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Vorwor t 

M i t dem h ier behandel ten Thema hat sich i n diesem Jah rhunde r t 
sicherlich n iemand so lange u n d in tens iv befaßt w i e Prof .  Dr . A lb rech t 
H a s e . M i t der i h m eigenen Zäh igke i t ha t er von 1914 an al le i h m 
erreichbaren a l ten u n d neuen Quel len über den Ra t tenkön ig auszu-
schöpfen versucht. I m Laufe der Jahre hat er vo r biologisch interessier-
ten Höre rn d re ima l über den Ra t tenkön ig V o r t r a g gehalten. Le ide r 
sind diese Vor t räge, von denen w i r die beiden le tz ten gehör t haben, 
nicht i m W o r t l a u t niedergeschrieben, sondern n u r ku rz re fer ier t  w o r -
den ( H a s e 1914, 1950; N. N , Or ion 1932). 

Die E r f ü l l u n g der n icht n u r von uns i m m e r w ieder an i h n ger ichte-
ten Bi t te , das Ergebnis seiner Bemühungen zusammenfassend dar -
zustellen, ha t H a s e bedauer l icherweise i m m e r w ieder hinausgescho-
ben, bis i h n dann der Tod am 20. November 1962 erei l te. Wenige 
Wochen vo r seinem Hinscheiden ha t er uns das von i h m zusammen-
getragene Ma te r i a l f reundl icherweiser  zur A u s w e r t u n g überlassen. Es 
handelte sich dabei u m eine L i t e r a t u r k a r t e i und Exzerpte, die i n den 
Jahren 1914/15 entstanden sind, u m einige Sonderdrucke, al te Ze i tungs-
ausschnitte u n d u m An twor t sch re iben auf eine i m Januar /Februa r 1915 
an Museen, Ins t i tu te , naturwissenschaf t l iche Vereine, T ierausstopfer 
u. a. Personen gerichtete Umf rage sowie u m Photoau fnahmen v o n 
Museumspräparaten u n d von B i l d e r n aus dem a l ten Schr i f t tum. 

Leider erwiesen sich das uns übergebene M a t e r i a l u n d besonders 
die L i t e ra tu rau fs te l l ung  als n icht vo l ls tänd ig . W ie aus e in igen „Rand-
bemerkungen" ersicht l ich war , muß einiges v o n dem, was H a s e of fen-
bar vorgelegen hat, heute als verschol len gelten. W i r haben uns nach 
K rä f t en bemüht , die vorhandenen Lücken auszufül len. Dabei w a r uns 
nicht n u r daran gelegen, die vorhandene L i t e r a t u r mögl ichst vo l l s tän-
d ig zu erfassen u n d erneut zu überprüfen,  sondern auch Aufsch luß über 
das Schicksal der von Rat tenkön igen angefer t ig ten Präparate u n d i h r e n 
Verb le ib zu erlangen. F ü r dazu gegebene A u s k ü n f t e u n d H inwe ise dan-
ken w i r besonders den Her ren Dr . A . C. V . v a n B e m m e l (Rot terdam), 
R. E n c k e (Berl in) , Dr . L . F r a n z i s k e t (Münster i. W.), Dr . O. 
v. F r i s c h (Braunschweig), Dr . J. G i b a η (Jony-en-Josas), D r . G ö t z 
(Dresden), H. G r o s s e (A l tenburg) , Dr . Th. H a l t e n o r t h (München), 
Dr . A . K l e i n s c h m i d t (Stut tgar t ) , P fa r re r  H. K l e i n s c h m i d t 
(Luthers tadt -Wi t tenberg) , Dr . J. N i e t h a m m e r (Bonn), Prof .  Dr . 



6 V o r w o r t 

Η . Ρ i e ρ h ο (Gött ingen), Η . S c h ü r m a n n (Kempen/Ndrh. ) , Prof. 
Dr . F. S t e i n i g e r (Hannover) , D i r e k t o r W u r c h e (Sondershausen) 
u n d F räu le i n Stud.-Ass. A. -O. O t t o (z. Z. Langeoog). 

W i r w i d m e n diese Stud ie dem Andenken an A lb rech t H a s e , ohne 
dessen mühevo l l e r Vo ra rbe i t sie sicherl ich n iemals zustande gekommen 
wäre. 

Be r l i n -Dah lem, i m A p r i l 1964 

Bundesgesundhei tsamt 
I n s t i t u t f ü r Wasser-, 

Boden- u n d Lu f t hyg i ene 
Dr . K u r t B e c k e r 

Prof.  Dr . He in r i ch K e m p e r 
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Etymologie , Phraseologie u n d F o l k l o r e 

I n dem v o n P e l t z e r (1963) un te r dem T i t e l „Das betref fende  W o r t " 
herausgegebenen „Wör te rbuch s innve rwand te r Ausdrücke" s ind un te r 
dem St ichwor t „Ra t tenkön ig " n icht wen ige r als 22 s innverwand te Aus -
drücke genannt, u n d zwar : Ve rke t tung , ro ter Faden, Folge, A u f e i n -
anderfolge, Reihe, Gefolge, Übelstand, Unannehml ichke i ten , Verdruß, 
Ärgernis , Sorge, Plage, Ung lück , W i d e r w ä r t i g k e i t , U n b i l l , Not , M i ß -
geschick, Demüt igung , Heimsuchung, Leidensweg, Leidenskelch, W i r r -
w a r r (als Gegenbegri f fe:  Freude, Gel ingen, Unterbrechung) . H i e r ist 
die (S inn-)Verwandtschaf t  sehr w e i t gefaßt, denn d ie meisten der ge-
nannten Ausdrücke können n icht als Synonyma, sondern n u r als m e h r 
oder wen iger ent fernte V e r w a n d t e v o m „Ra t t enkön ig " aufgefaßt  werden. 

Die i n den ä l teren u n d auch i n den meisten neueren Konversa t ions-
u n d naturwissenschaf t l ichen L e x i k e n zu f indenden De f in i t i onen fü r 
„Ra t tenkön ig " entsprechen i n E inze lhe i ten meist n icht dem heut igen 
Wissensstand. V o m Ra t tenkön ig spr icht m a n i m Deutschen seit meh r 
als 400 Jahren, f rüher  w o h l häuf iger als heute. W i e schon R e h (1926) 
m i tge te i l t hat, is t der Begr i f f  auch „ i n die französische Sprache über -
nommen wo rden als Roi-de-rats, nachdem es zuerst Gros ra t geheißen 
hat te" . D ie E i n f ü h r u n g des Begr i f fes  i n das Nieder ländische ( „Rat ten-
kon ing" ) ist w o h l erst neuerdings durch die Verö f fen t l i chung  v o n 
v. d. M e e r M o h r (1918) er fo lgt .  I n den übr igen Sprachen g ib t es 
u. W. keine entsprechenden Wör te r . 

Der deutsche Name Ra t tenkön ig ( f rüher  meistens Ratzenkön ig oder 
Razenkönig) w u r d e — u n d w i r d vere inze l t auch heute noch — häuf ig , 
oder doch mehrfach i n v ie le r le i verschiedenem Sinne gebraucht, u n d 
zwar 

1. fü r eine besonders große Ratte, d ie andere Rat ten beherrscht u n d 
von diesen gefü t ter t  w i r d , 

2. (metaphorisch) fü r einen Menschen, der auf Kos ten seiner M i t m e n -
schen ein üppiges Leben füh r t , 

3. fü r eine A n z a h l von Rat ten, deren Schwänze so ve rkno te t sind, daß 
die Tiere sich n icht meh r vone inander t rennen können, 

4. (metaphorisch) f ü r eine sehr ve rw icke l te Angelegenhei t . 

Vere inzel t fanden w i r i m Sch r i f t t um auch noch andere S inngebungen 
fü r „Ra t tenkön ig " . Be i D o r n s e i f f  (1943) ist es e in S y n o n y m von 
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„ U n o r d n u n g " , bei K a l t s c h m i d t (1843) u n d S c h u l z (1845) eine 
rattenfressende oder - tö tende Rat te ( in ähn l ichem Sinne w i r d auch die 
Bezeichnung „ R a t t e n w o l f " verwendet , vg l . B e c k e r 1949), i n der Re-
format ionszei t  als Sch imp fwo r t zusammen m i t „Wo l f , Sau, Bock, Hun t , 
Ka t z u n d Schneck", eines der „w i l den , un f lä t igen T iere" ( S c h a d e 
1863), be i W i l h e l m R a a b e e in heimtückischer Mensch (T r ü b η e r 
1939) u n d schl ießl ich bei Ο k e n (1838) e in Rattennest. 

E indeu t i g i m S inne einer besonders großen Rat te ist das W o r t Rat-
t enkön ig ( „ rex ra t to r u m " ) i n Conrad G e s η e r s „H is to r ia a n i m a l i u m " 
(1551—1558) benutzt . I n der v o n F o r e r (1583) besorgten Übersetzung 
heißt es: „es w o l l e n d et l ich dasz der Rat i n seinem al ter mächt ig grosz 
von den andern j ungen gespeyszt werde: w i r d bey uns der ra t ten -
k ö n i g genennet." Sowei t b isher bekannt , reicht diese A r t der Ve rwen -
dung u m wenigstens zwei Jahrzehnte we i te r zurück. Dies geht aus 
e inem v o n den Gebrüde rn G r i m m (1893) wiedergegebenen Vers von 
Joh. S c h w a r z e n b e r g , dem deutschen Cicero, aus dem Jahre 1535 
hervor : 

„die grossten reiber mi r bekennt, 
man jetzum reuters väter nennt, 
sie gleich den ratenküng mi t laib, 
der herrscht durch ander ratten raib." 

Der älteste Be leg des Wortes „Ra t tenkön ig " überhaupt da t ie r t nach 
K l u g e - G o e t z e (1957) aus dem Jahre 1524. V ie l le ich t — oder w a h r -
scheinl ich — ha t L u t h e r , der „ d e m Vo l ke aufs M a u l schaute" und 
sich gern derber, b i l dha f te r Ausdrücke bediente, das W o r t damals ge-
präg t u n d als erster verwendet . E r benutzte es neben v ie len anderen 
als e in Ep i the ton ornans fü r den Papst. I n der Jenaer Ausgabe seiner 
Werke heißt es: „D ie erzbischoven (haben) einen p r ima ten über sich, die 
p r ima ten e inen Patr iarchen über sich, zuletzt obenauf der papst, da 
s i tz t der ra t tenkön ig . " 

Be i dieser A r t v o n W o r t v e r w e n d u n g hande l t es sich v ie l le icht schon 
u m eine echte Metapher i m Sinne der obigen Z i f f e r  2. Das braucht je-
doch, w ie uns scheint, n icht zw ingend angenommen zu werden. Rat ten 
ga l ten (und gelten) als P ro to typen w i d e r w ä r t i g e r Lebewesen (vgl. 
K e m p e r 1959), u n d es erscheint daher durchaus mögl ich, daß 
L u t h e r , der an anderen Ste l len die Ka rd i nä le als Rattengeschmeiß, 
die K lös te r als Rat tennester u n d die Wieder täuferherrschaf t  i n Müns te r 
als Ra t tenkön ig re ich bezeichnete, damals, als er den Papst zum Rat ten-
k ö n i g erhob, gar n icht e inen biologischen, sondern n u r einen h ierarchi -
schen Zusammenhang i m Auge gehabt u n d „Ra t tenkön ig " led ig l ich als 
Sche l twor t benutz t hat. 

A u f eine andere Mög l i chke i t der En ts tehung des Begr i f fs  Rat ten-
k ö n i g macht ein anonymer A u t o r i m „Wi t tenberg ischen Wochenb la t t " 
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von 1774 aufmerksam, i ndem er sagt, „d ie Fabel v o m Ratzenkönige 
könne w o h l auch i h ren U rsp rung von den Wanderungen der e inhe im i -
schen Ratzen genommen haben" . Gelegent l ich t re ten näml i ch bei W a n -
derrat ten i r regu lä re Wanderzüge auf ( H e r o l d 1953), d ie na tü r l i ch 
auch i n f rüheren  Jah rhunder ten beobachtet wu rden , i n denen es durch 
die vorherrschenden günst igen Lebensbedingungen f ü r die T iere of t 
zu wahren Massenvermehrungen gekommen sein muß. Be i der W a h r -
nehmung eines solchen Zuges ha t m a n dann die erste als den F ü h r e r 
angesehen und diese m i t dem Kön igsnamen beehrt . 

A l s m i t der Zunahme naturwissenschaf t l icher  Kenntn isse die al te 
Bedeutung des Wortes, e i n e Ratte, die über mehrere oder v ie le Ra t ten 
herrsche, n ich t mehr be ibehal ten werden konnte, e r fuh r  das W o r t 
einen m e r k w ü r d i g e n und phi lo logisch interessanten Bedeutungswandel . 
Es wu rde jetz t n icht meh r auf eine einzelne, bevorzugte Rat te ange-
wendet, sondern auf eine Gruppe v o n Rat ten, d ie m i t i h r e n Schwänzen 
unlösbar zusammenhingen. Dabei w i r d i m ä l teren u n d auch noch i m 
neueren Sch r i f t t um (z .B . K a l t S c h m i d t 1834, A d e l u n g 1911) 
von einer Verwachsung, meistens aber r i ch t ig n u r von einer Versch l in -
gung, einer V e r k n o t u n g oder e inem Verwor rense in der Rattenschwänze 
gesprochen. Solche Ve rkno tungen (nicht Verwachsungen) ha t es, w i e 
i n den nachfolgenden Abschn i t ten zu zeigen sein w i r d , tatsächl ich ge-
geben, und sie können auch je tz t noch gefunden werden. 

R i e g l e r (1907) schreibt : „De r h ier vor l iegende Bedeu tungswande l 
erweist sich als M e t o n y m i e u n d ist außerdem jenen zuzuzählen, i n 
denen auf abergläubische Vors te l lungen beruhende Bezeichnungen sich 
auch nach dem Schwinden des Aberg laubens erha l ten u n d sich den 
modernen Begr i f fen  angepaßt haben." 

Die Wör terbücher des 18. u n d 19. Jahrhunder ts haben, w e n n sie 
über Rat ten sprechen, meistens auch den Ra t tenkön ig e rwähn t . A d e -
l u n g (1911) def in ie r t  i h n nach einer Schr i f t  aus dem Jahre 1774 als 
ein „Mons t rum, m i t Schwänzen verschlungene Rat ten, von anderen 
ernähr t " . D ie fast gleiche Begr i f f sbes t immung  f inden w i r aber auch 
schon vo r 1741 i n lateinischer Sprache ( „ M o n s t r u m consistens e p l u r i -
bus mur ibus caudis concret is") u n d bei C a m p e (1807). E ine i n den 
meisten P u n k t e n schon recht zutref fende  Beschreibung u n d D e u t u n g 
des Rat tenkönigs hat Noel G o m e l berei ts i m Jahre 1757 gegeben. 
Seine Aus führungen hat K e m p e r (1959) i m W o r t l a u t le ichter zu-
gängl ich gemacht. 

Soweit b isher festgestel l t we rden konnte, hat Jean P a u l i m Jahre 
1795 als erster d ie Bezeichnung Ra t tenkön ig metaphor isch f ü r etwas 
Unentw i r rbares benutzt . I m gleichen Sinne äußert sich auch der n icht 
genannte A u t o r eines Beitrages i n der Ze i tschr i f t  „Des in fek t ion u n d 


