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DIE FABEL VON ADLER UND MISTKÄFER 
IM ÄSOPROMAN 

D a s L e b e n des legendären Fabeldichters Ä s o p , sein Sk laven 
dasein auf Samos , seine W u n d e r t a t e n i m Diens te des b a b y l o n i 
schen K ö n i g s L y k o r o s u n d schl ießl ich seine E r m o r d u n g i n D e l p h i , 
s ind Inha l t des wahrsche in l i ch i m f rühen zwe i t en nachchr is t l ichen 
J a h r h u n d e r t entstandenen griechischen , Ä s o p - R o m a n s ' eines a n 
o n y m e n Verfassers . 

D i e be iden als Tex tgrund lage f ü r eine In terpretat ion b e d e u 
tendsten Fassungen, die kürzere ( W ) , die in den H a n d s c h r i f t e n der 
recensio Weste rmann iana der spätant iken F a b e l s a m m l u n g V i n d o -
bonens i s vorausgeht , u n d die längere, v o n B . E . P e r r y 1952 z u m 
erstenmal edierte Fassung G , die in der H a n d s c h r i f t 397 (saec. X ) 
der P i e r p o n t M o r g a n L i b r a r y v o r die bekannte F a b e l s a m m l u n g 
der A u g u s t a n a gestellt ist, w e r d e n d u r c h eine A n z a h l v o n P a p y r u s 
f u n d e n ergänzt , die allerdings, i m Gegensa t z z u den genannten 
Fassungen , unvo l l s tänd ig s ind ; H a s l a m 1 ) hat i m m e r h i n anhand der 
B r u c h s t ü c k e P . O x y . 3331 u n d 3720 nachweisen k ö n n e n , daß der 
G u n d W gemeinsame A r c h e t y p u s am ehesten d u r c h den C o d e x G 
zugäng l i ch ist. W bietet j edoch biswe i len bessere Lesarten. W ä h 
rend Per ry ' s E d i t i o pr inceps beide Fassungen enthält , ist G erst 
jüngst gesondert v o n M . P a p a t h o m o p o u l o s in einer zuver läss igen 
u n d an entsche idenden Stellen m i t überzeugenden K o n j e k t u r e n 
au fwar tenden A u s g a b e vorgelegt w o r d e n . 

D e r Verfasser des R o m a n s hat i n se inem W e r k nicht n u r 
Ä s o p s L e b e n nacherzähl t , sondern se inem H e l d e n auch zah l re i 
che, aus der Ä s o p - Ü b e r l i e f e r u n g bekannte B o n m o t s sow ie einige 
seiner berühmtes ten Fabe ln (Xöyot) in d e n M u n d gelegt. D i e l äng 
ste dieser Gesch i ch ten ist die Fabel v o n A d l e r u n d Mistkä fer , d e 
ren V e r b i n d u n g m i t Ä s o p s H i n r i c h t u n g i n D e l p h i seit d e n Wespen 
des A r i s t o p h a n e s bezeugt ist. 

1) Ich verweise für die Ausführungen zur Überlieferungsgeschichte vor al
lem auf B. E. Perry, Aesopica, Urbana 1952; Perry, Studies in the text history of the 
Life and Fables of Aesop , Haverford 1936; M . Papathomopoulos , O B i o s tot) 
A i o c o r a m H n a g a U a Y T i G , Joannina 1990; M . W . Haslam, Life of Aesop , in: T h e 
O x y r h y n c h u s Papyri , vol . X L V I I , 1980, 53-56 und vol . L I I I , 1986, 149-172; 
H . Z e i t z , Die Fragmente des Äsopromans in Papyrushandschriften, Gießen 1935. 
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I n der f o lgenden U n t e r s u c h u n g sol l d u r c h eine A n a l y s e der 
E i n b e t t u n g dieser Fabe l in den H a n d l u n g s k o n t e x t des R o m a n s 
u n d d u r c h e inen Verg le i ch m i t ihren erhaltenen Erzäh lvar ianten 
zunächs t d ie ursprüng l i che Gesta l t des L o g o s rekonstru ier t w e r 
d e n . Seine besondere Bearbe i tung d u r c h den a n o n y m e n Verfasser 
des R o m a n s weis t , w i e i n e inem z w e i t e n T e i l dargelegt w e r d e n 
w i r d , auf d ie ( U m - ) D e u t u n g Ä s o p s als einer d e m d ionys i s chen 
U m f e l d e n t s t a m m e n d e n Gesta l t . E s sol l gezeigt w e r d e n , daß d i o 
nys i sche M o t i v i k i m g a n z e n R o m a n gegenwärt ig ist. 

I 

A u f d e m W e g z u r H inr ichtungss tä t te reißt s ich Ä s o p v o n 
seinen W ä c h t e r n los u n d f l ieht in den k le inen, a m W e g l iegenden 
M u s e n t e m p e l ; als seine Ver f o lge r i h n herauszerren w o l l e n , erzähl t 
er i h n e n v o n e i n e m H a s e n , der auf der F luch t v o r e inem A d l e r den 
Mis tkä fe r u m A s y l bat. D i e s e r gewährte i h m seinen Schutz , k o n n 
te j e d o c h d e n A d l e r , o b w o h l er i h n - so aus d e m E p i m y t h i o n z u 
erschl ießen - b e i m Z e u s X e n i o s b e s c h w o r , n icht d a v o n abhal ten, 
den H a s e n z u tö ten . Ü b e r diese M i ß a c h t u n g u n d den B r u c h des 
Gastrechts s c h w e r gekränkt , besch loß der Mis tkä fe r , s ich a m A d 
ler z u rächen, u n d w a r f dessen n o c h n icht ausgebrütete E ier z w e i 
J a h r e lang i n der Bru tze i t aus d e m A d l e r h o r s t . I m drit ten J a h r n u n 
suchte der A d l e r f ü r seine B r u t S c h u t z bei Z e u s . D o c h auch der 
G ö t t e r k ö n i g w u r d e v o m Mis tkä fe r überl istet : er u m h ü l l t e sich m i t 
K o t , f latterte h o c h z u m O l y m p u n d umkre i s te Z e u s ' H a u p t - laut 
W bespr i tz te er i h n dabe i sogar m i t d e m K o t - , bis der , u m das 
lästige T i e r z u ver jagen , aufsprang u n d dabei d ie E ier des A d l e r s , 
d ie er auf s e inem Schoß b e w a h r t hatte, h inunter fa l len l ieß. I n der 
f o l g e n d e n U n t e r s u c h u n g des V o r f a l l s m u ß t e Z e u s d e m Mis tkä fe r 
R e c h t geben; da er dessen H a ß auf d e n A d l e r j e d o c h n icht besänf 
t igen k o n n t e , verlegte er d ie Bru tze i t des A d l e r s auf d ie Ze i t , w e n n 
d ie M i s t k ä f e r n i ch t auf der E r d e s ind . Ä s o p schl ießt m i t der M a h 
n u n g , die D e l p h e r so l l ten den T e m p e l der M u s e n n icht m ißach ten , 
auch w e n n er n u r k le in sei. 

Sowe i t der L o g o s , w i e i h n in we i tgehender Ü b e r e i n s t i m m u n g 
d i e Kap i te l 1 3 4 - 1 3 9 der Fassungen G u n d W des R o m a n s bieten2 ) . 

2) Daß in W Ä s o p in das Hei l igtum des A p o l l statt in den Tempel der Musen 
flüchtet, ist darauf zurückzuführen, daß der Verfasser v o n W das Mot iv von Apo l l s 
Z o r n ganz aus dem R o m a n eliminiert hat; dennoch ist diese Variante kaum original, 
konnte doch der delphische Apo l lontempel w o h l zu keiner Zeit als klein bezeichnet 
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Liegt die Z u o r d n u n g der Fabe l f iguren z u den Personen 
der R o m a n h a n d l u n g auch auf der H a n d - H a s e / A s o p , A d l e r / 
D e l p h e r , M i s t k ä f e r / M u s e n - , so fal len d o c h einige B e s o n d e r 
heiten s o w o h l in der Fabel selbst als auch in i h r e m B e z u g z u r 
H a n d l u n g auf . Sie stehen z u m einen m i t der F igur des M i s t 
käfers, z u m anderen m i t der des H a s e n i n Z u s a m m e n h a n g . 

So ist zunächs t festzustel len, daß d ie sich in mehreren 
E t a p p e n vo l l z i ehende u n d detaill iert geschilderte R a c h e a k t i o n 
des Mis tkä fers , d ie in Z e u s ' Ü b e r t ö l p e l u n g gipfelt , z w a r den 
wei taus größten Te i l der Fabe l e i n n i m m t , j e d o c h in der f o l 
genden H a n d l u n g des R o m a n s i n der Seuche u n d in der Straf 
ak t ion zahlre icher V ö l k e r ein n u r schwaches P e n d a n t f indet , 
da diese k a u m auf die E i n w i r k u n g der M u s e n z u r ü c k z u f ü h r e n 
s ind. D i e Fabe l besi tzt also o f fens icht l ich eine starke E i g e n d y 
n a m i k u n d we is t z u d e m - auch dies o h n e Über t ragbarke i t auf 
den eher tragischen H a n d l u n g s k o n t e x t - in des Mis tkä fers A t 
tacke gegen Z e u s eine ausgesprochen k o m i s c h e Z u s p i t z u n g 
auf. 

D e s we i teren ist auffäl l ig, m i t we lcher Dre is t igke i t der M i s t 
käfer ungestraft gegen Zeus au f t rumpfen darf : N i c h t n u r , daß er 
ihn i n d e r b - k o m i s c h e r W e i s e überl isten k a n n , k o m m t es sogar so 
we i t , daß er sich Z e u s ' W u n s c h nach einer V e r s ö h n u n g m i t d e m 
A d l e r n icht beugen u n d der Göt terva ter i h m schl ießl ich nachgeben 
m u ß , i n d e m er d ie Brutze i t des i h m hei l igen V o g e l s verlegt, w ä h 
rend der Mi s tkä fe r t r o t z der Maß los igke i t seiner R a c h e unbehe l l ig t 
bleibt . E r ü b e r n i m m t sogar die R ä c h e r f u n k t i o n des Zeus , der gar 
ke ine Ge legenhe i t z u m Einschre i ten b e k o m m t 3 ) . A u c h diese 
Über legenhe i t des Mis tkä fers über Z e u s hat in der R o m a n h a n d 
lung ke in Pendant . 

Schl ießl ich m a g den m o d e r n e n Leser auf den ersten B l i c k 
erstaunen, daß Ä s o p in höchster Bedrängn is seine Schutzgö t t innen 
mi t e inem Mis tkä fer vergleicht , e inem T i e r , dessen hervors techen 
des M e r k m a l n i ch t seine Unsche inbarke i t - h ierauf zielt letzt l ich 
das E p i m y t h i o n ab - , s o n d e r n sein L e b e n in u n d v o n Fäkal ien ist. 

werden, womi t das Ep imyth ion der Fabel in w ad absurdum geführt wird; so auch 
S.Jedrkiewicz, Sapere e paradosso nell' antichitä: Esopo e la favola, R o m 1989, 87 
und A . Wiechers, A e s o p in Delphi , Meisenheim/Gl . 1961, 11, A n m . 9 . 

3) Dies sieht schon J . Z ü n d e l , Aesop in Ägypten , R h M 5, 1847, 431: „Der 
Skarabäus läßt sich . . . gerade in den ältesten äsopischen Fabeln nachweisen. Er 
k ö m m t nicht nur in der von Aristophanes zitierten vor, w o er die Stelle des Zevc, 
I rv iog spielt und dem Adler gegenüber den flüchtigen Hasen beschützt, ganz seiner 
hohen W ü r d e in Ägyp ten gemäß . . . " . 
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D a ß e b e n d ies i m M i t t e l p u n k t d e r A u f m e r k s a m k e i t s teht , ze ig t d e r 
V e r l a u f d e r F a b e l h a n d l u n g . 

A n d e r F i g u r des H a s e n fä l l t v o r a l l e m a u f , d a ß se ine V e r b i n 
d u n g m i t d e m M i s t k ä f e r i n ih rer k o m i s c h e n U n a n g e m e s s e n h e i t 
u n d Z u f ä l l i g k e i t , s o s che in t es, n i c h t v o n Ä s o p s F l u c h t i n e inen 
T e m p e l u n d erst rech t n i c h t v o n s e i n e m d e n g a n z e n R o m a n b e 
h e r r s c h e n d e n V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s z u d e n M u s e n a b g e d e c k t ist. 
W a s i n d e r F a b e l e in Z u f a l l w a r , ist i n der R o m a n h a n d l u n g e in 
b e d e u t s a m e s M o t i v . Z w e i t e n s ist b e m e r k e n s w e r t , d a ß d e r H a s e , s o 
w i c h t i g a u c h se ine E r m o r d u n g f ü r d i e F a b e l h a n d l u n g ist , i n der 
F a b e l w e d e r se lbst s p r i c h t n o c h i m w e i t e r e n V e r l a u f w i r k l i c h e 
R e l e v a n z er langt . J e m e h r d e r i m H a s e n v e r k ö r p e r t e A s o p a u f 
d iese W e i s e aus d e m B l i c k gerät , d e s t o m e h r v e r s e l b s t ä n d i g t s i ch 
d e r L o g o s g e g e n ü b e r d e r e igen t l i chen H a n d l u n g . 

I I 

D i e f r ü h e s t e E r w ä h n u n g d e r G e s c h i c h t e i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t A s o p s T o d i n D e l p h i 4 ) f i n d e t s i ch in d e n a r i s t o p h a n i s c h e n 
Wespen w . 1 4 4 6 f f . : D e r b e r a u s c h t e P h i l o k i e o n e r zäh l t d e n O p 
f e r n se iner T r u n k e n h e i t v e r r ü c k t e A n e k d o t e n v o n L e u t e n , d i e w e 
gen e iner S c h ä d i g u n g K l a g e e r h o b e n u n d e ine f r e c h e A b f u h r d u r c h 
d e n Schäd iger e rh ie l t en ; d i e se G e s c h i c h t e n d i e n e n P h i l o k i e o n d a 
z u , a u c h se ine e igenen K l ä g e r z u v e r s p o t t e n u n d u n v e r r i c h t e t e r 
D i n g e a b z i e h e n z u lassen . D i e l e t z t e A n e k d o t e : Ä s o p w u r d e v o n 

4) Umstritten ist die Zugehörigkeit eines Semonidesfragments (fr. H D , fr. 
13W) zur Mistkäferfabel: o l o v T ö ö ' f)|itv fiojtETÖv jtaoforcaTo, x6 ̂ COLCDV Jtäxicrcov 
£xtr|Tcu ßiov. Diese Form der zwei Verse ist zu erschließen aus der Verbindung der 
zwei Lesarten, in denen das Fragment überliefert ist: im Et. Magn. 413, 20 und im 
Scholion zu II. 18, 407 (wo es ausdrücklich Jtsgi xov x a v ö d o o u heißt). Es wird 
wegen des adskribierten Iota in ^coicav angeführt, was O . Crusius, A u s der G e 
schichte der Fabel, in: C . H . Kleukens (Hg.) , Das Buch der Fabeln, Leipzig 1913, 
12-15 und Wiechers (s. A n m . 2 ) , 12 A n m . 14 übersehen: o lov gehört eher zum 
Grammatiker- als zum Dichtertext. Aus dieser spärlichen Überlieferungssituation 
eine so deutliche Einbindung der Verse in die Fabel vorzunehmen wie Wiechers 
und Crusius, der die Worte dem über den Mistkäfer entsetzten Zeus in den Mund 
legt, geht woh l zu weit. Andere Kontexte, eventuell ähnlicher Ar t wie in einem 
Hipponax-Fragment (fr. 14A D ) , das von einer Attacke berichtet, die fünfzig Mist
käfer, angelockt vom Geruch seiner Exkremente, gegen einen Menschen während 
des Stuhlganges führen, bieten sich als Hintergrund ebensogut an (vgl. M . L . West, 
The ascription of fables to Aesop in archaic and classical Greece, in: La fable, 
Vandceuvres/Genf 1984, 112). Angesichts dessen scheint es sicherer, sich nicht auf 
dieses Textzeugnis als Beleg für eine Existenz der Mistkäferfabel bereits im 7. Jh . zu 
stützen. 
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den D e l p h e r n angeklagt , eine go ldene Schale gestohlen z u haben . 
D a erzählte er i h n e n v o n d e m Kan tharos . Le ider läßt B d e l y k l e o n 
seinen Va te r n icht wei tererzählen , sondern zerrt i h n ins H a u s , so 
daß w i r über d e n Inhal t des äsopischen L o g o s n ichts erfahren. 

P h i l o k i e o n erzähl ten L o g o i , die alle der B e s c h i m p f u n g d ienten, 
dür f t e auch Ä s o p s Mis tkä fererzäh lung eine Be le id igung für die 
D e l p h e r gewesen sein. D a f ü r spr icht , daß auch s c h o n einige V e r s e 
v o r h e r Ä s o p m i t einer so lchen Gesch ich te e rwähnt w i r d ; do r t s ind 
seine W o r t e ebenfal ls als Be le id igung gedacht . Z u d e m ist die G e 
schichte o f fens icht l ich sehr bekannt gewesen, w e n n sie so abrupt 
abgebrochen w e r d e n kann . 

D i e Schol ia vetera z u diesen V e r s e n schweigen s ich bezüg l i ch 
der k o n k r e t e n Loka l i s i e rung der Erzäh l s i tua t ion vo l l s tänd ig aus. 
W e n n es bei i h n e n j edoch z u Beg inn der E r k l ä r u n g heißt , daß 
P h i l o k i e o n (pegönEVog (ßrxara^önEVog) den L o g o s z u erzählen b e 
g innt , so l iegt die V e r m u t u n g nahe , daß hier insgesamt P h i l o k i e o n s 
L a g e m i t der Ä s o p s auf w i t z ige W e i s e vergl ichen w e r d e n sol l : 
P h i l o k i e o n u n d Ä s o p haben be ide ihre U m w e l t beleidigt , be ide 
sol len ihre Strafe b e k o m m e n (d .h . : P h i l o k i e o n sol l ins H a u s ge 
sperrt , Ä s o p getötet werden ) . Be ide w e r d e n z u m O r t der Bestra 
f u n g geschleppt , w o b e i sie n o c h etwas v o n sich geben. D e r M u s e n 
tempe l hätte hier a lso ke inen s innvo l len P la tz . W e i t e r h i n e rwähnen 
w e d e r d ie Scho l ien der C o d i c e s L h u n d T a u r . n o c h das Scho l i on 
der A l d i n a den M u s e n t e m p e l ; be ide beschränken s ich auf die Fes t 
stel lung, daß Ä s o p den L o g o s auf d e m W e g z u r H i n r i c h t u n g er 
zählte. Selbst w e n n m a n zugesteht , daß die Schol iasten v o n L h u n d 
T a u r . s ich m i t der F o r m u l i e r u n g 6 ö£ (xera|i) cpov£u6|ievos TöV iregl 
toi) KOVQ&QOV ]iv6av crtkotg öir iynoato n icht genau auf e inen O r t 
festlegen, so w ä r e es d o c h erstaunl ich, w e n n m a n s ich in der p r ä z i 
seren Beschre ibung der E d i t i o A l d i n a 6 8 ' i m TT|V nitgav oi n&vv 
itÖQQco TOü IZQOV xa i Tfjg jtöXecog <3työ|i8Vog, äq>' fjg vöfxinov rjv Toug 
E8QocnöX.ot)s §wtTsiaGai, . . . den M u s e n t e m p e l durch K ü r z u n g ausge
fal len d e n k e n m ü ß t e . E r gehörte d e m n a c h z u m i n d e s t n icht z u r 
gängigen T r a d i t i o n 5 ) der näheren U m s t ä n d e u m Ä s o p s T o d . 

I n den w . 129 -134 des ar is tophanischen Frieden w i r d d ie 
Gesch ich te v o n A d l e r u n d Mis tkä fer n icht i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
Ä s o p s V i t a erzählt , s ondern ganz a l lgemein z u den äsopischen 

5) D e r Musentempel gehörte nichtsdestoweniger im Al ter tum zu den älte
sten Verehrungsstätten innerhalb des heiligen Bezirks. Vgl . H . Pomtov , D i e Ku l t 
stätten der ,anderen Götter* v o n Delphi , Philologus 71, 1912, 31 ff . 

D o c h läßt sich i m m e r h i n sov ie l ana log z u den vo rher v o n 
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L o g o i gerechnet. T r y g a i o s belehrt seine K i n d e r , die darüber er
staunt s ind , daß er au f e inem M i s t k ä f e r z u m H i m m e l f l iege, daß 
der Mi s tkä fe r als e inz iges geflügeltes L e b e w e s e n je z u d e n G ö t t e r n 
gelangte. D e r G r u n d : fjX.0ev nan' ?x0Qav a ie toü jtdX.ai JIOTE, / cp' i x -
xtAtvöcov xäYzixi\uaQov\iEvo<;. D i e W i e d e r g a b e der Gesch i ch te ist 
gerafft u n d beschränkt sich m i t Par t i z ip ia l fügungen auf A n d e u t u n 
gen , so daß m a n darauf schl ießen k a n n , daß der L o g o s d e n Z u 
schauern bekann t gewesen ist; n u r K i n d e r k e n n e n i hn n o c h n icht , 
wesha lb T r y g a i o s i h n k n a p p erzähl t . D e m entspricht der aus
drück l i che H i n w e i s auf das h o h e A l t e r der E r z ä h l u n g . I m m e r h i n 
w e r d e n zentra le M o t i v e des L o g o s e rwähnt : A d l e r , Fe indschaf t , 
H e r a u s w e r f e n der E i e r aus d e m H o r s t , der F l u g zu den G ö t t e r n . 

D e r für den an t i ken Z u s c h a u e r o f fens icht l i ch verständl iche, 
f ü r uns aber m e h r d e u t i g e A u s d r u c k &vrmtuoQOij|iEvog f indet seine 
E r k l ä r u n g me ines Erachtens i m S c h o l i o n z u r Stelle, das un ter V e r 
z icht auf d ie W i e d e r g a b e des E r z ä h l k o n t e x t e s den L o g o s selbst 
relativ aus führ l i ch ber ichtet . D i e v o m R -Scho l i a s ten erzähl te G e 
schichte s t i m m t w e i t g e h e n d m i t der R o m a n f a s s u n g übere in . U r s a 
che des Streits ist j e d o c h n icht der v o m A d l e r verübte M o r d a m 
H a s e n , s o n d e r n ein A n s c h l a g des A d l e r s auf d ie B r u t des M i s t k ä 
fers, der sich in derse lben W e i s e rächt6) . D a s V - S c h o l i o n be ton t 
we i te rh in , daß der A d l e r als erster U n r e c h t tat; ihre spätere F e i n d 
schaft ents tand dann au fg rund der V e r n i c h t u n g s a k t i o n e n beider 
Seiten. D e r Ber icht des Schol iasten endet m i t der e igent l ichen 
P o i n t e , an d ie aus e iner anderen H a n d s c h r i f t ein E p i m y t h i o n ge 
fug t ist: „ D i e Fabe l r ichtet s ich gegen die Ungerech ten : f ü r sie gibt 
es ke ine Sicherheit , u n d auch w e n n sie sich in den S c h o ß des Zeus 
f lüch ten , w e r d e n sie der R a c h e n i ch t entgehen . " E i n a i t io logischer 
Z u s a t z fehl t . D i e H a n d l u n g en tw icke l t s ich z w i s c h e n z w e i P r o t a 
gon i s ten , Z e u s ist m e h r Ins tanz als selbständige F igur . D a s E p i m y 
t h i o n ist deut l i ch a l lgemeiner gehalten als das der R o m a n f a s s u n g . 

Schl ießl ich w i r d auf d ie Gesch i ch te in d e n w . 6 9 1 - 6 9 5 der 
Lysistrate angespielt . D e r F r a u e n c h o r ver jagt d e n M ä n n e r c h o r m i t 
den W o r t e n : . . . ei xcd |iovov xccxcög igelg, vmQXokw yäg, I ateröv 
TixTovra xdv6afx>g oe uaiEuao|KH. E s handel t s ich an dieser Stelle 
u m eine o b s z ö n e U m d e u t u n g des L o g o s ; über die näheren U m 
stände der , H e b a m m e n d i e n s t e £ des Mis tkä fers w i r d n ichts gesagt; 
da d ie G e s c h i c h t e j e d o c h bereits z u r S p r i c h w o r t b i l d u n g (s. I I I ) 
A n l a ß gegeben hat o d e r , falls das S p r i c h w o r t erst aus dieser Stelle 

6) So läßt sich der pleonastische A u s d r u c k &VTmjiü>ooi>|i£VOS erklären: ge
meint ist hier v o n Ar istophanes der identische M o d u s der Rache. 
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e n t s t a n d e n ist , s o b e k a n n t w a r , d a ß d ie o b s z ö n e A n s p i e l u n g s o f o r t 
v e r s t a n d e n w u r d e , k ö n n e n w i r z u m i n d e s t e rneu t k o n s t a t i e r e n , d a ß 
s ie sehr p o p u l ä r g e w e s e n sein m u ß . 

I I I 

D a s S c h o l i o n z u der e b e n e r w ä h n t e n Stelle i n d e r Lysistrate 
b e z e i c h n e t d e n A u s d r u c k 'AETöV jeavGaooc; naietjeroti als S p r i c h 
w o r t . Z u m i n d e s t z u r Z e i t des Scho l i a s ten m u ß dies r i ch t ig g e w e s e n 
se in , w e n n w i r a u c h ü b e r das A l t e r d ieses S p r i c h w o r t e s n i ch t s 
sagen k ö n n e n ; m ö g l i c h e r w e i s e ist es sogar älter als d i e a r i s t o p h a n i 
s c h e Lysistrate. D i e E r k l ä r u n g d e r S e n t e n z ist i n s o f e r n interessant , 
als s ie d e n laut S c h o H o n z u F r i e d e n 1 2 9 f f . e i n m a l i g e n V o r f a l l z w i 
s c h e n A d l e r u n d M i s t k ä f e r ve ra l l geme iner t : „ D i e M i s t k ä f e r v e r 
n i c h t e n n ä m l i c h d i e A d l e r e i e r d u r c h ( H e r a u s ) R o l l e n , w e i l d i e A d 
ler d i e M i s t k ä f e r f r e s sen . " 

E i n e z w e i t e g r ö ß e r e G r u p p e v o n Z e u g n i s s e n sch l ießt s i ch 
i n h a l t l i c h eng an dieses S c h o l i o n an . D e n n d ie G e n e r a l i s i e r u n g ist 
a u c h f ü r d ie E r k l ä r u n g e n charakter i s t i sch , d ie d ie P a r o e m i o g r a -
p h e n Z e n o b i o s (2 . J h . n . C h r . ) , D i o g e n i a n (2 . J h . n . C h r . ) u n d G r e 
g o r v o n Z y p e r n ( 1 3 . J h . n . C h r . ) z u d e m S p r i c h w o r t de töv xctvGa-
gog fiateiJETai geben 7 ) . K e i n e r d ieser dre i Z e u g e n e rzäh l t d ie z u 
g r u n d e l i e g e n d e F a b e l , s o n d e r n al le dre i s che inen a u f na tür l i che 
V e r h ä l t n i s s e z u rekur r i e ren , d e n L o g o s a l so a i t i o l og i s ch z u d e u t e n . 
D a r a u f , d a ß i h n e n d ie G e s c h i c h t e se lbst d e n n o c h b e k a n n t w a r , 
w e i s t j e d o c h m e i n e s E r a c h t e n s e ine a n d e r e E r k l ä r u n g be i D i o g e 
n i a n , d e r V 4 0 d e n A u s d r u c k x a v 9 d o o i ) oocparteoog f o l g e n d e r m a ß e n 
deu te t : "Eni TöV JTOVTIQCüV. xctv8aQog yäg n g :«>VT|odc; S e v e r e . H i e r 
w i r d o f f e n s i c h t l i c h a u f d i e B ö s a r t i g k e i t des M i s t k ä f e r s rekur r i e r t ; 
der Z u s a m m e n h a n g m i t u n s e r e m L o g o s ist z w a r n i c h t exp l i z i t , 
l iegt aber n a h e . E i n e V e r b i n d u n g v o n E r z ä h l u n g des L o g o s u n d 
a i t i o l og i scher E r k l ä r u n g f i n d e t s i ch i m I l i a s - K o m m e n t a r des E u -
s ta th ios ( 1 2 . J h . n . C h r . ) 8 ) . D e r K o m m e n t a t o r b e g i n n t m i t e i n e m 
E p i m y t h i o n : „ . . . l e h r e n d , d a ß G r o ß e n , w e n n n i c h t v o n G r o ß e n , 
s o d o c h j eden fa l l s i m m e r v o n f e i n d l i c h ges inn ten K l e i n e n G e f a h r 
d r o h t . . . " , u n d sch l ießt m i t d e r E r w ä h n u n g des S p r i c h w o r t e s , d a s 
er ä h n l i c h w i e d i e P a r o e m i o g r a p h e n erk lär t . A u c h d iese ze i t l i ch 
späteste V e r s i o n des L o g o s , d ie se ine u r s p r ü n g l i c h e E r z ä h l s i t u a -

7) Zenobios I 20; Diogenian I 44; Greg. C y p r . I 57. 
8) Eust. zu II. 24, 317. 



148 P e t e r v o n M ö l l e n d o r f f 

t i o n n i ch t e r w ä h n t , k o m m t o h n e den v o m A d l e r getöteten H a 
sen aus, o b w o h l sie ansons ten recht aus führ l i ch erzähl t . 

I V 

A l l e dre i g r o ß e n spätant iken F a b e l s a m m l u n g e n , d i e A u g u 
stana aus d e m z w e i t e n , d ie V i n d o b o n e n s i s aus d e m sechsten 
o d e r s iebten u n d d i e A c c u r s i a n a aus d e m achten o d e r n e u n t e n 
nachchr i s t l i chen J a h r h u n d e r t , entha l ten auch d ie Fabe l v o n A d 
ler u n d Mi s tkä fe r . Sie gre i fen z u m T e i l auf wesent l i ch f rüheres 
G u t z u r ü c k . 

D i e Mis tkä fe rgesch ich te erscheint h ier i n ihrer Ges ta l t ge 
genüber d e n o b e n b e s p r o c h e n e n V e r s i o n e n stark veränder t : alle 
dre i Fas sungen k e n n e n d e n T o d des H a s e n , das A i t i o n der B r u t 
ze i t ver legung s o w i e e in E p i m y t h i o n , das z w a r m i t d e m des R o 
m a n s n i ch t v ö l l i g i den t i s ch ist, i h m in der A u s s a g e aber d o c h 
sehr nahe k o m m t : „ D i e Fabe l lehrt , n i e m a n d e n abs icht l ich z u 
verachten , d e n n n i e m a n d ist s o m a c h t l o s , daß er s ich, w e n n er 
gekränk t w i r d , n i ch t rächen k ö n n t e " ( A u g u s t a n a - V e r s i o n ) . 

W ä h r e n d d ie F a s s u n g der ( z u m g r o ß e n T e i l aus A u g u s t a n a 
u n d V i n d o b o n e n s i s k o m p i l i e r t e n ) A c c u r s i a n a der R o m a n f a s s u n g 
sehr n a h e k o m m t 9 ) , ist d ie Frage nach der B e z i e h u n g z w i s c h e n 
A u g u s t a n a - u n d R o m a n f a s s u n g schwier iger z u b e a n t w o r t e n . N e 
b e n zah l re i chen Ä h n l i c h k e i t e n fä l l t e ine A b w e i c h u n g besonders 
au f : d ie i m R o m a n u n d in der A c c u r s i a n a n i ch t h inter fragte 
F l u c h t des H a s e n z u m M i s t k ä f e r w i r d h ier n icht als se lbs tver 
s tänd l ich h i n g e n o m m e n : 6 M §v doimu? TWV ßoT)0iiaövTO)v 
im&Qxwv, öv (lövov 6 x a i g ö g j taoeaxev, j tdv9aQov törav TOüTOV fx£-
xeuev. D u r c h d ie B e t o n u n g der A b w e s e n h e i t sonst iger H e l f e r s o 
w i e d u r c h d ie E r w ä h n u n g des xa igög w i r d h ier d i e A b s u r d i t ä t 
des V e r h a l t e n s des H a s e n erklärt u n d gewi s se rmaßen e n t s c h u l 
d igt . D i e s k a n n m a n me ines Erachtens n u r s o deuten , d a ß d e m 
Ver fasser der A u g u s t a n a - F a b e l das M o t i v bereits vor lag . D a i m 
R o m a n Ä s o p s F l u c h t z u d e n M u s e n ein g a n z natür l iches V e r h a l 
ten darstel l t , w i r d d o r t auch d i e V e r b i n d u n g v o n H a s e u n d 
M i s t k ä f e r n i ch t p rob lemat i s i e r t . W i r d der L o g o s j e d o c h o h n e 
seine u r sp rüng l i che E r z ä h l s i t u a t i o n w iedergegeben , s o m a g das 
M o t i v skur r i l e r sche inen ; d ie beschr iebenen Ä n d e r u n g e n der 

9) U n t e r den wen igen Handschr i f ten der Accurs iana, die diese Fabel enthal
ten, bieten einige den Zusa t z y^YOCunat & xcp ßup A iaäwtot ) . 
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A u g u s t a n a u n d der V i n d o b o n e n s i s w ä r e n dann auf die L o s l ö s u n g 
der Fabe l v o m K o n t e x t z u r ü c k z u f ü h r e n . 

E s lassen sich m i t h i n drei G r u p p e n v o n Erzäh lvar ianten des 
L o g o s unterscheiden, deren genaues zeit l iches Verhä l tn i s z u e i n a n 
der we i tgehend i m D u n k e l n liegt. Erstens d ie V e r s i o n , d ie der 
R o m a n u n d die spätant iken F a b e l s a m m l u n g e n bieten: hier ist d ie 
E r m o r d u n g des H a s e n das aus lösende M o m e n t f ü r d ie Fe indschaf t 
z w i s c h e n A d l e r u n d Mis tkä fer ; zwe i tens die V e r s i o n , die uns i m 
S c h o l i o n z u m ar is tophanischen Frieden erhalten ist : hier tötet der 
A d l e r die B r u t des Mis tkäfers u n d z ieht dami t dessen u n v e r s ö h n l i 
chen H a ß auf s ich; dri t tens d ie ,gelehrte' V e r s i o n der P a r o e m i o -
graphen u n d K o m m e n t a t o r e n , die den A n l a ß der Fe indschaf t in 
e inem natür l i chen Aggress ionsverhä l tn i s der be iden T ie re sehen: 
be ide pf legen s ich an der B r u t des anderen z u vergrei fen - w i e 
i m m e r m a n über d ie b io log i sche R ich t igke i t dieser A i t i o l o g i e d e n 
k e n mag . 

D i e zwe i te u n d dritte G r u p p e der T e x t z e u g e n stehen inha l t 
l ich nahe beie inander , läßt sich d o c h der Schritt v o n einer e inma l i 
gen A u s e i n a n d e r s e t z u n g z u einer a l lgemeinen b io log i schen F e i n d 
schaft z w i s c h e n den T ie ren relativ m ü h e l o s vo l l z i ehen u n d als R e 
d u k t i o n i m Sinne mögl ichster K n a p p h e i t , w i e sie f ü r Schol ien u n d 
paroemiograph i sche Erk lä rungen geboten ist, verstehen1 0 ) . D a ß es 
aber d ie E r i n n e r u n g an einen e inmal igen V o r f a l l g ibt , zeigt neben 
d e m Scho l i on z u m Frieden auch die zit ierte Stelle be i D i o g . V 40. 
D i e erste G r u p p e steht zunächs t u n v e r b u n d e n daneben . D e n n hier 
w e r d e n A d l e r u n d Mis tkä fe r auf i m m e r v o n e i n a n d e r getrennt, i n 
d e m ihre Bru tze i ten ve r schoben w e r d e n , in der dr i t ten G r u p p e 
geht m a n h ingegen gerade v o n ihrer ständigen K o n f r o n t a t i o n aus. 
W a s d ie B e z i e h u n g z u r z w e i t e n G r u p p e betr i f f t , so läßt sich das 
P r o b l e m dah ingehend fo rmu l i e ren , o b m a n sich das Vergehen ge 
gen den H a s e n aus d e m V e r g e h e n gegen d ie Mis tkä fe rbru t entstan
den d e n k e n w i l l , oder eher das u m g e k e h r t e Verhä l tn i s a n n i m m t . 
Es w ä r e auch denkbar , daß d ie be iden V e r s i o n e n z w e i u n a b h ä n g i 
gen T r a d i t i o n e n en ts tammen . 

N u n w i r d , w i e beschr ieben, das H a s e n - M o t i v , soba ld der 
L o g o s aus se inem erzähler ischen K o n t e x t gelöst w i r d , o f f ens i ch t 
l ich als m e r k w ü r d i g e m p f u n d e n , u n d dies legt die V e r m u t u n g n a -

10) W i e sich ein solcher Übergang gestaltet haben mag, kann man vielleicht 
aus der Bemerkung des Scholiasten zu Frieden 129 erkennen: £v t o i a i v AiaiÖKOv: 
ToO |ru6ojtoioü. (peoErca y ä p crötoü |iü8og, iyßQEVoai ä e t o v x a t x d v G a o o v &% 
xov dx&teoov auTööv G a r i o o u xh t$a o i a o j t ä v . Z u beachten ist hier vor allem der 
mehrdeutige Aor is t dx8e E B a c t l -

11 Rhein. Mus. f. Philol. 137/2 
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he, daß es z u s a m m e n m i t d iesem K o n t e x t - Ä s o p s F luch t i n den 
M u s e n t e m p e l - ents tanden ist. V o n d iesem F luchtversuch bes i tzen 
w i r j e d o c h ke in ze i t l i ch v o r d e m R o m a n anzusetzendes Zeugn i s , 
w i e die A n a l y s e des S c h o l i o n s z u W e s p e n 1446 f f . gezeigt hat . D e s 
we i teren halte ich es n icht f ü r wahrsche in l i ch , daß das H a s e n -
M o t i v d u r c h das M i s t k ä f e r b r u t - M o t i v ersetzt w o r d e n sein sol l ; 
d e n n dies w ü r d e bereits ke ine b l o ß e R e d u k t i o n aus G r ü n d e n der 
K n a p p h e i t , s ondern e ine we i tgehend in den T e x t e ingrei fende 
S innveränderung darstel len. Es b le ibt s o m i t nur die A l te rna t i ve 
z w i s c h e n der A n n a h m e zwe ier unabhäng iger T r a d i t i o n e n u n d der 
M ö g l i c h k e i t , daß das H a s e n m o t i v aus d e m M i s t k ä f e r b r u t - M o t i v 
ents tanden ist. 

V 

I n be iden Fä l len ist es n o t w e n d i g , sich eine k o n k r e t e V o r s t e l 
l u n g z u m a c h e n , w e l c h e Gesta l t d ie Fabel o h n e das H a s e n - M o t i v 
gehabt hätte u n d w i e Ä s o p sie i n seiner bedroh l i chen Si tuat ion in 
D e l p h i s i n n v o l l hätte erzählen k ö n n e n . 

Ä s o p hatte sich i n D e l p h i v o r a l lem d u r c h seine be le id igenden 
R e d e n unbe l i eb t gemach t ; die D e l p h e r hatten A n g s t , er w e r d e auf 
se inerwe i t e ren Re ise i h ren R u f be i den anderen V ö l k e r n ru in ieren. 
Ä s o p aber w a r v o r a l l em deshalb ausfäl l ig g e w o r d e n , w e i l d ie D e l 
p h e r seine We i she i t , w i e er sie i n ö f fent l i chen R e d e n z u r Schau 
gestellt hatte , n u r belächel t u n d recht ba ld m i t Des interesse beant 
w o r t e t hat ten . I m Z e n t r u m der A u s e i n a n d e r s e t z u n g s tanden m i t 
h i n Ä s o p s besondere W e i s h e i t u n d seine Xöyoi , u n d die M o r d a b 
sicht der D e l p h e r entsprang g a n z o f fens icht l i ch i h rem W u n s c h , 
Ä s o p z u m Schwe igen z u br ingen. 

Es ist i m G r i e c h i s c h e n ein relativ geläufiges B i l d , d ie W o r t e 
eines Sprechers als se ine K i n d e r z u beze ichnen 1 1 ) . Ä s o p hätte d a n n 
m i t se inem L o g o s sagen w o l l e n , daß ebenso , w i e d ie D e l p h e r ihn 
m u n d t o t m a c h e n w o l l e n , s ich e i n m a l ein A d l e r an der B r u t eines 
Mis tkä fers verging. D i e s w ü r d e bedeuten , daß Ä s o p s ich i n dieser 
Fabe l selbst d ie Ges ta l t des Mis tkä fers gegeben u n d s ich dadurch 
als eigentl ich unsterb l ich 1 2 ) dargestellt hätte. 

I c h hatte z u B e g i n n bereits au f die auffäl l ige M a c h t f ü l l e des 

11) Vgl . z . B. x o ^r\\mxa TIXTEIV (Arist . Frösche 1059), noXXoii? x a i xalovc, 
Xöyovg . . . xixTfl ( P k t . Symp . 210 d 5). 

12) V o n einer Wiederkunft Äsops nach dem T o d berichten auch Plat. com. 
fr. 70 Kasse l -Aus t in und Plutarch Sol. 6. 
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Mistkä fers h ingewiesen . N u n hat m a n i n der F o r s c h u n g schon des 
ö f teren den K a n t h a r o s m i t d e m ägypt i schen Skarabäus gleichge
setzt13) , o h n e dies j edoch wei ter z u funkt iona l i s ieren . D e r Skara
bäus w a r als A m u l e t t auch i n Gr i echen land spätestens seit der 
M i t t e des 7 . J h . v . C h r . e in Bestandtei l des Vo lksg laubens 1 4 ) . E r 
symbo l i s i e r te h ier , w i e in Ä g y p t e n , e inen v o l k s t ü m l i c h e n U n 
sterbl ichkei tsglauben. Es scheint m i r ein bestechender G e d a n k e z u 
sein, i n d e m k le inen u n d unsche inbaren , aber un ter dieser H ü l l e 
mächt igen Mis tkä fer den häßl ichen u n d verwachsenen Sk laven 
Ä s o p , unter dessen abs toßendem Äußeren 1 5 ) s ich große W e i s h e i t 
verbirgt , ursprüng l i ch verkörper t z u sehen1 6) . B e d e n k t m a n d a z u 
die v o l k s t ü m l i c h e N a t u r der äsopischen We ishe i t , d ie ja bereits i m 
X a n t h o s - u n d i m A h i q a r - T e i l des R o m a n s aus der K o n f r o n t a t i o n 
m i t d e m quasi o f f i z ie l l en W i s s e n , w i e es e twa P h i l o s o p h e n f ü r sich 
beanspruchen 1 7 ) , siegreich hervorgegangen war , so w ä r e d ie u r 
sprüngl iche A b s i c h t der Mis tkä fer fabe l gewesen, d e n h o h e n u n d 
o f f i z ie l l en A n s p r u c h der de lph ischen R e l i g i o n u n d der de lph ischen 
W e i s h e i t der v o l k s t ü m l i c h e n Re l ig i on , w i e sie der Mis tkä fer s y m 
bol is iert , u n d d e m v o l k s t ü m l i c h e n W i s s e n , w i e es sich in den äso 
p i schen Gesch i ch ten , G le ichn issen u n d R e d e n manifest iert , auf 
fäka l i sch -groteske W e i s e gegenüberzuste l len. V o l k s t ü m l i c h e R e l i -

13) So schon Zündel ( A n m . 3); Crusius ( A n m . 4 ) ; A . Lesky , Geschichte der 

§riechischen Literatur, München/Bern 31971, 186; zuletzt wieder A . Demandt , P o -
tik in den Fabeln Äsops , Gymnas ium 98, 1991, 397-419. 

14) Vgl . hierzu P . Z a z o f f , D i e antiken G e m m e n , München 1983, 114. 
15) Vgl . im R o m a n c. 1. 14. 16. 19. 21. 24. 26. 30 f. 87. 98. Dies sind auch die 

ersten eindeutigen Bezeugungen der Häßlichkeit Äsops . D i e bildlichen Zeugnisse 
sind nicht zweifelsfrei zuzuordnen; daher hat Hausrath, Fabel, R E V I 2, 1714 f. 
auch die gängige Interpretation des bekannten, ins 5. J h . v. C h r . datierten Vasenbi l -
des des Museo Gregoriano als Darstellung einer Zwiesprache zwischen Ä s o p und 
Fuchs abgelehnt. W a r u m die späte Ant ike das häßliche Äußere Äsops erfunden 
haben soll, geht jedoch aus seinen Ausführungen nicht hervor. Angesichts der 
langen, w o h l hauptsächlich auch mündlichen Tradit ion der Legenden u m Ä s o p , die 
unabhängig v o n der in der Forschung bisweilen behaupteten Existenz eines 
„Volksbuches" (so Hausrath selbst) sicher vorherrschend war, scheint mir das 
Fehlen v o n literarischen Zeugnissen kaum ein ausreichender G r u n d z u sein, die 
Häßlichkeit Äsops für eine späte Erf indung zu halten. Ich möchte das Vasenbild 
eher mi t Wiechers ( A n m . 2) 32 A . 4, für die Illustration eines äsopischen Logos 
halten; vgl. auch A n m . 28. 

16) D a ß solche Vergleiche nicht weit hergeholt sind, zeigt sich z. B . in c. 16 
des Romans , w o Ä s o p v o n seinen Mitsklaven als rcooßaaxöviov, als apotropäi-
sches Amulet t , verspottet wird, obwoh l er in Wirkl ichkeit viel bedeutender ist. 

17) Zur Konfrontat ion der volkstümlichen Weisheit Äsops mit dem off iz iel 
len Ernst z. B. der Sieben Weisen vgl. Hausrath ( A n m . 15) 1714 und das genau diese 
Gegenüberstellung pointierende, allerdings späte Epigramm des Agathias (Anth . 
Plan. 332). 
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giosität u n d We i she i t , d ie i n der o f f i z ie l len Ideo log ie e ine nur 
untergeordnete R o l l e spielen, tragen in dieser Fabel d e n S ieg d a 
v o n ; der Mi s tkä fe r ist sogar Z e u s über legen. W e n n A s o p sich in 
d e m Mis tkä fe r als e igent l ich unsterb l ich darstel lt , so w i l l er nichts 
anderes sagen, als d a ß eben diese o b e n beschr iebenen we l t anschau 
l ichen W e r t e , fü r d ie er i n b e s o n d e r e m M a ß e steht, auch seinen 
ind iv idue l l en T o d überdauern w e r d e n . 

D i e Gesch i ch te v o n A d l e r u n d Mis tkä fe r w ä r e s o m i t v o n 
Ä s o p p r i m ä r als Be l e id igung gegen die D e l p h e r gedacht g e w e 
sen^) ; auch die Schwier igke i ten bei ihrer Ü b e r t r a g u n g auf die 
wei tere H a n d l u n g , w i e sie bei der R o m a n f a s s u n g bestehen, w ü r 
den deut l i ch verr ingert . Bedeute t näml i ch der Sieg des Mis tkä fers 
über den A d l e r u n d Z e u s realiter Ä s o p s i d e o l o g i s c h e ' Ü b e r l e g e n 
heit gegenüber der W e i s h e i t D e l p h i s u n d der o f f i z ie l len Re l i g i on , 
so l iegt hier das H a n d l u n g s p e n d a n t f ü r Z e u s ' D ü p i e r u n g in der 
Fabe l v o r , das die G l e i c h s e t z u n g v o n M i s t k ä f e r u n d M u s e n ve r 
missen läßt. K o n k r e t realisiert w ü r d e diese Über legenhe i t in der 
Rehab i l i t i e rung u n d E h r u n g Ä s o p s 1 9 ) . E i n e so lche D e u t u n g w i r d 
n icht n u r d u r c h d ie h ö c h s t aggressive T e n d e n z aller A s o p v o m 
A n o n y m u s i m D e l p h i - T e i l - u n d n icht n u r d o r t - i n d e n M u n d 
gelegten L o g o i nahegelegt , s o n d e r n auch d u r c h den Z u s a m m e n 
hang , in d e m der L o g o s in den ar i s tophanischen Wespen erscheint ; 
d ienten d o r t d o c h P h i l o k i e o n s A n e k d o t e n ausnahms los d a z u , sei
nen W i d e r s a c h e r n e ine f reche A b f u h r z u ertei len. N o c h ein we i t e 
res A r g u m e n t läßt s ich hier a n f ü h r e n . E s ist interessant, d a ß D e l 
ph i s A n s p r u c h , der N a b e l der W e l t z u sein, s ich aus e inem M y t h o s 
herleitet , i n d e m Z e u s u n d seine be iden A d l e r e ine h e r v o r g e h o b e n e 
R o l l e spie len. D i e s e n M y t h o s b e i m H ö r e n der äsop ischen G e 
schichte, i n der der A d l e r u n d Z e u s v o n e inem Mis tkä fe r ü b e r t ö l 
pe l t w e r d e n , z u assoz i ieren, d ü r f t e f ü r d ie D e l p h e r auf der H a n d 
gelegen haben . 

E s ergibt s ich a l so bei d e m V e r s u c h , d ie Gesta l t de r Fabel 
o h n e das H a s e n - M o t i v u n d ihre E i n b e t t u n g i n d ie H a n d l u n g o h n e 
das M o t i v der F l u c h t Ä s o p s i n d e n M u s e n t e m p e l z u erschl ießen, 

18) Vg l . die Ana lyse von Wespen 1446 ff. in I I . 
19) Das A i t i on der Brutzeitverlegung, v o n dem wir nur im R o m a n hören, 

möchte ich ganz analog für eine H inzu fügung des A n o n y m u s halten. Es w i rd damit 
gewissermaßen eine Wiederherstellung der Wel tordnung prophezeit , w ie sie dann 
am Ende des Romans durch Äsops Rehabilitierung verwirklicht wird . D a s Ai t ion 
wirkt im R o m a n auch ein wenig eingeschoben, es zers tör td ie natürliche Verbin 
dung zwischen dem Spannungshöhepunkt der Pointe - die Ubertölpelung des Zeus 
- und dem Ep imyth ion u n d dürfte daher meines Erachtens in der Originalversion 
des Logos keinen Platz gehabt haben. 
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ein i n sich geschlossenes B i l d . G e g e n ü b e r der i m R o m a n über l ie 
ferten V e r s i o n hat der L o g o s in seiner hier konstru ier ten F o r m 
mehrere V o r z ü g e : z u m einen ist die G le i chse t zung Ä s o p s m i t d e m 
Mis tkä fe r eine A n a l o g i e , d ie i m Gegensa t z z u der G le i chse t zung 
v o n M u s e n u n d Mis tkä fe r v o r a l lem d u r c h ihre b i ldhaf te Ä h n l i c h 
kei t , aber auch d u r c h die G e m e i n s a m k e i t der A m b i v a l e n z v o n 
lächer l ichem Ä u ß e r e n u n d darunter verborgener Mach t fü l l e b e 
st icht , z u m anderen w i r d der reale K o n f l i k t z w i s c h e n Ä s o p u n d 
den D e l p h e r n , der i n der R o m a n f a s s u n g der Fabe l aus d e m B l i c k 
gerät, auch i m L o g o s abgebi ldet , w o d u r c h seine situative A u s s a g e -
fähigkei t e rhöh t w i r d . D i e E i g e n d y n a m i k der Fabel , i m R o m a n 
d u r c h d ie E i n b e z i e h u n g der M u s e n prob lemat i sch , erhält in der 
o b i g e n Interpretat ion einen p laus ib len Sinn. D a ß ein originäres 
H a s e n - M o t i v angesichts seiner Skurri l i tät , die sogar den Ver fa s 
sern der spätant iken Fabe l sammlungen aufgefal len ist, so sys tema 
t isch Gegens tand v o n K ü r z u n g e n gewesen sein k ö n n t e , hat w e n i g 
Wahrsche in l i chke i t ; aus der o b e n beschr iebenen V e r s i o n k o n n t e 
h ingegen z u m e inen eine ai t io logische Fassung entstehen, w i e sie 
bei d e n P a r o e m i o g r a p h e n überl iefert ist - denn d ie T ö t u n g der 
Mis tkä fer£r#i w a r i n ihrer Vers tänd l i chke i t eng an den K o n t e x t 
gebunden 2 0 ) - , z u m anderen erscheint es m i r , w i e i ch i m fo lgenden 
ze igen m ö c h t e , denkbar , daß der Verfasser des R o m a n s diese V e r 
s ion d u r c h H i n z u f ü g e n des H a s e n - M o t i v s u n d der F l u c h t in den 
T e m p e l abgeändert hat . D i e A n n a h m e , d a ß die auf der E r m o r d u n g 
des H a s e n bas ierende V e r s i o n des L o g o s eine eigenständige T r a d i 
t ion darstellt, läßt s ich z w a r le tz tendl ich n icht w ider legen , j e d o c h 
w e d e r d u r c h Q u e l l e n n o c h argumentat iv s tützen. 

V I 

D a eine so lche T r a n s f o r m a t i o n der Fabe l z u e inigen U n s t i m 
migke i ten u n d M e r k w ü r d i g k e i t e n , w i e i ch sie in A b s c h n i t t I b e 
schr ieben habe , führ te , m u ß der Verfasser des R o m a n s einen tr i f t i 
gen Ä n d e r u n g s g r u n d gehabt haben . D ie se r ist meines Erachtens i n 
seiner dramaturg ischen A b s i c h t z u sehen, Ä s o p i m A n g e s i c h t des 
T o d e s ein letztes M a l m i t den M u s e n i n V e r b i n d u n g z u br ingen. 
D a der L o g o s tradi t ionel l auf d e m W e g z u r Hinr ichtungss tä t te v o n 

20) So ist auch unser Haupttextzeuge, das Scholion z u m Frieden, unter Be 
zugnahme auf das den Kontext liefernde Scholion z u den Wespen verfaßt, w o wir 
als Verweis auf den Frieden die Bemerkung &KEl bt xh einora taxOrjaetat lesen; 
vgl. außerdem A n m . 10. 
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Ä s o p erzähl t w u r d e , lag es nahe, an dieser Stelle die M u s e n in die 
H a n d l u n g , d a n n aber no twend ige rwe i se auch in die Fabe l z u inte 
grieren. H a t t e n d ie M u s e n z u B e g i n n des R o m a n s unter Is is ' F ü h 
rung Ä s o p m i t ihren G a b e n beschenk t , waren sie i m S a m o s - T e i l 
G a r a n t i n n e n seiner W e i s h e i t gewesen, hatte Ä s o p auf S a m o s sein 
eigenes Standbi ld z w i s c h e n d ie B i lder der M u s e n gestellt21) u n d 
s ich auf diese W e i s e als Musagetes apostroph ier t , so m u ß t e ein 
Ä s o p , der n i ch t e i n m a l m e h r in i h rem T e m p e l A s y l genießen 
k o n n t e , u m so bemi t le idenswer ter , h i l f loser u n d verlassener er 
sche inen; v o r a l lem aber suggeriert die Fabe l auf diese W e i s e 
d ie unauf lös l i che V e r b u n d e n h e i t Ä s o p s u n d der M u s e n bis , w i e 
es d ie rel ig iöse B e d e u t u n g des Mis tkä fers nahelegt , über d e n T o d 
h inaus . 

N u n gibt es n e b e n A p o l l n u r eine e inz ige Gesta l t , d ie ähnl ich 
eng m i t d e n M u s e n v e r b u n d e n ist: D i o n y s o s . E s sol l i m f o lgenden 
gezeigt w e r d e n , daß d ie Ä s o p - V i t a z u r Charak ter i s i e rung ihres 
Pro tagon i s ten zah l re iche d i o n y s i s c h e M o t i v e verwendet . D a b e 
reits P e r r y den R o m a n in Ä g y p t e n ents tanden sein läßt, so l len in 
d ie f o l g e n d e n Ü b e r l e g u n g e n auch Z ü g e des ägypt i schen Os i r i s 
m i t e i n b e z o g e n w e r d e n ; d ie Ident i tät dieser be iden Göttergesta l ten 
s tand, e b e n s o w i e D i o n y s o s ' H e r k u n f t aus Ä g y p t e n , f ü r d ie G r i e 
chen spätestens seit d e m 5 . J h . v . C h r . i m R a n g einer rel igiösen 
Wahrhe i t 2 2 ) . U n a b h ä n g i g v o n der re l ig ionswissenschaft l ichen 
K o n t r o v e r s e über ihr tatsächliches Verhä l tn i s zue inander k a n n nur 
dies f ü r d ie In terpreta t ion der Gesta l tungsabs ichten des R o m a n 
autors v o n B e d e u t u n g sein. 

1) N a c h d e m Z e u g n i s D i o d o r s 1 , 1 5 erober t D i o n y s o s - O s i r i s 

21) Ä s o p s erfolgreiche Intervention zugunsten der Samier bei K ö n i g L y k o -
ros veranlaßt die samische Bevölkerung, ihm mit besonderen Ehren zu danken, die 
Gegenstand des c. 100 des R o m a n s sind. Dieses Kapitel schließt in der Fassung von 
G : ö öE (TöVöE Pap.) A i a w j t o s 9uoxa i s xatg M o h o r n ? IEOöV xaTaaxEt iäaag 
orr iaag (go-tTjoE Pap.) nioov avraig avtdv ixvrjßöavvov, o ü x "AnoXAcova. 6 (öL* ö 
Pap.) 'AJCöXXCOV doviaeeic, ((öpyiaftrj Pap.) cröxcp (bc, TO ( T $ Perry) Maocroiy. In W 
findet sich nichts Entsprechendes. Sowoh l Perry, Aesopica ( A n m . 1), als auch Pa-
pathomopoulos ( A n m . 1) haben eine Änderung v.a. der kursiv gesetzten Partie für 
notwendig gehalten. Perry konjizierte UEOOV avxüsv MVTIIIOOTVTIV, während Papa-
thomopou los u i o o v afauVv a v r o v ^vn|x<xruvov liest. Sehr plausibel scheint mir für 
die beiden letzten Wör ter auch die mögliche Lesung aiixov uvr iuöauvov, auf die 
mich freundlicherweise C . W . M ü l l e r aufmerksam gemacht hat. So verstanden ist 
Ä sops A k t wesentlich aggressiver und scheint mir daher als Auslöser für Apol ls 
Z o r n plausibler. Vgl . Jedrk iewicz ( A n m . 2) 92, der ähnlich interpretiert (Papatho-
mopoulos* Edit ion war z u diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen). 

22) Vg l . Herod . 2, 41; 2, 42, 2; 2, 144, 2; 3, 27; Horn . H y m . ad D i o n . 9; 
D i o d . 1, 24, 8; Lukian, D e saltat. 59; Plut. D e Is. et Os i r . 35. 



Die Fabel von Adler und Mistkäfer im Äsoproman 155 

v o n Ä g y p t e n aus die ganze W e l t ; sein W e g führ t i h n über A s i e n 
u n d Ind i en bis nach Gr iechen land . Bedeutsam an d iesem Sieges
z u g , auf d e m er v o n den M u s e n begleitet w i r d , ist v o r al lem d ie 
Waf fen los igke i t . So betont auch P lu tarch in D e Is. et O s i r , 13: 
„ A l s O s i r i s K ö n i g w a r . . . , sei er später daran gegangen, die ganze 
W e l t z u z ä h m e n , w o b e i er am wen igs ten W a f f e n benöt ig t , sondern 
bei se inem V o r m a r s c h die meisten d u r c h Ü b e r r e d u n g u n d V e r 
stand, v e r b u n d e n m i t G e s a n g u n d M u s i k , bezauber t h a b e . . . " 

A u c h den Fabeld ichter A s o p f ü h r t nach seiner e igent l ichen 
M e n s c h w e r d u n g 2 3 ) seine Re ise d u r c h e inen großen T e i l der O i k u -
mene . D i e bedeutendsten Stat ionen seines W e g e s s ind P h r y g i e n , 
E p h e s o s , Samos , Sardis, erneut Samos , B a b y l o n , Ä g y p t e n , w ieder 
u m B a b y l o n u n d schl ießl ich G r i e c h e n l a n d u n d D e l p n i . D a ß auch 
er au f seiner Re ise v o n den M u s e n begleitet w i r d , w u r d e bereits 
e rwähnt ; darüber h inaus tr i f ft aber auch auf i hn i n besonderem 
M a ß e das o b e n zit ierte P l u t a r c h w o r t z u , denn seine W a f f e n s ind 
ausschl ießl ich Jtei6a> u n d Xöyog24) ( im Sinne v o n , V e r n u n f t ' , da 
Ä s o p der Rätse l löser par excel lence ist, aber durchaus auch i m 
Sinne v o n ,Fabel c ) : daß n icht der B a b y l o n i e r k ö n i g L y k o r o s m i t 
se inem H e e r , s o n d e r n Ä s o p m i t H i l f e seines Ge is tes d ie W e l t er 
ober t , w i r d nachdrück l i ch i n c. 102 des R o m a n s gesagt. 

2 ) W i e nahe gerade seit d e m f rühen 2. J h . n . C h r . - d e m a n z u 
n e h m e n d e n Z e i t p u n k t der En t s tehung des R o m a n a r c h e t y p u s - e i 
ne ,d ionys i sche ' Interpretat ion äsopischen W e s e n s auf der Basis 
der o b e n angeführten Charakter is t ika gelegen h a b e n mag , zeigt 
L u k i a n s Dionysos. L u k i a n erzähl t d o r t , w i e D i o n y s o s auf se inem 
Ind i en fe ldzug zunächs t v o n den Indern w e g e n seines e f feminierten 
Au f t r e tens u n d seines v o n P a n u n d Si lenos geführten unkr ieger i 
schen Heeres v e r h ö h n t u n d n i ch t e r n s t g e n o m m e n w u r d e . D i e s e 
Si tuat ion vergleicht L u k i a n m i t der eines Wander redners , der bei 
seinen A u f t r i t t e n v o n den e inen n u r als Spaßmacher angesehen 
w i r d , w ä h r e n d d ie anderen ihre Begeisterung n icht z u z u g e b e n w a -

23) Seine abgrundtiefe Häßlichkeit sowie vor allem seine Sprachlosigkeit 
verleihen ihm anfangs eher tierische (vgl. c. 87 des Romans) als menschliche Züge; 
an das so bedeutsame theriomorphe Element in D i o n y s o s ' Werken sei hier nur am 
Rande erinnert. A l s eine weitere Ko inz idenz lassen sich D i o n y s o s ' nach griechi
scher Tradit ion (vgl. W . Burkert, Griechische Rel igion der archaischen und klassi
schen Epoche, Stuttgart 1977, 253) thrakisch-phrygisch-anatolische Abs tammung 
und Ä s o p s phrygische Herkunf t deuten. Dessen eigentliche Menschwerdung und 
Musenweihe ereignen sich ebenfalls in Phrygien (vgl. c. 1 des Romans) . 

24) Zur Vergleichbarkeit des reinen Prosavortrags Äsops (s. aber Kal l ima-
chos Pap. O x y . 1011, w . 171-173 = fr. 192, 15-17 Pfeiffer = lest. 23 Perry) mit der 
plutarchischen Formul ierung HEX' <bbf\g itaoris s. A n m . 28. 
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gen. D o c h w ie die Inder sich D i o n y s o s beugen m u ß t e n , so w i rd 
auch der Redner , so das !m|ii>9iov ( L u k . 4, 8, 25) , letzt l ich seine 
H ö r e r d a z u br ingen, gemeinsam m i t i h m in d ionys i sche V e r z ü k -
k u n g (£|ißcocxei)aeiv) z u geraten ( L u k . 4, 5, 15^-20). 

D r ä n g t sich s c h o n hier der Verg le ich z u A s o p auf , der , e inem 
W a n d e r r e d n e r n icht unähn l i ch , i n D e l p h i auftritt u n d auf A b l e h 
n u n g s tößt - v iel leicht, we i l m a n i h n pr imär als Possenreißer an 
sah, w i e es v . 566 der Wespen nahelegt u n d w o z u letzt l ich sein 
Verha l ten u n d seine L o g o i v o r a l lem in D e l p h i passen - , aber 
schl ießl ich (nach se inem T o d e ) d o c h siegreich ist, so bestätigt sich 
dies i m zwe i t en T e i l der R e d e L u k i a n s , in d e m v o n der Q u e l l e 
Silens die R e d e ist, d ie die A l t e n , w e n n sie d a v o n t r inken , zuerst 
fast s t u m m u n d gle ichsam be t runken macht , ihnen d a n n aber 
p l ö t z l i ch unerhör te rednerische Fähigkei ten verleiht, so daß einer 
XctXicrtaTog i § äqxovoT&Tou w i r d , w o b e i er n icht t runken s tammelt , 
sondern k l u g u n d geordnet spricht . G le i ch den Z i k a d e n redet er 
b is z u m A b e n d ; d a n n verschwindet seine Begabung genauso 
p lö t z l i ch , w i e sie g e k o m m e n war ( D i o n . 7). 

A s o p ähnelt n icht n u r rein äußerl ich d e m Silenos25) , sondern 
auch seine S t u m m h e i t w i r d durch gött l iche W e i h e in g länzendste 
E l o q u e n z verwande l t ; i n D e l p h i aber erlischt seine Beredsamkei t , 
d ie er selbst in c, 99 m i t Z i k a d e n m u s i k vergl ichen hatte, auf e in 
ma l . 

L u k i a n s R e d e stellt m i t h i n einen Brückensch lag dar ; denn 
z u m einen vergleicht sie M o t i v e der d ionys i schen W e l t e r o b e r u n g 
m i t den Er lebnissen eines Wanderredners , w i e auch Ä s o p sie hat 
erdu lden müssen , z u m anderen br ingt sie s o w o h l das p lö t z l i che 
A u f f l a m m e n u n d Er l ö schen ungeahnter Beredsamkei t als auch die 
Tät igke i t des Redners selbst m i t der W e l t des D i o n y s o s - S i l e n o s in 
V e r b i n d u n g . 

3) D i o n y s o s - O s i r i s ist ein Bruder A p o l l s ; er vertraut i h m , 
w i e d e r u m nach d e m Zeugn i s D i o d o r s ( 1 , 1 8 , 4 ) , d ie M u s e n an. A u f 
A n o r d n u n g v o n Z e u s setzt A p o l l i h n nach se inem T o d bei . A n d e 
rerseits w a r ihr Mi te inander , v o r al lem in D e l p h i , ursprüngl ich 

Erob lemat i sch , „ d e n n A p o l l trat, w o h l nach längerem Widers t re -
en , in engen B u n d m i t d e m so verschieden gearteten gött l ichen 

Bruder , d e m griechisch gewordenen D i o n y s o s " 2 6 ) . D a r ü b e r h i n -

25) Vg l . die Beschreibung Silens bei Lukian, D i o n . 2 und A n m . 28. 
26) E . R o h d e , Psyche, I I , Tübingen 61910, 52 (vgl. auch Plut. M o r . 369c); 

ähnlich Burkert ( A n m . 23) 342 f., der eine solche Konfrontat ion spätestens für das 
4. J h . v . Chr . annimmt. 
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a u s w a r n i c h t n u r A p o l l M u s a g e t e s , s o n d e r n e i n e s o l c h e T r a d i t i o n 
e x i s t i e r t e e b e n f a l l s f ü r D i o n y s o s 2 7 ) . 

A u c h Ä s o p n i m m t d e n R a n g e i n e s M u s a g e t e s f ü r s i c h i n A n 
s p r u c h - u n d s t e l l t s i c h d a m i t g e g e n A p o l l - , i n d e m e r a u f S a m o s 
d e n M u s e n S t a n d b i l d e r e r r i c h t e t , i n d e r e n M i t t e e r e i n e S t a t u e 
s e i n e r s e l b s t s t e l l t . D e r V e r g l e i c h Ä s o p s m i t M a r s y a s 2 8 ) ( c . 1 0 0 ) i s t 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u f e b e n d i e s e K o n k u r r e n z s i t u a t i o n g e 
m ü n z t . B e t r a c h t e t m a n d a h e r d e n M y t h o s v o n M a r s y a s g e n a u e r , 
s o w e i s t e r i n s e i n e r a u s f ü h r l i c h s t e n F o r m , i n d e r D i o d o r 3 , 5 8 , 3 f f . 
i h n ü b e r l i e f e r t , e r s t a u n l i c h e P a r a l l e l e n z u z e n t r a l e n E l e m e n t e n d e s 
R o m a n g e s c h e h e n s a u f . 

D i o d o r b e r i c h t e t , d a ß d e r Phryger M a r s y a s - i n d e r ü b r i g e n 
T r a d i t i o n i s t e r e i n phrygischer Satyr - K y b e l e ( d i e i n Ä g y p t e n m i t 
I s i s g l e i c h z u s e t z e n i s t ) v e r e h r t e . O b w o h l e r d u r c h s e i n e Klugheit 
u n d K e u s c h h e i t h e r v o r r a g t e , l i e b t e s i e d e n A t t i s , d e r d e s h a l b v o n 
i h r e m V a t e r g e t ö t e t w u r d e . S i e f i e l d a r a u f h i n i n W a h n s i n n u n d 
d u r c h s t r e i f t e , g e f o l g t v o n d e m m i t l e i d i g e n M a r s y a s , d a s L a n d , b i s 
s i e z u D i o n y s o s n a c h N y s a g e l a n g t e n . D o r t w e i l t e a u c h Apoll, m i t 

27) Vgl . die Belege bei O . K e r n , D ionysos , R E V 1, 1016-18, sowie bei 
M . Mayer , Musai, R E X V I 1 , 700-702; interessant das allerdings späte Zeugnis v o n 
N o n n o s ' Musenanruf , D i o n . 1, 11 f. 

28) I m platonischen Symposion (215a4-217a2) vergleicht Alkibiades den So -
krates ebenfalls mit dem Satyrn Marsyas; dem geht voraus ein erster Vergleich mit 
kleinen Silensfigürchen, in deren Inneren sich Götterbilder befinden, die man beim 
Aufk lappen sieht (die Parallele zielt auf das häßliche Äußere des Sokrates, das ein 
göttliches Inneres verbirgt). Dies könnte ebensogut über Ä s o p gesagt sein, der im 
R o m a n an zahlreichen Stellen ganz offensichtlich der Gestalt des Sokrates nachge
bildet ist (vgl. zuletzt M . Schauer/S. Merkle, Ä s o p und Sokrates, in: N . Ho lzberg 
[Hg.] , D e r A s o p - R o m a n , Tübingen 1992, 85-96; z u m Gefäßvergleich vgl. dort 91 
und A . 16). D i e Nebeneinanderstellung mit Marsyas w i rd dann im folgenden expli
ziert. Beide sind {ißpiorcü, beide Flötenspieler: Marsyas bezaubert die Menschen 
mit H i l f e eines Instruments, Sokrates mit schlichten Worten ( ty i lo lg Xoyoig); beide 
aber sind einzigartig und unübertrefflich und vermögen ihre Hörer in Ekstase zu 
versetzen. Sokrates' W i r k u n g ist so groß, daß jeder Zuhörer i hm sofort gehorchen 
will: „Ich weiß nicht, o b je einer die Bilder in seinem Inneren, wenn er ernst war 
und sich öffnete, gesehen hat; ich aber sah sie schon einmal, und sie erschienen mir 
so göttlich und golden und überaus schön und bewundernswert, daß sogleich zu 
tun war, was Sokrates anordnete" (216e5-217a2). D i e philosophische Beredsamkeit 
ist es, die Sokrates Gött l ichkeit verleiht; sie w i rd an späterer Stelle (218b2f.) als f) 
(piXooxScpou | i av ia K a i ß a x x e i « bezeichnet, als dionysisch berauschter (göttlicher) 
Wahnsinn. A u c h Ä s o p s Verbindung z u m Gött l ichen, den Musen, manifestiert sich 
in seiner mitreißenden Beredsamkeit. W e n n man im Altertum also diese Fähigkeit 
mit D i o n y s o s ' Wesen in Bezug setzte, wie die Lukian-Passage und hier das platoni 
sche Symposion zeigen, so kann dies sicher auch für Ä s o p gelten. Z u Ä s o p und 
Marsyas vgl. auch Jedrkiewicz ( A n m . 2) 92-94 (und passim bis 97), der allerdings 
andere Schwerpunkte setzt; außerdem Perry, Studies ( A n m . 1) 15. 
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d e m M a r s y a s in e inen Wettstreit trat, den A p o l l zunächs t verlor, 
d a n n aber mit Hilfe eines Tricks gewann. A l s Sieger tötete u n d 
häutete er den M a r s y a s , was er später bereute; er zerr iß d ie Saiten 
seiner Le ier , d ie er m i t s a m t der F l ö t e des M a r s y a s als V o t i v g a b e in 
d ie H ö h l e des D i o n y s o s legte. D e n to ten M a r s y a s verwande l te er 
in e inen F l u ß . 

A u c h Ä s o p ist P h r y g e r , ze ichnet sich d u r c h K l u g h e i t aus u n d 
ist eng m i t Isis v e r b u n d e n ; i n d e m er sich selbst als Musagetes ein 
S tandb i ld setzt , tritt er m i t A p o l l i n ku l t i sche K o n k u r r e n z . D ieser 
scheint zunächs t m a c h t l o s : A s o p geschieht n ichts , er feiert weiter 
T r i u m p h e , u n d in c. 123, d e m Schlußkapi te l des A h i q a r - T e i l s , b e 
v o r Ä s o p seine Re ise nach G r i e c h e n l a n d antritt , w i r d er v o n L y k o -
ros d u r c h eine we i tere Säule geehrt , auf der er i m V e r e i n m i t den 
M u s e n dargestellt ist , o h n e daß hier der Z o r n A p o l l s auch n u r 
e r w ä h n t w ü r d e . I n D e l p h i j e d o c h w i r d A p o l l s G r o l l gerade in d e m 
A u g e n b l i c k w i e d e r v o m A u t o r e rwähnt , als d ie D e l p h e r ihre b e 
trüger ische V o r g e h e n s w e i s e p lanen . W i e m a n A p o l l s A n t e i l daran 
auch e inschätzen m a g - deut l i ch ist jedenfal ls , daß der R o m a n v e r 
fasser e ine V e r b i n d u n g z w i s c h e n A p o l l s Z o r n u n d d e m B e t r u g der 
D e l p h e r herstel len w o l l t e : xcd xov 'A j i6Xkovog |xr|viovTog29) öiä TTVV 
i v Z&nq) &ti|xiav, . . . jxf] SXOVTE£ EuXoyov aixiav e^nxavn° ,avt6 n nav-
o ü o y o v . . . (c. 127). D i e s e R o l l e A p o l l s hat h ier eine gewisse Ä h n 
l ichkei t m i t se inem un lauteren V o r g e h e n gegen M a r s y a s i m M y 
thos ; h i n z u k o m m t , d a ß hier w i e d o r t die B e v ö l k e r u n g des O r t e s 
m i t e i n b e z o g e n w i r d : I n N y s a b i l l igen die als Schiedsr ichter be ru 
f enen B e w o h n e r A p o l l s E in fa l l , s ind also gewissermaßen M i t u r h e 
ber der L i s t u n d H e l f e r des G o t t e s , in D e l p h i ers innen d ie E i n 
w o h n e r m i t A p o l l s Be ih i l f e e ine f ingierte Missetat Ä s o p s . A u c h 
A p o l l s späte R e u e f i nde t i m Ä s o p - R o m a n ein Ä q u i v a l e n t : A p o l l , 
der die U n t a t d o c h o f fens ich t l i ch gebil l igt hatte , sch ickt d e n D e l -
p h e r n z u r Strafe eine Seuche. T e r t i u m compara t ion i s ist h ier der 
m i t d e m T o d seines G e g n e r s v e r b u n d e n e Sinnes w a n d e l A p o l l s . 

I n d e m der Ver fasser des R o m a n s das Schicksal Ä s o p s asso
z iat iv an das des M a r s y a s an lehnt , n i m m t er aber auch dessen 
m y t h i s c h e V e r b i n d u n g m i t D i o n y s o s auf : so ist Marsyas e in Satyr, 
der W e t t k a m p f w i r d in D i o n y s o s ' Stadt ausgetragen, u n d A p o l l 
w e i h t d iesem quas i als E n t s c h ä d i g u n g die Ins t rumente . S o trägt 
auch d ie Paral le l is ierung Ä s o p s m i t Marsyas d a z u bei , d e n Fabe l 
d ichter ins d i o n y s i s c h e U m f e l d e i n z u o r d n e n . D e m entspr icht sein 

29) D e r Pap. G o l . hat an dieser Stelle wesentl ich deutl icher ouveoYoCvrog ; 
daher falsch Jedrk iewicz ( A n m . 2) 86. 
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s e l b s t i n D e l p h i u n g e b r o c h e n e s S e l b s t b e w u ß t s e i n . S o m a h n t e r d i e 
D e l p h e r i n c . 1 2 8 , d a s i e s t e r b l i c h s e i e n , d i e G ö t t e r n i c h t z u m i ß 
a c h t e n , e i n e W a r n u n g , d i e e r n o c h ö f t e r w i e d e r h o l t ; s e l b s t h a t e r 
j e d o c h k e i n U n r e c h t s b e w u ß t s e i n g e g e n ü b e r A p o l l , d e n e r s o g a r 
k u r z v o r s e i n e m T o d n o c h z u r R a c h e a u f r u f t 3 0 ) , s o n d e r n k l a g t s i c h 
a l l e i n w e g e n s e i n e r D u m m h e i t a n , d i e D e l p h e r i n i h r e r e i g e n e n 
S t a d t b e s c h i m p f t z u h a b e n . 

4 ) D a s G r a b d e s i n D e l p h i g e w a l t s a m z u T o d e g e k o m m e n e n 
D i o n y s o s w u r d e i m H e i l i g t u m g e z e i g t 3 1 ) . W i e D i o n y s o s , s o s t i r b t 
a u c h Ä s o p i n D e l p h i e i n e s g e w a l t s a m e n T o d e s u n d l i e g t d o r t b e 
g r a b e n . 

5 ) D e r W e s t g i e b e l d e s A p o l l o n t e m p e l s z e i g t e D i o n y s o s 
u n d d i e T h y i a d e n 3 * ) . Ä h n l i c h b e r i c h t e t W , d e r h i e r w o h l „ a l t e s 
G u t " 3 3 ) t r a d i e r t , ü b e r d i e M a ß n a h m e n d e r D e l p h e r n a c h Ä s o p s 
T o d : v a o j t o i r | a a v T E g ot>v ecr rnaav a t r a p axrikviv ( c . 1 4 2 ) . H i e r z u 
p a ß t d a s Z e u g n i s d e s P . O x y . 1 8 0 0 a u s d e m 2 . J h . n . C h r . ( X V 
1 3 9 f . ) , d e r b e r i c h t e t , d a ß d i e D e l p h e r d e n O r t , a n d e m s i e 
Ä s o p h i n a b g e s t ü r z t h a t t e n , u m m a u e r t e n u n d d o r t e i n e n A l t a r 
e r r i c h t e t e n , a n d e m s i e i h n w i e e i n e n H e r o s v e r e h r t e n 3 4 ) . S o 
w o h l D i o n y s o s a l s a u c h Ä s o p w e r d e n a l s o i n D e l p h i - n a t ü r -

30) Dies ist für die gesamte Forschung ein problematischer Punkt : die 
unterschiedlichen Lösungen bei G . N a g y , The best of the Achaeans, Balt imore/ 
L o n d o n 1979 (Apo l l ist von vornherein mit den Musen verbunden; während sie 
aber ausschließlich wohlwol lend sind, verhält sich A p o l l sogar seinen heroischen 
Schützlingen gegenüber oft ambivalent: Ä s o p ist ebenfalls ein Heros , daher ent
spricht seine Beziehung z u m G o t t den „relationships of god and hero: antagonism 
in my th , symbiosis in cult" [307]) und bei Jedrkiewicz ( A n m . 2, G kontaminiert das 
v o m G o t t gerächte unschuldige und das v o m G o t t gestrafte schuldige Op fer ; W 
nennt an dieser Stelle A p o l l nicht [98]) laufen letztlich, ähnlich wie meine d i o n y s i 
sche' Interpretation, auf ein ambivalentes Verhältnis zwischen A p o l l und A s o p 
hinaus. Perry, Studies ( A n m . 1) 15, sieht eher eine existentielle Oppos i t i on z w i 
schen Ä s o p und A p o l l . 

31) Vgl . C A . L o b e c k , Aglaophamus B d . I , Königsberg 1829, 572 und die 
dort angeführten Belege; außerdem Kall imachos bei Tzetzes ad Lyc . 207 (fr. 374) 
und v o r allem Plut. D e Is. et Os ir . 35. Diese Tradi t ion reicht also mindestens ins 
3. J h . v . C h r . zurück. Z u dem gesamten Problem vgl. R o h d e ( A n m . 2 3 ) I , 132 A . 2 ; 
Kerns Hinweis , das früheste Zeugnis für ein D i o n y s o s - G r a b in De lph i biete der im 
4. / 3 . J h . v . C h r . schreibende Phi lochoros, führt eventuell noch weiter zurück 
( O . K e r n , D i e Rel ig ion der Griechen I I , Berlin 1935, 117f.). A u s dieser Zeit - der 
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts - stammt auch die erwähnte, D ionysos 
zeigende Skulpturengruppe, die den Westgiebel des dritten Apol lontempels 
schmückte. 

32) Vgl . Paus. 10, 19, 4. 
33) So Wiechers ( A n m . 2) 15 mit guten Gründen . 
34) Sehr alt ist die elische Verehrung des D ionysos als Heros (Plut. Mor . 

299b) sowie seine Verehrung durch eine hölzerne Säule in Theben. 
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l ieh in unterschiedl icher W e i s e - verehrt u n d s ind d u r c h Bauten 
repräsentiert. 

6 ) D i o n y s o s flüchtet, w i e m a n es sich nach d e m Zeugn i s des 
P lutarch 3 5 ) bei den A g r i o n i e n in O r c h o m e n o s , e inem der u r t ü m 
l ichsten D i o n y s o s f e s t e , vorste l l te , z u den M u s e n ; ein bedeutender 
Z u g seines W e s e n s ist darüber h inaus a l lgemein sein A l u m n u s -
Verhä l tn i s z u w e i b l i c h e n Na turgo t the i t en , das, N y m p h e n u n d 
M u s e n betre f fend , bei S o p h o k l e s A n t . 1126 f f . sogar f ü r D e l p h i 
belegt ist. I m R o m a n f l ieht der M u s e n s c h ü t z l i n g A s o p i n D e l p h i 
ebenfal ls z u seinen Beschü tze r innen . 

7) A s o p durch läu f t , w i e der Verfasser des R o m a n s es dar 
stellt, dre i wesent l i che Stadien: aus e inem eher t ierhaft z u n e n n e n 
den D a s e i n erlöst , steigt er v o m Sk laven z u m Fürstenberater auf , 
u m schl ießl ich nach se inem T o d e herois iert z u w e r d e n . D i e s e drei 
Ex i s tenzwe i sen , d ie m a n als , t i e r i sch \ »menschl ich' u n d ,göt t l ich ' 
beze i chnen k a n n , mani fes t ieren s ich i m Ver l au f seines L e b e n s auch 
gle ichzei t ig i n seiner P e r s o n , steht d o c h der d u r c h seine t ierhafte 
H ä ß l i c h k e i t auf fa l lende M e n s c h Ä s o p in vertrauter V e r b i n d u n g 
m i t den M u s e n u n d fast auf e iner Stufe m i t i hnen . E r entspr icht auf 
diese W e i s e ganz der D e f i n i t i o n des G r o t e s k e n , w i e W h i t m a n sie 
f ü r das A l t e r t u m aus ant iken Zeugn i ssen entwicke l t hat3 6) . I n b e 
s o n d e r e m M a ß e p a ß t diese B e s t i m m u n g aber auf D i o n y s o s , w i e 
W h i t m a n a m Beisp ie l der eur ip ide ischen Bakchen u n d des h o m e r i 
schen D i o n y s o s - H y m n o s gezeigt hat: „ D i o n y s o s m i g h t be called 
the g o d o f the grotesque" 3 7 ) . S o ist A s o p also auch a u f g r u n d der 
d u r c h d e n ganzen R o m a n h in en twicke l ten grotesken M e r k m a l 
k o n f i g u r a t i o n m i t d e m d i o n y s i s c h e n U m f e l d eng v e r b u n d e n . 

D i e U n t e r s u c h u n g der Fabe l v o n A d l e r u n d M i s t k ä f e r u n d 
ihrer E i n b e t t u n g i n d ie H a n d l u n g des Ä s o p - R o m a n s hat gezeigt, 
daß der a n o n y m e Ver fasser m i t großer Wahrsche in l i chke i t das i h m 

35) Plut. Quaest. conv . 8, 1, 717: „ G a n z zu Recht suchen auch bei uns, wenn 
die Agr ion ien gefeiert werden, die Frauen den D ionysos , als ob er davongelaufen 
sei, dann aber hören sie auf und sagen, daß er zu den Musen geflohen und bei ihnen 
verborgen sei; nach kurzer Zeit aber, wenn das Mahl z u Ende geht, stellen sie 
einander Rätsel und Scherzfragen." 

36) C . H . Wh i tman , Aristophanes and the C o m i c Hero , Cambr idge 1964; 
z u m Begriff des Grotesken und seiner Relevanz für die antike We l t vgl. vor allem 
42-53. W h i t m a n führt zahlreiche Beispiele für die Verschmelzung der drei Ebenen 
in einer Figur an, z . B . Pegasus, Pan, Ch i ron , Thersites u .a . 

37) Wh i tman a .a .O. 45f . : „It is surely n o accident that the beast-man-god 
strueture is characteristic of D ionysus himself ( . . . ) T h e figure w h o slips f rom 
you th , to l ion, to a god . . . is grotesque in precisely the way here suggested, a 
demonic mixture of animal might and victorious divinity confronting and mingling 
wi th the human s c e n e . . . " 
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vor l iegende tradi t ionel le G u t einer g loba len Aussageabs icht un ter 
geordnet u n d z u d iesem Z w e c k an Struktur u n d I n t e n t i o n des 
rekonstru ierbaren ursprüng l i chen L o g o s M o d i f i k a t i o n e n v o r g e 
n o m m e n hat. D a b e i entstehende I n k o n g r u e n z e n u n d I n k o n z i n n i -
täten hat er in K a u f g e n o m m e n , u m die den gesamten R o m a n 
d o m i n i e r e n d e enge B e z i e h u n g z w i s c h e n A s o p u n d den M u s e n hier 
z u e inem letzten H ö h e p u n k t z u führen . D i e s e V e r b i n d u n g gehört 
z u einer ganzen G r u p p e v o n M o t i v e n u n d A s s o z i a t i o n e n , die der 
Ver fasser w i e e in N e t z über den R o m a n gelegt hat , u m so seinen 
Pro tagon i s ten d u r c h versteckte H i n w e i s e e inem d ionys i schen 
, U m f e l d ' z u z u o r d n e n . Ä s o p s s c h o n t rad i t ionsgemäß aggressiv-sa
t ir isches A u f t r e t e n gegenüber a l lem N o r m a t i v e n u n d seinen E r 
s che inungs fo rmen in Wissenschaf t , R e l i g i o n , A l l tags leben , P o l i t i k 
u n d anderen Bere ichen - eine H a l t u n g , auf deren deut l iche D a r 
s te l lung der A n o n y m u s sehr bedacht gewesen ist - ve rb inde t s ich 
so m i t d e m d ionys i schen W e s e n t r iumphaler A l ter i tä t u n d w i r d 
d u r c h diese Strategie letzt l ich überhöh t . 

Un te r sch le ißhe im P e t e r v o n M ö l l e n d o r f f 


