
DER UNBEKANNTERE AISCHYLOS *

Aischylos, den àltesten der drei grossen griechischen Tragiker, ken-
nen wir an erster Stelle aus den sieben Tragódien die uns von ihm erhal-
ten sind. Aber das'ist noch kein Zehntel von dem was er geschrieben
hat. Es sind uns nicht weniger als 82 Titel aischyleischer Stùcke ùber-
liefert, und wenn hierunter auch ein paar zweifelhafte sind, dùrfen wir
doch zuversichtlich annehmen dass das Oeuvre des Aischylos an die 80
Dramen umfasste (ja, eine unserer Quellen, das byzantinische Suda-
Lexikon, spricht sogar uon 90 Stùcken). Das bedeutet dass er jedenfalls
etwa 6O Tiagódien und 20 Saryrspiele geschrieben hat. Ein athenischer
TragódiendiJhter musste ja fiir jeden Wettkampf an dem.er teilnahm
einJ sogenannte Tetralogie schreiben: drei TragÓdien und ein Satyrspiel

- aus ài.r.t Sitte erklàrt siCh auch die nach modernen Massstàben fast
unglaublich grosse Produktion der griechischen Tragiker: auch Euripi-
deJ hat e$t80 Dramen geschrieben und Sophokles, der sehr alt gewor-
den ist und bis zuletzt produktiv blieb, sogar etwa 120! Nur sieben Tra'
giidien also sind von Aischylos auf uns gekommen. Vo1 seinen.gut 7O

tibtigen Dramen wissen wir nur etwas durch gelegentlicherllitteilungen
odei Zitate bei anderen Autoren und Papyrusfunde. Mit diesen Resten
seiner verlorenen Dramen, den sogenannten Fragmenten, habe ich mich
die letzten sieben Jahre intensiv beschàftigt und ich móchte lhnen in
dieser Stunde ein paar der interessenteren dareus vorfiihren, die uns den
Dichter oft von anderen Seiten zeigen als wir ihn aus den erhaltenen
Tragòdien kennen. Daher der Titel meines Vortrages: Der unbekanntere
Aischylos.

Eine bekannte Anekdote, die uns bei Athenaios erhalten ist (T 112)
und wahrscheinlich auf eine zeitgenóssische Quelle zurùckgeht, erzàhlt
dass Aischylos zu sagen pflegte, seine Tragódien seien nichts andres
als Portionèn von den grossen Mahlzeiten Homers. Damit kann Aischy-
los natùrlich nicht bloss seine vielen sprachlichen und stilistischen Ent-

(.) Ein im Dez. 1984 an der Universitàt Saarbriicken und im Mai 198ó (in einer
von Enrico Liwea hergesellten iralienischen Uebcrsctzung) an den Universititen
Genova. Bologna und FirenzÈ gehaltener Vortrag-
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lehnungen aus Homer gemeint haben, wie manchmal zuggeriert wird ( 1) :

das Wort "Portionen" (repó,Xn\ deutet vielmehr auf die Substanz, d.h.
auf den Stoff seiner Tragódien, den Aischylos dso nach diesem Aus-
spruch den homerischen Epen entnommen hàtte. In den erhaltenen Tra-
gódien kónnen wir solche Uebernahme homerischer Stoffe ùberhaupt
nicht feststellen - um so mehr dafùr in den Fragmenten.

Eine der verlorenen aischyleischen Tragódien hatte den Titel Myr-
midonen. Aus den sicher zu dieser Tragódie gehórenden Fragmenten
und Testimonien wissen wir dass in diesem Stúck der Chor der Myrmi-
donen vergeblich versuchte seinen Anfùhrer Achilleus, der grollend
in seinem Zelt sass, wieder zur Teilnahme am Kampf zu bewegen:
die Trojaner waren nàmlich so weit vorgedrungen dass sie das Schiffs-
lager der Griechen bedrohten und ein Schiff - vielleicht sogar auch
eine gróssere Anzahl - bereits dem Feuer zum Opfer gefallen war.
Wir haben ferner ein paar Fragmente dieses Stùckes in denen Achill
um den toten Patroklos klagt. Daraus làsst sich erkennen dass Aischy-
los in dieser Tragódie einen zentralen Abschnitt der homerischen
Ilias dramatisiert hat, die Erzàhlung wie Achilleus, der gròsste Held
der Griechen, sich aus Groll ùber die ihm von Agamemnon zugefùgte
Beleidigung aus dem Kampf zurúckzieht, wie dadurch die Trojaner die
Griechen bis in ihr Schiffslager zurùckdràngen und wie Achilleus dann
seinem besten Freund Patroklos auf dessen flehentliche Bitten erlaubt
an seiner Stelle die Myrmidonen in den Kampf zu fiihren, wodurch
dann zwar die Bedrohung des Lagers abgewendet wird, aber Patroklos
im Kampf gegen Hektor, den grósstenHeldderTrojaner, den Tod findet
(was Achilleus dann dazu bringt wieder am Kampf teilzunehmen, nicht
sowohl um den Griechen zu helfen als um seinen Freund zu ràchen;
auch dieser Wunsch des Achilleus kam vielleicht noch in Aischylos'
Drama vor: €in Fragment der Myrmidonen fF 1401 lautet "Waffen
brauchts, Waffen" - Friedrich Gottlieb Welcker hat das sehr plausibel
als Wone des Achilleus gedeutet, dessen Waffen, die er dem Patroklos
geliehen hatte, ja von Hektor erbeutet worden sind, so dass er neue
braucht - die ihm dann bei Homer auf Bitten seiner góttlichen Mutter
Thetis von dem Gótterschmied Hephaistos angefertigl werden). Diesen

(l) Z-8. von Lloyd-Jones, "Gnomon" 46, t974,5O7, in einer Rezension von
Sideras' Budr Aeschylus Homericus ... (Hypomnemata 31), Góttingen 1971. Sideras
selber bemcrkt úbrigens (S. 13) richtig, "tepó'yr1 bezieht sich eher auf Stoffent-
lehnungen aus Homer als auf die Nachahmung homerischer Diktion", hat daraus
aber leider nicht die Konsequenz gezogen das Atherpios-Testimonium aus seinem
Haupttext in die Anmerkungen zu verbannen.
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Abschnin der Ilias hat Aischylos in seinen Myrmidonen offenbar getreu
in dramatische Handlung umgesetzt (auch der Bote, der Achill die
Nachricht vom Tod des Patroklos bringt, war bei ihm, wie es scheint,
derselbe wie bei Homer: Nestors Sohn Antilochos U.- 1381). Nur sehen
wir aus ein paar Fragmenten (L34a - 136\ dass Aischylos sich, wie viel-
leicht schon Andere vor ihm, die Freiheit genommen hat die Freund-
schaft zwischen Achilt und Patroklos als ein Liebesverhàltnis zu deuten.

In der llias geht dann die Erzàhlung bekanntlich so weiter dass Achil-
leus, nachdem seine Mutter ihm die neuen Waffen gebracht hat, sich
mit Agamemnon versóhnt, in siegreichem Kampf die Trojaner bis
in ihre Stadt zurùckdrà"ngt und Hektor erlegt. Dann wird Patroklos
bestattet, und in dem letzten Gesang der llias kommt Hektors Vater,
der greise Priamos, ins Lager der Griechen zu Achill und kauft den
Leichnam seines Sohnes von ihm los (was zu der wunderbaren Szene
fùhrt in der die beiden Todfeinde Achill und Priamos sich vereint
finden in ihrem Schmerz - Priamos' Schmerz um seinen Sohn, Achills
Schmerz um seinen Freund und um seinen Vater, den er nicht mehr
wiedersehen wird: er weiss ja durch seine Mutter dass es ihm beschie-
den ist kurz nach Hektor selber im Kampf zu fallen).

Diesen letzten Gesang der llias hat Aischylos in einer anderen Tragò-
die dramatisiert, die den Titel hatte: Die Phryger oder Hektors Los-
kauf: in diesem Stùck kam der alte Priamos in Begleitung von trojani-
schen Dienern (das waren die Phryger nach denen das Sttick hiess) zu
dem in seinem Zelt trauernden Achill und kaufte Hektors Leichnam
von ihm los gegen ein gleiches Gewicht in Gold. Dazu brachte Aischy-
los ganz konkret eine grosse Waage auf die Bíihne, auf der der Leichnam
gegen Gold aufgewogen wurde - einer der grossen drastischen Bùhnen-
effekte die so charakteristisch firr ihn sind (2).

Dies Aufiviegen von Hektors Leichnam gegen Gold kommt in dem
homerischen Loskauf Hektors dlerdings nicht vor. Aber das Motiv hat
Aischylos ebenfalls aus Homer entlehnt, wie bereits die antiken Kritiker
erkannt haben. lm 22. Gesang der llias bittet der sterbende Hektor
Achill, seinen Leichnam nicht den Hunden und Raubvògeln zu ùber'
lassen sondern ihn seinen Eltern gegen reiches Lósegeld zur Bestatfirng
auszuliefern. Aber Achill ist auch jetzt noch unerbittlich und antwortet
(22.348 ff .):

ós or}rc éo|"òs oic rc xúvas re.paÀîs ciroÀriÀros
ott6' eí tcev 6erdrls re tco) eíxaowúpw' dnovo

(2) Sogu von Taptin anerkannt (The Stagecaft of A., Oxford 1977 . ltÙl!
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orí1o<,to' èv0d6' dyovres,úróo'yt';lrttar 0è raì óÀÀo'
ott6' eí rcév o' oÍròv xpuop èpúoo,oîatàvúyot
Aap6aví6qs flpíapoc oú0' ós oé 7e nórvt@ trúrnp

èv 0 e péwt \eaé e o o t 7uí7o er an, 6v r é rcev aiw fi ,
<iì.)tò rcúzes re rcaì oic'tvoi t&rà, Ídvro 6ó'oovrot

,,Niemand sey, der die Hunde von deinem Haupt dir verscheuche!
Wenn sie auch zehnmal so viel, und zwanzigtàlttg. Sùhnung,
Hergebracht darwógen, und Mehreres noch mir verhiessen!

Ja wenn selber mit Golde dich aufzuwàgen gebòte
Priamos, Dardanos Sohn, auch so nicht bettet die Mutter
Dich auf Leichengewand', und wehklagt, den sie geboren;
Sondern Hund' und Gevògel zerreissen dich, ohne Verschonung!"

(Uebersetzung J.H. Voss)
Das Aufipiegen des Leichnams gegen Gold ist bei Homer also eine reine
Phantasievoistellung des Achitleus - Aischylos hat diese Phantasievor-
stellung gleichsam beim Wort genommen und auf den tatsàchlichen
Loskauf úbertragen: eine schóne lllustration dafùr wie er ausser ganzen
Stoffen auch einzelne Motive aus Homer ùbernommen hat. Ich hoffe
das nachher noch an einem weiteren Beispiel zu zeigen - aber erst noch
einmal zurùck zu der aischyleischen Dramatisienrng der llias.

Es gab also auf jeden Fall zwei Tragódien in denen Aischylos Ab-
schnine der Haupthandlung der llias dramatisiert hatte: die Aussendung
und den Tod des Patrolilos in den Myrmidonen und den Loskauf
Hektors in den Phrygern. Hatte er etwa auch das was in der Erzàhlung
Homers dazwischen liegt (die Anfertigung der Waffen, die Aussóhnung
mit Agamemnon, die Érlegung Hektors, die Bestattung des Patroklos)
in einà Tragódie umgesetzt? Sie werden vielleicht denken' wozu diese
Frage? Gentigt es denn nicht dass zwei Tragódien des--Aischylos von
der-tlias inspirien waren? Aber die Frage ist nicht so willktirlich wie sie
vielleicht sc-heint. Erstens ist da Aischylos' Ausspruch von den Portio-
nen von Homers Mahlzeiten, ein Ausspruch der doch voraussetzt dass

es viele aischyleische Stúcke gab denen ein homerischer Stoff zugrunde
lag. Vor allem aber berechtigt uns noch etwas anderes zu diesèr Frage
dazr; muss ich etwas weiter ausholen. Die athenischen Tragódien-
dichter mussten, wie gesagt, ftrr jeden Wettkampf an dem sie teil-
nahmen. eine Teudogie schreiben: drei Tragòdien (die sogenannte
Trilogie) und als lustigen Abschluss ein Satyrspiel. Nun -wissen wir
dass gerade bei Aischylos die einzelnen Stúcke seiner Tetralogien bzw.
Trilogien oft inhaltlich miteinander zusammenhingen. Ein Beispiel
ist dÉ uns erhaltene Orestie, deren erstes Stùck die Ermordung Aga-
memnons. das zweite die Ràchung dieses Mordes durch Orestes und
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das dritte die Verfolgung des Orestes durch die Erinyen und seinen
schliesslichen Freispruch enthàilt: hier bilden die drei Tragodien der Tri-
logie gewisserînassen die drei Akte eines grossen Dramas - wir nennen
das eine Inhaltstrilogte -, und so hat Aischylos seine Trilogien ófter
komponiert. Die erhaltenen Sieben gegen Theben z.B. waten das drit-
te Stùck einer Trilogie : voÍttl glngen die verlorenen Dramen Laias und
Oediptts und es folgte als Satyrspiel die ebenfalls verlorene Sphinx. Da
haben wir offenbar einen inhaltlichen Zusammenhang der gúrzen Tera-
logie: die drei Tragodien handelten von den drei aufeinander folgenden
Generationen des Labdakiden{eschlechts und das Saryrspiel Sphinx
hatte zweifellos mit dem berùhmten Ràtsel der Sphinx zu tun das Oedi-
pus, der Titelheld der zweiten Tragòdie, gelóst hatte (nebenbei: seit
kurzem kennen wir ein direkt von der aischyleischen Sphinx inspiriertes
Vasenbild, veróffentlicht von Erika Simon in den Heidelberger Sitzungs-
berichten 1981 nr. 5. Auf der Schulter einer Hydria, die genau aus dem-
selben Jahrzehnt stammt wie Aischylos' Oedipus-Tetralogie, sehen wir
fùnf Satyrn auf Stùhlen vor einer Sphinx sitzen - einer der ganz weni-
gen wirklich sicheren unmittelbaren Reflexe dramatischer Auffùhrun-
gen in der bildenden Kunst). Auch die Oedipus-Tetralogie war also eine
Inhaltstetrùogie; und wir wissen sicher dass Aischylos noch eine dritte
Tetralogie dieser Art geschrieben hat: die sogenannte Lykurgie. Da liegt
es nun nahe unter den Titeln der verlorenen Dramen des Aischylos nach
weiteren solchen Inhaltstrilogien und -tetralogien zu zuchen, das
hat denn auch zu Anfang des vorigen Jahrundens Friedrich Gottlieb
Welcker unternommen in seinem 1824 erschienenen epochemachenden
Buch ùber die aischyleische Trilogie. Und die Verlockung zur Rekon-
struktion einer Inhaltstrilogie ist natúrlich ga;nz besonders stark in
einem Fall wie den Myrmidonen und den Phrygem, zu denen man ja
nur noch ein Mittelstùck brauchte um eine tnhaltstrilogie hòchsten
Ranges - eine "dramatische llias", wie Welcker sie einmd genannt
hat - zu erhalten. Welcker glaubte dies Miaelstùck in den Nereiden des
Aischylos gefunden zu haben: in diesem Stùck hàtte Thetis, Achills
Mutter, in Begleitung ihrer Schwestern, der Nereiden, Achill seine
neuen Waffen gebracht, der sich darauf mit Agamemnon ausgesóhnt
und die neuen Waffen angelegt hàtte. Welcker berief sich dabei, wie er
das oft tat - denn er kannte die Denkmàler ebenso grúndlich wie die
Literatur - auf bildliche Darstellungen: da sehen wir nàmlich manch-
mal wie die Nereiden und Thetis, auf Seetieren reitend, Waffen nagen!
Welcker ist mit seinen Rekonsmrktionen aischyleischer Trilogien oft
mit Recht auf Widerspnrch gestossen. Aber mit seiner Achilleis (so
nannte er die Trilogie die er sich aus den Myrmidonen, den Nereiden
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und den Phrygern zusammengesetzt dachte) hat'er sogar die gròssten
Skeptiker beeindruckt, und heutzutage wird oft von der aischyleischen
Achílleis so geredet als sei sie etwas vollkommen Gesichertes (was sie
natùrlich doch keineswegs ist).

Ein anderes von Homer inspirienes aischyleisches Drama, das wir
noch deutlich erkennen kónnen, hane den Titel úu1a7u7oí" Die To-
tenbeschwórer. ln diesem Stiick hatte Aischylos die bekannte Szene
aus der Odyssee dramatisiert in der Odysseus auf Rat der Kirke durch
ein besonderes Opfer die Geister der Gestorbenen beschwórt, um von
einem von ihnen, dem berúhmten Seher Teiresias, zu erfahren was ihm
die Zukunft bringen wird. Vor kurzem hat uns ein Kólner Papyrus eine
Reihe von Versen aus dem Anfang dieser Tragódie beschert, in denen
der Chor Odysseus Anweisungen fiir das Totenopfer gibt (F 273 a):
rvàhrend bei Homer die Beschwórung in det Untenvelt statdindet
(Od. 10.512 ff ., LL.22), hat Aischylos die Szene an einen der oberirdi-
schen Seen verlegt die nach der Vorstellung der Griechen in Verbindung
standen mit den Flùssen der Unterwelt - vermutlich war es der Aver-
nische See in Unteritalien, bei dem auch Vergil seinen Aeneas in die Un-
terwelt hinabsteigen làsst. Das einzige gróssere Fragment dieser Tragó-
die, das uns ausser dem Kólner Papyrus erhalten ist, stammt aus der
Prophezeiung des Teiresias und handelt von Odysseus'Tod. Bei Homer
sagt Teiresias am Schluss seiner Prophezeiung zu Odysseus (11.134 f.):

îdvaros 6é rot if óì.òs aúrQ
ri.pÀaxpòs... àteúoerar

d.h. "es erwartet dich ein ganz sanfter Tod ausserhalb des Meeres".
Aber diese Prophezeiung ist schon fnih missverstanden worden. Die
Worte "ausserhalb des Meeres" (ét ó)tós) kònnen nlimlich auch "aus
dem llteer" bedeuten, und aus dieser Interpretation hatte man schon
vor Aischylos die Geschichte herausgesponnen dass Odysseus dadurch
den Tod findet dass er verletzt wird von einer Lanze an deren Spitze der
ttrdlich giftige Stachel eines Rochens befestigt war. Bei Aischylos nun
(F 27 5, ist die dem Odysseus von Teiresias prophezeite Todesart noch
komplizierter: zwar soll Odysseus auch hier von einem Rochenstachel
genoffen werden, aber dieser Stachel befindet sich nicht an der Spitze
einer Lanze sondern in den Exkrementen eines Reihers die dem Odys-
seus auf den Kopf fallen! Ein schónes Beispiel dafiir, in was fùr Ab-
wandlungen homerische Elemente bei Aischylos eufueten kónnen.

fch sprach vorhin davon dass Aischylos nicht nur ganze Tragódien-
stoffe von Homer entlehnt sondern auch einzelne homerische Motive
aufgegriffen hat. Ein besonders schónes Beispiel ist ein verhàltnis-
màssig gtosses Fragment, von dem wir nicht wissen zu welchem Snick
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es gehòrt hat. Dieses Fragment besteht in einer flammenden Anklage
der Góttin Thetis, der Muner des Achilleus, gegen Apollon, den weis'
sagenden Gott, der bei ihrem Hochzeitsfest ihrer Nachkommenschaft
ein g!úckliches und langes Leben prophezeit hatte - und jetzt mit
eigener Hand ihren Sohn getótet hat. Das setzt eine Situation voraus
die ausserhalb der llias liegt: denn der Tod des Achilleus, der den
Anlass zu dieser Anklage bildet, kommt in der llias ja nicht mehr vor.
Aber die Keimzelle sozus:rgen dieser Anklage hat Aischylos Homer
zu verdanken. Am Anfang des letzten Gesanges der llias - desselben
Gesanges den Aischylos in seinen Phrygern dramatisiert hat - sind
wir Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Giittern auf dem
Olymp: Apollon (dem Beschùtzer der Trojaner) und Hera (die seit
dem flir sie so enttàuschenden Parisurteil auf Seiten der Griechen
steht). Apollon regt sich darúber auf dass Achilleus den Leichnam
Hektors tiglich, hinten an seinen Wagen gebunden, um das Grabmal des
Patroklos schleift, worauf Hera unitend reagiert (Il. 24.55 ff.),

e'ír| rcev rcaù roúro reòv'étrog, ò.pTvpórofe,
ei 6ù ópùv AXtlii rcoÌ'Ercropt |fioere rytúv.

afirà.p A1r)U\eús èon Aed,s yóvos,, íìv ètcb oúrù
0 pé{tare rcai orírqllr- xaì dv6plrópov rapó'rconv
II4Àé[, 6s repi t<fi p t gílCIs léver' à,0 utd,ron t .
niwes 6' ó.wú.ao|c,|eoí,!danu' èv 6è où roîot
6aí:au' éxuv,póppqya, rcarcdw érap',oîìv fursre.

"Hingehn móchte dein Won, o Gott des silbernen Bogens,
Achtet ihr gleich an Wúrde den Hektor und den Achilleus!
Sterblich nur ist Hektor, gesàugt vom Busen des Weibes;
Aber Achilleus ist der Góttin Geschlecht, die ich selber
Nàhret'und auferzog, und dem Mann hingab zur Genossin,
Peleus, ihm, den vor Allen zum Lieblinge koren die Góner.
Alle ja kamt ihr Gótter zum Brautfest; du auch mit jenen
Schmausetest, haltend die Harf', o Genoss der Bósen, o Falscher!"

(Uebersetzung J.H. Voss)
Die Fdschheit, die Hera dem Apollon hier vorwirft, besteht offenbar
darin dass Apollons blosse Anwesenheit als Gast bei der Hochzeit des
Peleus und der Thetis ihn fiir dle Zukunft mordisch verpflichtet hitte
ftrr Thetis und ihre Nachkommenschaft Panei zu ergreifen - "a delight'
ful piece of feminine logic" bemerkt Leaf in seinem Kommcntar zu
dieser Stelle. Aischylos nun hat diesen Vorwurf der Fdschheit nicht
nur viel besser begrtindet sondern ihn auch, unendlich viel wirkungs-
voller, der Muner des Achilleus, Thetis, in den Mund gelegt, und ihn
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in grossartiger Weise ausgearbeitet (F 3 50) :

(Apollo in nuptiis meis cecinir) ròs épòs erlrcrOtos
vóoasv r'àneípous tcat paxpaíavas Píat)
Eúwawa r' ehrùv ?eogt\eis épàs úxac
ruCsv ètrnu,pnpno ev eú|u1ttfiv èpé.
rcd.7à: rò Qoífou 0ehv à;ltev6ès orópa
fi\ngov eban, pawtxfi Ppúov réxry'
d 6'or.rròc úpvdsu,oúròs èv |ohnl napúv,
orhòs ró.6' eín<bv, aúróc èorv é rcravtbv
ròu rat6aròv èpóv.

"(an meinem Hochzeitsfest besang Apollon) den Kindersegen mein
Von Krankheit frei und langer Lebensspanne frohr
Und éinen Heilsang auf mein gottgeliebtes Los
Anstimmend fùllt er mich mit freud'ger Zuversicht.
Und ich, ich wàhnte, Phoibos'Mund, der góttliche,
Sei lùgenlos, da Seherkunst ihn ganz erftrllt,
Doch er, der selbst mich pries, selbst sass beim Mahl,
Der selbst dies kund tat, er hat selbst getótet mir
Den Sohn..."

An einem solchen Beispiel wird verstàndlich wie Eduard Fraenkel ein-
mal sagen konnte: "Es gibt wenig Dinge bei der Beschàftigung mit
Aischylos die aufregender sind als zu beobachten wie dieser gewaltigste
unter allen Schùlern Homers die epischen Motive umgestaltet im Geiste
treuer Hingabe und hòchster Originalitàt" ("There are few things more
exciting in the study of Aeschylus than to watch this most powerful of
all the pupils of Homer reshaping the epic motives in a spirit of faith-
ful devotion and supreme originality" PBA 28, L942,239 f.\.

Nebenbei bemerkt: diese Perle unter den Fragmenten des Aischylos
ist uns nur dadurch erhalten dass Platon in seiner Dichterkritik im Staat
diese Verse zitiert als ein Beispiel dichterischer Darstellungen die in
seinen idealen Staat nicht zugelassen werden dùrfen - Kritik an
Góttern war fiir Platon inakzeptabel! Und die letzten Verse mit ihrer
viermaligen Wiederholung des Wortes selbsî werden von spàteren Rhe-
toren zitiert um die Stilfigur der Anapher zu illustrieren. Daran kónnen
Sie ermessen von welchen Zuff,llen die Erhaltung von Fragmenten oft
abhàngt!

Auch die fiir Aischylos charakteristischen drastischen Bùhneneffekte
lassen sich am besten aus den Fragmenten illustrieren. Wir sahen schon
dass er in den Phrygern eine Waage auf die Bùhne brachte, auf der
Hektors Leichnam gegen Gold aufge\r'ogen wurde. Eine Waage kam
auch vor in seiner Pst'chostasie, d.h. Die Seelenwcigung, einer Tragtldie
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in der man sah wie Zeus die Todeslose des Achilleus und des Memnon
auf die Schicksalswaage legte um zu entscheiden welcher von beiden
im Kampf fallen musste (die Wiigung der Todeslose durch Zeus auf der
Schicksalswaage ist ùbrigens wieder ein homerisches Motiv Ul. 8.ó9 ff.'
2O.2Og ff.l - und auch hier wieder hat Aischylos das homerische Mo-
tiv ganz direkt und konkret in dramatische Handlung ùbersetzt). Ein
andÉres Beispiet aischyleischer Drastik kam vor in seinem Drama Se-
mele, in dem er die hochschwangere Semele auftreten liess. Das Kind
das sie trug sollte Dionysos werden, der Gott der ekstatischen Begeiste-
rung. Mit ieiner charakteristischen Drastik liess Aischylos nun die be-
geisternde Wirkung des Dionysos schon vor seiner Geburt anfangen:
seine Semele betrat, von dem Kind in ihrem Schoss begeistert, in Extase
die Bùhne, und der chor von Geburtshelferinnen, die semeles Bauch
betasteten, wurde durch diese Berùhrung ebenfalls in dionysische Be-
geisterung versetzt. Aischylos hatte hier eine Semele geschaffen die in
doppeltem Sinne "des Gottes voll" war (3).

Canz eruf. die Fragmente angewiesen sind wir schliesslich wenn wir
uns eine Vorstellung von Aischylos' Satyrspielen machen wollen. Das
Satyrspiel, der obligate lustige Abschluss der tragische-n Tetralogie,
ist in àer Ueberlieferung der antiken Texte besonders schlecht davon-
gekommen: wir besitzen vollsràndig nur ein satyrspiel,den zyklopen
ées Euripides; und bis zum Anfang dieses Jahrhunderts hatten wir aus
den Satyrspielen von Aischylos und Sophokles nur ein paar armselige
Zitate. b"i *". im Falle von Aischylos besonders schmerzlich;.denn
wir wissen aus antiken Zeugnissen dass seine Satyrspiele nicht wéniger
bewundert wurden. als seine Tragòdien, ja dass Viele ihm unter den
Satyrspieldichtern den ersten Platà zuerkannten (T I25) - eine hòchst
tibérraichende Tatsache bei einem Dichter, der nicht nur uns' sondern
auch schon dem Altertum, als der Inbegriff hoch stilisierter tragischer
Erhabenheit galt.

Diese schmerzliche Lúcke haben nun die Papyrusfunde in Agypten
ein gznz kleines bisschen ausgefùllt. Seit den dreissiger bis fiinfziger
Jahrén unseres Jahrunderts kennen wir Reste von drei aischyleischen
Satyrspielen, die uns in der Tat einen ganz anderen Aischylos zeigen als
den aús den Tragodien bekannten, und die etwas von seiner Meister-
schaft auch in dieser lustigen Gattung ahnen lassen. Auf zwei dieser
Satyrspiele móchte ich etwas nàher eingehen-

órr-errt. ist das Satyrspiel der Perser-Tetralogie. Im Jahre 472 v' Chr'
siegte Aischylos mit einer Tetralogie die sich zusammensetzte aus den

(l) Vgl.Latte, Kl. Schr. 481'
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Stùcken Phíneus, Perser, Glaukos Potníeus und. homerfteus (nebenbei
bemerkt: diese Zusammensetzung zeigt dass Aischylos nicht nur Inhalts-
tetralogien geschrieben hat: zwischen diesen vier Titeln làsst sich mit
dem besten Willen kein inhaldicher Zusammenhang konstruieren:
lVelcker hat es zlvar versucht, aber die halsbrecherischen Hypothesen
die er dzzu brauchte sind der beste Beweis dass der Verzuch verfehlt
war). Das Satyrspiel der Perserîetralogie war also einhometheas (der
natùrlich mit der erhaltenen gleichnamigen Tragòdie nichts zu tun hat).
Diesem Stùck hatte schon Welcker mit grosser Wahrscheinlichkeit einen
von Plutarch zitienen Vers zugewiesen in dem Prometheus zu einem
Satyr sagt, der zum ersten Mal Feuer sieht und die Flamme umarînen
und kùssen will (F 207), "Du wirst wie ein Bock um deinen Bart
trauern": in diesem Stùck brachte offe'nbar Promethzus das Feuer vom
Olymp herab auf die Erde, wo dann die Auswirkung des neuen Ele'
ments auf die Satyrn zu allerhand lustigen Auftritten Anlass gab. (Die
Konfrontierung der Satyrn mit einer neuen Emrngenschaft ist úber-
haupt ein Motiv das in Satyrspielen hàufiger vorkommt: in den lchneu-
fai des Sophokles z.B. geraten die Satyrn in Panik durch den zum ersten
Mal erklingenden Ton der Leier, die der kleine Hermes gerade erfunden
hat, und in dem sophokleischen Dionysiskos bekamen die Satyrn zum
ersten Mzll4)eín zu kosten). Nun hat Edgar Lobel im Jahre 1952 eincn
Papynrs veróffentlicht der ein Lied enthàlt in dem das von Prometheus
den Menschen geschenkte Feuer besungen wird, in einem Ton der ganz
zu den Satyrn passt - es kann kaum zweifelhaft sein dass Eduard
Fraenkel dies Lied mit Recht dem aischyleischen Satyrspiel hometheus
zugewiesen hat (F 2O4b 2-LT):

g[alevvlòlv (,, - )
ynísyarà.p mpòs éxógarov aÚyó'v.
rcl,uoúo'époú 6è Na'i6c,.rp rc rop' éo-

rnúyov oéì.as zroÀ1,è ircblerat.

Núppas 6d rol'néToú' èIù
orrToeúvl xopoùs
llpapn?gqs 6ó[ plov ós oe$oúoos,

KqI[ò]y 6' Vttray !pVì. ròv 6óvra potr-
ró.oety Í.]qlt...lqp ì.e7oúoos ró6' ós

lÍpopn? elùs 0polroEs
ge péqlws f l, ... I . [ | onevoíí ia.p[os.
XopeúoeLv .f ... I yí' éì.nls ú-

plíou xql ílyar[os ...lep.gx[ . . 1.
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Núpglas 6é r1or1 qr-lr:PY.Q' è7ù
orfioeyv Xopotl5
Ilpopg11î ftiac 66pov QS gef;oúoatc.

"(!Virf ab) den leuchtenden
Mantel beim unermùdlichen Feuerschein.
Hórt sie von mir, wird manche Najade mich

Bis zur Glut des Herdes verfolgen.

Die Nymphen werden, das glaub ich bestimmt,
Reigen abhdten
Um Prometheus'Geschenk zu ehren

Und schónen Sang dem Schenker zu Ehren
Singen, in dem sie verkùnden dass

Prometheus den Sterblichen
Lebenspender ist und Geschenkebringer'..

Die Nymphen werden, das glaub ich bestimmt,
Reigen abhalten
Um Prometheus'Geschenk zu ehren"

Das ist, mit Bruno Snell zu reden (4), "so satyrhaft wie man es sich
nur wùnschen kann": wie diese halbtierischen Naturwesen sich die
Segnungen des Feuers ausmalen, und dabei, ganz ihrem Charakter ent-
sprechend, besonders hervorheben dass das Feuer ihnen die Móglichkeit
geben wird die Najaden zu sich ins Haus zu locken oder vielmehr in ihre
Hóhle oder wie iminer man sich diese Wesen behaust denken soll: der
sexuelle Appetit der Satyrn gehórt ja, neben ihrer Feigheit, zu ihren
hervorstechendsten Eigenschaften. Ich bin denn auch úberzeugt dass
wir hier tatsàchlich ein Stiick Aischylos vor uns haben, das uns den
Dichter von einer ganz unerwarteten spielerisch-heiteren Seite zeigt.

Noch schóner sehen wir diese Seite des Aischylos in den Resten des
anderen Satyrspiels von dem ich thnen erzàhlen wollte. Es haae den
Titel Diktyulkot, Die Netzzieher. Schon im vorigen Jahrhundert hatte
Gotdried Hermann vermutet dass es sich in diesem Stiick darum
handelte wie der Kesten, in den Akrisios seine Tochter Danae mit
ihrem unehelichen Baby Perseus eingeschlossen und ins Meer geworfen
hatte, von Fischern in ihren Netzen an Land gezogen wurde. Diese
Vermutung haben die Papyri glànzend bestàtigt. Wir besitzen von

(4) "Gnomon" 35, 1953, 435.
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diesem Stùck zwei gróssere Papyrusfragmente. In dem ersten (F 46a)
unterhalten zwei Fischer sich úber einen merkwùrdigen Gegenstand
den sie in ihrem Netz auftauchen sehen und der so schwer ist dass
sie Hilfe herbeirufen um ihnen beim Emporziehen zu helfen. Dann
bricht der Papyrus leider schon wieder ab, aber wir dùrfen mit Sicher-
heit annehmen dass auf diesen Hilferuf der stereotype Satyrchor her-
beigeeitt kam und dass es dann mit vereinten Kràften gelang den Kasten
aus dem Wasser zu ziehen - aus dem dann Danae mit dem kleinen Per-
seus zum Vorschein kam! Wieder ein toller Bùhneneffekt: einem Kasten
entsteigt eine bildschóne junge Frau mit ihrem Baby auf dem Arm!
Und man stelle sich vor wie die Satyrn, diese lùsternen Kobolde, darauf
reagiert haben mússen! In dem anderen Papyrusfragment lesen wir
denn auch eine Klage der Danae: sie mòchte lieber sterben als diesen
Geschópfen ausgeliefert sein. Aber der Vater und Anfiihrer der Satyrn,
Silen (ebenfalls eine stereotype Gestalt im Satyrspiel), làsst sich da-
durch nicht beirren: er versucht, sehr geschickt, Danaes Gunst zu ge-
winnen indem er sich an den kleinen Perseus wendet, dem Silens
leuchtende Glatze bereits das gròsste Vergnùgcn bereitet. In einem
kleinen Lied - Eduard Fraenkel nannte es "eines der entzùckendsten
Stùcke der griechischen Dichtung" (5) - malt Silen dem Kleinen aus

wie henlich er es haben soll wenn er mit seiner Mutter bei ihm bleiben
wird (F 47a.8A2-82O):

,Í: gít rav, í0t 6e[úpo
|d"poet 6fi' rí rcvúPrll{o;
6eúp' és noi6os'[oPev uo.l
'ilg r a6 or P ó,Povs éPtí [ s,
ó .pdlos, yé pas eúpevílc,
répúT 6"tx7wt rcalil veQPgÍis
ú or p í,trt'sv r' óP p iTao gltl.
rcoqfiory Qè rpíqoc lìn

pnî p'L [t< ot n lor Pi rQ 6 e.

ó rémals 6 lè napélet
rìp ptnró[rl rà ?eÀ[ oilq
Ka"i Tpo.gàc à.vóoous ,6nc's5 7r[

dì..6 e)v atnòs € .... [.] ... t
XoÀ{ ueg7otryv.f .lfo6 [
papfreu îfrPas iíveu 6[

(5) "'one of the loveliest pieces of Greek poetrv" (PBA 28, 1912, 2+1 ).
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0tho|ot wrqitaPéEec
rclr16eor6>v rPótov úwv

| .lw por os nelareÚoe cs.

Das lautet in einer hòchst unvollkommenen uebersetzung etwa so:

"Liebling, komm hier zu mir her!
Keine Angst! Wozu weinen?
Komm, wir gehn zu den Kindern: sollst
Dich vertraun meinen Pflegenden
Armen, mein Lieber, wohlgemut;
Sollst an Mardern und Kitzlein dich freun
Und an den Jungen des Stachelschweins'
Und selbdritt wirst du schlummern

Neben der Mutter und mir dem PaPa'

Bringen wird der PaPa dann
Was ftir den Kleinen zum Lachen
Und gesunde Nahrung, damit
Aufgewachsen er selber ...
Mit dem rehetótenden .'.
Tiere erjagend ohne ...
Bringst zum Schmaus du der Mutter
Ganz nach Art deiner Vettern,

Unter denen du leben wirst."
Wer hàtte je gedacht dass der erhabene, feierlich-ernsten majestàtische
Aischylos étrl to Federleichtes hervorbringentonntel Er.hat frir uns

a"r.í die Satyrspiel-papyri eine grnz neue Dimension bekommen'
er hat sich als ein TausendkùnstlerlntPuPPt, den wir nur noch um so

mehr bewundern kónnen.
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