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1 Apo l . 98. Zu Apuleius und seiner Sprache siehe H . Koz io l , Der Stil des L . Apuleius (Wien 1872); M . Bern
hard, Der Stil des Apuleius von Madaura (Diss. Tübingen 1925). 

2 Vgl . die Grammatiken: Friedrich (6); Friedrich u. Röll ig (17); Segert (23); ferner zu Einzelerscheinungen: 
Z. S. Harris, Development of the Canaanite Dialects (New Häven 1939). 

3 A l s Beispiel sei das Goldmedai l lon genannt, das in Karthago in einem Grab des 7. Jahrhunderts v. Chr . ge
funden wurde, wahrscheinlich aber aus Zypern mit seinem Besitzer Jada'milk dorthin kam: CIS I 6057; siehe 
K A I Nr . 73, ferner G . Garbini , R S O 42, 1967, 6 -8 ; J . Fcrron, Museon 81, 1968, 255-261. Allgemein siehe 
Rhys Carpcnter, A J A 62, 1958, 35-53; Peckham (15) 119-124, der für das Goldmedai l lon wieder für kartha
gischen Ursprung eintritt. 

4 'There is no evidence earlier than the fourth Century B. C . for the typically Punie (or Carthaginian) Script': 
Peckham (15) 191 A n m . i . 

5 Lidzbarski (3) 180 f. ; Peckham (15) 192. 

Originalveröffentlichung in: G. Neumann (Hrsg.), Sprachen im Römischen Reich der Kaiserzeit , 
Köln/Bonn, 1980, S. 285-299
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Wenn ferner der Begriff 'Neupunisch' im wissenschaftlichen Sprachgebrauch existiert, so 
leitet er seine Berechtigung eigentlich nur aus der eigenartig kursiven Form der Schrift 
her, die gegen Ende des 3. vorchristl. Jahrhunderts plötzlich erscheint, allmählich in ein
zelnen Buchstaben in 'klassische' punische Inschriften einzudringen beginnt und nach 
dem Fall der Metropole immer stärker an Boden gewinnt, bis sie die beherrschende 
Schriftform wird6 . Auch hier gibt es also keine scharfe Zäsur durch die Zerstörung Kar
thagos 146 v. Chr. Allerdings werden aus praktischen Gründen die epigraphischen 
Denkmäler vor und nach diesem Datum - soweit einigermaßen exakt datierbar - in puni
sche und neupunische geschieden7. Sprachlich sind diese jüngeren Texte eindeutig als pu-
nisch anzusprechen, auch wenn sie zahlreiche orthographische Besonderheiten aufweisen. 
Vor allem kann man Verwilderungen der Orthographie durch Verwechslung von Laryn-
galen und häufiger - wenn auch nicht regelmäßiger - Schreibung von Vokalandeutungen 
mittels einzelner Konsonantenzeichen registrieren, die oft zu höchst ungewöhnlichen 
Wortformen führen. Der Ausdruck 'Vulgärpunisch' ist dafür mit Bedacht gewählt8. Er 
ist insofern besonders zweckmäßig, als er bereits erkennen läßt, daß die offiziellen In
schriften punischer Sprache der jüngeren Zeit sich durchaus noch um korrekte Schrei
bung bemühen, daß hingegen die größte Freizügigkeit in der Orthographie bei den 'vul
gären' privaten Votivtafeln zu beobachten ist. 

2. P u n i s c h a u ß e r h a l b v o n A f r i k a 

2.1. I t a l i e n 

Phönizisches Sprachgut gelangte schon recht früh nach Italien. Aus dem 'Bernardini-
Grab' in Praeneste (Karte Nr. 36), das in die 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. datiert 
wird, kam eine ägyptisierende Silberschale mit kurzer phönizischer Inschrift ans Licht9. 
Grabungen in Pyrgi, dem alten Caere (Karte Nr. 37), legten 1964 einen Bothros bei ei
nem Tempel frei, in dem drei Goldbleche niedergelegt waren, von denen zwei eine etrus-
kische tragen, eines jedoch eine phönizische Inschrift, die von der Weihung eines Astar
teheiligtums durch den König Tiberie Vilanas berichtet10. Der Text wird um 500 bis 480 
v. Chr. datiert11. Man wird die vorsichtige Formulierung von H . Rix besonders beachten 
müssen, der im Blick auf die Quasi-Bilingue bemerkt: 'Daraus kann man für die Zeit der 

6 Vgl . wieder Peckham (15) 219 f f . , ferner schon J . - G . Fevrier, Histoire de l'ecriture (Paris 1959) 220; ders., 
O A n t 2, 1963, 257-267. 

7 So etwa in K A I II 75 ff. bzw. 121 ff. 
8 Friedrich (6) 2 f . ; siehe Friedrich u. Röllig (17) 3; vgl. auch Friedrich, Cahiers de Byrsa 3, 1953, 229-239; Se

gen (23) spricht nur von 'Late Punic' . 
9 C I S I 164; siehe G u z z o Amadasi (12) 157 f. - Z u m Grabinventar und seiner Datierung; C . D . Curtis, The 

Bernardini T o m b . Mem. A m . Acad. Rome 3, 1919; K.. R . Maxwe l l -Hys lop , Iraq 18, 1956, 165 ff. ; vgl. auch 
M . Mel l ink, B i b l O r 7, 1950, 147. - Zu einem kurzen Graff i to von der Insel Ischia vgl. P. Ky le McCarter, 
A J A 79, 1975, 140 f. (Hinweis G . Gamer) . 

10 Vgl . K A I 2 (1966-68) Nr . 277 mit Literatur, ferner G . Garbini , PP 128, 1969, 378-383; Ferron (14) u. (16); 
W . Röl l ig, W O 5, 1969, 108-118. 

11 Peckham (15) 87 A n m . 8 2 ; Ferron (16) 434. 
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1 Westliches Mittelmeer, Fundorte pumsehcr Inschriften (für Nordafrika nur in Auswahl) . 
1 Mogador ; 2 Sala (Rabat); 3 Volubi l is ; 4 Thamusida (Kenitra); 5 Lixus; 6 Tingis (Tanger); 7 Tamuda (Te -
touan); 8 Rusaddir (Melilla); 9 Siga (Takembrit); 10 Jol / Iul ia Caesarea (Cherchel); 11 Tipasa; 12 leosium; 13 
Cirta Regia (Constantine/El Hofra) ; 14 Sigus; 15 H ippo Regius (Böne); 16 Utica (Utique); 17 Karthago (Car-
thage); 18 Thugga (Dougga); 19 Siagu; 20 Hadrumetum (Sousse); 21 Leptis Minor ; 22 Thapsus; 23 Meniux 
(Gerba); 24 Sabratha; 25 Öea (Tripolis); 26 Leptis Magna; 27 Malta; 28 G o z z o ; 29 Selinus (Selinunte); 30 L i l y -
baion (Marsala); 31 Motya (Mozia , San Pantaleo); 32 Eryx (Erica); 33 Panormos (Palermo); 34 Soluntum (So-
lunto); 35 Roma ; 36 Palestrina (Praeneste); 37 Pyrgi; 38 Terranova Pausania (Olbia) ; 39 San Niccolo Gerrei; 40 
Cagliari; 41 Nora (Capo di Pula); 42 Bitia (Torre di Chia); 43 Villaperucciu; 44 Sulci (San Ant ioco) ; 45 Monte 
Sirai; 46 Tharros (Capo San Marco); 47 Massilia (Marseiile); 48 Aven io (Av ignon) ; 49 Ebusus (Ibiza); 50 Elche; 
51 Karthago N o v a (Cartagena); 52 Villaricos; 53 Galera; 54 Sexi (Almuhecar); 55 Gades (Cadiz) ; 56 el -Caram-

bolo/Sevilla. 

Stiftung wohl auf einen gewissen Einfluß eines phönizisch sprechenden Volkes - es hegt 
nahe, an Karthago zu denken - auf das traditionell griechenfreundhehe Caere schlie
ßen'12. Doch der Text ist - das sei wiederholt - in phönizischer Sprache und Schrift ver
faßt13, nicht in punischer, auch wenn das seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. bestehende 
Bündnis zwischen Karthago und den Etruskern den Historiker leicht in eine andere Rich
tung führt. 
Punische Sprachreste im Original gibt es aus Italien selbst bis heute merkwürdigerweise 
nicht. Statt dessen ist die früheste Uberlieferung des Punischen hier literarisch: Plautus 
verfaßte - wahrscheinlich 189 v. Chr. - eine Komödie mit dem anzüglichen Titel 'Poenu-

W . Fischer u. H . Rix , G G A 220, 1968, 94. 
So gegen verschiedene Interpreten zuletzt wieder Ferron (16) 429 f. 
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lus ' , deren 5. A k t einige pun i sche Passagen in lateinischer U m s c h r i f t enthäl t 1 4 . D e r Tex t 
bietet leider n icht geringe P r o b l e m e : Sein Haupt te i l besteht aus 10 Versen , v o m Kar tha 
ger H a n n o bei seiner A n k u n f t in K a l y d o n gesprochen (5. A k t , 1. Szene V s . 930 -939 = 
T e x t I) , d ie aber im F o l g e n d e n (Vs . 9 4 0 - 9 4 9 = T e x t I I ) w iederho l t werden u n d denen 
schl ießl ich eine lateinische Vers ion (Vs . 950 -960 ) fo lgt . D iese A n o r d n u n g der Verse kann 
nicht von P lautus s t a m m e n , da sie dramat isch s inn los wäre . Sie ist auch nicht damit zu 
erklären, daß P lautus den Stof f - u n d viel leicht auch die pun ische R e d e - v o n einer K o 
m ö d i e des griechischen D ich te r s A l e x i s (ca. 3 7 0 - 2 7 0 v . C h r . ) mi t dem T i te l ' K a r c h e d o -
n ios ' ent lehnte. D i e zwe i fache pun ische Ver s i on beruht v ie lmehr auf doppel ter Über l ie fe 
rung : E in Pa l impsest der A m b r o s i a n a aus d e m 4 . - 5 . J a h r h u n d e r t n. C h r . enthält nur ei
nen T e x t (Vs . 9 4 0 - 9 4 9 ) , der al lerdings sehr k o r r u p t und fast unverständl ich ist; eine 
H a n d s c h r i f t e n g r u p p e des 10. J ahrhunder t s n. C h r . , die auf ein gemeinsames Exemp lar 
zurückgeh t , enthält alle 20 Ze i len , deren erste H ä l f t e aber or thograph isch v o n der z w e i 
ten Hä l f t e abwe ich t , die ihrerseits w ieder mit der A m b r o s i a n a geht. A . S. G r a t w i c k hat 
zu le tz t die B e d e u t u n g dieser or thograph ischen Var ianten unterstr ichen und klar heraus
gestellt, daß das v o n P lautus gebrauchte A l p h a b e t kein y kannte , auch nicht die Schrei
bungen th, ch oder z . A u f g r u n d weiterer E r w ä g u n g e n k o m m t er zu dem m . E. sehr w e 
sentl ichen Sch luß : 'an economica l exp lanat ion w o u l d be that text I I is the genuine Ver
s ion , already desperately corrupt in the early E m p i r e , and that text I is a scholar 's , made 
u p i ndependen t l y , but w i t h reference to text I I , in the c o n t e m p o r a r y N e o - P u n i c and 
R o m a n o r t h o g r a p h y of this t ime ' 1 5 . G le ichze i t ig äußert G r a t w i c k die nahel iegende V e r 
m u t u n g , daß auch die lateinische V e r s i o n dieser pun ischen Zei len eine gelehrte G lo s se 
darstellt , z u m a l sie innerhalb des Stückes keine F u n k t i o n erfül l t , P lautus aber schwerl ich 
für ein L e s e - P u b l i k u m eine U b e r s e t z u n g l iefern m u ß t e 1 6 . D e m kann noch h inzugefügt 
werden , daß im Ver lau f des 5. A k t e s n o c h 14 weitere kurze Verse oder Sentenzen in p u -
nischer Sprache eingestreut werden , denen keine lateinische Uberse t zung fo lgt , die a b e r -
falls sie nicht w i e V s . 995 durch die fo lgenden lat. Verse paraphrasiert werden - aus dem 
G a n g der H a n d l u n g b z w . den R e a k t i o n e n der A g i e r e n d e n verständl ich werden , w e n n sie 
nicht v o n e inem G r o ß t e i l der Zuschauer sowieso verstanden w u r d e n . D e n n es m u ß ja be
dacht w e r d e n , daß das P u b l i k u m , das die p laut in ische K o m ö d i e k u r z nach dem 2. P u n i 
schen Kr iege zu hören b e k a m , nicht vö l l ig desorientiert war : V ie le werden mit Scip io in 
A f r i k a gewesen sein und dor t Pun i sch gehört haben , andere in Italien selbst P u m e r ge
tro f fen haben, wieder andere vielleicht punische Kr iegsgefangene als Sklaven gehabt ha 
ben , so daß w o h l Vertrauthe i t von R ö m e r n mit einigen pun ischen B r o c k e n - so w ie sie 
im Stück selbst der Sklave M i l p h i o zur V e r w i r r u n g seines H e r r n in recht s tümperhafter 
F o r m demonstr ier t - n icht unwahrsche in l i ch ist. N u r so ist es erklärl ich, daß Plautus das 
sonst völ l ig ungebräuch l i che Mit te l in einer K o m ö d i e anwenden konn te , eine Figur e in
z u f ü h r e n , die n icht lateinisch sprach, aber auch ke in völ l iges Kauderwe l sch . D a ß uns da
mit ein Stück Pun i sch - al lerdings ha lbwegs verständl ich nur in der jüngeren Uberarbe i -

14 Der Text hat, beginnend mit Scaliger 1598, mehr als neunzig Interpretationen erfahren. Letzte ausführliche 
Behandlung bei M . Sznycer, Les passages puniques en transcription latine dans le 'Poenulus' de Piaute (Paris 
1967). Vgl. ferner Krahmalkov (18) 52-74; Glück u. Maurach (19) 93-126 und - besonders förderlich -
Gratwick (20) 25-45. 

15 (20) 37. 
16 (20) 35. 
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tung - in Or ig ina lsprache erhalten ist, ist um so erfreulicher, als die eigene literarische 
P r o d u k t i o n Kar thagos völ l ig verloren gegangen is t1 7 . 

2 .2 . S a r d i n i e n 

A u s Sardinien, das 227 v. C h r . an R o m g e k o m m e n war, s tammt aus der 1. Hä l f te des 
2. J ahrhunder t s v. C h r . die erste Tr i l ingue , in der die lateinische Inschri f t an der Spitze 
steht, der die griechische und die punische Ver s i on folgen (Kar te N r . 3 9 ) I 8 . D e r D e d i -
kant des Bronzeal tars , auf dessen F u ß der Tex t steht, trägt merkwürd igerwe i se den grie
chischen N a m e n K l e o n , die W e i h u n g erfolgt jedoch einem G o t t e phön iz i scher ( b z w . p u -
nischer) P r o v e n i e n z , dem E s m u n (griech. AOXXT)JT,Iü), lat. Aescolapio) m i t dem semit. Be i 
n a m e n m'rh 'Führer ' , der lautgetreu wiedergegeben im Gr iech . unopr] , im Lat . merre 
lautet. D e r p u n . Tex t enthält aber weiterhin als Maßangabe das griechische XiTQa, dem 
i m kürzeren lateinischen T e x t leider die Entsprechung fehlt. D a schließlich noch nach 
Suffeten datiert w i r d , ist deut l ich, daß hier der pun ische E in f luß noch bei we i tem über 
w o g , was übrigens für Sardinien noch bis z u m E n d e des 2. nachchrist l . J ahrhunder ts ge
gol ten haben w i rd (siehe S. 294 f .) . D i e Vie lschicht igkei t des kulturel len Einf lusses, zu 
dem zuletz t die römische K o m p o n e n t e trat, w i rd bei dieser kurzen Inschri f t besonders 
deut l ich . D ie se V e r q u i c k u n g des Fremden mit dem Eigenen ist für Kar thago , die H a u p t 
stadt, durchaus geläufig. Gr iechisches ist archäologisch mehrfach nachweisbar 1 9 . A u c h 
griechische N a m e n erscheinen gelegentlich in W e i h u n g e n 2 0 . E inma l w i rd in einer sonst 
pun ischen W e i h u n g eine EUXXEO sogar in griechischen Buchstaben geschr ieben2 1 , 
Schl ießl ich s ind auch Reste einer gr iechisch-punischen Bi l ingue erhalten2 2 . D a s ist nicht 
weiter verwunder l i ch , da D i o d o r für den A n f a n g des 4. J ahrhunder t s v. C h r . eine bedeu 
tende griechische K o l o n i e in Kar thago bezeugt 2 3 . Sie fand hier vielleicht im Z u s a m m e n 
hang mit dem aus Sizi l ien ü b e r n o m m e n e n Ku l t der D e m e t e r und K o r e eine H e i m a t 2 4 , 
und sicher unterhielt sie auch H a n d e l s k o n t o r e in der punischen Haupts tadt . 

17 D i e d o r t i g e n B i b l i o t h e k e n w u r d e n n a c h P i i n . na t . 18 ,22 d e n a f r i k a n i s c h e n F ü r s t e n , b e s o n d e r s J u b a I I . v o n 
M a u r e t a n i e n ü b e r l a s s e n . W i r w i s s e n n i c h t , w a s sie e n t h i e l t e n , a u c h w e n n A u g u s t i n n o c h J a h r h u n d e r t e spa ter 
v o n Punicis libris, ut a viris doctissimis prodkur multa sapienter esse mandata memoriae s p r i c h t (ep is t . 17 ,2 ) . 
B e r ü h m t w a r e n d i e L e h r b ü c h e r d e r A g r i k u l t u r des M a g o n , d i e n i c h t d e n A f r i k a n e r n w e i t e r g e g e b e n , s o n d e r n 
d e r e n 28 B ä n d e s o g a r ins L a t e i n i s c h e ü b e r s e t z t w u r d e n ( P l i n . nat . 1 8 , 2 2 ; v g l . a u c h V a r r o , rus t . 1 ,1 ,10 u n d 
C o l u m . 1 , 1 , 1 3 ) ; a u c h ein A u t o r n a m e n s A m i l c a r ( o d e r H a l c a r ) ü b e r d e n g l e i chen G e g e n s t a n d w i r d g e n a n n t 
( C o l u m . 1 2 , 4 , 2 ) . G e s c h i c h t s s c h r e i b e r g a b es w a h r s c h e i n l i c h , d e r e n N a m e n n i c h t e i n m a l ü b e r l i e f e r t s i n d ; e i 
n i g e G r i e c h e n w e r d e n e r w ä h n t , d a r u n t e r a u c h e in C h a r o n v o n K a r t h a g o , d e r n a c h S u d a s. v . L e b e n s b e s c h r e i 
b u n g e n b e r ü h m t e r M ä n n e r u n d F r a u e n g e g e b e n h a b e n so l l . N i c h t n u r d i e u n g ü n s t i g e U b e r l i e f e r u n g f ü h r t e i 
n e n s o v o r z ü g l i c h e n K e n n e r w i e G s e l l (4 ) 4 , 2 1 5 z u d e m U r t e i l : ' M a i s la c i v i l i s a t i o n p u n i q u e n ' a p r o d u i t ni sa -
v a n t s , ni p o e t e s , ni p e n s e u r s ; d u m o i n s , I ' h i s t o i r e n ' e n c o n n a i t a u c u n . ' 

1 8 C I S I 143 = C I L I 2 2 2 2 6 ; X 7 8 5 6 ; vg l . K A I N r . 6 6 ; G u z z o A m a d a s i (12 ) Sard . 9 . 
1 9 V g l . z . B . C . P i c a r d , T h e m e s h e l l e n i s t i q u e s s u r les s te les d e C a r t h a g e . A A f r 1, 1967, 9 - 3 0 . 
2 0 Z u s a m m e n s t e l l u n g u n d D e u t u n g z u l e t z t bei B e n z ( 2 2 ) 1 9 3 - 1 9 5 . 
2 1 C I S I 191. 
2 2 C I S I 6 0 0 0 . 
2 3 D i o d . 14 ,77 ,5 . 
2 4 S i e h e d a z u F e v r i e r , L a K o r e p u n i q u e . M e l a n g e s . . . A n d r e R o b e r t ( P a r i s 1955) 3 6 4 - 3 6 9 ; L . M a u r i n , S e m i t i c a 

12, 1962, 29 f f . 
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3. K a r t h a g o 

Auf kommerzieller Ebene spielte sich auch die erste längere Bekanntschaft von Römern 
mit Puniern ab. Bereits der zweite römisch-karthagische Vertrag sieht für jeden Römer 
vor, daß er 'in Karthago alles tun und verkaufen darf, was auch einem karthagischen Bür
ger gestattet ist'25. Von all dem ist so gut wie nichts erhalten geblieben: Römische Namen 
tauchen in den älteren punischen Inschriften fast überhaupt nicht auf26. Die Verwüstung 
Karthagos bei der Eroberung 146 v. Chr. hat ein übriges getan, um römische Reste der 
Frühzeit zu beseitigen. Wir hören auch davon, daß die zu Beginn des 3. Pun. Krieges in 
Karthago ansässigen Italiker - und mit ihnen natürlich die Römer - bei Kriegsausbruch 
vom Volke umgebracht wurden27. 
Der Fall von Karthago scheint, wenn wir vom inschriftlichen Material ausgehen, die Ver
breitung der punischen Sprache in Nordafrika erst recht gefördert zu haben. Dieser Ein
druck dürfte jedoch täuschen: Waren es auch zunächst die Städte an der Küste oder in 
Küstennähe, in denen die Punier Handelsniederlassungen errichteten und selbst wohnten, 
so drang doch ihr Einfluß allmählich ins Landesinnere, zunächst ungewollt bei der Er
schließung neuer Handelswege, später mit voller Absicht. Zahlreiche Kriege und das Feh
len eines eigenen stehenden Heeres machten es schließlich notwendig, die benachbarten 
Numiderstämme zur Heerfolge zu veranlassen. Die Verwaltungssprache im Militärdienst 
war aber Punisch28. Infolgedessen verbreitete sich - mehr noch als durch die Handelsver
bindungen - das Punische unter den Eingeborenen, die selbst eine dem Semitischen nahe
stehende Sprache hatten29. Masinissa (ca. 240-148 v. Chr.), König der Massyler, und 
Schöpfer des ersten numidischen Nationalstaates, wurde in Karthago erzogen und befeh
ligte zwischen 212 bis 206 ein numidisches Reitercorps in Spanien30. Es verwundert des
halb nicht, daß er in Malta (Karte Nr. 27) mit einer punischen Inschrift der Verehrung 
einer Göttin Ausdruck gab31; daß ein Mausoleum für den König, von den Bewohnern 
von Thugga (Karte Nr. 18) errichtet, schließlich neben einer numidischen auch eine puni
sche Inschrift trägt32; daß Münzprägungen den Namen des Masinissa in punischer Schrift 
enthalten33. Punische Münzprägungen sind auch von seinem Gegenspieler, dem 
Massaesylerfürsten Syphax und von dessen Sohn Vermina bekannt . Sie werden weiter 
im 1. Jahrhundert v. Chr. von Juba I. und Bocchus d. Jüngeren verwendet, und noch 

25 Po lyb . 3,24,12. 
26 Es sind dies nur: Metellus (? pun. MTV, C I S I 3141,3/4; 4878,3; MTLY, C IS I 1273,3; 3934,3/4; 5251,2); 

Socinus (SKYN', C IS I 1315,4, falls nicht zu den mit skn gebildeten semitischen Namen gehörig); Pucius 
(PQY, CIS l 5984,2); Varius (W'RY, CIS I 6005,2; 6006,2). 

27 Po lyb . 36,7,5; A p p . Pun. 92; Zonar. 9,26 p. 463 (c). 
28 Po lyb . 1,80,6; vgl. Gsell (4) 4,493. 
29 Vgl . den Beitrag von O . Rössler oben S. 267 ff. 
30 A p p . Pun. 10. Vgl . Gsell (4) 3,301 ff. ; G . Camps , Massinissa. Libyca 8, 1960, 1 ff. 
" C ic . Verr. 5,103; vgl. Val. Max. 1,1 ext. 2; vgl. Gsell (4) 6,109 A n m . 3. 
12 Zuletzt behandelt als Nr . 101 in K A I . Beachte aber, daß keiner der bekannten Söhne des Masinissa einen pu

nischen Namen trägt. Zu Mastanabai siehe Friedrich, Z D M G 114, 1964, 228 f. 
33 E. Babelon, Bull. Arch. C o m . Trav. Hist. et. Scicnt. 1891, 253; siehe G . Doublet u. P. Gauckler, Muse« de 

Constantine (Paris 1892) A b b . auf S. 24. 
34 Münzen des Syphax aus Siga: G . Demaeght, Catalogue du Musee d 'Oran , Numismat ique afleienne 28 f. ; 

Vermina (WRMND) bei L . Müller , Numismat ique de l'ancienne Afr ique 3 (Kopenhagen 1862 Suppl. 1872) 
88 Sp. 69. 
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während der frühen Kaiserzeit prägten Städte alten punischen Einflusses wie Leptis Ma
gna (Karte Nr. 26), Oea (Karte Nr. 25), Sabratha (Karte Nr. 24), Thaenae und Tingis 
(Karte Nr. 6) mit punischen Legenden35. Die jüngsten dieser Editionen stammen aus der 
Zeit des Tiberius. Die inschriftliche Tradition ist zwar in Karthago unterbrochen, lebt 
aber überall sonst weiter, vor allem auch im numidischen Gebiet. Von der Memorialin
schrift für Masinissa war schon die Rede; auch seinem Sohne Micipsa (148-118 v. Chr.) 
wurde eine pumsche (nicht bilingue!) Grabinschrift gesetzt36. Aus seiner und seiner 
Brüder Regierungszeit blieben zahlreiche Weihinschriften aus Cirta (Constantine; Karte 
Nr. 13) mit Datierungen erhalten37. Hiempsal, Urenkel des Masinissa, soll selbst noch in 
punischer Sprache veröffentlicht haben38. Von seinem Enkel Juba II. von Mauretanien 
(25 v. Chr.-23. n. Chr.) ist bekannt, daß er trotz seiner Erziehung in Rom für seine lite
rarischen Kompilationen (in griechischer Sprache!) auch punische Bücher verwende
te39. 

4. L a t e i n i s c h e s in p u n i s c h e n T e x t e n N o r d a f r i k a s 

44. v. Chr. wird Karthago von Caesar als Colonia Iulia Concordia Carthago neu gegrün
det, etwas später - wahrscheinlich 14 n. Chr. - der Sitz der Verwaltung der Provinz 
Africa proconsularis von Utica hierher verlegt und damit eine neue stürmische Aufwärts
entwicklung der Stadt eingeleitet. Für die Frage der sprachlichen Kontakte spielt die neue 
alte Metropole aber keine Rolle mehr: 'Le punique, remplaee par le latin dans tous les ac-
tes de la vie officielle, delaisse, au profit des langues etrangeres, par tous deux qui avaient 
la culte des lettres, devint et resta sous Pempire, dans beaucoup des villes africaines, le 
dialecte vraiment populaire'40. 
Ihre Rolle haben vielmehr die großen und kleinen Städte von ganz Nordafrika übernom
men: Neupunische Inschriften finden sich von Libyen - hier ist besonders Leptis Magna 
(Karte Nr. 26) zu nennen (siehe unten) - über Tunesien und Algerien bis nach Marokko, 
wo der südlichste Punkt durch Mogador (Karte Nr. 1) bezeichnet wird41. Fast aus
schließlich handelt es sich um kurze Weihungen oder Grabinschriften, also Texte aus dem 
privaten Bereich, einige wenige Ausnahmen bestätigen diese Regel. Allmählich machen 
sich Einflüsse der Amtssprache bemerkbar: Aus Tripolitanien stammt eine Weihinschrift 

35 Müller a. a. O . ( A n m . 34) 2, 5 -7 ; 16; 23; 27 f.; 40; 3,146. 
36 Gefunden in Cherchel, dem alten Iulia Caesarea (Karte Nr . 10), siehe K A I N r . 161. 
37 Publiziert von Berthier u. Charlier (8) bes. Nr . 56 ff. 
3 8 Gsell (4) 1,331 f. 
39 A m m . 22,15,8; Sol. 32,2. 
4 0 Toutain (2) 202; ähnlich Gsell (4) 6,111: 'Le punique avait cependant cesse depuis long temps d'etre une 

langue tolere par le gouvernement romain dans les actes publics: peut-etre depuis le regne de Tibere.' 
41 Zur Gründung der Kolonien an der Atlantikküste, bes. im Zusammenhang mit dem Periplus des Hanno , 

siehe Gsell (4) 1,455 f.; A . Diller, The Traditions of the Minor Greek Geographers. Philol. Monographs 
Amer . Philol. Assoc 14 ( 1952); Sammlung der meist sehr kurzen Inschriften aus Marokko von Fevrier in (11) 
81 ff. Zum Gesamtkomplex vgl. auch M. Enzennat, Heritage punique et influence greco-romaine au Maroc a 
la vielle de la eonquete romaine. VIII1' Congres International d 'Areh. Classique Paris 1963 (Paris 1965) 
261-278. 
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n i s c h e n N a m e n i m p u n i s c h e n K o n t e x t e i n e a n d e r e F o r m a ls e r w a r t e t : A p u l e i u s e n t s p r i c h t 

'pwl'y, M a x i m u s w i r d m'ksm', R i d e u s w i r d ryd'y, S e v e r u s w i r d s'w'r' g e s c h r i e b e n . D a r 

a u s e r g i b t s i c h k l a r , w a s a n z a h l r e i c h e n w e i t e r e n B e i s p i e l e n b e l e g t w e r d e n k a n n , d a ß f ü r 
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v e r w e n d e t w e r d e n , m i t a n d e r e n W o r t e n j e w e i l s d i e F o r m d e s V o k a t i v s a n s t e l l e d e s N o 

m i n a t i v s g e s c h r i e b e n w i r d 4 7 . D i e s e S c h r e i b w e i s e w i r d d a m i t e r k l ä r t , d a ß e n t w e d e r d e n 
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2 I R T 6 aus Räs el -Haddägia; siehe K A I Nr . 118. 
3 H ö r . carm. 1,26; 36; 3,17; epist. 1,14,6. 
4 Vgl . dazu Friedrich, Orientalia 24, 1955, 156-158. Auch Provincia Africa wird noch mit 'Flur der Libyer' 

wiedergegeben. 
5 K A I N r . 117. 
6 Übrigens in der Vulgärlateinischen Schreibung APULEUS MAXSSIMUS. 
7 Es gibt natürlich auch Ausnahmen, so bei den Namen des Kaisers Augustus ('wgsts, K A I N r . 120,1; 122,1; 

2) und des Germanicus (grm'nyqs, K A I N r . 122,1; 2) neben Marce Aureli Anton ine Auguste (m'rqh 'wrhly 
'ntnynh 'wgwsth, K A I Nr . 173,2) und Rufus (r'ps, rwps, K A I Nr . 121,3; 120,3 n e b e n ™ / ; ' , K A I Nr . 140,6; 

, 144,1; 145,23), vielleicht Marius (m'ryi, K A I Nr . 159,2.3; m'rys E l -Hof ra 228,3). 
8 So Fevrier, J A 1953, 465-471. 
' Dieses Argument , von Friedrich mehrfach verwendet, besticht besonders deshalb, weil griechische Namen 

sehr wohl im Nominat i v , keineswegs im Vokat iv übernommen wurden. Vgl . Friedrich in: Festschrift O t to 
Eissfeldt (Halle 1947) 115-118; ders., Cahiers de Byrsa 3, 1953, 105-108; ders., Z D M G 107, 1957, 292-294. 
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D i e zahlreichen f remden N a m e n und einige T i te l , die in dieser Zeit ins Pun ische über 
n o m m e n werden , erfordern eine besondere A n g l e i c h u n g der O r t h o g r a p h i e 5 0 : D i e K o n 
sonantenschr i f t erlaubt keine völ l ig eindeutige Schreibung v o n F r e m d w ö r t e r n n ichtsemit 
ischer Sprachen. Schon bei den Denta len und Zischlauten machen sich Unterschiede be
merkbar : D i e unbehauchten lateinischen Tenues werden punisch als Empha t i ka geschrie
ben (also t für lat. t, q für lat. c) , umgekehrt die punischen Tenues lateinisch als Aspiratae 
(also th für p u n . t, ch für p u n . k, ph für pun . />) 5 1 . D e n recht zahlreichen Z i s c h l a u t e n d e s 
Pun ischen stehen nur wenige lateinische gegenüber, so daß zwischen s und s nicht unter
schieden w i r d , die E m p h a t i c a s nicht in Ersche inung tritt und s t immhaf tes z nur gelegent
l ich v o m s t immlosen s unterschieden w i r d 5 2 . D i e punischen Larynga lc , die o f fenbar 
überhaupt sehr schwach gesprochen w u r d e n 5 3 , kann das Lateinische nur z u m Tei l w i e 
dergeben; sie werden aber auch zur Schreibung lateinischer N a m e n und Begrif fe nicht 
gebraucht . H ie r läßt nun das Punische bereits eine T e n d e n z erkennen, die im V u l g ä r p u n i -
schen verstärkt w i rksam w i rd : D i e Larynga lbuchstaben werden zur Schreibung der feh 
lenden V o k a l e eingesetzt, so daß al lmähl ich eine Vo l l schr i f t mit K o n s o n a n t e n und V o k a 
len entsteht - zwei fe l los eine W i r k u n g des Late in ischen. D a aber die Schreiber nur vu l 
gäre Inschr i f ten verfaßten, sicher auch keine gute Schulung besaßen, ist das System der 
Voka l schre ibung , wie es uns die Inschri f ten zeigen, u n v o l l k o m m e n , weil unregelmäßig 
u n d inkonsequent . A l s ungefähre Regel kann gel ten5 4 : D i e H a l b v o k a l e w und y stehen 
für u und i, z. B . tyt' 'T i tus ' , rstyq' 'Rust icus ' , ywly ' Ju l ius ' , pwdns ' Pudens ' . A m (') 
d ient der Wiedergabe v o n a, z. B . in m'rq' 'Marcus ' , q'dryg' 'quadriga ' , 'pwl'y ' A p u -
leius' , während für e und o das A l e p h (') eingesetzt w i r d , z. B . in p'lyks 'Fel ix ' , 'pwl'y 
' A p u l e i u s ' u n d 'nt'ny ' A n t o n i a ' o d e r p ' d y ' P o d i u m ' . A b e r e kann auch durch y wiederge
geben werden isyntr 'Senator ' ) , u durch A l e p h oder g a r / ; (y'ly ' Ju l ius ' , r'ps ' R u f u s ' oder 

yhly' ' Ju l ia ' ) . Viel le icht hat man sogar die Buchstabenfo lge des Lateinischen z u m V o r b i l d 
gehabt für das System, das für<z ein A l e p h ( ') , f ü r e e'mh, für / e i n j , für o ein A i n ( ') und 
für u ein w schr ieb 5 5 : A l s Beispiele seien nur genannt rm' ' R o m a ' und sbqnd' 'Secunda' . 
Selbst die lateinischen D i p h t h o n g e hat man n a c h z u a h m e n versucht mit Schreibungen w i e 
q'ysr 'Caesar ' , 'ydls 'aedilis' , p'wst' 'Faustus ' , qwyqly 'Coec i l ius ' . Es dürf te schon an die 
sen wenigen Beispielen deutl ich geworden sein, daß keine konsequente Voka lw iedergabe 
erfolgt b z w . beabsichtigt ist und daß die verschiedenen Systeme durchaus Mißvers tänd 
nisse zulassen. 

Beachte, daß auch in den numidischen Inschriften die gleichen lateinischen Namensformen Verwendung fin
den; siehe die Zusammenstellung bei Rössler, Orlens 17, 1964, 201. 

5 0 Vgl . 'mpr'tr 'Imperator', K A I Nr . 173,2; 'ydls 'Aedil ' , K A I Nr . \25; qw'trbr 'Quattuorvir ' ebti.; q'ysr 'Cae
sar', K A I Nr . 120,1.2; 122,1.2; 173,2; aber auch r'my 'Römer' , K A I N r . 173,2; 'ksndr' 'exedra', K A I N r . 
\29,2\p'dy 'podium' , K A I Nr . 126,10; q'dryg' 'quadriga', K A I Nr. 122,1. 

51 Beispiele siehe in A n m . 50; Balsillech für b'lslk, thychleth für pun. tklt usw. 
5 2 Der pun. N a m e 'zrb'l erscheint lat. als Hasdrubal (Liv. 30,4,5; Iust. 29,1,2; C I L V 4921) oder Azdrubal( is) 

( C I L V 4919; 4920; V I I I 4636), bzw. Azzrubalis ( C I L V I I I 68). 
53 Friedrich u. Röl l ig (17) § 2 8 . 
54 Vgl . dazu (6) § 107 mit Belegen. 
55 Davon entsprechen natürlich y und w zwangsläufig wegen ihres Charakters als Halbvokale. Für Belege siehe 

(6) § 108. 
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5. 

Wolfgang Röl l ig 

P u n i s c h e S p r a c h e i n d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t 

D e n n o c h ist uns die K e n n t n i s der Schre ibgewohnhe i ten bei der Wiedergabe f remder N a 
m e n und W ö r t e r v o n g r o ß e m N u t z e n , denn wi r k ö n n e n mit ihrer H i l f e die unor thogra 
ph ischen Schre ibungen des späten Pun i sch für die R e k o n s t r u k t i o n seines V o k a l i s m u s 
ve rwenden . D a z u verhel fen uns außer zahl losen N a m e n in lateinischen Inschriften 
schl ießl ich n o c h einige besonders m e r k w ü r d i g e Tex te , auf die weiter unten eingegangen 
sein sol l . Zunächs t verdient der histor ische A s p e k t noch eine kle ine Erwe i terung : 
D a s Pun ische hatte an m a n c h e n O r t e n selbst bei o f f iz ie l len Inschr i f ten seine Bedeutung 
behalten. V o r al lem in Lept i s M a g n a (Kar te N r . 26) schrieb m a n neben den lateinischen 
auch pun ische St i f tungsinschr i f ten an ö f fent l i che G e b ä u d e . Sie beginnen bereits im Jahre 
8 v . C h r . , setzen sich m i t der W e i h i n s c h r i f t fü r A u g u s t u s und T iber ius auf je einem 
T h r o n u n d für die Caesaren G e r m a n i c u s u n d D r u s u s nebst ihren Ga t t innen und Müt te rn 
auf je einer Q u a d r i g a v o m Jahre 19 n . C h r . fort und enden mi t der Sechs-Sessel - Inschri f t 
v o n ca. 180 n . C h r . 5 6 . W e n i g später (193 n. C h r . ) w u r d e Lept i s das ius italicum verl ie
hen , denn als erster A f r i k a n e r war in d iesem Jahr Sept imius Severus (193 -211 n. C h r . ) 
z u m Kaiser ausgerufen w o r d e n , und er s tammte aus Lept is . W o h l sprach er lateinisch, 
hatte in R o m studiert und war zuerst Q u ä s t o r in Sard in ien 5 7 . A u c h bescheinigt ihm sein 
B i o g r a p h , daß er latinis graecisque litteris . . . eruditissimus gewesen sei5 8 . A b e r natürl ich 
beherrschte er die pun ische Sprache ebenso , qmppe genitus apud Leptim provinciae Afri-
cae59. E r soll sogar seinen afr ikanischen A k z e n t nie verloren haben 6 0 . W e n n schließlich 
sein G r o ß n e f f e Elagabal die pun ische T i n n i t (Tan i t ) als J u n o caelestis w ieder nach R o m 
br ing t 6 1 , sie do r t mi t d e m schwarzen Stein des Go t te s v o n Emesa vermähl t , so bedeutet 
auch dies n o c h m a l s eine Vers tä rkung des pun isch -a f r ikan i schen E lements , das wahr 
scheinl ich auch seinen Niedersch lag i m Sprachl ichen fand. D i r e k t e Zeugnisse fehlen hier. 
Es ist aber w o h l kein Z u f a l l , daß eine Inschr i f t aus Br i tannien die V i r g o Caelestis verehrt 
u n d der nörd l i chs te G r a f f i t o in neupun ischer Schrift mit d e m lat. N a m e n Macr inus 
{m'qryn') gleichfalls aus Eng land s t a m m t , näml ich von einem Lager der 20. L e g i o n in 
H o l t / D e n b i g h s h i r e 6 2 . Es w i rd etwa auf das erste Dr i t te l des 3. nachchrist l ichen J a h r h u n 
derts datiert. V ie l le icht in die gleiche Zei t gehört die jüngste der außerhalb Norda f r i kas 
ge fundenen pun i schen Inschr i f ten , d ie in Bitia auf Sardinien gefunden w u r d e und schon 

x Keif / w. NfwsM » 
56 Inschriften Tripolitania 27-32; siehe K A I N r . 120-126. 
57 Wahrscheinlich erhielt er dieses A m t nicht ganz zufällig, sondern wegen seiner Sprachkenntnisse, da Sardi

nien von jeher stark dem punischen Einfluß ausgesetzt gewesen war und noch relativ spät eine punische In
schrift setzte (siehe unten A n m . 63). 

58 S H A Sept. Sev. 1,4. 
59 Ps. A u r . Vict. epit 20,8. Nach S H A Sept. Sev. 15,7 soll die Schwester des Kaisers des Lateinischen kaum 

mächtig gewesen sein. Das ist um so beachtlicher, als Stat. Siiv. 4,5,45 f. schon ein Jahrhundert früher einen 
Septimius aus Leptis ausdrucklich rühmt: 

Non sermo Poenus, non habitus tibi, 
externa non mens: ltalus, ltalus. 

'Nicht Sprache und nicht Haltung ist punisch dir, noch fremd die Gesinnung: Italer, Italer!' 
6 0 Malalas 12,291 (S. 57 ed. Graf von Stauffenberg). 
61 Sie war nach der Zerstörung Karthagos bereits einmal nach R o m übergesiedelt, nach 29 v. Chr . und nach der 

Errichtung der Co lon ia Carthago jedoch wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. 
62 A . Gui l laume, Iraq 7, 1940, 67 f. ; 17, 1955, 92; G . Levi della Vida, J A O S 60, 1940, 578 f. ; T . W . Thacker u. 

R. P. Wright , Iraq 17, 1955, 90 f. 
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durchgängig lateinische Nomenklatur aufweist, noch immer aber das Suffeten-Amt 
kennt63. 

6. S p ä t e p u n i s c h e I n s c h r i f t e n u n d d i e S p r a c h e 

Auch in der Provincia Africa werden die Inschriften seltener, und es stellen sich merk
würdige Zwitter ein: Die Grabungen in E)-Hofra bei Constantine (Karte Nr. 13) im 
Jahre 1950 brachten nicht nur zahlreiche punische und vulgärpunische Inschriften ans 
Licht, sondern auch drei Texte in griechischer Schrift, die sich bei näherem Zusehen 
sprachlich ganz oder teilweise als Punisch entpuppten64. Erfreulicherweise ist die eine der 
Inschriften ganz erhalten und völlig im Stile der traditionellen Weihinschriften gehalten -
Punisch in griechischem Gewände. Es versteht sich von selbst, daß sie uns - zusammen 
mit einigen Sprachbrocken in den beiden anderen Texten - wertvolle Informationen zur 
Aussprache des Vulgärpunischen liefern. Scheinbar gab es gleiche Texte in lateinischer 
Schrift nicht - bis Levi Deila Vida, der große Semitist und Arabist, vorzüglicher Kenner 
der punischen Sprache, auf sie aufmerksam machte. Dabei waren drei von ihnen bereits 
im C IL publiziert6S. Die wichtigsten von ihnen wurden jedoch erst bei italienischen Aus
grabungen in Tripolitanien entdeckt. Auch Levi Deila Vida erkannte ihre Bedeutung 
nicht gleich66. Er hat aber dann ihre Erschließung durch einige grundlegende Aufsätze 
sehr wesentlich gefördert67. 
Bisher sind 38 (oder 41) solche Texte bekannt, die zunächst 'latino-libysehe' genannt 
wurden, besser jedoch 'latino-punische' heißen sollten68. Ihre Entstehungszeit wird aus 
paläographischen, archäologischen und historischen Gründen ins 4. und 5. Jahrhundert 
n. Chr. verlegt69. Leider sind sie nur zum Teil so ediert, daß der Text immer sicher ist; 
viele bedürfen noch einer gründlichen Bearbeitung anhand von Photos oder Abklatschen. 
Schon aus diesem Grunde sind wir noch weit davon entfernt, die Texte in allen Einzelhei
ten erklären zu können. Dennoch geben sie uns ein lebendiges Bild von der Aussprache 
des Punischen ca. 6 Jahrhunderte nach Plautus - und Hinweise auf die Entstehungszeit 
der überarbeiteten Fassung der ersten Zeilen des 5. Aktes des Poenulus (siehe oben 
S. 287 f.). Au f Details soll hier nicht eingegangen werden, nur einige Folgerungen für die 
Fragen der Orthographie und damit der Aussprache des Spätpunischen müssen kurz ge
streift werden. 
Die Dentale werden im Allgemeinen so wiedergegeben, wie es das klassische Punisch er
warten läßt. Punisch t wird konsequent mit th wiedergegeben, was der Umkehrung des 

K A I Nr. 173; siehe auch G u z z o Amadasi (12) Sard. N p u . 8. 
Berth ieru . Charlier (8) Nr . G R 1; 3; 8, vgl. Friedrich, Z D M G 107, 1957, 282-290; K A I Nr. 175-177. 
C I L V I I I 10971 = 10991 = III 744; C I L V I I I 22663; 22664; jetzt: I R T Nr . 901; 903; 893. 
In seinem Art ikel : Le iscrizioni neopuniche della Tripolitania. Riv. della Tripolitania 3, 1927, 91-116 spricht 
er auf S. 114 von 'iscrizioni . . . tuttc in caratteri latini, ma in linguaggio sconosciuto'. 
Sülle iscrizioni 'latino-libiche' della Tripolitania. O A n t 2, 1963, 65-94 mit Lit . ; vgl. auch Melanges Marcel 
Cohen (Le Hague 1968) 274-276 und K A I Nr . 178-180. 
D i e Texte sind alle bei Levi Della Vida, O A n t 2, 1963, 65 ff. genannt; vgl. auch die Zusammenstellung bei 
Gratwick (20) 42 A n m . 2. 
Siehe Levi della Vida a. a. O . 70 f. 
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oben für lateinische U b e r n a h m e n angeführten Pr inz ips entspricht und sein Gegens tück in 
der jüngeren P o e n u l u s - R e d a k t i o n hat , während die ältere zw i schen th u n d t wechse l t 7 0 . 
I m A u s l a u t k a n n t gelegentl ich s c h w i n d e n , was auch schon aus pun ischen Inschr i f ten be
legbar w a r 7 1 , hier aber sogar be im Plural des F e m i n i n u m s auftritt . D i e Z ischlaute s ind 
schon schwier iger : D a s Late in ische k e n n t ja nur 5 und z, das Pun i sche besaß aber darüber 
h inaus sicher noch 5 und s. H ä u f i g fallen in den Inschr i f ten 5 und s z u s a m m e n , so bei 
snim (= snm) ' z w e i ' oder esrim (= 'srm) ' z w a n z i g ' . Gelegent l ich w i rd aber zur W i e d e r 
gabe des s das griechische Sigma v e r w e n d e t 7 2 , so vor allem be im R e l a t i v u m . Dieses kann 
aber m e r k w ü r d i g e r w e i s e auch mit e inem Sonderze ichen geschrieben werden , das für e m 
phat isches s en tw icke l t w o r d e n ist ( U m s c h r i f t f ) 7 3 . D a s ist insofern m e r k w ü r d i g , als die 
Inschr i f ten in punischer Schri f t , d ie durchaus K o n s o n a n t e n v e r w e c h s l u n g e n in größerem 
U m f a n g e k e n n e n , hier bei einer kons tan ten Schre ibung s b z w . 's b le iben, auch eine V e r 
wechs lung mi t d e m D e m o n s t r a t i v u m nicht vorl iegen kann , das ledigl ich mit z oder 5 ge
schrieben w i r d . Ü b r i g e n s ist die Sachlage im P o e n u l u s insofern vereinfacht , als dor t ledig
l ich s für Z isch laute erscheint - al lerdings k o m m t ein W o r t mit s t i m m h a f t e m z n icht vor . 
Es ist bisher zufäl l ig auch im deutbaren Tex tbes tand der l a t ino -pun i schen Inschr i f ten 
n icht enthalten. M a n kann aber mi t h inre ichender Sicherheit d a v o n ausgehen, daß s t i m m 
haftes z mi t lateinisch z wiedergegeben w o r d e n wäre . D ies lehrt z . B . die Wiedergabe des 
n u m i d i s c h e n N a m e n s ywbz'l'n als luzale in der oben zitierten Inschri f t aus E l - A m r ü -
m . 

U n t e r den Labia len ist ledigl ich das m h e r v o r z u h e b e n , das die auch im Vulgär late in häu 
fige Len ie rung zu b gelegentl ich nachvo l l z i eh t , so daß bymyqt an Stelle v o n mymgyst 'Ste
le' erscheint. 
D i e Larynga le werden überhaupt n icht beze ichnet . D a s kann nicht nur daran l iegen, daß 
sie im lateinischen A l p h a b e t außer in h keine Entsprechung hatten, sondern m u ß den v ö l 
ligen Larynga lver lus t der Spätzeit wiederspiegeln , der ja auch schon in der pun ischen O r 
thograph ie z u m A u s d r u c k k a m , w o etwa hwh 'er lebte' mit 'w', "w't 'w', 'wh, 'wh ge
schrieben w i r d 7 4 , während unsere T e x t e die Schre ibung avo gebrauchen. Vg l . ferner 
baiaem statt bhym ( I R T 828,2) , esrim statt 'srm ( I R T 826,4) , bal statt b'l ( I R T 827,2) 
u. a. m . D i e Schre ibungen des P o e n u l u s s ind in dieser H ins i ch t n icht vö l l ig einheit l ich, 
v ie lmehr hat er neben zahlreichen Beispie len mi t S c h w u n d v o n Larynga len auch einige 
aus beiden V e r s i o n e n , die wenigstens h schre iben 7 3 . 
B e i m V o k a l i s m u s bestätigen sich die aus dem Poenu lus ( jüngere Vers ion ! ) bereits f rüher 
abgeleiteten L a u t w a n d e l , doch ist auffäl l ig, daß die Inschri f ten sehr häuf ig y schreiben, 
das o f fenbar zur A n d e u t u n g eines schwach art ikul ierten, in seiner Qua l i tä t unbes t immten 
V o k a l s verwendet werden k o n n t e . In ähnl icher V e r w e n d u n g s w e i s e schreibt auch der j ün 
gere T e x t des Poenu lus - und nur er! - y für i, e und unbes t immten V o k a l . D a s w i rd 

7 0 N a c h w e i s e be i S z n y c e r ( 1 3 ) 148 f . A u s n a h m e n n a t ü r l i c h g e l e g e n t l i c h in d e n I n s c h r i f t e n : lilystim, I R T N r . 
8 2 8 , 2 s tat t h ä u f i g e r e m lysthim = l'stm ' f ü r s e i n e F r a u ' . 

7 1 B e i s p i e l e s i e h e ( 6 ) § 2 2 9 ; l a t i n o - p u n i s c h e t w a sanu = snt, ' J a h r e ' , K A I N r . 1 8 0 . 
7 2 S o in sumar = smr ' W ä c h t e r , I R T N r . 8 8 9 , 2 , f e r n e r b e i m R e l a t i v u m sy, T r i p 1 7 , 2 ; s [ y ] ? D 5 , 1 9 ( s i e h e O A n t 

2 , 1963 , 9 1 ) ; si, I R T N r . 9 0 6 , 2 , a b e r QI, I R T N r . 8 7 9 , 1 ; 9 0 6 , 3 . 
7 3 s ist h a u p t s ä c h l i c h be i d e r W u r z e l nsb ' e r r i c h t e n , a u f s t e l l e n ' u n d i h r e r A b l e i t u n g msbt u . ä . b e l e g t ; s i ehe 

O A n t 2 , 1 9 6 3 , 9 2 . 
7 4 B e l e g e s i e h e K A I z u N r . 1 3 5 ; ( 1 0 ) 87 . 
7 5 I n s g e s a m t 5 , d a v o n 3 in d e r j ü n g e r e n V e r s i o n I , in d e r ä l t e r e n V e r s i o n I I d a g e g e n 2 ; s i e h e S z n y c e r ( 1 3 ) 

147 f . 
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k a u m Zufa l l sein, sondern man kann die B 
Rege ln bei der Transkr ip t i on des Pan i schen 
l iehen denen entsprechen, die der R e d a k t o r 
auch befolgte, so daß diese Vers ion w o h l 
dür f te 7 6 . 

ehauptung wagen , daß die or thographischen 
der l a t ino -pun ischen Inschri f ten im W e s e n t -
der pun ischen Vers ion des Poenu lus (Text I) 
im 4. J ahrhunder t n. C h r . entstanden sein 

7. A u g u s t i n 

M i t diesen la t ino -punischen Inschri f ten haben wi r die letzten direkten sprachlichen 
Zeugnisse des Punischen in N o r d a f r i k a vor uns. Es sind aber durchaus nicht die letzten 
Zeugnisse für das Uber leben dieser Sprache. D a sind e inmal die E igennamen , die noch 
lange, w e n n auch rapide a b n e h m e n d , punische N o m e n k l a t u r kennen , vielleicht um eine 
Eigenart der afr ikanischen K i rche zu erhalten7 7 . D a ist z u m anderen das Zeugnis des K i r 
chenvaters A u g u s t i n , der als Bischof v o n H i p p o Regius in Alger ien (heute B ö n e ; Karte 
N r . 15) in einer Gegend lebte, in der noch im 5. J ahrhunder t n. C h r . beträchtl iche Te i le 
der B e v ö l k e r u n g punisch sprachen7 8 . Augus t in selbst hatte Pun isch nicht als Mut terspra 
che, konn te es wahrscheinl ich auch nicht f l ießend sprechen, verwendet in verschiedenen 
seiner Schriften /edoch pun ische A u s d r ü c k e , d ie er mit dem hebräischen Tex t vergleicht 
und aus deren G le ichk lang er gelegentlich interpretatorische Schlüsse z ieht : Messias quod 
verhum Punicae Linguae consonum est79; et servierunt Baal et Astartibus. Solet dici Baal 
nomen esse apud gentes dlarum partium Iovis, Astarte autem Iunonis, quod et lingua Pu-
nica putatur ostendere60 usw. Er kann auch ein punisches Spr ichwort - in lateinischer 
U b e r s e t z u n g - z i t ieren8 1 und weiß d a v o n , daß die Vo lkssprache in seiner D i ö z e s e P u 
nisch ist, so daß eine V e r h a n d l u n g zweisprachig geführt , auch der lateinische P r o t o k o l l -
töxt ins Pun ische übertragen werden m u ß 8 2 . D a s gilt vor allem für die Dona t i s t en , die -
w ie m a n indirekten Ansp ie lungen entnehmen kann - selbst Psa lmen in Punisch besaßen8 3 . 
Z u ihrer Betreuung sandte A u g u s t i n u s nach der Stadt Fussala einen B i scho f , der et 

Das hat übrigens Gratwick in der oben, S. 288, zitierten Passage seines Aufsatzes (20) bereits angedeutet. N a 
türlich bedarf es noch genauerer Untersuchungen der Inschriften und eines exakten Vergleiches des Poenulus-
textes auf dieser Basis, was alles im Rahmen dieses Aufsatzes nicht geleistet werden konnte. 
Kajanto (9) 103: 'Because Latin early became the language of the African Church, Greek being the language 
of the Roman Church down to the middle of the third Century, it is possible that a need was feit in Africa to 
venerate god earn by the names borne by the Christians, and this need was met by translating current Semitic 
(or Greek) names familiär to a population in which the native element was strong.' Vgl . auch G . Bardy, La 
question des langues dans l'eglise ancienne 1 (Paris 1948) 52 ff. 
D a z u siehe C h . Courtois , Saint Augustin et le probleme de la survivance du punique. Revue Africaine 94, 
1950, 259-282 (mir nicht zugänglich); Ch . Saumagne, La survivance de punique en Afr ique aux V* et V l e 

siecles apres J . C . Karthago 4, 1953, 171-178 und den besonders instruktiven Aufsatz mit allen einschlägigen 
Belegen von W . M . Green, Augustine's Use of Punic. Semitic and Oriental Studies . . . W . Popper. Univer-
sity of California Publ. in Semitic Philology I I , 1951, 179-190. 
Aug . c. Petil 2,239 (= Migne, Patrologia Latina 43,341), vgl. in euang. J oh . 15,27 (= Patrologia Latina 
35,1520). 
Aug . quaest. hept. 7,16 (= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorurn [CSEL] 28,2,458). 
Aug . serm. 167,4 (= Patrologia Latina 38,910). 
Aug . epist. 66,2 (= C S E L 34,1,37 f.). 
Aug . in psalm. 118,32,8 (= Patrologia Latina 37,1595 f.). 
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Pumca lingua esset instructus84. D e n n v o n ihnen heißt es auch si honorant Christum ut 
dicant illum remanisse ad duas linguas, Latinarn et Punicam, id est, Aframm. Ich glaube 
n icht , daß gegen die klare Aussage des Tex tes daraus der Sch luß abgeleitet werden kann , 
daß hier nicht Pun i s ch , sondern N u m i d i s c h b z w . Berberisch gemeint sei. 
D e m widerspr icht schl ießl ich noch ein weiteres Zitat aus A u g u s t i n : D e r K irchenvater 
versucht einen v o l k s e t y m o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h a n g herzustel len zw ischen lateinisch Sa
lus 'He i l ' und pun . salus 'drei ' , w o b e i er das 'He i l ' des kanaanäischen We ibes ( M t . 
15, 22 f f . ) , das sie für ihre T o c h t e r erfährt , z u m Zeugn is anführt . Assoz i a t i v fährt er for t : 
Unde interrogati rustici nostri quid sint, punice respondentes 'Chanani' corrupta scilicet, 
sicut in talibus solet, una littera, quid aliud respondent quam Chananaeif86. Es kann ke i 
nem Zwei fe l unter l iegen, daß sich d e m n a c h die L a n d b e v ö l k e r u n g - die eben noch p u 
nisch sprach - als 'Kanaanäer ' benannte , w e n n auch in einer etwas vulgär entstellten 
F o r m . N u n tri f ft es s ich, daß in einer Inschr i f t aus E l - H o f r a tatsächlich ein A b d e s m u n , 
S o h n des M a d a r , sich selbst als 's kn'n ' M a n n v o n Kanaan ' in leicht vulgärer Schreibung 
beze i chne t 8 7 , ein gegenüber A u g u s t i n älteres, d e n n o c h aber w o h l stringentes Zeugnis für 
diese stolze Se lbs tbeze ichnung der semit ischen B e w o h n e r A f r i k a s . 
A l s A u g u s t i n 430 n. C h r . st irbt, belagern die Vanda len seine B ischofss tadt . U m w ä l z u n 
gen werden dadurch angekünd ig t , die N o r d a f r i k a ganz aus der H a n d W e s t r o m s gleiten 
lassen, es zu e inem schwer zu verte id igenden V o r f e l d os t römischer M a c h t machen . V o n 
der Sprache des V o l k e s - u n d nur zu einer so lchen , von der Obersch i ch t verachteten ist 
das Pun ische bereits im 5. J a h r h u n d e r t g e w o r d e n 8 8 - erfahren wir nichts mehr . Le tz te 
K u n d e v o m U b e r l e b e n des Pun i schen im 5. J ah rhunder t gibt uns A r n o b i u s der Jüngere 
( u m 460 n. C h r . ) , der in e inem P s a l m e n k o m m e n t a r von 'punischer R e d e im Bereich der 
Garamanten ' , d. h. der K le inen Syrte spr ich t 8 9 . D i e Reste werden mi t d e m Berberischen 
v e r s c h m o l z e n 9 0 b z w . nach der arabischen W a n d e r u n g der Schwestersprache unterlegen 
u n d damit endgül t ig aufgesogen w o r d e n sein. 
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