+0 ���:�0 ���%��
0 (�
0 �)0 ���%���0 (�0 e�����������8��0
	�����.0��/��.0(������)0���
0·����.0��0R����0EÄj�Å0(Constantinus Stilbes poemata rec. 
J. Diethart - W. Hörandner, München - Leipzig 2005, 8).

7 Siehe unten S. 125.
8 Maas, Zwölfsilber 279f.: „… wohl am besten als „byzantinischer Zwölfsilber“ bezeichnet 

wird“.
9 N. B. Tomadades, uaX�xu0��
0��:
0^«^zea��``a�xuE Athena 72 (1971), 352 auf-

grund der Tatsache, dass die Byzantiner selbst ihre ,Zwölfsilber‘ durchwegs als G��%�0
bezeichnen. Zur Diskussion vgl. W. Hörandner, Theodoros Prodromos. Historische Ge-
dichte, Wien 1974 (Wiener Byzantinistische Studien XI), 125f., Anm. 275.

10 Erstmals lexikographisch nachgewiesen im Sinne von ,byzantinischer Zwölfsilber‘ bei I. 
Stamatakos, `�F���0�"��0H�����+�0/�N����E0I – III,0Athen 1952 – 1955, s. v.

11 L. Friedländer, Aristonici ~��
0�������0·����� reliquiae emendatiores, Göttingen 1853 
(Reprint Amsterdam 1965), 329 (221), siehe auch 190 (130) (��������&���%��0¨nur hier 
belegt]E0ebenfalls auf Il. 23, 221 bezogen).

12 M. Consbruch, Hephaestionis enchiridion cum commentariis veteribus, Leipzig 1906 (Re-
print 1971), 33, 45, 52. Vgl. H.G. Liddell - R. Scott - H. Stuart Jones - R. McKenzie, A 
Greek-English Lexicon, Oxford 91925 – 1940, s. v. Die Aristonikos-Stelle fehlt dort 
ebenso wie bei F. R. Adrados, Diccionario griego-español, Madrid 1989ff., s. v.

13 Vgl. E. Trapp [et al.], Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9. – 12. Jahrhun-
derts, Wien 1994ff., s. v.
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Später begegnet das Wort bei Hephaistion (2. Jh. n. Chr.) als Terminus für einen 
Vers des Alkaios (7./6. Jh. v. Chr.).12 Auch im byzantinischen Schrifttum13

–––––––––––
4 Maas, Zwölfsilber 287 – 295; siehe auch I. Hilberg, Ein Accentgesetz der byzantinischen 

Jambographen. Byzantinische Zeitschrift 7 (1898), 337 – 365; H. Hunger, Die hochsprach-
liche profane Literatur der Byzantiner, München 1978 (Handbuch der Altertumswissen-
schaft XII.5.1/2), II 91 – 93.

ist 

5 Maas, Zwölfsilber 280 („Accentvers“).
6 Z. B. Leon Choirosphaktes, ���:�0 ���%��
0���0�N���0������:��0���0(�0B/���0(ed. G. 

Kolias, Léon Choerosphactès. Magistre, proconsul et patrice. Biographie – correspon-
dance [texte et traduction], Athen 1939 [Texte und Forschungen zur Byzantinisch-
Neugriechischen Philologie 31], 130); Konstantinos Stilbes, ��T0e�����������0 ��Ã���-
���0 ��
0 ���������0 ��T0 ���%+0 ���:�0 ���%��
0 (�
0 �)0 ���%���0 (�0 e�����������8��0
	�����.0��/��.0(������)0���
0·����.0��0R����0EÄj�Å0(Constantinus Stilbes poemata rec. 
J. Diethart - W. Hörandner, München - Leipzig 2005, 8).

7 Siehe unten S. 125.
8 Maas, Zwölfsilber 279f.: „… wohl am besten als „byzantinischer Zwölfsilber“ bezeichnet 

wird“.
9 N. B. Tomadades, uaX�xu0��
0��:
0^«^zea��``a�xuE Athena 72 (1971), 352 auf-

grund der Tatsache, dass die Byzantiner selbst ihre ,Zwölfsilber‘ durchwegs als G��%�0
bezeichnen. Zur Diskussion vgl. W. Hörandner, Theodoros Prodromos. Historische Ge-
dichte, Wien 1974 (Wiener Byzantinistische Studien XI), 125f., Anm. 275.

10 Erstmals lexikographisch nachgewiesen im Sinne von ,byzantinischer Zwölfsilber‘ bei I. 
Stamatakos, `�F���0�"��0H�����+�0/�N����E0I – III,0Athen 1952 – 1955, s. v.

11 L. Friedländer, Aristonici ~��
0�������0·����� reliquiae emendatiores, Göttingen 1853 
(Reprint Amsterdam 1965), 329 (221), siehe auch 190 (130) (��������&���%��0¨nur hier 
belegt]E0ebenfalls auf Il. 23, 221 bezogen).

12 M. Consbruch, Hephaestionis enchiridion cum commentariis veteribus, Leipzig 1906 (Re-
print 1971), 33, 45, 52. Vgl. H.G. Liddell - R. Scott - H. Stuart Jones - R. McKenzie, A 
Greek-English Lexicon, Oxford 91925 – 1940, s. v. Die Aristonikos-Stelle fehlt dort 
ebenso wie bei F. R. Adrados, Diccionario griego-español, Madrid 1989ff., s. v.

13 Vgl. E. Trapp [et al.], Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9. – 12. Jahrhun-
derts, Wien 1994ff., s. v.
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das Wort attestiert, so bei Eustathios von Thessalonike14 bezüglich weiterer 
zwölfsilbiger Homer-Verse (Il. 2, 544; 11, 130;15 Od. 21, 15; 22, 175.192) und in 
einem spätbyzantinischen Zusatz (14. Jh. ?) zu den so genannten Hippiatrica,
einer veterinär-medizinischen Sammlung aus frühbyzantinischer Zeit (5./6. Jh.), 
die im 10. Jahrhundert umgearbeitet wurde.16 Dort bezieht sich �������&���%��
jedoch nicht auf einen homerischen Holospondeus, sondern auf einen jambi-
schen Trimeter: ~���0������0��	��0%�>�D0���:��0��0���%��0�������&���%��#0
��	��0%�>�0�"2����170�&���0J0�8���D180Die Wendung ���:��0�0�������&���-
%��0ist zwar nicht als Synonym zu modernem ,Zwölfsilber‘19 in der Prägung von 
Paul Maas zu verstehen, dem anonymen Autor schien es jedoch wichtig, einen 
jambischen Vers ohne Auflösungen mit dem Zusatz �������&���%��0 zu
versehen.20

Der Terminus ist in der Form duodecasyllabus, gebildet nach dem griechi-
schen Vorbild, auch im Lateinischen zu finden, und zwar erstmals bei Marius 
Victorinus (3. Jh.).21 An einer Stelle bezeichnet dieser damit einen aus zwölf 
Silben bestehenden asklepiadeischen Vers, an der anderen Stelle einen nur aus 
Spondeen gebildeten Hexameter.22

–––––––––––
14 M. van der Valk, Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Ilia-

dem pertinentes, I – IV, Leiden 1971 – 1987, III 169, 28f.; G. Stallbaum, Eustathii archi-
episcopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, I/

, Leipzig 1826 (Reprint 
Hildesheim 1970), II 277, 31 – 34.

15 Eustathios rechnet den Vers zu den Holospondeen, da er f�������E0�I0��0�¢��0(�0��2���0
/����*��	��0schreibt; so ist der Vers auch in der gültigen Ausgabe von M. L. West (Stutt-
gart - Leipzig 1998) ediert. In vielen anderen Ausgaben (z. B. A. T. Murray, Homer. The 
Ilias, London 1988 [The Loeb Classical Library]) steht aber f���Ã���, womit das Wort 
viersilbig gemessen wird und der erste Versfuß ein Daktylus ist.

16 A. McCabe, A Byzantine Encyclopaedia of Horse Medicine. The Sources, Compilation, 
and Transmission of the Hippiatrica, Oxford 2007 (Oxford Studies in Byzantium), passim;
Hunger, Literatur II 306 (o. Anm. 4).

17 Schwerer prosodischer Verstoß (im sonst an sich prosodischen Vers) aufgrund des Ny 
ephelkystikon von �"2����D0

18 E. Oder - C. Hoppe, Corpus Hippiatricorum Graecorum, Leipzig 1924 – 1927 (Reprint 
Stuttgart 1971), II 300, 19 – 301, 2 (Excerpta Lugdunensia 128). Dazu McCabe, A Byzan-
tine Encyclopaedia of Horse Medicine 288f. (o. Anm. 16).

19 McCabe, A Byzantine Encyclopaedia of Horse Medicine 289 übersetzt: „A twelve-syll-
able verse in iambs“.

20 Im Grunde genommen hätte auch bloßes ���:��0��0���%��0genügt.
21 Belege bei Adrados, Diccionario griego-español, s. v. �������&���%��; H. Georges, Aus-

führliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch […], Hannover 1913 (Reprint Darmstadt 
1998), s. v. duodecasyllabus. Das auch im Lateinischen seltene Phänomen des Holospon-
deus begegnet schon bei Ennius (3./2. Jh. v. Chr.), der den Hexameter in die lateinische 
Literatur einführt.

22 H. Keil, Scriptores artis metricae. Marius Victorinus, Maximus Victorinus, Caesius Bas-
sus, Atilius Fortunatianus, Terentianus Maurus, Marius Plotius Sacerdos, Rufinus, 
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Andreas Rhoby120

Neben dem Zwölfsilber existieren in Byzanz freilich auch andere Versmaße: 
Weiterhin gibt es quantitierende Hexameter (von unterschiedlicher Qualität) mit 
der Sonderform der nonnianischen Hexameter,23 elegische Disticha und Anakre-
onteen,24 wobei Letztere besser als (byzantinische) Achtsilber zu bezeichnen 
sind,25 daneben auch Siebensilber;26 ein wichtiges Metrum stellt auch der so 
genannte byzantinische Fünfzehnsilber (auch politischer Vers)27 dar, der weit 
über die volkstümliche Dichtung hinaus Verwendung fand.28

–––––––––––
Mallius Theodorus, fragmenta et excerpta metrica, Leipzig 1874, Reprint Hildesheim 
1961 (Grammatici latini VI), 161, 3; 212, 15.

23 Vgl. A. Wifstrand, Von Kallimachos zu Nonnos. Metrisch-stilistische Untersuchungen 
zur späteren griechischen Epik und zu verwandten Dichtungsgattungen, Lund 1933, 
(Skrifter utgivna av vetenskaps-societeten i Lund 16), passim. Nonnianische Hexameter 
����������P�*���*��<�������.=��R��3�C���������#�� ������S����������T�7��U�-V��C*����
Early Tenth-Century Inscription from Galakrenai with Echoes from Nonnos and the 
Palatine Anthology, Dumbarton Oaks Papers 41 (1987), 461 – 468; vgl. Lauxtermann, 
Byzantine Poetry (u. Anm. 29), 120; C. Mango - E. J. W. Hawkins, Additional Notes, in: 
T. Macridy, The Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul, Dumbarton Oaks 
Papers 18 (1964), 249 – 315, bes. 300f. (9./10. Jh.). Eine umfassende Darstellung des 
Hexameters in Byzanz ist noch ausständig, siehe allg. M. D. Lauxtermann, The Spring of 
Rhythm. An Essay on the Political Verse and Other Byzantine Metres, Wien 1999
(Byzantina Vindobonensia XXII), 69 – 74 (weitere Lit. 71, Anm. 161). Zum Hexameter 
(und elegischen Distichon) bei Johannes Geometres siehe E. M. van Opstall, Jean 
Géomètre. Poèmes en hexamètres et en distiques élégiaques, Leiden - Boston 2008 (The 
Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400 – 1500), 67 – 88 (weitere 
Lit. zum Hexameter in Spätantike und Byzanz 67, Anm. 1); zum Hexameter bei 
Prodromos siehe G. Papagiannis, Jambische und hexametrische Tetrasticha auf die 
Haupterzählungen des Alten und Neuen Testaments. Einleitung, kritischer Text, Indices,
Wiesbaden 1997 (Meletemata. Beiträge zur Byzantinistik und Neugriechischen Philologie 
7, 1/2), I 179 – 183; Hörandner, Theodoros Prodromos 124 (o. Anm. 9).

24 Th. Nissen, Die byzantinischen Anakreonteen, München 1940 (Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Abteilung, Jahr-
gang 1940, Heft 3).

25 Lauxtermann, The Spring of Rhythm 43f. (o. Anm. 23).
26 Lauxtermann, The Spring of Rhythm 41 – 54.
27 Der erste Beleg für die Bezeichnung �������0���:��0 ist bei Michael Psellos zu finden, 

vgl. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, s. v. �����8� (o. Anm. 13)D0 Zu 
byzantinischen Äußerungen zum Fünfzehnsilber siehe W. Hörandner, Beobachtungen zur 
Literarästhetik der Byzantiner. Einige byzantinische Zeugnisse zu Metrik und Rhythmik, 
Byzantinoslavica 56 (1995), 279 – 290 (280 – 285).

28 Zum Fünfzehnsilber (in Auswahl) M. J. Jeffreys, The Nature and Origins of the Political 
Verse, Dumbarton Oaks Papers 28 (1974), 141 – 195; B. Lavagnini, Alle origini del verso 
politico, Palermo 1983 (Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, Quaderni 11); P. 
Mackridge, The Metrical Structure of the Oral Decapentasyllable, Byzantine and Modern 
Greek Studies 14 (1990), 200 – 212; Lauxtermann, The Spring of Rhythm, passim (o. 
Anm. 23). Siehe auch u. Anm. 136.
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Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 121

Der ,Triumphzug‘ des Zwölfsilbers in byzantinischer Zeit

Beschränkt man sich jedoch auf das byzantinische Epigramm,29 womit in der 
Regel30 Verse bezeichnet werden, die tatsächlich inschriftlich angebracht sind 
bzw. aufgrund von Aufbau und Inhalt als potentielle Inschriften in Frage 
kommen,31

Es soll hier nicht der Frage nachgegangen werden, warum es gerade der 
Zwölfsilber für die Gattung des Epigramms zu solch großer Popularität brachte, 
es sei nur soviel gesagt, dass es ein vergleichbares Phänomen im Westen für 
metrische Inschriften nicht gab, wo weiterhin vor allem der quantitierende dak-
tylische Hexameter – teilweise in der mittellateinischen Ausprägung als versus
leoninus (Hexameter mit Binnenreim)

dann ist der Zwölfsilber jenes Metrum, das für die überwältigende 
Mehrheit aller Stücke herangezogen wurde.

32 – herangezogen wurde, wohl aus dem 
Grund, weil der lateinische Hexameter einen regulierten Akzent am Ende hat 
und dadurch leicht zu einer akzentuierenden Versform umgeformt werden 
konnte.33

–––––––––––
29 Zum byzantinischen Epigramm grundlegend M. D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from 

Pisides to Geometres. Texts and Contexts. Vol. I, Wien 2003 (Wiener Byzantinistische 
Studien XXIV/1); A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken (= 
Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, Bd. 1, hg. v. W. Hörandner -
A. Rhoby - A. Paul), Wien 2009 (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XV); A. 
Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst (= 
Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, Bd. 2, hg. W. Hörandner - A. 
Rhoby - A. Paul), Wien 2010 (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XXIII); W. 
Hörandner - A. Rhoby (Hg.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. 
Akten des internationalen Workshop (Wien, 1./2. Dezember 2006), Wien 2008 (Veröf-
fentlichungen zur Byzanzforschung XIV); zum spätantiken (griechischen) Epigramm 
z. B. I. G. Galli Calderini, L’epigramma greco tardoantico: tradizione e innovazione, 
Vichiana 16 (1987), 103 – 134.

Der byzantinische Zwölfsilber war offensichtlich jener Vers, der sich 

30 Lauxtermann, Byzantine Poetry 26 – 34 (o. Anm. 23); A. Rhoby, Byzantinische 
Epigramme auf Fresken und Mosaiken 44 (o. Anm. 29).

31 Denken wir etwa an diesbezügliche (fast ausschließlich nur literarisch überlieferte) Epi-
gramme eines Theodoros Studites (P. Speck, Theodoros Studites. Jamben auf verschie-
dene Gegenstände. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung und Kommentar, Berlin 1968 
[Supplementa Byzantina 1]) oder Manuel Philes (E. Miller, Manuelis Philae carmina […], 
I/II, Paris 1855 [Reprint Amsterdam 1967]); Ae. Martini, Manuelis Philae carmina inedita 
[…], Neapel 1900 [Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti XX]). 
Auch die zahlreichen Epigramme im Cod. Marc. Gr. 524 (s. XIII) seien erwähnt (vgl. 
zuletzt A. Rhoby, Zur Identifizierung von bekannten Autoren im Codex Marcianus 
Graecus 524, Medioevo Greco 10 [2010], 113 – 150).

32 Vgl. z. B. C. B. Kendall, The Allegory of the Church. Romanesque Portals and Their 
Verse Inscriptions. With photographs by R. Liebermann, Toronto u. a. 1998, 69ff.

33 Vgl. D. Norberg, La poésie latine rhythmique du Haut Moyen Âge, Stockholm 1954 
(Studia Latina Holmiensia II). Für den Hinweis danke ich Marc Lauxtermann; vgl. auch 
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31 Denken wir etwa an diesbezügliche (fast ausschließlich nur literarisch überlieferte) Epi-
gramme eines Theodoros Studites (P. Speck, Theodoros Studites. Jamben auf verschie-
dene Gegenstände. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung und Kommentar, Berlin 1968 
[Supplementa Byzantina 1]) oder Manuel Philes (E. Miller, Manuelis Philae carmina […], 
I/II, Paris 1855 [Reprint Amsterdam 1967]); Ae. Martini, Manuelis Philae carmina inedita 
[…], Neapel 1900 [Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti XX]). 
Auch die zahlreichen Epigramme im Cod. Marc. Gr. 524 (s. XIII) seien erwähnt (vgl. 
zuletzt A. Rhoby, Zur Identifizierung von bekannten Autoren im Codex Marcianus 
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32 Vgl. z. B. C. B. Kendall, The Allegory of the Church. Romanesque Portals and Their 
Verse Inscriptions. With photographs by R. Liebermann, Toronto u. a. 1998, 69ff.

33 Vgl. D. Norberg, La poésie latine rhythmique du Haut Moyen Âge, Stockholm 1954 
(Studia Latina Holmiensia II). Für den Hinweis danke ich Marc Lauxtermann; vgl. auch 
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durch seine gleichmäßig rhythmisch-prosodische, mit nur geringen Variations-
möglichkeiten versehene Struktur am ehesten eignete, bewusst wahrgenommen 
und verstanden zu werden. Hexameter hingegen eigneten sich aufgrund der 
wechselnden Anzahl von Silben nicht dafür, – wie in Byzanz üblich – nach dem 
Wortakzent gelesen zu werden.34 Als das vollendete Metrum charakterisierte 
bereits Aristoteles den Jambus in seiner Poetik, da er der gesprochenen Sprache 
am nächsten sei, der Hexameter die Harmonie aber beeinträchtige.35

Es ist weithin bekannt, dass die Wurzeln des byzantinischen Zwölfsilbers im 
antiken und spätantiken jambischen Trimeter liegen. Der Beginn des ,Triumph-
zuges‘ des Zwölfsilbers wird in der Regel im 7. Jahrhundert angenommen, und 
ist eng mit dem Namen des Georgios Pisides verbunden, der als Hofdichter 
unter Kaiser Herakleios I. (610 – 641) wirkte.36 Pisides bediente sich zwar 
weiterhin teilweise auch des jambischen Trimeters antik-spätantiker Prägung, 
doch ist bei ihm eine starke Tendenz zu erkennen, Auflösungen zu vermeiden 
und die Verse paroxyton enden zu lassen,37 wobei sich dieser Trend im Laufe 
seines Wirkens verstärkt.38

Nach Pisides begegnet der jambische Trimeter in seiner antik-spätantiken 
Ausformung praktisch nicht mehr: Zwar gibt es auch nach Pisides einige Zwölf-

–––––––––––
M. Lauxtermann, Medieval Latin and Byzantine Accentual Metrics, in: F. Stella - C. 
Leonardi (Hg.), Poesia dell’Alto Medioevo europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi 
latini / Poetry of Early Medieval Europe: Manuscripts, Language and Music of the Latin 
Rhythmical Texts. Atti delle euroconferenze per il Corpus dei ritmi latini (IV – IX sec.),
Arezzo 6/7 novembre 1998 e Ravello 9 – 12 settembre 1999 / Proceedings of the 
Euroconferences for the Corpus of Latin Rhythmical Poems (4th– 9th C.), Florenz 2000
(Millennio Medievale 22, Atti di Convegni 5), 107 – 117.

34 Maas, Zwölfsilber 302f. (o. Anm. 1); F. Dölger, Die byzantinische Dichtung in der 
Reinsprache (= Die byzantinische Literatur in der Reinsprache, Bd. 1), Berlin 1948 
(Handbuch der griechischen und lateinischen Philologie), 39.
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36 Zu Pisides B. B[aldwin], George of Pisidia, Oxford Dictionary of Byzantium 2 (1991), 
838.

37 M. D. Lauxtermann, Some Remarks on Pisides’ Epigrams and Shorter Poems, in: L’épis-
tolographie et la poésie épigrammatique: projets actuels et questions de méthodologie. 
Actes de la 16e Table ronde organisée par W. Hörandner et M. Grünbart dans le cadre du 
XXe Congrès international des Études byzantines, Collège de France – Sorbonne, Paris, 
19 – 25 Août 2001, Paris 2003 (Dossiers byzantins 3), 177 – 189 (180f.); Maas, 
Zwölfsilber 289 (o. Anm. 1); I. Hilberg, Über die Accentuation der Versausgänge in den 
iambischen Trimetern des Georgios Pisides, in: Festschrift Johannes Vahlen zum 
siebzigsten Geburtstag gewidmet von seinen Schülern, Berlin 1900, 151 – 171.

38 R. Romano, Teoria e prassi della versificazione: il dodecasillabo nei panegirici epici di 
Giorgio di Pisidia, Byzantinische Zeitschrift 78 (1985), 1 – 20.
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silber, die proparoxyton oder (seltener) oxyton enden, wie z. B. gelegentlich 
jene eines Theodoros Studites,39 eines Johannes Tzetzes,40 Theodoros Prodro-
mos41 oder Manuel Philes,42

Als Beispiele für jambische Trimeter mit Auflösungen bzw. Anapästen nach 
Pisides sind folgende zu nennen: Ein jambischer Trimeter (Vers 3) mit Auf-
lösung ist zu finden in dem sieben Verse langen (ikonoklastischen) Epigramm 
aus dem Jahre 815/816, das höchstwahrscheinlich von Ioannes Grammatikos 
stammt und am so genannten Chalke-Tor in Konstantinopel angebracht war.

so genannte Auflösungen sind jedoch kaum mehr 
zu finden.

43

Vom bekannten Autor Theodoros Studites gibt es drei Jamben, die in hand-
schriftlichen Varianten mit Auflösungen versehen sind.44 In einem aus 15 
Zwölfsilbern bestehenden Gedicht auf Theon und Proklos aus der Feder des 
Leon Philosophos, der in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts wirkte, ist in 
einem Vers (10) die erste Kürze durch zwei Kürzen ersetzt.45

–––––––––––
39 Speck, Theodoros Studites 71 – 75 (o. Anm. 31).

In einem unvoll-

40 P. A. M. Leone, Ioannis Tzetzae iambi. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici n. S. 6/7 
(XVI/XVII) (1969/1970), 127 – 156 (131); siehe auch u. Anm. 62.

41 Hörandner, Theodoros Prodromos 126 (o. Anm. 9). Byzantinische Dichter, wie 
Theodoros Prodromos, verstanden sich freilich als Nachfolger der antiken Jambographen, 
ibid., Anm. 275.

42 Maas, Zwölfsilber 295ff. (o. Anm. 1).0
43 Lauxtermann, Byzantine Poetry 278 (o. Anm. 29) = Patrologia Graeca 99, 436. Vgl. P. 

Speck, Die ikonoklastischen Jamben an der Chalke, Hellenika 27 (1974), 376 – 380.
44 Speck, Theodoros Studites 165 (Nr. XXV, vv. 2, 9), 282 (Nr. CVI, v. 8). Vgl. E. Follieri, 

Un carme giambico in onore di David, Studi Bizantini e Neoellenici 9 (1957), 101 –116
(111); Maas, Zwölfsilber 316.

45 Anthologia Palatina IX 202 (Beckby) = B. Baldwin, The epigrams of Leo the Philo-
sopher, Byzantine and Modern Greek Studies 14 (1990), 1 – 17 (4). Drei Verse (5, 6, 15) 
enden auch proparoxyton. Auf dieses Gedicht bezieht sich vielleicht auch die Behauptung 
von M. L. West, Greek Metre, Oxford 1982, 185 „The last examples (of resolutions [Anm. 
d. Verf.]) are found in the work of Leon VI Philosophos (886– 912)“ (ohne Stellen-
angabe). Vielleicht ist damit aber auch ein Vers in einem anonymen Gedicht gemeint, 
dessen fünfter Vers folgendermaßen lautet: ��4�0 �30 -����0 R��	��0 :������>�0 H��>�D0
Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Trimeter mit Auflösung, sondern um einen 
korrupten Zwölfsilber. Der Editor S. G. Mercati (Il simbolo del giglio in una poesia di 
Leone il Sapiente, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 12 
[1936], 65 – 73 (73) [= Idem, Collectanea Byzantina, II. Bari 1970, 490 – 498 (498)]) 
bemerkte zum Vers „fort. ��4�0�¢0scribendum“. Von A. D. Komines,0��0%�*������0=����0
(��/�����0��
0�=0(�/�����������E0Athen 1ÆÇÇ0�Athena, Syngramma periodikon tes en 
Athenais Epistemonikes Hetaireias, Seira diatribon kai meletematon0 È�E0 ÉÊE0 Anm. 40
wurden die Verse als Epigramm des Leon des Weisen identifiziert, wohl aufgrund eines 
Lapsus: Die Edition des Epigramms in Mercatis Aufsatz folgt unmittelbar auf die Edition 
eines wirklich von Leon VI. verfassten Epigramms (Incipit: z�0/+�0S�����0��
0	�������0
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Leone il Sapiente, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 12 
[1936], 65 – 73 (73) [= Idem, Collectanea Byzantina, II. Bari 1970, 490 – 498 (498)]) 
bemerkte zum Vers „fort. ��4�0�¢0scribendum“. Von A. D. Komines,0��0%�*������0=����0
(��/�����0��
0�=0(�/�����������E0Athen 1ÆÇÇ0�Athena, Syngramma periodikon tes en 
Athenais Epistemonikes Hetaireias, Seira diatribon kai meletematon0 È�E0 ÉÊE0 Anm. 40
wurden die Verse als Epigramm des Leon des Weisen identifiziert, wohl aufgrund eines 
Lapsus: Die Edition des Epigramms in Mercatis Aufsatz folgt unmittelbar auf die Edition 
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silber, die proparoxyton oder (seltener) oxyton enden, wie z. B. gelegentlich 
jene eines Theodoros Studites,39 eines Johannes Tzetzes,40 Theodoros Prodro-
mos41 oder Manuel Philes,42

Als Beispiele für jambische Trimeter mit Auflösungen bzw. Anapästen nach 
Pisides sind folgende zu nennen: Ein jambischer Trimeter (Vers 3) mit Auf-
lösung ist zu finden in dem sieben Verse langen (ikonoklastischen) Epigramm 
aus dem Jahre 815/816, das höchstwahrscheinlich von Ioannes Grammatikos 
stammt und am so genannten Chalke-Tor in Konstantinopel angebracht war.

so genannte Auflösungen sind jedoch kaum mehr 
zu finden.

43

Vom bekannten Autor Theodoros Studites gibt es drei Jamben, die in hand-
schriftlichen Varianten mit Auflösungen versehen sind.44 In einem aus 15 
Zwölfsilbern bestehenden Gedicht auf Theon und Proklos aus der Feder des 
Leon Philosophos, der in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts wirkte, ist in 
einem Vers (10) die erste Kürze durch zwei Kürzen ersetzt.45

–––––––––––
39 Speck, Theodoros Studites 71 – 75 (o. Anm. 31).

In einem unvoll-

40 P. A. M. Leone, Ioannis Tzetzae iambi. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici n. S. 6/7 
(XVI/XVII) (1969/1970), 127 – 156 (131); siehe auch u. Anm. 62.

41 Hörandner, Theodoros Prodromos 126 (o. Anm. 9). Byzantinische Dichter, wie 
Theodoros Prodromos, verstanden sich freilich als Nachfolger der antiken Jambographen, 
ibid., Anm. 275.

42 Maas, Zwölfsilber 295ff. (o. Anm. 1).0
43 Lauxtermann, Byzantine Poetry 278 (o. Anm. 29) = Patrologia Graeca 99, 436. Vgl. P. 
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ständig überlieferten Lobgedicht auf Kaiser Basileios I.,46 für das Photios’ 
Autorschaft nicht gesichert ist, sind vier Verse mit 13 Silben überliefert.47 Drei 
Verse (127, 179, 213) sind als jambische Trimeter antik-spätantiker Prägung zu 
identifizieren, ein Vers (155) ist vielleicht korrupt.48 Aus dem 9. Jahrhundert 
stammt auch das 35 Verse umfassende Gedicht auf David von einem sonst nicht 
bekannten Arsenios.49 Zwei Verse sind in einer der beiden Handschriften, dem 
Cod. Vallicell. E 37 (s. XIV), mit 13 Silben überliefert: In Vers 24 liegt eine 
Auflösung vor,50 ebenso in Vers 32.51 In der Chiliostichos Theologia, einem 
Lehrgedicht zum theologischen Wissen aus der Feder des Leon Choirosphaktes, 
das dieser wohl zwischen 908 und 912 an den späteren Kaiser Konstantinos VII. 
Porphyrogennetos richtete, können vier von 1159 Versen als jambische Trimeter 
antik-spätantiker Prägung identifiziert werden.52

–––––––––––
46 A. Markopoulos, An Anonymous Laudatory Poem in Honor of Basil I, Dumbarton Oaks 

Papers 46 (1992), 225 – 232. Erhalten sind 170 Verse.

Dies ist umso erstaunlicher, als 

47 Vgl. W. Hörandner, Metrisches und Textkritisches zu zwei anonymen Gedichten, in: I. 
Vassis - G. S. Henrich -D. R. Reinsch (Hg.), Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis 
zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden, Berlin - New York 
1998, 92 – 100 (95f.).

48 �������0 ��0������0i�����>�07���"���0 könnte dann als Trimeter zu klassifizieren sein, 
wenn man ��0wie muta cum liquida wertet und somit das Iota nicht mehr positionslang 
ist. Für die Kurzmessung des Vokals vor ��0gibt es auch andere Beispiele: Follieri, Un 
carme giambico in onore di David 109 (o. Anm. 44) listet drei Fälle aus dem 9. und 11. 
Jh. auf, in denen das Omikron von �8����0kurz gemessen wird. 

49 Follieri, Un carme giambico in onore di David 116 (o. Anm. 44). Dazu Lauxtermann, 
Byzantine Poetry 204 – 206 (o. Anm. 29).

50 ��
0�>�0��	>�0��0	�����0��2�&��0S��D0In der anderen Handschrift, dem Cod. Ambros. 
M 15 sup. (s. XI) ist 	����0überliefert, was aber einen prosodischen Verstoß darstellt, vgl. 
Follieri, Un carme giambico in onore di David 110f. (o. Anm. 44).

51 70 ��0 ��&2�0 �-����0 ������T0 �8/��D0 Im Cod. Ambros. M 15 sup. steht ���2+0 (für 
���2b�E0was aber inhaltlich nicht passt, da ein Adjektiv, nicht aber ein Adverb benötigt 
wird, vgl. Follieri, Un carme giambico in onore di David 111. (o. Anm. 44).

52 I. Vassis, Leon Magistros Choirosphaktes. Chiliostichos Theologia. Editio princeps. Ein-
leitung, kritischer Text, Übersetzung, Kommentar, Indices, Berlin - New York 2002
(Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen 6), 47. Dabei handelt es sich um die 
Verse 109, 274, 362 u. 380. Dazu einige Bemerkungen: Vers 362 ist zwar in der Hand-
schrift (Vat. gr. 1257 [s. X]) mit zwölf Silben überliefert, die Ergänzung einer 13. Silbe 
durch Vassis scheint aber unumgänglich zu sein (Anapäst im ersten Fuß): �8����0	����0
���.0��0���
� �8�.02����D0Theoretisch wäre daran zu denken, den Vers so zu belassen, 
wie er ist, da ��0gelegentlich auch die Funktion von ���0einnehmen kann (nach A. Jacob, 
Une inscription peu connue du monastère grec Saint-Michel-Archange de Monopoli, 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 69 [1989], 19 – 26
[22] ein häufiges Phänomen im mittelalterlichen salentinischen Griechisch; ein interessan-
tes Beispiel stellt auch ein Vers auf einem Siegel des 11./12. Jh. dar, ed. A.- K. Wassiliou-
Seibt, Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden, Teil 1: Einleitung, 
Siegellegenden von Alpha bis inklusive My, Wien 2011 [Wiener Byzantinische Studien 
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���2b�E0was aber inhaltlich nicht passt, da ein Adjektiv, nicht aber ein Adverb benötigt 
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52 I. Vassis, Leon Magistros Choirosphaktes. Chiliostichos Theologia. Editio princeps. Ein-
leitung, kritischer Text, Übersetzung, Kommentar, Indices, Berlin - New York 2002
(Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen 6), 47. Dabei handelt es sich um die 
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[22] ein häufiges Phänomen im mittelalterlichen salentinischen Griechisch; ein interessan-
tes Beispiel stellt auch ein Vers auf einem Siegel des 11./12. Jh. dar, ed. A.- K. Wassiliou-
Seibt, Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden, Teil 1: Einleitung, 
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gerade dieses Gedicht den Titel ���:�0 ���%��
0 �0 ��������0 ��	����0 trägt, 
wodurch byzantinische Zwölfsilber von jambischen Trimetern unterschieden 
werden.53 Weiters zu nennen ist der so genannte Christos paschon, ein Cento, 
von dessen mehr als 2600 Versen ca. ein Drittel antiken Vorbildern, vor allem 
Euripides, entlehnt ist.54 Wie überzeugend festgestellt wurde,55 ist nicht Gregor 
von Nazianz der Autor dieses Werkes, sondern ein Anonymus im komnenen-
zeitlichen Byzanz, wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts.56 Zwölf 
Verse sind mit 13 Silben überliefert, was nur bedingt durch das Vorbild Euri-
pides zu erklären ist,57

–––––––––––
28/1], Nr. 1111: e�+��0��0��9�0J0/��290�������&�D0Die [nachgestellte] Konjunktion ��0
alleine auch schon bei Homer, vgl. J. D. Denniston, The Greek Particles. Second Edition 
revised by K. J. Dover, Oxford 1950 [Reprint London 1996], 497ff.�D0Da der Codex im 
süditalienischen Milieu (Kalabrien) entstand (Vassis, Leon Magistros Choirosphaktes 
50f.), wäre der Ersatz des ���0durch ��0denkbar. Dagegen spricht aber die Tatsache, dass 
der Vers, wenn man ihn so belässt, wie er überliefert ist, völlig prosodielos wäre. In Vers 
380 hat Vassis m. E. unnötigerweise konjiziert: ��
0 �9�0 ���������0 (�0 ?���4�0 ((����9�0
cod.)0 ������D Die Schreibung (����9�0 ist vorzuziehen; das Adjektiv (����8�0 (materiell)0
ist an zwei weiteren Stellen belegt, vgl. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, s. v.
(o. Anm. 13).

da der Autor in den überwiegenden Fällen der Ent-

53 M. Lauxtermann, The velocity of pure iambs. Byzantine observations on the metre and 
rhythm of the dodecasyllable, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 9 –
33 (16 – 19).

54 A. Tuilier, Grégoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragédie. Introduction, texte 
critique, traduction, notes et index, Paris 1969 (Sources Chrétiennes 149).

55 W. Hörandner, Lexikalische Beobachtungen zum Christos Paschon, in: Studien zur by-
zantinischen Lexikographie, Wien 1988 (Byzantina Vindobonensia XVIII), 183 – 202; 
dazu die Antwort von A. Garzya, Ancora per la cronologia del Christus patiens, Byzan-
tinische Zeitschrift 82 (1989), 110 – 113; siehe auch Hunger, Literatur II 104, 145 (o. 
Anm. 4); W. Puchner, Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum „Christus 
patiens“, in: Österr. Akad. d. Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Anzeiger, 129. Jahrgang 
1992, Wien 1993, 93 – 143.

56 Theodoros Prodromos dürfte allerdings nicht der Autor sein, was Hunger, Literatur II 104 
noch für möglich gehalten hatte. Vgl. I. Hilberg, Kann Theodoros Prodromos der Ver-
fasser des n�����0���:��0sein? Wiener Studien 8 (1886), 282 – 314 mit der legendären, 
wenngleich aus heutiger Sicht den byzantinischen Gesetzmäßigkeiten nicht gerecht wer-
denden Einteilung der Jambographen in „Klassiker“ (Georgios Pisides), „Epigonen“ 
(Theodoros Prodromos) und „Stümper“ (Verfasser des Christos paschon). Zuweisung an 
Eustathios von Thessalonike bzw. sein Umfeld bei R. Dostálová, Die byzantinische Theo-
rie des Dramas und die Tragödie Christos Paschon, in: XVI. Internationaler Byzantinis-
tenkongress, Wien, 4. – 9. Oktober 1981. Akten II/3, Wien 1982 (= Jahrbuch der Österrei-
chischen Byzantinistik 32/3 [1982]), 73 – 82.

57 Es sind dies die Verse 559, 626, 756, 1048, 1165, 1437, 1450, 1570, 1674, 1892, 2029, 
2219. Streicht man die Verse 559 und 1048 aus der Liste, da sie teilweise korrupt über-
liefert sind (Hörandner, Lexikalische Beobachtungen 186 [o. Anm. 55]), so lassen sich 
folgende Erkenntnisse gewinnen: Nur drei Verse (626 = Troad. 690, 1450 = Troad. 1248, 

Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 125

gerade dieses Gedicht den Titel ���:�0 ���%��
0 �0 ��������0 ��	����0 trägt, 
wodurch byzantinische Zwölfsilber von jambischen Trimetern unterschieden 
werden.53 Weiters zu nennen ist der so genannte Christos paschon, ein Cento, 
von dessen mehr als 2600 Versen ca. ein Drittel antiken Vorbildern, vor allem 
Euripides, entlehnt ist.54 Wie überzeugend festgestellt wurde,55 ist nicht Gregor 
von Nazianz der Autor dieses Werkes, sondern ein Anonymus im komnenen-
zeitlichen Byzanz, wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts.56 Zwölf 
Verse sind mit 13 Silben überliefert, was nur bedingt durch das Vorbild Euri-
pides zu erklären ist,57

–––––––––––
28/1], Nr. 1111: e�+��0��0��9�0J0/��290�������&�D0Die [nachgestellte] Konjunktion ��0
alleine auch schon bei Homer, vgl. J. D. Denniston, The Greek Particles. Second Edition 
revised by K. J. Dover, Oxford 1950 [Reprint London 1996], 497ff.�D0Da der Codex im 
süditalienischen Milieu (Kalabrien) entstand (Vassis, Leon Magistros Choirosphaktes 
50f.), wäre der Ersatz des ���0durch ��0denkbar. Dagegen spricht aber die Tatsache, dass 
der Vers, wenn man ihn so belässt, wie er überliefert ist, völlig prosodielos wäre. In Vers 
380 hat Vassis m. E. unnötigerweise konjiziert: ��
0 �9�0 ���������0 (�0 ?���4�0 ((����9�0
cod.)0 ������D Die Schreibung (����9�0 ist vorzuziehen; das Adjektiv (����8�0 (materiell)0
ist an zwei weiteren Stellen belegt, vgl. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, s. v.
(o. Anm. 13).

da der Autor in den überwiegenden Fällen der Ent-

53 M. Lauxtermann, The velocity of pure iambs. Byzantine observations on the metre and 
rhythm of the dodecasyllable, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 9 –
33 (16 – 19).

54 A. Tuilier, Grégoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragédie. Introduction, texte 
critique, traduction, notes et index, Paris 1969 (Sources Chrétiennes 149).

55 W. Hörandner, Lexikalische Beobachtungen zum Christos Paschon, in: Studien zur by-
zantinischen Lexikographie, Wien 1988 (Byzantina Vindobonensia XVIII), 183 – 202; 
dazu die Antwort von A. Garzya, Ancora per la cronologia del Christus patiens, Byzan-
tinische Zeitschrift 82 (1989), 110 – 113; siehe auch Hunger, Literatur II 104, 145 (o. 
Anm. 4); W. Puchner, Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum „Christus 
patiens“, in: Österr. Akad. d. Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Anzeiger, 129. Jahrgang 
1992, Wien 1993, 93 – 143.

56 Theodoros Prodromos dürfte allerdings nicht der Autor sein, was Hunger, Literatur II 104 
noch für möglich gehalten hatte. Vgl. I. Hilberg, Kann Theodoros Prodromos der Ver-
fasser des n�����0���:��0sein? Wiener Studien 8 (1886), 282 – 314 mit der legendären, 
wenngleich aus heutiger Sicht den byzantinischen Gesetzmäßigkeiten nicht gerecht wer-
denden Einteilung der Jambographen in „Klassiker“ (Georgios Pisides), „Epigonen“ 
(Theodoros Prodromos) und „Stümper“ (Verfasser des Christos paschon). Zuweisung an 
Eustathios von Thessalonike bzw. sein Umfeld bei R. Dostálová, Die byzantinische Theo-
rie des Dramas und die Tragödie Christos Paschon, in: XVI. Internationaler Byzantinis-
tenkongress, Wien, 4. – 9. Oktober 1981. Akten II/3, Wien 1982 (= Jahrbuch der Österrei-
chischen Byzantinistik 32/3 [1982]), 73 – 82.

57 Es sind dies die Verse 559, 626, 756, 1048, 1165, 1437, 1450, 1570, 1674, 1892, 2029, 
2219. Streicht man die Verse 559 und 1048 aus der Liste, da sie teilweise korrupt über-
liefert sind (Hörandner, Lexikalische Beobachtungen 186 [o. Anm. 55]), so lassen sich 
folgende Erkenntnisse gewinnen: Nur drei Verse (626 = Troad. 690, 1450 = Troad. 1248, 

Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 125

gerade dieses Gedicht den Titel ���:�0 ���%��
0 �0 ��������0 ��	����0 trägt, 
wodurch byzantinische Zwölfsilber von jambischen Trimetern unterschieden 
werden.53 Weiters zu nennen ist der so genannte Christos paschon, ein Cento, 
von dessen mehr als 2600 Versen ca. ein Drittel antiken Vorbildern, vor allem 
Euripides, entlehnt ist.54 Wie überzeugend festgestellt wurde,55 ist nicht Gregor 
von Nazianz der Autor dieses Werkes, sondern ein Anonymus im komnenen-
zeitlichen Byzanz, wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts.56 Zwölf 
Verse sind mit 13 Silben überliefert, was nur bedingt durch das Vorbild Euri-
pides zu erklären ist,57

–––––––––––
28/1], Nr. 1111: e�+��0��0��9�0J0/��290�������&�D0Die [nachgestellte] Konjunktion ��0
alleine auch schon bei Homer, vgl. J. D. Denniston, The Greek Particles. Second Edition 
revised by K. J. Dover, Oxford 1950 [Reprint London 1996], 497ff.�D0Da der Codex im 
süditalienischen Milieu (Kalabrien) entstand (Vassis, Leon Magistros Choirosphaktes 
50f.), wäre der Ersatz des ���0durch ��0denkbar. Dagegen spricht aber die Tatsache, dass 
der Vers, wenn man ihn so belässt, wie er überliefert ist, völlig prosodielos wäre. In Vers 
380 hat Vassis m. E. unnötigerweise konjiziert: ��
0 �9�0 ���������0 (�0 ?���4�0 ((����9�0
cod.)0 ������D Die Schreibung (����9�0 ist vorzuziehen; das Adjektiv (����8�0 (materiell)0
ist an zwei weiteren Stellen belegt, vgl. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, s. v.
(o. Anm. 13).

da der Autor in den überwiegenden Fällen der Ent-

53 M. Lauxtermann, The velocity of pure iambs. Byzantine observations on the metre and 
rhythm of the dodecasyllable, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 9 –
33 (16 – 19).

54 A. Tuilier, Grégoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragédie. Introduction, texte 
critique, traduction, notes et index, Paris 1969 (Sources Chrétiennes 149).

55 W. Hörandner, Lexikalische Beobachtungen zum Christos Paschon, in: Studien zur by-
zantinischen Lexikographie, Wien 1988 (Byzantina Vindobonensia XVIII), 183 – 202; 
dazu die Antwort von A. Garzya, Ancora per la cronologia del Christus patiens, Byzan-
tinische Zeitschrift 82 (1989), 110 – 113; siehe auch Hunger, Literatur II 104, 145 (o. 
Anm. 4); W. Puchner, Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum „Christus 
patiens“, in: Österr. Akad. d. Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Anzeiger, 129. Jahrgang 
1992, Wien 1993, 93 – 143.

56 Theodoros Prodromos dürfte allerdings nicht der Autor sein, was Hunger, Literatur II 104 
noch für möglich gehalten hatte. Vgl. I. Hilberg, Kann Theodoros Prodromos der Ver-
fasser des n�����0���:��0sein? Wiener Studien 8 (1886), 282 – 314 mit der legendären, 
wenngleich aus heutiger Sicht den byzantinischen Gesetzmäßigkeiten nicht gerecht wer-
denden Einteilung der Jambographen in „Klassiker“ (Georgios Pisides), „Epigonen“ 
(Theodoros Prodromos) und „Stümper“ (Verfasser des Christos paschon). Zuweisung an 
Eustathios von Thessalonike bzw. sein Umfeld bei R. Dostálová, Die byzantinische Theo-
rie des Dramas und die Tragödie Christos Paschon, in: XVI. Internationaler Byzantinis-
tenkongress, Wien, 4. – 9. Oktober 1981. Akten II/3, Wien 1982 (= Jahrbuch der Österrei-
chischen Byzantinistik 32/3 [1982]), 73 – 82.

57 Es sind dies die Verse 559, 626, 756, 1048, 1165, 1437, 1450, 1570, 1674, 1892, 2029, 
2219. Streicht man die Verse 559 und 1048 aus der Liste, da sie teilweise korrupt über-
liefert sind (Hörandner, Lexikalische Beobachtungen 186 [o. Anm. 55]), so lassen sich 
folgende Erkenntnisse gewinnen: Nur drei Verse (626 = Troad. 690, 1450 = Troad. 1248, 

Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 125

gerade dieses Gedicht den Titel ���:�0 ���%��
0 �0 ��������0 ��	����0 trägt, 
wodurch byzantinische Zwölfsilber von jambischen Trimetern unterschieden 
werden.53 Weiters zu nennen ist der so genannte Christos paschon, ein Cento, 
von dessen mehr als 2600 Versen ca. ein Drittel antiken Vorbildern, vor allem 
Euripides, entlehnt ist.54 Wie überzeugend festgestellt wurde,55 ist nicht Gregor 
von Nazianz der Autor dieses Werkes, sondern ein Anonymus im komnenen-
zeitlichen Byzanz, wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts.56 Zwölf 
Verse sind mit 13 Silben überliefert, was nur bedingt durch das Vorbild Euri-
pides zu erklären ist,57

–––––––––––
28/1], Nr. 1111: e�+��0��0��9�0J0/��290�������&�D0Die [nachgestellte] Konjunktion ��0
alleine auch schon bei Homer, vgl. J. D. Denniston, The Greek Particles. Second Edition 
revised by K. J. Dover, Oxford 1950 [Reprint London 1996], 497ff.�D0Da der Codex im 
süditalienischen Milieu (Kalabrien) entstand (Vassis, Leon Magistros Choirosphaktes 
50f.), wäre der Ersatz des ���0durch ��0denkbar. Dagegen spricht aber die Tatsache, dass 
der Vers, wenn man ihn so belässt, wie er überliefert ist, völlig prosodielos wäre. In Vers 
380 hat Vassis m. E. unnötigerweise konjiziert: ��
0 �9�0 ���������0 (�0 ?���4�0 ((����9�0
cod.)0 ������D Die Schreibung (����9�0 ist vorzuziehen; das Adjektiv (����8�0 (materiell)0
ist an zwei weiteren Stellen belegt, vgl. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, s. v.
(o. Anm. 13).

da der Autor in den überwiegenden Fällen der Ent-

53 M. Lauxtermann, The velocity of pure iambs. Byzantine observations on the metre and 
rhythm of the dodecasyllable, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 9 –
33 (16 – 19).

54 A. Tuilier, Grégoire de Nazianze. La passion du Christ. Tragédie. Introduction, texte 
critique, traduction, notes et index, Paris 1969 (Sources Chrétiennes 149).

55 W. Hörandner, Lexikalische Beobachtungen zum Christos Paschon, in: Studien zur by-
zantinischen Lexikographie, Wien 1988 (Byzantina Vindobonensia XVIII), 183 – 202; 
dazu die Antwort von A. Garzya, Ancora per la cronologia del Christus patiens, Byzan-
tinische Zeitschrift 82 (1989), 110 – 113; siehe auch Hunger, Literatur II 104, 145 (o. 
Anm. 4); W. Puchner, Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum „Christus 
patiens“, in: Österr. Akad. d. Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Anzeiger, 129. Jahrgang 
1992, Wien 1993, 93 – 143.

56 Theodoros Prodromos dürfte allerdings nicht der Autor sein, was Hunger, Literatur II 104 
noch für möglich gehalten hatte. Vgl. I. Hilberg, Kann Theodoros Prodromos der Ver-
fasser des n�����0���:��0sein? Wiener Studien 8 (1886), 282 – 314 mit der legendären, 
wenngleich aus heutiger Sicht den byzantinischen Gesetzmäßigkeiten nicht gerecht wer-
denden Einteilung der Jambographen in „Klassiker“ (Georgios Pisides), „Epigonen“ 
(Theodoros Prodromos) und „Stümper“ (Verfasser des Christos paschon). Zuweisung an 
Eustathios von Thessalonike bzw. sein Umfeld bei R. Dostálová, Die byzantinische Theo-
rie des Dramas und die Tragödie Christos Paschon, in: XVI. Internationaler Byzantinis-
tenkongress, Wien, 4. – 9. Oktober 1981. Akten II/3, Wien 1982 (= Jahrbuch der Österrei-
chischen Byzantinistik 32/3 [1982]), 73 – 82.

57 Es sind dies die Verse 559, 626, 756, 1048, 1165, 1437, 1450, 1570, 1674, 1892, 2029, 
2219. Streicht man die Verse 559 und 1048 aus der Liste, da sie teilweise korrupt über-
liefert sind (Hörandner, Lexikalische Beobachtungen 186 [o. Anm. 55]), so lassen sich 
folgende Erkenntnisse gewinnen: Nur drei Verse (626 = Troad. 690, 1450 = Troad. 1248, 



Andreas Rhoby126

lehnung bzw. Adaptierung die Silbenanzahl korrigieren konnte.58 Auflösungen 
und Anapäste finden sich auch in 25 Versen eines aus 211 Jamben bestehenden 
anonymen Gedichtes über die Arbeiten des Herakles, das im Codex Upsaliensis 
Graecus 15 (s. XIV), fol. 128v– 132v überliefert ist.59 Börje Knös, der Editor des 
Gedichtes, ging ob der metrischen Besonderheiten davon aus, dass die Verse 
nicht nach dem 7. Jahrhundert entstanden sein können,60 was jedoch aufgrund 
der genannten Beispiele als nicht sicher anzusehen ist. An der Komposition 
jambischer Trimeter mit Auflösungen versuchte sich auch Ioannes Tzetzes in 
einer Vielzahl von Versen in seinen Gedichten über die Komödie (G��%�0
��:���
0���
0���.�����0und die tragische Dichtung (���
0���/�+�0��������E610
doch waren seine Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt.62

Spätantike und frühbyzantinische Epigramme im jambischen Metrum

Noch rigoroser werden die Eigenheiten des antik-spätantiken jambischen 
Trimeters bei inschriftlich überlieferten Epigrammen gemieden: Zeitgleich mit 
bzw. nach Georgios Pisides gibt es m. W. nur mehr drei Epigramme, die 
Auflösungen vorzuweisen haben: Ein aus 14 Silben bestehender Vers (�����0

–––––––––––
2219 = Bacch. 668) wurden unverändert vom Euripides-Originaltext übernommen; mit 
Ausnahme des Verses 1674, der kein unmittelbares Vorbild hat, wurden alle anderen 
Verse adaptiert. Erstaunlich ist, dass die Verse 1892 (~ Bacch. 1262) und 2029 (~ Rhes. 
370) auf bei Euripides mit zwölf Silben überlieferten Versen basieren! Das Vorbild für 
Vers 1570 (~ Bacch. 45) umfasst 14 Silben.

58 Hörandner, Lexikalische Beobachtungen 186; K. Pollmann, Jesus Christus und Dionysos. 
Überlegungen zu dem Euripides-Cento Christus Patiens, Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik 47 (1997), 87 – 106 (92f.).

59 Zum Codex J. A. Thomopoulos, Remarques sur quelques manuscrits grecs d’Upsal, 
Eranos 59 (1951), 57 – 62 (57 – 59).

60 B. Knös, Ein spätgriechisches Gedicht über die Arbeiten des Herakles, Byzantinische 
Zeitschrift 17 (1908), 397 – 429 (402f.); zum Gedicht auch St. A. Xanthoudides, Byzanti-
nische Zeitschrift 18 (1909), 296f.; West, Greek Metre 184 (o. Anm. 45).

61 W. J. W. Koster, Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes, 
Groningen 1975 (= Scholia in Aristophanem I. IA), 94 – 109.

62 Knös, Ein spätgriechisches Gedicht 403 (o. Anm. 60); Maas, Zwölfsilber 315, Anm. 1 (o. 
Anm. 1). Zu erwähnen sind auch noch zwei Verse (110, 111) im 117 Verse langen 
Gedicht des Tzetzes zu Aristophanes, Plutus (L. Massa Positano, Jo. Tzetzae commentarii
in Aristophanem. Fasc. I: Prolegomena et commentarium in Plutum, Amsterdam 1960 [= 
Scholia in Aristophanem IV.1], 41 – 469), ein Vers in den Historien (XII 397, 266, p. 467 
Leone), der allerdings in manchen Handschriften als ,korrekter‘ Zwölfsilber überliefert 
ist, und ein Vers in den Scholien zu den Historien (III 434, p. 543,25 Leone), der in einer 
Handschrift durch die Auslassung des letzten Wortes zu einem ,Zwölfsilber‘ korrigiert 
wurde. Vgl. dazu auch F. Kuhn, Symbolae ad doctrinae ���
0 �:�8���0 historiam 
pertinentes, Breslau 1892 (Breslauer philologische Abhandlungen 6, 3), 84f.
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bzw. nach Georgios Pisides gibt es m. W. nur mehr drei Epigramme, die 
Auflösungen vorzuweisen haben: Ein aus 14 Silben bestehender Vers (�����0

–––––––––––
2219 = Bacch. 668) wurden unverändert vom Euripides-Originaltext übernommen; mit 
Ausnahme des Verses 1674, der kein unmittelbares Vorbild hat, wurden alle anderen 
Verse adaptiert. Erstaunlich ist, dass die Verse 1892 (~ Bacch. 1262) und 2029 (~ Rhes. 
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Vers 1570 (~ Bacch. 45) umfasst 14 Silben.

58 Hörandner, Lexikalische Beobachtungen 186; K. Pollmann, Jesus Christus und Dionysos. 
Überlegungen zu dem Euripides-Cento Christus Patiens, Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik 47 (1997), 87 – 106 (92f.).

59 Zum Codex J. A. Thomopoulos, Remarques sur quelques manuscrits grecs d’Upsal, 
Eranos 59 (1951), 57 – 62 (57 – 59).
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0 �:�8���0 historiam 
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/��0�'���0J0X����0��
0 ¨���]N�����),63 der als jambischer Trimeter zu identi-
fizieren ist, ist Bestandteil eines aus vier Versen bestehenden Epigramms auf 
einem heute nicht mehr erhaltenen Sarkophag in Büyük Çekmece (byz. Athyra), 
der ca. 630 zu datieren ist.64 Aus den Jahren 625 – 642/643 und 642/643 stam-
men zwei auf Marmorplatten angebrachte Grabepigramme, die in Ravenna auf-
bewahrt werden. Während von den elf Versen des einen Epigramms drei als 
jambische Trimeter mit Auflösungen zu klassifizieren sind, gilt dies sogar für 
acht Verse des zweiten, aus zwölf Versen bestehenden Epigramms.65

Zwar weisen mitunter auch Verse von später zu datierenden Epigrammen 13 
oder 14 Silben auf, doch handelt es sich dabei nicht um Trimeter mit Auflösun-
gen, sondern um korrupte Zwölfsilber, die durch das Unvermögen des jeweili-
gen Autors, korrekte Verse zu verfassen, bedingt sind.66

Wie allseits gut bekannt ist, ist das vorherrschende Metrum des antiken 
Epigramms das elegische Distichon. Dies fügt sich auch gut zu der Bemerkung 
eines Kyrillos (1. Jh. v. Chr. ?), der das Distichon als die vollendete Form des 
Epigramms bezeichnet und alles, was über drei Verse hinausgeht, als Rhapsodie 
abtut (Anth. Pal. IX 369 [Beckby]): ~�/���8�0(��30(��/�����0��0����:��#0¦�0�!0
���"�	c�0 / ����0 ���4�E0 _�j.��4�0 ����0 (��/�����0 �"/��D670 Als Versmaß des 
antik-spätantiken Epigramms dient auch der bloße Hexameter, wobei dessen 
Häufigkeit im Laufe der Jahrhunderte, besonders ab dem 2. Jahrhundert n. Chr., 
zunimmt.68

–––––––––––
63 Hörandner (u. Anm. 64), der das von Asdracha (u. Anm. 64) konjizierte ¨���¡N�����0im 

Text beließ, meinte, dass X���0Auflösung einer Senkung und �0��
0Auflösung der folgen-
den Hebung sei. X����0besteht allerdings aus zwei kurzen und einer langen Silbe.

In dieser Zeit steigt aber auch die Anzahl der im jambischen Tri-
meter abgefassten Epigramme; nach Erkki Sironen, der eine Sammlung der (auf 
dem Gebiet des heutigen Griechenland) inschriftlich überlieferten Epigramme 

64 C. Asdracha, Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace Orientale et de l’île 
d’Imbros (IIIe– XVe siècles), Présentation et commentaire historique, Athen 2003, VI 480; 
W. Hörandner, Zur Textkritik inschriftlich überlieferter Epigramme, in: Hörandner -
Rhoby, Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme (o. Anm. 29), 29 – 35
(33).

65 A. Guillou, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Rom 1996, 114 – 117; 
dazu W. Hörandner, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 312f.; Laux-
termann, Byzantine Poetry 221 – 223 (o. Anm. 29), 349 (Nr. 91/92).

66 Beispiele von auf Fresken überlieferten byzantinischen Versen: �������0-�����0���&���0
���
�0��F8���0�Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken [o. Anm. 29],0Nr.0ËÌE Æ��0�+�0
f���������0 n������T0 @����0 	"�������0 �ibid., Nr. 81E È��0(F0 �������0 �8���E0 �+�0
��������+��0 ¨��
¡0 (F8���0 °0 ¨��/�¡����������0 ��T��0{��2����0 ��T0~�/�������0 �ibid., Nr.0
ÍÊE Ç°Ê�D0Vgl. dazu Komines,0��0%�*������0=����0(��/�����0ÉÇ – 580(o. Anm. 45)D

67 Siehe auch Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 37 (o. Anm. 29).
68 Vgl. Wifstrand, Von Kallimachos zu Nonnos 155ff. (o. Anm. 23).
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���"�	c�0 / ����0 ���4�E0 _�j.��4�0 ����0 (��/�����0 �"/��D670 Als Versmaß des 
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–––––––––––
63 Hörandner (u. Anm. 64), der das von Asdracha (u. Anm. 64) konjizierte ¨���¡N�����0im 

Text beließ, meinte, dass X���0Auflösung einer Senkung und �0��
0Auflösung der folgen-
den Hebung sei. X����0besteht allerdings aus zwei kurzen und einer langen Silbe.

In dieser Zeit steigt aber auch die Anzahl der im jambischen Tri-
meter abgefassten Epigramme; nach Erkki Sironen, der eine Sammlung der (auf 
dem Gebiet des heutigen Griechenland) inschriftlich überlieferten Epigramme 

64 C. Asdracha, Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace Orientale et de l’île 
d’Imbros (IIIe– XVe siècles), Présentation et commentaire historique, Athen 2003, VI 480; 
W. Hörandner, Zur Textkritik inschriftlich überlieferter Epigramme, in: Hörandner -
Rhoby, Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme (o. Anm. 29), 29 – 35
(33).

65 A. Guillou, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Rom 1996, 114 – 117; 
dazu W. Hörandner, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 312f.; Laux-
termann, Byzantine Poetry 221 – 223 (o. Anm. 29), 349 (Nr. 91/92).

66 Beispiele von auf Fresken überlieferten byzantinischen Versen: �������0-�����0���&���0
���
�0��F8���0�Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken [o. Anm. 29],0Nr.0ËÌE Æ��0�+�0
f���������0 n������T0 @����0 	"�������0 �ibid., Nr. 81E È��0(F0 �������0 �8���E0 �+�0
��������+��0 ¨��
¡0 (F8���0 °0 ¨��/�¡����������0 ��T��0{��2����0 ��T0~�/�������0 �ibid., Nr.0
ÍÊE Ç°Ê�D0Vgl. dazu Komines,0��0%�*������0=����0(��/�����0ÉÇ – 580(o. Anm. 45)D

67 Siehe auch Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 37 (o. Anm. 29).
68 Vgl. Wifstrand, Von Kallimachos zu Nonnos 155ff. (o. Anm. 23).
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des römischen Griechenland vorbereitet, sind rund 7% der Epigramme im 
jambischen Metrum abgefasst.69

Wie ist nun der spätantike jambische Trimeter, insbesondere jener des Epi-
gramms, zu charakterisieren? Inwieweit sind bereits Eigenheiten des byzantini-
schen Zwölfsilbers festzustellen? Ist es gerechtfertigt, bereits auch Verse vor 
dem 7. Jahrhundert als Zwölfsilber zu klassifizieren?

Im Folgenden sei auf entsprechende Beispiele inschriftlich überlieferter 
Epigramme eingegangen, die vor dem Jahr 600 zu datieren sind.70

Zunächst zu bekannten Beispielen aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, 
die bereits an anderer Stelle als Vorläufer des Zwölfsilbers identifiziert wur-
den.71

0 �)0����&����0��4�0��8���0�9�0�F���0

Es handelt sich dabei um jeweils zwei Verse auf den in Dumbarton Oaks 
(Washington, D.C.) und in der Bibliothèque Nationale (Paris) aufbewahrten 
Konsulardiptycha aus dem Jahr 525: 

0 L�����0?���:��0����2"��0�¨�8¡F����00
bzw.
0 Î�����0?���:��0����2"��0��8F����0
0 ����
0��0�>���0�b0��2b0/������CD72

Während �)0����&���� … und ����
0 ��0�>���0�0zwölfsilbige Verse dar-
stellen, die neben paroxytonem Versende auch korrekten Binnenschluss (B5) 
aufweisen, ist der in beiden Epigrammen verwendete Vers L�����0?���:��0�0
ein jambischer Trimeter mit Auflösung und proparoxytonem Ende. Ein ,lupen-
reiner‘ byzantinischer Zwölfsilber, der durchaus auch ein Kunstobjekt späterer 
Jahrhunderte zieren könnte, ist hingegen auf dem im British Museum aufbe-
wahrten Elfenbein aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts zu lesen; es handelt 

–––––––––––
69 E. Sironen, Project on Early Byzantine Non-Funerary Epigrams, in: Hörandner - Grünbart, 

L’épistolographie et la poésie épigrammatique (o. Anm. 37), 233 – 237 (235). Das Projekt 
wurde mittlerweile insofern adaptiert, als es nicht mehr nur die Nicht-Grabepigramme aus 
dem Zeitraum 260 – 600 umfasst, sondern alle auf dem Gebiet des modernen Griechen-
land erhaltenen Epigramme der Jahre 30 v. Chr. – 600 n. Chr. Bis dato wurden ca. 1500 
Versinschriften gesammelt (Mitteilung von E. Sironen an den Autor).

70 Erste Beispiele auch schon bei Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 39f. (o. 
Anm. 29).

71 W. Hörandner, Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, in: Hörandner -
Grünbart, L’épistolographie et la poésie épigrammatique 153 – 160 (159).

72 Dumbarton Oaks Collections, Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dum-
barton Oaks Collection. Vol. III: Ivories and Steatites, Washington, D. C. 1972, 28f. (Nr. 
17); siehe auch Dumbarton Oaks. The Collections. Ed. by G. Bühl, Washington, D. C. 
2008, 72f.; Byzance. L’art byzantin dans les collections publiques françaises, Paris 1992, 
60f.; vgl. Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 40 und Anm. 21 (o. Anm. 29).
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Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 129 

sich um ein Diptychon mit der Darstellung eines Erzengels, die zweite Hälfte – 
oder vielleicht auch der Beginn – ist verloren: 

 Δέχου παρόντα καὶ μαθὼν τὴν αἰτίαν.73 

Gerade aus dem 6. Jahrhundert gibt es einige weitere Beispiele von ,Zwölf-
silbern‘, sei es, dass sie wie das Beispiel aus dem British Museum als Mono-
stichon überliefert sind,74 sei es aber vor allem, dass sie Eingang gefunden haben 
in längere Epigramme, in denen andere Verse auch als jambische Trimeter 
spätantiker Prägung konzipiert sind. 

Ein sehr gutes Beispiel für ein in Jamben gestaltetes Epigramm, das von 
,Zwölfsilbern‘ durchbrochen ist, stammt aus Apameia am Orontes, ist wahr-
scheinlich ebenfalls erste Hälfte bis Mitte 6. Jahrhundert zu datieren und besteht 
aus 11 Versen, die auf zwei Steinplatten angebracht sind:75  

 Φρουρεῖ με Θεός· ׀ οὐκ εὐλαβοῦμαι βαρβάρους. 
 Τὸν οἶκον ἡ σώτειρα ׀ τοῦ Θεοῦ χάρις 
 Μάρᾳ παρέσχεν ׀ ὡ[ς] ἐβουλήθη κτίσαι. 
 Οἱ τοὺς στίχους γνή[σ]ιον ׀ ἓν αὐχοῦμεν γένος 
5 ὁ Πανταλέων, ׀ ὁ Π[έ]τρος, ἡ Λεοντία, 
 πατέρας ἀδελφοὺ[ς] πάντες εὐτυχηκότες, 
 μητέρας ἀδελφάς, χρῆμα τιμιώτατον. 
 Ἡγουμένων δὲ τῶν νόμων Λεοντία 
 σοφωτάτων λίαν γεγευμένη λόγων, 
10 ἐμοὶ Πέτρῳ, τοῦτο παρέχοντος τοῦ Θεοῦ, 
 παίδων ἐπ᾽ ἀρότῳ γνησίων συνάπτεται. 

––––––––––– 
73  Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections, London 

1994, 73f. (Nr. 64); vgl. Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 40 und Anm. 24. 
Deutung der Darstellung auf dem Flügel und der Übersetzung des Verses wird eifrig 
diskutiert. Ist es möglich, dass es sich um eine Verkündigungsszene handelt und dass auf 
dem verlorenen Teil Maria dargestellt war? (Für diesen Hinweis danke ich Dorothea 
Weber, Wien). Dazu würde auch der Spruch des Erzengels (Gabriel) gut passen: „Emp-
fange das Gegenwärtige und erfahre die Ursache!“ Allerdings hält der Erzengel einen mit 
einem Kreuz versehenen Reichsapfel und ein Szepter in Händen, was eher auf einen 
politischen Hintergrund (Thronbesteigung des Justinian im Jahr 527?) hindeutet. 

74  Z. B. R. Merkelbach - J. Stauber, Steinepigramme aus dem griechischen Osten, I – V, 
München - Leipzig 1998 – 2004, IV 293 (20/20/01) (Dana / Syrien, Datierung: a. 550) (in 
normalisierter Orthographie): [Στ]αυροῦ πα[ρ]όντος ἐχθρὸς οὐ κ[ατισ]χύσει. Ein ähn-
licher Vers ist auch aus Karien überliefert, H. Grégoire, Recueil des inscriptions grecques-
chrétiennes d’Asie Mineure. Fasc. I, Paris 1922 (Reprint Chicago 1980), 78 (Nr. 230ter) 
(in normalisierter Orthographie): Σ[τα]υροῦ [παρόντος] οὐδὲν ἰσ[χύ]ει φθόνος. 

75  Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 256f. (20/05/07); siehe auch D. Feissel, Deux 
épigrammes d’Apamène, et l’éloge de l’endogamie dans une famille syrienne du VIe 
siècle, in: I. Ševčenko - I. Hutter (Hg.), ΑΕΤΟΣ. Studies in honour of Cyril Mango 
presented to him on April 14, 1998, Stuttgart - Leipzig 1998, 116 – 136 (126). 
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Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 129 

sich um ein Diptychon mit der Darstellung eines Erzengels, die zweite Hälfte – 
oder vielleicht auch der Beginn – ist verloren: 

 Δέχου παρόντα καὶ μαθὼν τὴν αἰτίαν.73 

Gerade aus dem 6. Jahrhundert gibt es einige weitere Beispiele von ,Zwölf-
silbern‘, sei es, dass sie wie das Beispiel aus dem British Museum als Mono-
stichon überliefert sind,74 sei es aber vor allem, dass sie Eingang gefunden haben 
in längere Epigramme, in denen andere Verse auch als jambische Trimeter 
spätantiker Prägung konzipiert sind. 

Ein sehr gutes Beispiel für ein in Jamben gestaltetes Epigramm, das von 
,Zwölfsilbern‘ durchbrochen ist, stammt aus Apameia am Orontes, ist wahr-
scheinlich ebenfalls erste Hälfte bis Mitte 6. Jahrhundert zu datieren und besteht 
aus 11 Versen, die auf zwei Steinplatten angebracht sind:75  

 Φρουρεῖ με Θεός· ׀ οὐκ εὐλαβοῦμαι βαρβάρους. 
 Τὸν οἶκον ἡ σώτειρα ׀ τοῦ Θεοῦ χάρις 
 Μάρᾳ παρέσχεν ׀ ὡ[ς] ἐβουλήθη κτίσαι. 
 Οἱ τοὺς στίχους γνή[σ]ιον ׀ ἓν αὐχοῦμεν γένος 
5 ὁ Πανταλέων, ׀ ὁ Π[έ]τρος, ἡ Λεοντία, 
 πατέρας ἀδελφοὺ[ς] πάντες εὐτυχηκότες, 
 μητέρας ἀδελφάς, χρῆμα τιμιώτατον. 
 Ἡγουμένων δὲ τῶν νόμων Λεοντία 
 σοφωτάτων λίαν γεγευμένη λόγων, 
10 ἐμοὶ Πέτρῳ, τοῦτο παρέχοντος τοῦ Θεοῦ, 
 παίδων ἐπ᾽ ἀρότῳ γνησίων συνάπτεται. 

––––––––––– 
73  Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections, London 
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einem Kreuz versehenen Reichsapfel und ein Szepter in Händen, was eher auf einen 
politischen Hintergrund (Thronbesteigung des Justinian im Jahr 527?) hindeutet. 
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chrétiennes d’Asie Mineure. Fasc. I, Paris 1922 (Reprint Chicago 1980), 78 (Nr. 230ter) 
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Andreas Rhoby130

Die Verse 2, 3 und 8 sind nach dem Muster des byzantinischen Zwölfsilbers 
gebaut; daneben stellt die jeweils erste Vershälfte der Verse 1 – 5 die erste 
Vershälfte eines byzantinischen Zwölfsilbers dar – auch wenn die Verse 1 und 5 
aus jeweils 13 Silben bestehen –, wobei die Binnenschlussabfolge 5-7-5-7-5
nicht zufällig zu sein scheint; auch enden acht der elf Verse paroxyton.

Daneben gibt es aber im 6. Jahrhundert auch schon – zugegeben zumeist 
kurze – Epigramme, die gänzlich aus Trimetern ohne Auflösungen und mit den 
für den Zwölfsilber charakteristischen Binnenschlüssen bestehen.

Das folgende Epigramm ist in einen Stein aus Dikaisareia in Kilikien geritzt, 
der jetzt im Museum von Silifke aufbewahrt wird (Text in normalisierter 
Orthographie):76

0 ¹0��+���0����%���0(�����&�����0
0 ���
�0����F�0����%�40:���/�C0
0 �����T�77

An die drei Verse ist noch eine weitere Zeile angefügt: (�
0·������0`v�x�0
(���8�����D

0����0��T0{��T0�&����0:���D0

Die Editoren Dagron – Feissel ergänzten zu auch sonst belegtem `��������0
(sic)780 und zählten auch die vierte Zeile zum Epigramm.79 Doch gehört die 
abschließende Zeile tatsächlich zum Epigramm? Auf der Steinplatte ist die 
vierte Zeile deutlich eingerückt, was offensichtlich mit Absicht geschah, da die 
abschließende Zeile m. E. nicht Bestandteil des metrischen Teils der Inschrift 
ist. Es wird darin nur referiert, unter welchem Bischof der Klerus zwei Bilder 
für die Kirche stiftete.80

Ein weiteres – dieses Mal mosaiziertes – Epigramm aus Apameia am Oron-
tes aus dem Jahr 533 besteht aus zwei prosodisch einwandfreien Zwölfsilbern, die
gut und gerne auch aus mittel- oder spätbyzantinischer Zeit stammen könnten:81

–––––––––––
76 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 194 (19/07/04); G. Dagron - D. Feissel, Inscrip-

tions de Cilicie, Paris 1987 (Travaux et Mémoires. Monographies 4), 40 (Nr. 15) und Taf. 
VII (Abb. 15); vgl. auch Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 40 (o. Anm. 29).

77 Constructio ad sensum wegen ��+���0in Vers 1.
78 Man würde eher `����Ã���0 erwarten; so (`��8��� ist die Namensform mehrfach im 

Œuvre des Libanios überliefert, vgl. R. Foerster, Libanii opera. Vol. XII: Index nominum 
propriorum, Leipzig 1923 (Reprint Hildesheim 1963), 54.

79 Dagron - Feissel, Inscriptions de Cilicie 40 (o. Anm. 76): „L’inscription est formée de 
quatre trimètres ïambiques …“.

80 Meine Ansicht, dass das Epigramm nur aus drei Versen besteht, wird unterstützt durch die 
Edition bei Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 194 (o. Anm. 74), die – jedoch ohne 
näher darauf einzugehen – die ersten drei Zeilen als Verse und die vierte Zeile als Prosa 
deklarieren.

81 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 252 (20/05/04); siehe auch G. Agosti, The 
������0of Paul the Bishop, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 116 (1997), 31 –
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0 �9�0�������0j�24��0~�T���0����/�0
0 70����82���0�>�0-��	��0��/�����D0

Wenden wir uns nun auf unserer Suche nach ,Zwölfsilbern‘ früheren Jahr-
hunderten zu. Wir werden dabei zu durchaus überraschenden Ergebnissen 
kommen.

Aus dem Jahr 475 stammt eine Inschrift aus Phrygien für den praefectus 
praetorio orientis, Epinikios:82

¨~�¡N���0��%���¨>�¡0�+�05�0���0J����0
0 5������0�������0(�0�>�0����8���D

Die beiden Verse stehen zwei prosodischen byzantinischen Zwölfsilbern um
nichts nach (Vers 2 allerdings mit einer Auflösung im Eigennamen ��������; 
sie weisen korrekt gesetzte Binnenschlüsse (B5 und B7) und ein paroxytones 
Versende auf.

Um den Vorwurf, dass es sich bei den bisher genannten Beispielen nur um 
kurze Epigramme handelt, zu entkräften, sei ein längerer metrischer Epitaph des 
5./6. Jahrhunderts auf eine Äbtissin namens Theodora präsentiert, der in einen in 
Beroia aufbewahrten Grabstein geritzt ist (Text in normalisierter Ortho-
graphie):83

0 {�4��0�N����E0B/�����0���������E0
0 ���0���������0e�����)�0������"��E0
0 �����0���	"���0����%>�0��)�	�/��N�E0
0 �"/�0��)9840X�/������0���
�0y��������85

50 _�*��07����0������0���/)���)�������E0
0 {���N��0��h���¨�¡E0�����	����E0
0 ��0����T�)�0���¨�]	��"��86

0 �&�%.0��0�>��02�����4�0�������j���#0
0�)0{��))0���
�0����8�cE

0 ���0?�!�0���>�0���4��0=������D

–––––––––––
38 (31); P. Donceel-Voûte, Les pavements des églises byzantines de Syrie et du Liban. 
Décor, archéologie et liturgie, Louvain-la-Neuve 1988 (Publications d’histoire de l’art et 
d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain LXIX), 206f.

82 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme III 338 (16/41/01).
83 D. Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siècle 

(Bulletin Correspondance Hellénique, Supplément VIII), Paris 1983, 64 (Nr. 60) und Taf. 
XI (Nr. 60).

84 ���90 Feissel, Cv0 ? inscr., wobei das Eta und das darauffolgende My in einer Ligatur 
verbunden sind.

85 Zu den Bezeichnungen X�/�����0 und y�������0 Feissel, Recueil des inscriptions 
chrétiennes de Macédoine, 65.

86 ~aw¨D¡�{zXztv0inscr.
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Wenden wir uns nun auf unserer Suche nach ,Zwölfsilbern‘ früheren Jahr-
hunderten zu. Wir werden dabei zu durchaus überraschenden Ergebnissen 
kommen.

Aus dem Jahr 475 stammt eine Inschrift aus Phrygien für den praefectus 
praetorio orientis, Epinikios:82

¨~�¡N���0��%���¨>�¡0�+�05�0���0J����0
0 5������0�������0(�0�>�0����8���D

Die beiden Verse stehen zwei prosodischen byzantinischen Zwölfsilbern um
nichts nach (Vers 2 allerdings mit einer Auflösung im Eigennamen ��������; 
sie weisen korrekt gesetzte Binnenschlüsse (B5 und B7) und ein paroxytones 
Versende auf.

Um den Vorwurf, dass es sich bei den bisher genannten Beispielen nur um 
kurze Epigramme handelt, zu entkräften, sei ein längerer metrischer Epitaph des 
5./6. Jahrhunderts auf eine Äbtissin namens Theodora präsentiert, der in einen in 
Beroia aufbewahrten Grabstein geritzt ist (Text in normalisierter Ortho-
graphie):83
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Andreas Rhoby132

Die von Feissel vorgenommene metrische Charakterisierung des Gedichts –
„Si les deux premiers sont de passables trimètres iambiques, la suite se dérobe à 
une stricte scansion, mais annonce par endroits (vers 5 et 9) le dodécasyllable 
byzantin“87 – kann so nicht stehen bleiben. In Wahrheit haben wir acht Verse 
vor uns – „Vers“ 7 scheint korrupt zu sein88 –, die zwölf Silben umfassen, Bin-
nenschluss (B5 oder B7) aufweisen und von denen vier – eventuell auch fünf, 
wenn man �����	"���0�Vers 6)0akzentuiert89

Ein ähnliches Beispiel ist rund ein Jahrhundert früher zu datieren (4./5. Jh.). 
Wieder handelt es sich um ein Epigramm auf einem Grabstein, der jetzt im 
Epigraphischen Museum zu Athen aufbewahrt wird:

– paroxyton enden.

90

70������0��4�0�N���0��T0¨_����¡��0
0 (�0Y�Ã���0	¨�/¡�����0p�0^����������#0
0 /+0�>��0��&���0�b�"0/3E0���30���0��	"��0
0 j�:90�"���0��
0�&�����E0�s�0��0����#0
50 ��0/��0/"���0��8���0/�0��T0:�����T0��:��D91

Die fünf Verse sind mit Ausnahme der nicht paroxytonen Versenden in den 
Versen 1 und 4 ganz nach dem Schema des späteren byzantinischen Zwölfsil-
bers gebaut. Für diesen verdächtig wäre nur die oxytone Akzentuierung vor B7 
(	�/������0in Vers 2.

0

92

Noch einmal ein Jahrhundert früher (3./4. Jh.) zu datieren ist ein Epigramm 
auf einem Sarkophag aus Theben in Böotien; die letzten drei Verse stellen einen 
für Grabinschriften typischen Fluch dar.93

–––––––––––
87 Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine 65 (o. Anm. 83).

Es handelt sich um acht jambische 
Trimeter ohne Auflösungen, von denen allerdings nur zwei paroxyton (1, 8) 

88 Der Vers umfasst zufällig 15 Silben, kann aber trotz des Einschnittes nach der achten 
Silbe nicht als Fünfzehnsilber identifiziert werden, da dies für die Zeit der Inschrift nicht 
möglich ist, abgesehen davon, dass vor B8 paroxytone Betonung vorliegt. Die zweite 
Hälfte des Verses (�)0 {���)0 ���
�0 ����8�c� erinnert an die zweite Hälfte eines proso-
dischen byzantinischen Zwölfsilbers (mit Binnenschluss B5).

89 Die Schreibung �����	"���0ist in der Online-Datenbank des Thesaurus Linguae Graecae 
zigmal zu finden.

90 Inscriptiones Graecae […]. Vol. 2II/III, ed. E. Sironen, Berlin - New York 2008, Nr. 
13446.

91 Die unaugmentierte (und in der Epik) geläufige Form ��:��0könnte absichtlich verwendet 
worden sein, um auf die genaue Anzahl von zwölf Silben zu kommen. Dieses Phänomen 
ist auch in byzantinischen Epigrammen anzutreffen: aus metrischen Gründen z. B. [��¡�0
@����0�"	���0�+�0{����8����0�Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Nr. 70E 30
[o. Anm. 29]�D

92 Siehe auch unten S. 133: [Ñ¡0�������0��:�/!0�
93 Dazu allgemein J. Krischan, Beziehungen zwischen Grabschutzformeln und den gesetz-

lichen Bestimmungen gegen Grabschädigung, Wiener Studien 70 (1957), 205 – 218.
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enden, was für die byzantinische Zeit sehr untypisch wäre. Die Zäsuren bzw. 
Binnenschlüsse sind an für den späteren Zwölfsilber typischen Stellen:94
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Auch aus noch früherer Zeit lassen sich einschlägige Beispiele gewinnen:

/"���D0

Aus dem 3. Jahrhundert stammt ein zweiversiges Epigramm96 von einem 
Grabstein in Nikomedeia (Izmit):97
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Das einzige Merkmal, das für einen byzantinischen Zwölfsilber etwas unge-
wöhnlich wäre, ist die oxytone Akzentuierung vor B7 in Vers 1.100

Ein weiteres Grabdistichon stammt aus Athen und wird in das 2./3. Jahr-
hundert101 datiert:102

–––––––––––
94 Inscriptiones Graecae […]. Vol. [VII], ed. G. Dittenberger, Berlin 1892, Nr. 2545; siehe 

auch Epigrammatum Anthologia Palatina, ed. E. Cougny. Vol. III: Appendix Nova, Paris 
1890, II 499.

95 ~atwzuYxt0inscr., �����*��0Dittenberger.
96 Auf die Verse folgt ein Prosatext.
97 Merkelbach -����"���������,��������77�069�.6DN69N6=3S���������������X���� Neufunde 

von antiken Inschriften in Nikomedeia (Izmit) und in der Umgebung der Stadt, München 
(Diss.) 1974, Nr. 26. Ebenfalls aus Nikomedeia und dem 3. Jahrhundert stammt ein aus 
vier Versen bestehendes Epigramm auf einem Sarkophag, Merkelbach -Stauber, Stein-
epigramme II 209 (09/06/13): P������0�8:	��0��
02&��/��0���¨����¡0/ R	����0�����0
(�0��0��T0%���0¨�"���¡0/ �������0U"�����0��
0·8��0��&���0�����0/ ����/9�0%�%����0�M�0
2	��4�0�=��&����D0Während die Verse 1, 2 und 4 jambische Trimeter ohne Auflösungen
oder – wenn man so will – Zwölfsilber darstellen, finden sich in Vers 3 Auflösungen. 
Liest man jedoch U"�����0und ·8��0(neugriechisch) als Jéronos und Jóle, was in byzan-
tinischen inschriftlichen Epigrammen mitunter notwendig ist (vgl. Rhoby, Epigramme auf 
Fresken und Mosaiken 66 [o. Anm. 29]), um die gewünschte Anzahl von zwölf Silben zu 
erreichen, dann gleicht auch Vers 3 einem Zwölfsilber. 

98 ez0inscr.
99 *8��0Merkelbach - Stauber.
100 Siehe auch oben S. 132: (�0Y�Ã���0	¨�/¡�����0�
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Andreas Rhoby134
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0 (���T	�0~����&�E0���30-/��0��4��0�"��D0

Vers 1, der proparoxyton endet, erinnert an den gemeinsamen Vers (mit einer 
Auflösung) der beiden oben (S. 128) genannten Konsulardiptycha: Î�����0
?���:��0 ����2"��0 ��8F����D0 Wenn man die Epigramme auf den Konsular-
diptycha als Vorläufer von byzantinischen Zwölfsilbern definiert,103

Wahrscheinlich ebenfalls in das 2./3. Jahrhundert zu datieren ist ein 17 Verse 
umfassendes Grabepigramm aus Kerkyra, das heute verloren ist. Das Erstaun-
liche und Interessante an diesem Stück ist die Tatsache, dass alle Verse zwölf 
Silben umfassen und noch dazu neun der 17 Verse, d. h. mehr als die Hälfte, 
paroxyton enden:

muss dies 
auch für dieses Stück gelten.

104
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–––––––––––
101 Nach W. Peek, Griechische Versinschriften. Bd. I: Grab-Epigramme, Berlin 1955, 54 (Nr. 

205) stammt auch das Grabepigramm P��c0/����
0����30(/I0`�������0/ R	���0������E0
�������0�������0$���0(Kaisareia, Kappadokien) aus dem 2./3. Jahrhundert, nach Merkel-
bach - Stauber, Steinepigramme III 39 (13/06/02) ist das Datum unbestimmt. Einer Frau 
ähnlichen Namens (Ammia) ist auch ein Grabepigramm auf einem Relief aus Dorylaion 
gewidmet; die Verse stammen aus der späten Kaiserzeit, ed. Peek, Griechische Vers-
inschriften 64 (Nr. 243); Merkelbach -Stauber III 307 (Nr. 16/34/16) (in normalisierter 
Orthographie): ~��b0 2�����.0 �8���0 �&�%��0 f���C0 / R���F�E0 7�4��E0 �&//����0 ^����-
	"���0 / ��4���0��0����
0�N2���0������0¨:¡���E0 / ^����	"���0����%&�����0f�����"���0
�"D0In Vers 2 ist das Epsilon von R���F���0zu elidieren, Vers 4 endet oxyton.

102 Inscriptiones Graecae […]. Vol. 2II/III, ed. I. Kirchner, Berlin 1940, Nr. 10046a; Peek, 
Griechische Versinschriften 97 (Nr. 393); siehe auch Idem, Griechische Grabgedichte. 
Griechisch und Deutsch, Berlin 1960 (Schriften und Quellen der Alten Welt 7), 230 (Nr. 
405).

103 Siehe oben S. 128.
104 Inscriptiones Graecae […], Vol. 2IX 1, 4, ed. K. Hallof, Berlin - New York 2001, Nr. 1036. 

Zu erwähnen ist auch Nr. 1033 (2./3. Jh.): Es handelt sich um vier Verse, von denen 
allerdings nur die zweite Vershälfte erhalten ist; Dittenberger hat in den Versen 1 – 3 zu 
jambischen Trimetern ohne Auflösungen ergänzt, nur in Vers 4 hat er (unnötigerweise?) 
eine Auflösung eingefügt.
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bach - Stauber, Steinepigramme III 39 (13/06/02) ist das Datum unbestimmt. Einer Frau 
ähnlichen Namens (Ammia) ist auch ein Grabepigramm auf einem Relief aus Dorylaion 
gewidmet; die Verse stammen aus der späten Kaiserzeit, ed. Peek, Griechische Vers-
inschriften 64 (Nr. 243); Merkelbach -Stauber III 307 (Nr. 16/34/16) (in normalisierter 
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�"D0In Vers 2 ist das Epsilon von R���F���0zu elidieren, Vers 4 endet oxyton.

102 Inscriptiones Graecae […]. Vol. 2II/III, ed. I. Kirchner, Berlin 1940, Nr. 10046a; Peek, 
Griechische Versinschriften 97 (Nr. 393); siehe auch Idem, Griechische Grabgedichte. 
Griechisch und Deutsch, Berlin 1960 (Schriften und Quellen der Alten Welt 7), 230 (Nr. 
405).

103 Siehe oben S. 128.
104 Inscriptiones Graecae […], Vol. 2IX 1, 4, ed. K. Hallof, Berlin - New York 2001, Nr. 1036. 

Zu erwähnen ist auch Nr. 1033 (2./3. Jh.): Es handelt sich um vier Verse, von denen 
allerdings nur die zweite Vershälfte erhalten ist; Dittenberger hat in den Versen 1 – 3 zu 
jambischen Trimetern ohne Auflösungen ergänzt, nur in Vers 4 hat er (unnötigerweise?) 
eine Auflösung eingefügt.
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Aus dem 2. Jahrhundert gar stammt ein Grabepigramm aus Puteoli in Kam-
panien, das aus drei Versen besteht:105
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Ebenfalls in das 2. Jahrhundert gehört eine Inschrift auf einer marmornen 
Hermesstatue aus Attika, die einen bärtigen Menschen namens Onasos repräsen-
tiert. Der Beginn, der sich auf diese Gleichstellung bezieht, ist metrisch; die 
Verse erinnern – abgesehen von den Wortformen (��N�E0 	"���0 –0 frappant an 
spätere byzantinische Zwölfsilber:107
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Aus dem Jahr 128/129 stammt eine zweiversige Inschrift auf dem Hadrians-
bogen zu Athen; der erste Vers ist ein jambischer Trimeter ohne Auflösungen, 
der noch dazu auch paroxyton endet und eine Zäsur nach der fünften Silbe 
aufweist:108

ad�30���30f	+��0{��"��0J0��
�0�8��D0
0 ad��0���30Ö�����T0��
0��:109

Doch selbst schon aus dem 1. Jahrhundert gibt es Verse, die an spätere 
Zwölfsilber erinnern. Beim folgenden Beispiel handelt es sich wiederum um ein 
Grabepigramm, das aus Antiocheia epi Daphne stammt:

0{��"��0�8��D0

110

–––––––––––
105 Peek, Griechische Versinschriften 100 (Nr. 405).
106 �4��0Peek.
107 Inscriptiones Graecae […]. Vol. 2II/III, ed. I. Kirchner, Berlin 1935, Nr. 3744. Jeweils 

zwölf Verse umfassen auch die jambischen Trimeter der Inschrift Nr. 4347 (2. Jh.), doch 
wurden die zweiten Vershälften ergänzt.

108 Ibid., Nr. 5185.
109 Sic inscr.: eau0x�nu0Kirchner, ���:
0Lauxtermann.
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Alle sechs Verse bestehen aus zwölf Silben; Auflösungen sind nicht zu er-
kennen, auch liegen die für den späteren Zwölfsilber typischen Binnenschlüsse 
vor. Drei Verse enden paroxyton; die zwei proparoxytonen Versenden und das 
eine oxytone Versende sind neben dem Inhalt und den Wortformen (�Q�0��Q�E0p0
_�E0etc.) Unterscheidungsmerkmale zum späteren byzantinischen Zwölfsilber.

In das 1. Jahrhundert gehört auch ein Grabepigramm aus Thessalonike; er-
halten sind die ersten acht Verse, wobei interessanterweise jeder zweite Vers auf 
dem Stein eingerückt ist, als handelte es sich um elegische Disticha (vielleicht 
dachte dies der Steinschneider?):112
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Nur Vers 8 ist mit einem Anapäst (����0 versehen;113

Ebenfalls in das 1. Jahrhundert, wahrscheinlich zu datieren nach dem Erd-
beben im Jahre 17, gehört ein Epigramm aus Sardeis in Lydien, das auf einer 
Säulentrommel des Artemistempels angebracht ist. Darin wird mitgeteilt, dass 
alle Säulentrommeln aus einem einzigen Stück bestehen:

allerdings enden nur 
drei Verse paroxyton.

114

–––––––––––
110 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 244 (20/03/04), o. Anm. 74.
111 �������0Merkelbach - Stauber.
112 Inscriptiones Graecae […], Vol. X 2, 1, ed. C. Edson, Berlin 1972, Nr. 876; Peek, Grie-

chische Vers-Inschriften, Nr. 1268 (o. Anm. 101).
113 In der altgriechischen Dichtung ist der Ersatz durch Anapäst im Trimeter der Komödie, 

nicht jedoch im tragischen Trimeter mit Ausnahme des 1. Fußes erlaubt; diese Unterschei-
dung verschwindet in der römischen Kaiserzeit, vgl. West, Greek Metre 183f. (o. Anm. 
45).

114 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme I 401 (04/02/02), o. Anm. 74.
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Alle sechs Verse bestehen aus zwölf Silben; Auflösungen sind nicht zu er-
kennen, auch liegen die für den späteren Zwölfsilber typischen Binnenschlüsse 
vor. Drei Verse enden paroxyton; die zwei proparoxytonen Versenden und das 
eine oxytone Versende sind neben dem Inhalt und den Wortformen (�Q�0��Q�E0p0
_�E0etc.) Unterscheidungsmerkmale zum späteren byzantinischen Zwölfsilber.

In das 1. Jahrhundert gehört auch ein Grabepigramm aus Thessalonike; er-
halten sind die ersten acht Verse, wobei interessanterweise jeder zweite Vers auf 
dem Stein eingerückt ist, als handelte es sich um elegische Disticha (vielleicht 
dachte dies der Steinschneider?):112
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Nur Vers 8 ist mit einem Anapäst (����0 versehen;113

Ebenfalls in das 1. Jahrhundert, wahrscheinlich zu datieren nach dem Erd-
beben im Jahre 17, gehört ein Epigramm aus Sardeis in Lydien, das auf einer 
Säulentrommel des Artemistempels angebracht ist. Darin wird mitgeteilt, dass 
alle Säulentrommeln aus einem einzigen Stück bestehen:

allerdings enden nur 
drei Verse paroxyton.

114

–––––––––––
110 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 244 (20/03/04), o. Anm. 74.
111 �������0Merkelbach - Stauber.
112 Inscriptiones Graecae […], Vol. X 2, 1, ed. C. Edson, Berlin 1972, Nr. 876; Peek, Grie-

chische Vers-Inschriften, Nr. 1268 (o. Anm. 101).
113 In der altgriechischen Dichtung ist der Ersatz durch Anapäst im Trimeter der Komödie, 

nicht jedoch im tragischen Trimeter mit Ausnahme des 1. Fußes erlaubt; diese Unterschei-
dung verschwindet in der römischen Kaiserzeit, vgl. West, Greek Metre 183f. (o. Anm. 
45).

114 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme I 401 (04/02/02), o. Anm. 74.

Andreas Rhoby136

��0�Q��0^��8�����E0;����N��E0
0 F�����"���0��0��T��0�Q�0��Q�0�8���0
0 R����30H����40�»����%���0:��4�0
0 ��
0�����������0��	"��0(������0
50 ��������30���0-������111

0 /��%��
0��0������0(�����T�0	"���D0
#0p0_�0�������0

Alle sechs Verse bestehen aus zwölf Silben; Auflösungen sind nicht zu er-
kennen, auch liegen die für den späteren Zwölfsilber typischen Binnenschlüsse 
vor. Drei Verse enden paroxyton; die zwei proparoxytonen Versenden und das 
eine oxytone Versende sind neben dem Inhalt und den Wortformen (�Q�0��Q�E0p0
_�E0etc.) Unterscheidungsmerkmale zum späteren byzantinischen Zwölfsilber.

In das 1. Jahrhundert gehört auch ein Grabepigramm aus Thessalonike; er-
halten sind die ersten acht Verse, wobei interessanterweise jeder zweite Vers auf 
dem Stein eingerückt ist, als handelte es sich um elegische Disticha (vielleicht 
dachte dies der Steinschneider?):112

���0(�0F"�c0	��8���0�b��0�"����E0
0 `"����0���0`"�����E0(�0�&�%.0�"2���D0
0 zh%��0	���>�0Ô0���90�����������#0
0 �"�	���0���������0�30R�:��0-	��0/���4�D0
50 ��0�30���0(2�%�����0�����0R������E0
0 �"����02��"����0�30$���0��
0�"�����0����c0
0 ��8�����0�s���0����"���0(�30������&�E0
0 ����9�0�!�0���0R���j��0(:	���0fÃ���D0
0 �0

Nur Vers 8 ist mit einem Anapäst (����0 versehen;113

Ebenfalls in das 1. Jahrhundert, wahrscheinlich zu datieren nach dem Erd-
beben im Jahre 17, gehört ein Epigramm aus Sardeis in Lydien, das auf einer 
Säulentrommel des Artemistempels angebracht ist. Darin wird mitgeteilt, dass 
alle Säulentrommeln aus einem einzigen Stück bestehen:

allerdings enden nur 
drei Verse paroxyton.

114

–––––––––––
110 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme IV 244 (20/03/04), o. Anm. 74.
111 �������0Merkelbach - Stauber.
112 Inscriptiones Graecae […], Vol. X 2, 1, ed. C. Edson, Berlin 1972, Nr. 876; Peek, Grie-

chische Vers-Inschriften, Nr. 1268 (o. Anm. 101).
113 In der altgriechischen Dichtung ist der Ersatz durch Anapäst im Trimeter der Komödie, 

nicht jedoch im tragischen Trimeter mit Ausnahme des 1. Fußes erlaubt; diese Unterschei-
dung verschwindet in der römischen Kaiserzeit, vgl. West, Greek Metre 183f. (o. Anm. 
45).

114 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme I 401 (04/02/02), o. Anm. 74.



Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 137

Ð0�¨�¡�4��0:;0¨_¡*�4��0�s�0(���0��	��#0
0 ��>���0�!0������0(F0$���0��������0
0 ��0������&����E0���30��30�������0��	��D0

Sechs Verse auf einer Grabstatue aus Didyma, die jetzt im Archäologischen 
Museum von Izmir aufbewahrt wird, sind jambische Trimeter ohne Auflösungen 
oder Anapäste; in Vers 6 muss allerdings :�4�30 R�����0 gelesen werden. Noch 
dazu enden vier der sechs Verse paroxyton, einer proparoxyton, einer oxyton. 
Überraschend die Datierung: späthellenistisch.115
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Frühe prosodielose Zwölfsilber

Beim byzantinischen Zwölfsilber unterscheidet man zwischen prosodischen, 
d. h. die Quantitäten (Kürzen, Längen) zumindest optisch berücksichtigenden 
(Stichwort ,Augenpoesie‘) Zwölfsilbern, und prosodielosen, d. h. streng nach 
dem Akzent gelesenen Zwölfsilbern, in denen Längen und Kürzen unbeachtet 
bleiben.116 Als früheste Beispiele für Letztere gelten etwa die Zwölfsilber der 
Kassia (9. Jh.),117 des Symeon Neos Theologos (10. Jh.)118 und die so genannten 
Hermenienverse, die erklärende Verse (H��������0zu Sprichwörtern darstellen.119

–––––––––––
115 Merkelbach - Stauber, Steinepigramme I 112 (01/09/42).
116 P. Maas, Griechische Metrik (Einleitung in die Altertumswissenschaft I/7), Leipzig -

Berlin 1929, 5 („Spiel für das Auge“); Hunger, Literatur II 91 (o. Anm. 4).
117 K. Krumbacher, Kassia, Sitzungsberichte der phil.-hist. u. der hist. Classe der königl. 

bayer. Akad. d. Wissenschaften zu München 1897, 305 – 370; vgl. Lauxtermann, Byzan-
tine Poetry 253ff. (o. Anm. 29; mit weiteren Beispielen); zu Kassia jetzt auch S. Schön-
auer, Zu Spielarten der mimesis in der profanen Dichtung der Kassia, in: A. Rhoby- E. 
Schiffer (Hg.), Imitatio – aemulatio – variatio. Akten des internationalen wissenschaft-
lichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22. – 25. Oktober 
2008), Wien 2010 (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XXI), 243 – 252.

118 A. Kambylis, Symeon Neos Theologos. Hymnen. Prolegomena, kritischer Text, Indices,
Berlin - New York 1976 (Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen 3). Vgl. 
dazu Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 61 u. Anm. 203 (o. Anm. 29).

119 K. Krumbacher, Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter, Sitzungs-
berichte der philos.-philol. und histor. Classe der k. bayer. Akad. d. Wiss. 1900, Heft III,
München 1900 (339 – 464). Dazu Maas, Zwölfsilber 280ff., 304ff. (o. Anm. 1).
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Andreas Rhoby138

Ist das Phänomen der Prosodielosigkeit inschriftlich vielleicht schon früher 
anzutreffen? Bis auf wenige Ausnahmen ist hierzu die Antwort negativ. Genannt 
seien aber folgende drei Beispiele:

In dem oben (S. 131) zitierten Epigramm aus Beroia (5./6. Jh.) sind gleich 
vier schwere prosodische Verstöße feststellbar. Die dritte (kurze) Silbe (Pflicht-
kürze) wird in den Versen 1 ({�4��0�N����0��0und 4 (�"/�0���90��0 lang ge-
messen, ebenso die siebente Silbe (ebenso Pflichtkürze) in Vers 5 (… ������0
��0 und Vers 8 (… 2�����4�0 ��D0 Kurz gemessen hingegen wird die sechste 
Silbe (Pflichtlänge) in Vers 6 (… ��h����0��D0

Anzuführen sind auch zwei Verse, die auf Gürtelschnallen des 5./6. Jahrhun-
derts angebracht sind. Auf der einen vergoldeten Bronzeschnalle aus Zebelda in 
Georgien lesen wir Ø/�0~�����E0%��	�0���02���T���E120 auf der anderen, die 
aus Kleinasien stammt, Ø/�0 ��&2��E0 %��	�0 ���0 2���T���D1210 Es kann sich 
dabei freilich um zufällig aus 12 Silben mit Binnenschluss B5 und paroxytonem 
Ende entstandene Gebilde handeln;122 wenn man die Inschriften jedoch als 
Verse klassifiziert, gehören sie wohl zu den frühesten Beispielen prosodieloser 
Zwölfsilber, die Paul Maas als ,politische Zwölfsilber‘ bezeichnen wollte.123

–––––––––––
120 T. Kauchtschischwili, Sakartvelos berdznuli c’arc’erebis k’orp’usi – Korpus der griechi-

schen Inschriften in Georgien. Zweite verarbeitete (sic) und erweiterte Auflage heraus-
gegeben von L. Gordesiani, Tbilissi 2004, 75, 344.

121 M. Schulze-Dörrlamm, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-
Germanischen Zentralmuseum. Teil I: Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg 
und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts, Mainz 2002 (Kataloge vor- und 
frühgeschichtlicher Altertümer 30), 57 (Nr. 50); Teil II: Die Schnallen mit Scharnier-
beschlägen und die Schnallen mit angegossenem Riemendurchzug des 7. bis 10. 
Jahrhunderts, Mainz 2009 (Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer 30/2), 316. 
Zu beachten ist in beiden Fällen auch die Konstruktion %��	"�0+ Akk. Zum Ersatz des 
Dativs in byzantinischer Zeit E. Trapp, Der Dativ und der Ersatz seiner Funktionen in der 
byzantinischen Vulgärdichtung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Jahrbuch der 
Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 14 (1965), 21 – 34.

122 Nach ähnlichem Muster sind auch Siegellegenden gebaut, etwa G. Schlumberger, Sigillo-
graphie de l’empire byzantin, Paris 1884, 45 (Nr. 11), vgl. Wassiliou-Seibt, Corpus (o. 
Anm. 52), Nr. 3: Ø/�0t�8���E02&�����0���0���"���D0

123 Maas, Zwölfsilber 284, Anm. 1 (o. Anm. 1). Die Bezeichnung ,politische Zwölfsilber‘ ver-
wendet auch E. Kalinka, Aus Bithynien und Umgegend, Jahreshefte des Österreichischen 
Archäologischen Institutes 28 (1933) (Beiheft), 45 – 112 (101), allerdings für ein Epi-
gramm (a. 1206/7), das sehr wohl aus prosodischen Zwölfsilbern besteht (die nun gültige 
Edition bei L. Jonnes, The Inscriptions of Heraclea Pontica. With a Prosopographica 
Heracleotica by W. Ameling, Bonn 1994 [Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 
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Andreas Rhoby138

Ist das Phänomen der Prosodielosigkeit inschriftlich vielleicht schon früher 
anzutreffen? Bis auf wenige Ausnahmen ist hierzu die Antwort negativ. Genannt 
seien aber folgende drei Beispiele:

In dem oben (S. 131) zitierten Epigramm aus Beroia (5./6. Jh.) sind gleich 
vier schwere prosodische Verstöße feststellbar. Die dritte (kurze) Silbe (Pflicht-
kürze) wird in den Versen 1 ({�4��0�N����0��0und 4 (�"/�0���90��0 lang ge-
messen, ebenso die siebente Silbe (ebenso Pflichtkürze) in Vers 5 (… ������0
��0 und Vers 8 (… 2�����4�0 ��D0 Kurz gemessen hingegen wird die sechste 
Silbe (Pflichtlänge) in Vers 6 (… ��h����0��D0

Anzuführen sind auch zwei Verse, die auf Gürtelschnallen des 5./6. Jahrhun-
derts angebracht sind. Auf der einen vergoldeten Bronzeschnalle aus Zebelda in 
Georgien lesen wir Ø/�0~�����E0%��	�0���02���T���E120 auf der anderen, die 
aus Kleinasien stammt, Ø/�0 ��&2��E0 %��	�0 ���0 2���T���D1210 Es kann sich 
dabei freilich um zufällig aus 12 Silben mit Binnenschluss B5 und paroxytonem 
Ende entstandene Gebilde handeln;122 wenn man die Inschriften jedoch als 
Verse klassifiziert, gehören sie wohl zu den frühesten Beispielen prosodieloser 
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120 T. Kauchtschischwili, Sakartvelos berdznuli c’arc’erebis k’orp’usi – Korpus der griechi-
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Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 139

Schlussbetrachtung

Was ist nun das Ergebnis der vorangegangenen Bemerkungen? Zu Recht 
wird Georgios Pisides im 7. Jahrhundert als jener Autor bezeichnet, mit dem der 
„Siegeszug der Jamben“124 in der byzantinischen Dichtung, vor allem in der 
Epigrammatik, einsetzt. Vorläufer stellen aber nicht nur vereinzelte Verse im 6.
Jahrhundert dar,125 sondern die Anfänge reichen wenig überraschend schon viel 
weiter zurück.126 Die Tendenz, die schlussendlich in den byzantinischen Zwölf-
silber mündet, wurde veranschaulicht durch Beispiele, von denen das älteste (S. 
136f.) in späthellenistische Zeit zu datieren ist. Der Trend ist aber nicht nur bei 
inschriftlich überlieferten Versen zu erkennen, sondern auch allgemein in der 
griechischen Dichtung.127 Betrachten wir etwa das Alexandra genannte Werk 
des Lykophron (3. Jh. v. Chr. ?), dessen Jamben kaum Auflösungen aufweisen 
und mit Zäsuren / Binnenschlüssen durchwegs nach der fünften oder siebenten 
Silbe versehen sind;128 auch diese sind gewissermaßen als Vorläufer der späte-
ren byzantinischen Praxis anzusehen. Zu erwähnen ist etwa auch der aus dem 3.
Jahrhundert vor Chr. stammende Tragiker Moschion, dessen Trimeter ebenfalls 
keine Auflösungen enthalten; auch die Zäsuren erinnern an die für den byzanti-
nischen Zwölfsilber typischen Binnenschlüsse B5 und B7.129 Was eine sehr 
geringe Anzahl von Auflösungen angeht, sei auch schon ein Blick in die Tragö-
dien des Aischylos und Sophokles geworfen: Eine Auflösung pro 16, 5 Verse bei 
Aischylos, eine Auflösung pro 19 Verse bei Sophokles.130

–––––––––––
Cod. Leid. Univ. Voss. Gr. Q. 42 (s. XV) werden Incipit und Desinit eines dem 
Theodoros Prodromos zuzuordnenden Gedichts in Zwölfsilbern (ed. N. Festa, Nota sui 
versiculi in vitia et virtutes, in: Miscellanea Ceriani. Raccolta di scritti originali, Mailand 
1910, 569 – 574) unter dem Titel ,politische Verse‘ angeführt.

Zu erwähnen sind 

124 So Hörandner, Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung 159 (o. Anm. 
71).

125 Ibid.
126 Siehe auch West, Greek Metre 182f. (o. Anm. 45).
127 Ein frühes Beispiel (Datierung unbekannt) etwa auch in der Anthologia Palatina (VII 47 

Beckby): Ø���30f:�
�0��+��0�8�0/3E0z������#0/ �h����0-2����E0����0��
0�����"��D
128 C. de Stefani - E. Magnelli, Lycophron in Byzantine poetry (and prose), in: Chr. Cusset - É. 

Prioux, Lycophron: éclats d’obscurité. Actes du colloque international de Lyon et Saint-
Étienne, 18 – 20 janvier 2007, Saint-Étienne 2009 (Centre Jean Palerne, Mémoires 
XXXIII), 593 – 620; siehe auch Maas, Zwölfsilber 284; West, Greek Metre 159. 

129 E. Diehl, Moschion 3, Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
16/1 (1933), 345 – 347 (345); vgl. auch W. Hörandner - A. Paul, Zu Ps.-Psellos, Gedichte 
67 (Ad monachum superbum) und 68 (Ad eundem), Medioevo Greco 11 (2011), im 
Druck.

130 Chr. Jungck, Gregor von Nazianz. De vita sua. Einleitung, Text, Übersetzung, Kommen-
tar, Heidelberg 1974 (Wissenschaftliche Kommentare zu griechischen und lateinischen 
Schriftstellern), 37, Anm. 25; West, Greek Metre 85.
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Schriftstellern), 37, Anm. 25; West, Greek Metre 85.
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Schlussbetrachtung
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–––––––––––
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Zu erwähnen sind 

124 So Hörandner, Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung 159 (o. Anm. 
71).

125 Ibid.
126 Siehe auch West, Greek Metre 182f. (o. Anm. 45).
127 Ein frühes Beispiel (Datierung unbekannt) etwa auch in der Anthologia Palatina (VII 47 

Beckby): Ø���30f:�
�0��+��0�8�0/3E0z������#0/ �h����0-2����E0����0��
0�����"��D
128 C. de Stefani - E. Magnelli, Lycophron in Byzantine poetry (and prose), in: Chr. Cusset - É. 

Prioux, Lycophron: éclats d’obscurité. Actes du colloque international de Lyon et Saint-
Étienne, 18 – 20 janvier 2007, Saint-Étienne 2009 (Centre Jean Palerne, Mémoires 
XXXIII), 593 – 620; siehe auch Maas, Zwölfsilber 284; West, Greek Metre 159. 

129 E. Diehl, Moschion 3, Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
16/1 (1933), 345 – 347 (345); vgl. auch W. Hörandner - A. Paul, Zu Ps.-Psellos, Gedichte 
67 (Ad monachum superbum) und 68 (Ad eundem), Medioevo Greco 11 (2011), im 
Druck.
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auch die jambischen Trimeter des Gregor von Nazianz, so das 1949 Verse lange 
Gedicht De vita sua.131 Mit seinen Jamben, in denen er u. a. Dichrona kurz und 
lang misst, verweist Gregor von Nazianz bereits auf spätere Entwicklungsstufen 
dieses Metrums.132 Noch dazu schließen rund zwei Drittel aller antiken Trimeter 
bereits paroxyton,133 was vielleicht auch dadurch bedingt ist, dass viele griechi-
sche Wörter an sich bereits paroxyton enden.134

Der markanteste Unterschied zwischen jambischen Trimetern ohne Auflö-
sungen und mit regelmäßigen Zäsuren / Binnenschlüssen auf der einen Seite und 
byzantinischem Zwölfsilber auf der anderen Seite ist jener der Regelung des 
Akzents am Versende. Während wir bei den genannten (spätantiken) Beispielen
noch häufig proparoxytones (viel seltener oxytones)135 Ende antreffen, reduziert 
sich dieses – wie oben erwähnt – mit bzw. nach Pisides dramatisch.136

Auffallend ist, dass die meisten oben zitierten Verse Grabepigrammen ent-
nommen sind, d. h. Verse der Alltagswelt bzw. der inschriftlichen Praxis dar-
stellen. Es hat den Anschein, als hätte Georgios Pisides im großen Stil einem 

–––––––––––
131 Jungck, Gregor von Nazianz. De vita sua 54 – 148 (Text), zu Prosodie u. Metrik 34 – 39. 

Die autobiographische Schrift De vita sua ist nun zu benützen nach Saint Grégoire de 
Nazianze. Œuvres poétiques, I.1: poèmes personnels II, 1, 1 – 11. Texte établi par A. 
Tuilier et G. Bady, traduit et annoté par J. Bernardi, Paris 2004 (Collection des 
Universités de France), 57 – 136. Zu Gregor von Nazianz siehe auch C. U. Crimi, Il 
problema delle “false quantities” di Gregorio Nazianzeno alla luce della tradizione 
manoscritta di un carme: I, 2, 10 de virtute, Siculorum Gymnasium 25 (1972), 1 – 26.

132 Chr. Simelidis, Selected Poems of Gregory of Nazianzus. I.2.17; II.1.10, 19, 32: A Cri-
tical Edition with Introduction and Commentary, Göttingen 2009 (Hypomnemata. 
Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 177), 57: „In any case, Gregory 
certainly opens the way for the Byzantine dodecasyllable …“

133 Maas, Zwölfsilber 287f. (o. Anm. 1); Dölger, Die byzantinische Dichtung 39 (o. Anm.
34). Maas’ und Dölgers Ansicht, dass hier der Zufall am Werke war, teile ich nicht.

134 Im spätgriechischen Wortschatz liegt der Anteil der Paroxytona bei 48%, der Oxytona bei 
28% und der Proparoxytona bei 24%, vgl. Chr. Klock, Untersuchungen zu Stil und 
Rhythmus bei Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zum Rhetorikverständnis der griechischen 
Väter, Frankfurt a. Main 1987 (Beiträge zur Klassischen Philologie 173), 237; W. Hörand-
ner, Der Prosarhythmus in der rhetorischen Literatur der Byzantiner, Wien 1981 (Wiener 
Byzantinistische Studien XVI), 32.

135 Vgl. West, Greek Metre 184.
136 Eine ähnliche Entwicklung – wenngleich nicht so stark – ist auch beim byzantinischen 

Fünfzehnsilber zu beobachten, der erstmals vollauf im 10. Jahrhundert zur Wirkung 
kommt (Symeon Neos Theologos u. a.). Früheste Spuren finden sich schon in der Kir-
chendichtung der Spätantike, vgl. J. Koder, Kontakion und politischer Vers, Jahrbuch der 
Österreichischen Byzantinistik 33 (1983), 45 –56; Lauxtermann, Spring of Rhythm 55ff.
(o. Anm. 23). Allgemein zuletzt Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 63 – 65 (o. 
Anm. 29). Auch schon in den biblischen Psalmen stößt man immer wieder auf den 
Rhythmus des Fünfzehnsilbers; Beispiele bei G. Stickler, Manuel Philes und seine 
Psalmenparaphrase, Wien 1992 (Dissertationen der Universität Wien 229), 157f.
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Metrum (auch literarisch) zum Durchbruch verholfen, das inschriftlich bereits 
seit Jahrhunderten greifbar war.137

Abzulehnen ist die von Michael J. Jeffreys im Lemma ‚Dodecasyllable‘ im 
Oxford Dictionary of Byzantium (1991, 643f.) dargebotene Chronologie dieses
Metrums. Jeffreys lässt den ,Zwölfsilber‘ erst im 9. Jahrhundert beginnen.138

Wenn von Jeffreys schon nicht Georgios Pisides als Vertreter des Zwölfsilbers 
akzeptiert wird,139 dann hätte zumindest das in 128 Zwölfsilbern verfasste 
Gedicht des Andreas von Kreta (ca. 660 – 740) erwähnt werden müssen.140

Einen echt byzantinischen Zwölfsilber stellt auch die demselben Autor zuge-
schriebene (älteste erhaltene) metrische Siegellegende dar: e�����0 ��8�����E0
n���"E0��*��0f���"��D141

–––––––––––
137 Ergänzend sei erwähnt, dass mich Marc Lauxtermann auf die Möglichkeit hinweist, dass 

die inschriftliche Praxis vielleicht einem bereits literarisch belegten Trend folgte, der in 
hellenistischer Zeit von Kallimachos und anderen initiiert wurde.

0Anzuführen sind auch die 80 Zwölfsilber eines Lob-
gedichtes zum Sieg der byzantinischen Flotte über die arabische aus der Feder 

138 „… by the 9th C., since Greek had lost the distinction between long and short syllables, a 
new meter developed around two aspects of the iambic trimeter that could still be 
appreciated: a basic line length of 12 syllables; and a division after either five or seven 
syllables by the two caesura patterns of the ancient meter.“ Etwas später bringt Jeffreys 
den Zwölfsilber allerdings mit Pisides in Verbindung: „Dodecasyllables were used for 
works of epic tone after the decline of the hexameter (e. g. by George of Pisidia) …“

139 Tatsächlich erst in das 9. Jh. (oder doch in das 8. Jh. ?, so Lauxtermann, Byzantine Poetry 
135f. [o. Anm. 29]) dürften die unter dem Namen des Johannes von Damaskus über-
lieferten drei jambischen Kanones gehören (W. Christ - M. Paranikas, Anthologia Graeca 
Carminum Christianorum, Leipzig 1871 [Reprint Hildesheim 1963], 205 – 217), die 
wahrscheinlich allesamt von Johannes Arklas verfasst wurden, der wohl in die Zeit des 
zweiten Ikonoklasmus (815 – 843) zu datieren ist (vgl. Prosopographie der mittelbyzan-
tinischen Zeit. Erste Abteilung [641 – 867], Bd. 2, Berlin - New York 2000, Nr. 3346). 
Dazu zuletzt zsf. auch W. Hörandner, Musterautoren und ihre Nachahmer: Indizien für 
Elemente einer byzantinischen Poetik, in: P. Odorico (Hg.), „Doux remède …“. Poésie et 
poétique à Byzance. Actes du IVe colloque international philologique, Paris, 23/24/25 
février 2006, Paris 2009 (Dossiers byzantins 9), 201 – 217 (202) und Anm. 3; A. 
Giannouli, Die beiden byzantinischen Kommentare zum Großen Kanon des Andreas von 
Kreta. Eine quellenkritische und literarhistorische Studie, Wien 2007 (Wiener Byzanti-
nistische Studien XXVI), 15, Anm. 3; Rhoby, Epigramme auf Fresken und Mosaiken 93 
und Anm. 91 (o. Anm. 29, mit weiterer Lit.).

140 A. Heisenberg, Ein jambisches Gedicht des Andreas von Kreta, Byzantinische Zeitschrift 
10 (1901), 505 – 514, Text 508 – 512 = Patrologia Graeca 97, 1437 – 1444. Die auf p. 512 
geäußerte negative Einschätzung der Verse teile ich nicht.

141 In drei Exemplaren vorhanden (Herakleion, Arch. Museum; Dumbarton Oaks). Zuletzt 
ediert bei Wassiliou-Seibt, Corpus (o. Anm. 52), Nr. 1142; siehe auch Lauxtermann, 
Byzantine Poetry 162 (o. Anm. 29).
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Vom jambischen Trimeter zum byzantinischen Zwölfsilber 141

Metrum (auch literarisch) zum Durchbruch verholfen, das inschriftlich bereits 
seit Jahrhunderten greifbar war.137

Abzulehnen ist die von Michael J. Jeffreys im Lemma ‚Dodecasyllable‘ im 
Oxford Dictionary of Byzantium (1991, 643f.) dargebotene Chronologie dieses
Metrums. Jeffreys lässt den ,Zwölfsilber‘ erst im 9. Jahrhundert beginnen.138

Wenn von Jeffreys schon nicht Georgios Pisides als Vertreter des Zwölfsilbers 
akzeptiert wird,139 dann hätte zumindest das in 128 Zwölfsilbern verfasste 
Gedicht des Andreas von Kreta (ca. 660 – 740) erwähnt werden müssen.140

Einen echt byzantinischen Zwölfsilber stellt auch die demselben Autor zuge-
schriebene (älteste erhaltene) metrische Siegellegende dar: e�����0 ��8�����E0
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des Theodosios Grammatikos;142 dieser wirkte in der ersten Hälfte des 8. Jahr-
hunderts, wenn man das Gedicht auf die Belagerung von 717/718 deuten 
kann.1430 Im byzantinischen Zwölfsilber verfasst sind freilich auch die auf 
Objekte bezogenen Epigramme des Theodoros Studites (759 – 826).144
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ÖAW, Institut für Byzanzforschung
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142 Sp.P. Lampros, U������0 ����������E0 Athen 1884 (Reprint 1979), 129 –132. Vgl. 

Lauxtermann, Byzantine Poetry 48, 50.
143 In der Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung [641– 867]. Bd. 4, 

Berlin -New York 2001, Nr. 7817 wird basierend auf D. Olster, Theodosius Grammaticus 
and the Arab Siege of 674 – 78, Byzantinoslavica 56 (1995), 23 – 28 das Gedicht auf die 
frühere Belagerung Konstantinopels bezogen.

144 Speck, Theodoros Studites (o. Anm. 31), 70 – 87 (zur Metrik).
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