
DER KRANZ — SEINE RELIGIOS-MAGISCHE 
BEDEUTUNG BEI DEN GRIECHEN UND ROMERN 

So gewohnlich der Kranzschmuck im klassisehen Altertum ist, so schwer fallt 
es den Forschern, sich fiber seine Bedeutung zu einigen. Neuere Untersuchungen 
haben entscheidende Gesichtspunkte zur Geltung gebracht. Aber man vergleiche 
nur den bedeutsamen Aufsatz Deubners im Arch, fur Rel.wiss. XXX (1933), 
70—104, z. B. mit dem fibersichtlichen Art »Kranz« in der Realenc, von Ganszyniec 
geschrieben, um die Unsicherkeit der Forscher zu bemerken. So geht Ganszyniec von 
dem »funktionalen Wert« des Kranzes aus und bemerkt treffend, dafi »der Faden der 
Entwicklung« nicht vom Himmel zur Erde, »sondern stets von der Erde zum Himmel 
geht«. Man liest aber in seinem Art. nicht weit, ehe auch er vom Kranz als >»Zeichen 
der Reinheit und der Freude fiber die Befreiung der Schuld« spricht (Sp. 1590), und 
spater stellt er den Satz auf, dafi die betreffenden Kultgebrauche aus dem Familien-
leben mit seinem gehobenen Geffihl und den ebenda erforderlichen personlichen Vor-
bereitungen herzuleiten seien (Sp. 1600). Also wiederum Symbolik und Systematik, 
die ja jedenfalls bei der Beurteilung der Frage unumganglich sind — es fragt sich 
nur, an welchem Punkt der Entwicklung man diesen Gesichtspunkt durchffihren 
kann oder mufl. Die heutigen Gebrauche helfen sehr wenig zur Aufhellung des 
ursprfinglichen Sinns der cstšcpavoi, der coronae, deren Verwendung wohl hauptslch-
iich der heutigen Tradition der europaischen Kultur zu Grunde liegt. Den tiefen 
Einschnitt zwischen Antike und Neuzeit macht das Ghristentum; Tertullian, de cor. 
14, vgl. c. 10 stellt mit Entsetzen fest, dafi die Heiden fast jeden Ort, auch den ver-
achtlichsten, mit Kranzen verehrt, das heifit seiner Meinung nach, dafi sie da uberall 
ihre Abgotterei treiben (ibid. c. 7 corona idolothytum effkitur). Einige Punkte, die 
wohl die Aufmerksamkeit der Forscher verdienen, werden hier besprochen werden. 

1. Deubner hat a. a. O. den Kranz als Segensbringer in den Vordergrund ge-
rfickt; so erhalten die Hochzeitskranze z. B. (S. 75) eine ansprechende Erklarang. Die 
%atay&a\ij(xxx bei der Hochzeit fafit man wohl jetzt gemeiniglich als Fruchtbarkeits-
zauber, jedenfalls Segenszauber auf. Das Bewerfen d e r S i e g e r i n d e n A g o-
n e n mit Zweigen hat damit eine ausgesprochene Ahnlichkeit; und wenn auf einem 
Va,enbilde der junge Sieger, der die Siegesbinde - aber keinen Kranz- _ tragt, zu-
gleich mit Zweigen (wohl Oelzweigen) beworfen wird, liegt es in der Tat nahe, 
Kranztragen und Bewerfen gleich zu interpretieren. Damit ist aber n i c h t gesagt, 
dafi die Phyllobolie in den Agonen und die eben erwahnten xatac^oafiafa bei der 
Hochzeit identisch seien. Die Phyllobolie ist eine Steigerung der Verehrung — wenn 
man sie magisch deuten will, jedenfalls eine Sicherung des Sieges. Was nun den 
Siegeskranz betrifft (dessen sepulkraler Ursprung allerdings hypothetisch sein mag, 
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etwas anders Opferritus S. 65), wird man audi ihn kaum als eventuellen »Segens-
trager« auffassen, noch weniger mochte i eh ihn mit der Geiielung der spartanischen 
Epheben (Deubner S. 79) zusammenstellen. Den Sieg hat der Teilnehmer am Agon 
schon errungen, und der »Segen« ist ihm insofem schon zuteil geworden. Wenn man 
einen solchen Kranz nicht als einfaches Siegeszeichen auffassen will — es mag sich 
eher um eine neue »Mode« als eine rituelle Erneuerung handeln —, wird man ihn 
apotropaisch deuten konnen. Der Sieger ist ja dem Neid, dem bosen Auge, der 
Nemesis ausgesetzt und ware insofem des Schutzes bediirftig. Die Kranze sind in 
Dephi wie in Olympia erst lange Zeit nach der Stiftung der Spiele eingeffihrt worden 
— vielleicht, weil das Kranzetragen bei mehr privaten Agonen schon ublich war. Das 
besagt aber nichts fiber den Ursprung oder den ursprfinglichen Sinn soldier Kranze. 
Das Bekranzen beim Familienfest oder bei offizieller feierlicher Gekgenheit mag 
aus uralter Zeit stammen. Wenn dem Bekranzen von vornherein ausschliefilich reli
giose Bedeutung zukame, ware es recht sonderbar, dafi es dem homerischen Ritter-
turn unbekannt sei. Dies geht ja viel weiter als seine Vernaehlassigung der chthoni-
schen Kulte, und jedenfalls mussen wir voraussetzen, dafi das Volk sich auch damals 
bekranzte, wenn es religiose Gewohnheit verlangte - diesem volkischen Gebrauche 
gegenfiber hat sich damals die gesellschaftliche Oberschicht wahrscheinlich gleich-
gultig oder abweisend verhalten. 

2. Bedeutsame Untemehmungen wurden am Anfang und Abschlufi religios be
toni Dasselbe gilt fiberhaupt fur jeden bedeutsamen Zeitabschnitt. Ein Opfer, even-
tuell magisch ausgenutzt, leitete oft das Unternehmen ein, und ein Dankesopfer an 
die Gottheit markierte den gliicklichen Erfolg. Bekranzt zogen zuweilen die Krieger 
in den Kampf (spartanische Sitte nach Plut Lyk. 22, 4 f, Kelten nach Ael. v. bu 
XII 33, fiber die Makedonen Justin VIII 2, 3, darfiber Deubner a. a. 0.), bekranzt 
(am Heck) fangt das Schiff die Ausfahrt an, einmal wird Ahnliches von der Fahrt 
der Fischer zum Fischplatz berichtet (Plut. de soil. anim. 981 E, Pamphylien). Ganz 
entsprechend mogen die Seeleute die siegreichen Schiffe mit Kranzen schmucken 
(Charit. VIII 6, 1 a), nach dem Sieg fiber die Bebryker die Argonauten sogar die 
Landtaue ihres Schiffes (Apoll. Rhod. II 160) — mit Lorbeerkranzen, die sie sich 
auch selbst aufsetzen.1) Von einer ergreifenden Huldigung des absegelnden, geliebten 
Ffihrers erzahlt Xen. Hell. V 1, 9. Diejenigen, die zu spat kommen und ihre Kranze 
ihm ins Meer nachwerfen, Gluckwfinsche fur ihn sprechend, wollen m. E. damit 
sicherlich nicht das Meer ffir seine Heimfahrt gunstig stimmen. Die Glfickwfinsche 
sind bei solcher Gekgenheit natfirlich genug. Kranze mag man auch den Ertrun-
kenen ins Meer nachwerfen (dies hat ubrigens einmal nach dem Weltkriege ebenfalls 
stattgefunden, bei Marseille). 

3. Der Kranz — ebenso gut wie der Stab oder das besonders gefarbte, gewobene, 
geschnittene Festkleid — h e b t d e n B e t r e f f e n d e n a u s d e r M a s s e 
h e r a u s u n d m a r k i e r t d e n a u f i e r g e w o h n l i c h e n o d e r d e n 
f e s t l i c h e n A u g e n b l i c k , es moge sich um Beamte, Priester, Seher, Sieger 

*) Vor dem Kampfe bei Pharsalos sind die Lorbeer bekranzen, oofiPoXov vbojs, nnd die 
»Pompejaner des Sieges dermafien gewifi, da£ Diener machten ihnen die feinsten Gerichte«, 
viele von ihnen schon vorher ihre Zelte mit App. b. c II 69. 
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u. s. w. oder Teilnehmer am Feste an der Trauer handeln. Diirfen wir nun den Stab, 
den der Seher in der Hand tragt, die pdpSo? der Rhapsoden, das Szepter der Herr-
scher oder der Redner mit dem Kranz gleichstellen — z. B. mit dem Kranz, den der 
Redoer sich aufsetzt — und sowohl Stab wie Kranz als »Inspirationsquellen« auf-
fassen? Stellen wie Arist. eccl. 180 oder Eur. Here, fur 676 ff. (Deubner a. a. O. S. 
84 ff.) sind fur solche eventuell inspirierende Ump.K, die dergleichen Staben oder 
Kranzen zukame, jedenfalls nicht beweiskraftig. An der ersteren Stelle antwortet 
die Praxagora der Frau, die zu reden wiinscht: itspC#oo 8^ tov orštpavov %nyjx"iafr% — 
das heifit ja »mit gutem Erfolg« oder, urn J. G. Droysens Obersetzung zu zitieren: 
»Den Kranz her, setzt ihn auf, gut Heil zum Werk« (nl. zum Reden). Und mit den 
beriihmten Worten, »mochte ich nie |tst' i[xouoia? leben, sondern immer in Kranzen 
sein« (Iv otefdtvoiotv sT v̂), will Euripides nicht die Kranze so charakterisieren, als soil-
ten sie die Dichter »mit musisehem Geiste dauernd erfullen«, sondern einfach den 
festlichen Augenblick, den der Kranz kennzeichnet, die Erhebung des Geistes als 
den fur sein Dichten notigen Seelenzustand sich wunschen. Es erinnert gewisser-
mafien an den aristotelischen Ausspruch, Eth. Nic. 1177 b, 87 (Susemihl) fcp' Soov 
ivSi^stat d̂ avatCCeiv (»Hinausstreben fiber die Sterblichkeitsschranken«, wie es Immisch 
ubersetzte), jedenfalls an Prop. Il l 5, 19 ff. 21 f. me iuvet et mentem mutio vincire 
Lyaeo J e t c a p u t i n v e r n a s e m p e r h a b e r e r o s a (vgl. Hor. c. I 31, 20 
d o n e s . . . n e e t u r p e m s e n e c t a m d e g e r e n e e c i t h a r a c a r e n -
t e m). So haben die Dichter selbst den Dichter verstanden. Auch den Stab der Seher 
oder Richter als Inspirationsquelle aufzufassen, ist m. E. eine gewagte Vermutung. 
Wenn man die Holzart in Betracht zieht, konnte man ja denken, dafi z. B. ein Stab 
oder ein Zweig aus L o r b e e r dem Seher seine Kraft verleihe, ebenso gut wie ein 
Kranz aus Lorbeer oder das Essen von Lorbeerblattern. Aber der Stab ist doch im 
alltaglichen Leben dem Greis oder dem Wanderer eine Stutze, anderen wiederum 
eine Wehr oder ein Zeichen der Wurde; ein solcher Stab kommt auch vor allem 
Mannern zu. Es kommt mir recht unwahrscheinlich vor, dafi der Konig sein Szepter 
wegen der Spruche trage, die er als oberster Richtei* zu sprechen habe (vgl. Pind. 01. 
1 12, dazu FL IX 99 ox^Etpov ^8š $šji,t<Tta<;); ein Konigsszepter bleibt in den Handen 
eines Konigs ein ausgesprochenes Zeichen der koniglichen Gewalt, diese moge sich 
in Kommando, Richterspruch oder einfach Representation betatigen. Bei anderen V61-
kera war wohl die Auffassung dieselbe. 

4. Man konnte meinen, dafi die wirklich magischen Vorschriften den ursprung-
lichen Sinn des Bekranzens bewahrt hatten. Und dies wird wohl vielfach auch der 
Fall sein, wenn man sich die zweckbetonte Verwendung des Krauzes von Seiten 
der Magier vor Augen halt. Immerhin haben auch die Zauberer vom Fach manchmal 
erneuert oder Obernommenes fiir ihren speziellen Zauber zurechtgelegt. Auch die 
Erklarung, womit sie zuweilen ihr Verfahren begrunden, ist fur uns nicht immer ver-
bindlich. Ein Beispiel moge in diesem Zusammenhang seinen Platz finden. In »Sa
lomons Niederfalien«, PGM IV 850 ff., lesen wir, dafi sowohl der als Medium fun-
gierende Knabe als der Zauberer einen Artemisiakranz auf dem Kopfe tragen sollen. 
Der Knabe, der ohnmachtig »niederfallt«, ist schon vorher mit einer Anubias-Ahre 
und einer Hierakitis-Pflanze »geschfitzt« (Z. 902). Dafi er dazu noch wahrend der 
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offenbar sehr gefahrlichen Zauberhandlung durch einen Kranz aus Beifufi (s. den 
betreffenden Artikel in der R-E.) gegen damonische Angriffe gesicbert wird (wie D. 
S. 91 annimmt), ist wohl moglich. Ebenso gesicbert durfte wohl auch der Zauberer 
sein. Immerhin lautet die Erklarung des Magiers auf Sympatfaie zwischen Pflanze 
und »Gott«: der Gott freue sich der Pflanze; folglich wird der Gott damit angelockt 
und zum Wahrsagen bewogen. Dies glaubte der Zauberer selbst, der doch, wie seine 
Vorschrift lehrt, die apotropaische Kraft der vorher genannten Pflanze zu schatzen 
wufite. Sonst ist die apotropaische Wirkung des Beifufies aus dem Isiskult u. a. wohl 
bekannt (Diosk. I l l 24, Plin. n. h. XXVII 53, s. R-E. a. a. 0.). Auch eine Stelle 
wie PGM VII 842 ff. mahnt zur Vorsicht. Fur die inspirierende Kraft des Lorbeer-
kranzes ist selbst diese Vorschrift nicht absolut beweiskraftig. 

Mantische Traume erhalt man, heifit es, wenn man die betreffenden apolli-
nischen Zeichen tragt. Doch wird man diesen Kranz auch einfach apotropaisch auf-
fassen konnen, weil er alle irrefuhrenden Geister, die den Traumenden nachstellen, 
abzuwehren vermag (fiber den Lorbeer als Damonen vertreibend vgl. z. B. Deubner 
a. a. O. S. 86). 

5. Es ware ziemlich aussichtslos, die mannigfache Verwendung des Bekranzens 
im Altertum auf einige bestimmte Formeln feszulegen. Es gibt vielfache Kreuzungen 
der Vorstellungen.2) Nur ein Beispiel moge hier erwahnt sein. Bei Hor. c. I 7, 21 ff. 
setzt sich der landfhlchtig gewordene Teucer einen Kranz vom Laube der Silber-
pappel auf. Der Baum war eben dem Herakles %e{«ov geweiht. Zugleich gibt Teucer 
aber durch den Kranz seinen Genossen das Signal des Symposions. — Parallelen 
aus anderen Zeiten oder anderen Volkera sind auch nicht ausschlaggebend. Wenn 
Mc Gulloch in Enc. of ReL, Art. »Crown« (338 b), mitteilt, dafi der Hochzeitskranz in 
Indien apotropaisch aufgefafit wurde, weifi man eigentlich nicht, in welchen Kreisen 
oder in welcher Zeit sich solche Auffassung geltend machte, und fur die Griechen 
besagt sie nichts. — Es kommt auch auf den Stoff, auf die Art der Blatter oder 
Blumen an. Mantisch wirkt der Lorbeer, gegessen oder getragen, als Blatter, Kranz, 
Zweig oder Stab — hier ist die aufiere Form sekundar. Nach Kerlnyi (Studi e Ma
terials XI 1935, 34) sind die Efeuranken »das Urbild des Krauzes und das sertum 
iiberhaupt« — die eigentliche Kranzform (xopwvrj) ware nicht das Wesentliche, was 
sich aus dem Gebrauch der Zweige im Dionysoskult ergabe. Solch eine einfache Lo-
sung aller Probleme ist recht problematisch. Man darf vom Kranze sagen, was Hu-
bert-Mauss vom magischen Knoten sagt (Thiorie g£n£rale de la magie, S. 68, in 
L'annće sociologique VII 1902-3): la magie des noeuds sert pour l'amour, la pluie, 
le vent, le malćfice, la guerre, le langage, et mille autres choses. Man wird auch gut 
tun, sich den einfachen Sinn des Kranzes als S c h m u c k vor Augen zu halten. Und 
wenn Wilamowitz die Bekranzung der Griechen als »Weihe« auffafite (Herakles* II 

*) Vieles bleibt dunkel. Wenn der Ehebre-
cher in Gortyn mit Wolle bekranzt wurde (Acl. 
v. k XII 12, D. S. l(K))f wird man auf den Au*-
druck iicwpdoxsto 8iQp.ooiqt (»er wurde offentlich 
verkauft«) Gewicht legen mussen und auf die 
romische Sitte, Kriegsgefangene sub corona ven-

dere, hinweisen diirfen. Was den Kranz des 
Prometheus Xoojttvo? betrifft (D. S. 103), wird 
man ihn wohl eher als Symbol der Bcfreiung 
oder der Freiheit auffassen, als, mit Deubner, 
Kranz-symbolische Fessel in Anschlag bringen. 
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156), scheint mir dieser Ausdruck (trotz Deubner S. 70) fur viele Falle ein gluck-
licher Ausdruck und der Auffassung der alten Hellenen selbst in ¥ielen Stucken 
adaquat. Der Winzer bekranzt skh beim Beschneiden der Reben (Geop. V 24,1) — 
der Kranz hebt doch woM einfach die Wichtigkeit und Feierlichkeit der Operation 
hervor. Was man aus dem Alltagsleben heraushebt und auszeichnet, mag bekranzt 
werden — der Heroldstab (nicht der Herold selbst) des Oschophorienzuges (Plut. 
Hies. 22,4), der Phallos des Dionysos (Liber, Varro bei Augustin c. d. VII 2), die 
bei Marc. Emp. erwahnte Morserkeule, die man bekranzt unter das Bett legt (was 
Ganszyniec mit dem Totenkranz analogisch deutet, Sp. 1603, wird wohl durch seine 
Lage gleich einem 8t«io«6c wirken), Dreizack oder Caduceus auf romischen Munzen 
u. s. w. Dies wird man gut »Weihe« nennen durfen. Und zu guter Letzt: a u c h d e r 
F e s t s c h m u c k u n d d i e f e s t l i c h e L a u n e w i r k e n a p o t r op a i s ch. 
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