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Vorwort. 

Die erste Auflage dieses Buches erschien. als Sonderabdruck aus dem 
"Archiv fiir Naturgeschichte" im Nicolaischen Verlage zu Berlin vor 
nunmehr 50 Jahren als Frucht des vortrefflichen naturkundlichen und 
griechischen Unterrichts auf dem stadtischen Gymnasium zu Frank~ 
furt am Main. Sie war bald ausverkauft und ist jetzt auch antiquarisch 
nicht mehr aufzutreiben. 

Inzwischen haben die Philologen unsere Kenntnis der homerischen 
Epen ungemein gefordert, und Zoologen wie auch iagende F orschungs~ 
reisende die Naturgeschichte der meisten in Betracht kommenden Tiere 
so eingehend erforscht und die Verbreitung derselben in den Mittel~ 
meergegenden so genau festgestellt, daB es jetzt besser als je moglich 
ist, die Zuverlassigkeit der homerischen Beobachtungen ins helle Licht 
zu stellen, die Verbreitung der Tiere zur homerischen Zeit mit der 
jetzigen zu vergleichen und zahlreiche Irrtiimer sowohl der Vossschen 
tJbersetzung als auch einzelner Philologen und ZooIogen richtigzustellen. 

Von. beruflichen Verpflichtungen befreit, habe ich nun endlich 
MuBe gefunden, die langst geplante, wiederholt begonnene, aber immer 
wieder aus auBeren Griinden zuriickgestellte Neubearbeitung meiner 
Jugendarbeit vorzunehmen. Von groBem Nutzen waren mir dabei be
sonders das vortreffliche Buch von Finsler iiber Homer und die vierte 
13 bandige Auflage von Brehms Tierleben, Zu groBem Dank bin ich 
befreundeten Altphilologen und Zoologen fiir manchen Rat und manche 
Belehrung verpflichtet. 

Ich hoffe, daB diese neue Auflage das Verstandnis der alten Dich~ 
tungen wesentlich fordern, den Altphilologen neue Unterlagen fiiI: eine 
Belebung des Homer~Unterrichtes nach der kultur- und naturgeschicht~ 
lichen Seite hin geben, sowie der alten Dichtung den ihr zukommenden 
Platz in der Geschichte der Zoologie verschaffen wird. 

Rostock, im Mai 1930. 
o. Korner. 
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Wesen und Wert der homerisc:hen Tierkunde. 

Die homerische Tierkunde ist bis in die neueste Zeit von den Ge
schichtsschreibem der Zoologie teils· vemachlassigt, teils ganz und gar 
iibersehen worden. 

Weder Carus, noch Lenz, noch Rudol f Burckhardt wissen 
etwas von den homerischen Tierschilderungen zu sagen. Aubert und 
Wimmer, die Herausgeber des Aristoteles, vermissen sogar in der 
ganzen voraristotelischen Literatur eine nennenswerte Kenntnis von 
Tieren iiberhaupt und wollen nur bei Herodot und Aristophanes 
zoologische Nachrichten "von einiger Bedeutung" gefunden haben; die 
umfangreichen und vortreHlichen Tierschilderungen der homerischen 
Gedichte sind als~ auch ihnen vollig entgangen. 

1m homerischen Zeitalter, genauer gesagt in der Entstehungszeit 
von Ilias und Odyssee, wurde die Beobachtung der Tiere durch be .. 
stiindige Beriihrung mit ihnen au6erordentlich begiinstigt. Pferde-. 
Maultier-. Rinder-. Schaf-. Ziegen .. und Schweinezucht betrieben die 
Edlen in gro6em Ma6stabe. Die Herden mu6ten vor gefahrlichen Raub
tieren geschiitzt werden. Jagd. Seefahrt und Fischerei bereicherten die 
zoologischen Kenntnisse. Eine der am meisten beflogenen Zugstra6en 
auffalliger nordischer Wandervogel ging und geht noch heute langs der 
Westkiiste Kleinasiens hin. wo die homerischen Epen entstanden sind. 
und gab Gelegenheit zur Beobachtung des Vogelzugs. Die Zerlegung 
von Jagd-. Schlacht- und Opfertieren lehrte innere Organe kennen. 
Au6ere anatomische Merkmale entgingen der Sinnesscharfe und Be
obachtungslust des in stetiger Beriihrung mit der Natur lebenden Volkes 
ebensowenig wie die intimsten Ziige des Tierlebens. 

Die meisten Tierschilderungen in Ilias und Odyssee finden wir in 
Gleichnissen. die Heldentaten einzelner Fiirsten oder Bewegungen 
ganzet Heerscharen an ahnlichen Erscheinungen im Tierleben anschau
lich machen. Diese Gleichnisse dienten dem Dichter in mehrfacher 
Hinsicht. Finsler hat ihre Verwendung trefflich dargestellt. "Das 
Gleichnis ". sag! er, "halt die Stimmung einer bestimmten Situation 
fest und vermittelt sie dem Horer. Soli es das konnen, so mu6 das, 

KIlmer, Homerioche Tierwelt. 2. Aull. 1 



2 Wesen und Wert der homerisc:hen TIerkunde. 

was zur Vergleichung herangezogen wird, dem Horer vertraut sein. 
Es kommt daher bei der Wahl des Gegenstandes darauf an, mit welchen 
Dingen Dichter und Horer in unmittelbarer Beziehung stehen." Da
her entspricht alles, was Homer zu seinen zoologischen Gleichnissen 
heranzieht, dem, was seinen Zuhorem aos eigener Anschauung und 
Erfahrung wohlbekannt ist, woraus es uns klar wird, daB aIle Tiere, 
die der Dichter in seinen Gleichnissen verwendet hat, zu seiner Zeit 
an der kleinasiatischen Kiiste hiiufig gewesen sind. Seine zoologischen 
Angaben erscheinen darum zuverlassiger als viele des Aristoteles, 
der sich oft auf die unsicheren Angaben von Landleuten und Fischem 
stiitzen muBte und im Streben des F achmannes nach Vollstandigkeit 
gezwungen war, Liicken seines Wissens mit unzuverliissigen und oft 
phantastischen Berichten auszufiiIlen. 

Die dem Tierleben entlehnten Vergleichungen des Dichters gehen 
ebenso wie die aus dem Walten der Naturkriifte und aus dem taglichen 
Leben der Menschen vom kurzen Bild bis zum breit ausgefiihrten 
Gleichnis. An einigen Stellen stehen kurzes Bild und Gleichnis so neben
einander, daB man, wie Finsler erkannt hat, sieht: "Der Dichter fiihlt 
sich veranlaBt, das kurze Bild, das ihm eingefallen ist, noch breiter 
auszufiihren. Die Troer, wird erzahlt, zogen einher mit Liirm und 
Geschrei wie Vogel. Bei dem Bilde bleibt er stehen und fiihrt es in 
dem Gleichnis von den Kranichen weiter aus, die dem Winter entfliehen 
und larmend nach Siiden ziehen. So loekt ihn eine Vorstellung, ein 
Wort, eine Metapher, die er eben gebraucht hat, zu weiterer Aus
fiihrung." 

Hierbei kommt ihm die zuerst von Lessing erkannte Eigentiimlich
keit seiner Darstellungsweise trefflich zustatten, welche darin besteht, 
daB er fast nur fortschreitende Handlungen schildert und einzelne Dinge 
nur durch ihren Anteil an diesen Handlungen hervortreten laBt. Der 
Lowe z. B. ist ihm bald starkmiihnig, bald hat er funkelnde Augen oder 
starke Zihne; er ist auch wohl der Gewaltige, Verderben Sinnende. 
Weiter jedoch liiBt sich der Dichter auf seine Beschreibung im einzelnen 
FaIle nicht ein. Schildert er aber seine nachtlichen Raubziige, wenn 
fernes Grollen sein Herannahen verkiindet und Mensch wie Tier angst
voll dem Morgen entgegensehen, oder laBt er ihn kampflusbg den ver
sammelten Miinnern eines ganzen Gaues entgegentreten, dann streut 
er in die Schilderung der fortschreitenden Handlung mancherlei den 
Artcharakter treffend bezeichnende biologische und anatomische Einzel
heiten ein. Wir lernen z. B. aus einem einzigen Gleichnisse vom Wolfe, 



Das homerische Tiersystem. 3 

daB er in Cebirgswaldem lebt und raubgierig und gefraBig in Rudeln 
den Hirsch jagt, daB seine Zunge schmal ist und· daB er sauft, indem er 
(nach Hundeart) das Wasser oberflachlich leckt. Ein Cleichnis yom 
Tintenfisch (.710VAV.71OV~) veranschaulicht uns deutlich die Wirkung der 
Saugnapfe an seinen F angarmen, und dergleichen mehr. 

Das homerische Tiersystem. 
Schon lange bevor eine berufsmaBige Naturforschung nachweisbar 

ist, ja schon bei der Entstehung und Fortentwicklung der Sprache, 
hatte sich das Bedtirfnis geltend gemacht, Tiere, die in Bau und Lebens· 
weise einander ahnlich sind, in Cruppen zusammenzufassen und diesen 
besondere Namen zu geben, wie z.B. Fisch und Vogel, und in diesen 
Cruppen einzelne Arten voneinander zu trennen. Wenn auch ein solcher 
systematischer Aufbau schlieBlich den Zwecken wissenschaftlicher Uber. 
sicht dient, so ist er doch, wie Comperz auseinandersetzt, keineswegs 
von Anfang an ein Erzeugnis bewuBten wissenschaftlichen Strebens. 

Nun haben wir bereits aus einigen Beispielen ersehen, daB in den 
homerischen Dichtungen anatomische und physiologische Merkmale von 
Tieren sorgfaltige Beachtung gefunden haben. Solche Merkmale sind 
aber die wesentlichen Vorbedingungen ftir den Ausbau eines Tier· 
systems, das auf Wissenschaftlichkeit Anspruch machen kann, und in 
der Tat finden wir in Ilias und Odyssee zum ersten Male in der Welt. 
literatur umfangreiche T eile eines solchen. 

In diesem Systeme entspricht unserem Begriffe Tier im Cegensatz 
zu Mensch oder Pflanze nicht das Wort 1'Jclje, denn dieses bedeutet, wie 
wir sehen werden, nur Raubtier, sondem thjelov, das freilich nur ein. 
mal, und zwar als Bezeichnung ftir einen besonders groBen Hirsch 
(uula rae pira fJ1'Jetov fWI'), also nicht diminutiv, gebraucht wird (Od. 10, 
171). Das Substantiv 'iJOv, das in der spiiteren Literatur im Sinne 
von Lebewesen (animal) ftir Mensch und Tier angewendet wird, kommt 
bei Homer nicht vor, nur das Adjektiv CW~, lebend, ist im Cebrauch. 

Die systematische Ordnung von Tieren geschah bei Hom e r in einer 
Weise, die uns erlaubt, von Arten, Cruppen und Klassen zu reden, 
ohne dabei diese Ausdriicke genau in dem heute tiblichen Sinne ver· 
stehen zu wollen. 

Zur Bezeichnung der Art, d. h. der Cesamtheit vollig tiberein. 
stimmender Individuen, diente das Wort revo~, z. B. . r&o~ jJomv. 
Auch der Mensch und der Wildesel wurden als Arten bezeichnet (revo~ 
av~ewv, fll-tt6vwv r&o~ areOTeeuaw). 

1* 
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Die Zusunmenfassung mehrerer Arlen zu Cruppen erfo}gte haupt
sichlich nach ubereinstimmenden anatomisehen Merkmalen. Aber 
auch iihereinstimmende physiologisebe Merkmale waren dabei mit
bestimmend, und mit Recht. denn sie sind gleiche Funktionen eine$ 
u~instimmenden Korper .. und Organbaues. Fiir manche auf"solche 
Art gebildeten Cruppen waren schon besondere Namen im Gebrauch. 
z. B. ~~fea, iHiee" olrof1Ol, fUr den &griff der Gruppe seIber finden 
wit aber keine Bezeiehnung. 

Die Zusammenfassung von Cruppen zu einer gra8eren Gemein
schaft. die wir Klasse nennen kOnnen. ist nur fUr die VOgel nachweis .. 
bar. da ihnen sowobl Cruppen als auch Einzelarten untergeordnet 
werden. 

Die einzelnen Gruppen bedurfen nom der Abgrenzung und· der 
Aufza:hlung und Einreibung der ihnen zugehorigen· Arten. Das soli 
aber. um Wiederholungen zu vermeiden. erst im s~eIlen T eile ge .. 
schehen. Dort werden auch diejenigen Tiere. deren Stellung im System 
nicht zu erkennen ist, oder die vielleicht. iiberhaupt nom nieht syste
matisch. eingeordnet waren, im AnsehluB an die Gruppen verwandter 
Arten besptdChen werden 1. 

Die Identifizienmg eiazehler 1l8l'e. 
Manche Tiere sind in den heiden Epen nur selten oder nur einmal 

genannt, oboe daB ihnen irgendeine Eigentiimlichkeit in Gestalt, Fax-bung 
oder Lebensweise. beigelegt wird, die eine sichere Bestimmung maglich 
machte. Wenn aueh fUr viele Tierarten die Tradition UDS fiber jeden 
Zweifel wegbringt. so ist sie doch bisweilen triigerisch. and ·schon 
Aristoteles benennt· einzelne Tiere anders als Homer. Die spiiteren 
SchriftstelIer des Altertums, denen wir zoologische Notizen verdariken. 
sind Kompilatoren und, abgesehen von ihrem gro6eren' Zeitabstand, 
schon deshalb unbrauchbar.· Dies gilt besonders von Atbenaeus und 
Aelianus und bei den Romem vonPlinius. 

Nom weniger - oder·naeh der Darstellung von Aubert und Wim .. 
mer gar nichts - nfitz! uns die Etymologie der Tiernamen. Wir 
hleiben deshalb auf eine Methode der Tierbestimmung angewiesen, die 
man als naturgeschichtliche bezeichnen kann. Sie beruht auf· der:Ver .. 
werttmg aller Einzelheiten anatomischer und biologischer Art unter 

.1 Die Bedeutung des hoJll.l'l'ischen TIersystems fur die zoologische Systematik des Aristo .. 
teles babe ich in einer besoDderen Schrift c:\argeIegt (s. Literaturverzeichnis). F.inige notwendige 
Berichtigungen und Erginzungen dazu werde ich im foIgenden an geeigneten· Stellen beibringen. 



Die Groppe der le1}TSa (Robben und Wale). 5 

Mitheriicksichtigung des Umstandes, daB manche Tiere denselhen 
Namen, den sie zur Zeit Homers hatten, auch heute noch in denselhen 
(;egenden flihren. 

Zu den zur Tierhestimmung hrauchharen Einzelheiten gehoren auch 
die Farhenbezeichnungen, die der Dichter manmen Tieren hei~ 
gelegt hat. Diese richtig zu deuten, ist nicht immer leicht, denn sie 
treten uns in den homerischen Epen zum ersten Male entgegen und 
werden von spateren Schriftstellem nicht immer in der gleichen Be~ 
deutung gehraucht. 

Nicht selten ist die Bestimmung der homerischen Tiere allzu leicht 
genommen worden. Wir werden uns ihrer ganz enthalten, wo sie nicht 
einigermaBen sicher erscheint, denn es hat gar keinen Z week, ein nur 
wenige Male ohne Angahe charakteristischer Zuge genanntes Tier zu 
identifizieren. 

Fur die Saugetiere fehlt zwar hei Homer eine hesondere 
Bezeichnung und systematische Ahgrenzung, doch scheinen 
wesentliche Merkmale derselhen heachtet worden zu sein, 
wie gleich gezeigt werden soil. 

Die Gruppe der x'tj't'Ea (Robben und Wale). 
Die Bezeichnung des Meeres als ftEra"ljT'YJr; (Od. 3, 158) deutet auf 

eine (;ruppe groBer Seetiere, die "fjTor;. plur. "ljTEa genannt werden. 
Ais "fjwr; ist zunachst Od.4, 446 eine Rohhe (cpdJ,,'YJ) hezeichnet. 

Andere Mitglieder der "ljTEa~(;ruppe lehrt uns Od. 12, 94-97 kennen. 
Dort werden als Beute der Skylla Delphine (~EAcpiYE!;), Hunde, d. h. 
Seehunde ("VYEr;) und "noch groBere "fjTor;~Arten" erwahnt, die das 
Meer "in Menge emiihrt". 

Es verrilt einen groBen F ortschritt noch innerhalh der Entstehungs~ 
zeit der homerischen Epen, daB die Odyssee den Delphin in dieser 
einzigen Stelle, an der sie ihn erwiihnt, gleich der Robbe als xfjTor; an~ 
flihrt, wahrend die altere IIias ihn noch hestimmt den Fischen zugeziihlt 
hatte, denn II.21, 22 wird er "anderen Fischen" gegenubergestellt 
(s. u.). DaB die Skylla den Delphin und andere xfjTor;~Arten fischt 
(lx#Vaq.), heweist nicht, daB ihn aum noch die Odyssee :zU den Fischen 
geziihlt hatte, denn auch wir fisch~n alles Mogliche aus dem Wasser, 
was kein Fisch ist; man denke nur an die Bemstein~, Austem~ und 
Krahbenfischer. Aher warum hat wohl die Odyssee den Delphin von 
den Fischen ahgetrennt, denen er iiuBerlich und in seinem dauemden 



6 Die Cruppe der 3e'I}Tsa (Robben und Wale). 

Wasserleben SO sehr gleicht. und mit den Robben vereinigt, die anders 
gestaltet sind. sich zeitweilig auf dem Lande aufhalten und nicht in 
Gesellschaft mit ihm leben? Dazu muB ein zwingender Grund vor
handen gewesen sein; vermutlich hat die Auffindung der Zitzen oder 
die Beobachtung des Siiugens oder der Luftatmung schon in der Odyssee 
zu der besser-en Einordnung des Delphins in das System gefiihrt1• 

Die Robbe (~)(h"'YJ)' 
Das anatomische Beiwort der Robbe ist vbwvq (Flossen- oder 

SchwimmfiiBer). Noch heutigentags ist dieses Merkmal fur die Stel
lung der Robben im System maBgebend, wie ihr Name Pinnipedia 
(RuderfiiBige) zeigt. Andere Beiworter sind ,a7:eEQJ't]Q, wohIgeniihrt, 
und dlto7:eupf}Q. im Meere geniihrt. 

Menelaos erziihlt Ode 4, 36{)-459, wie er auf Rat der Meergi)ttin 
Eidothea, um dem Meergotte Proteus aufzulauern. sich mit seinen Ge
fiihrten in Robbenhaute hullt und an das Ufer legt. Urn die Mittags
zeit entsteigt Proteus dem Meere und "urn ihn legen sich samtliche 
schwimmfiiBige Robben der Amphitrite schlafen, nachdem sie aus den 
Fluten aufgetaucht sind. und geben einen seharfen Gerueh nach dem 
tiefen Meere von sich". Dort lag nun Menelaos von Sonnenaufgang 
bis zur Mittagszeit, gequalt vom scheuBlichen Gestank seiner Um
hulluog, der aber bald von der GOttin dadureh beseitigt wird, daB sie 
ihm Ambrosia unter die Nase streicht. Die Umhullung tiiuscht nieht 
nur den Proteus. sondern aueh die Robben. 

In dieser Schilderung haben wir eine Anlehnung an natiirliche Vor
gange, denn die Robben pflegen den Tag am liebsten auf dem Lande 
zuzubringen, wo sie schlafen und sich sonnen. Auch das Stinken trifft 
in Wirklichkeit zu, namentlieh bei einer, jetzt freilich nur nod:' im 
Kaspischen Meer vorkommenden Art (Phoca hispida), deren anderer 
Name Phoca foetida vom Gestank herkommt. 

DaB eine in das Meer geworfene Leiche (Od. 15. 480) eine Beute 
der Robben werden konne, ist ein Irrtum des Dichters. 

1 Herr Tetrode in Amsterdam schreibt mir hienu folgendes: ,,sie schliel3en aus H. 21,22 
OJ. d' fJno lJsl(jJiYo. f"erwnl7:So. IlIMS. alA-Ot, da6 der Hiasdichter den Delphin zu den 
Fischen gerechnet hat; nach deutschem Sprachgefiihl scheint eine andere Auffassung dieser 
Zeile auch bum mllglich. Od. 19,601 hei6t es aber von der FiirstinPenelope: ou" oi:1'J &f"a TTl )'s 
Hai &f"qlmolot Hloy alJ.at, und Ahnliches steht Od. 6, 84 von der Fiirstentochter Nausikaa, 
obwohl beide Damen gewiB keine Dienerinnen (&f"qlmolO£) sind. Daher scheint es mir, da6 
II.21, 22 der -Delphin vielleicht doch nicht als Fisch aufgefa6t ist." 



Seehund (,wow). Der Delphin. 7 

Nach Erhard ist die gemeinste Robbe des Mittelmeeres Phoca 
monachus. Aber dieser Autor erwahnt auch, daB noch eine kleinere, 
gefleckte Robbenart nach· zuverlassigen Mitteilungen im Mittelmeer 
vorkomme Es ist wahrscheinlich der 

Seehund (wvwv), 

der unter den Beutetieren der Skylla erwahnt wird (s. 0.), wohl Phoca 
vitulina, die noch heute im Mittelmeer, wenn auch seltener als Phoca 
monachus. zu finden ist. Man darf sich hier nicht durch Aristoteles 
irremachen lassen. der mit dem nur einmal bei ihm als Wassertier 
vorkommenden "vaw einen Fisch bezeichnet. von dem er nichts zu 
sagen weiB. Auch die Bemerkung von Finsler, daB noch heute italie
nische Fischer kleine Haiarten pesce cane (Hundsfische) nennen, beweist 
bei der Unsicherheit der Tradition nichts und hatte mich in Meiner 
Abhandlung iiber das homerische Tiersystem nicht irremachen durfen. 

Nun fragt es sich noch. was die 

groBeren "fj7:0~-Arten 

sind, die nach Od. 12, 96-97 der Skylla zur Beute dienen. Da Odysseus 
Angst vor solchen Ungetiimen auBert (Od.5, 421-422), hat man an 
Haie gedacht, was aber durchaus nicht notwendig ist, weil sich 
auch noch heutzutage manche groBere Walarten in das Mittelmeer 
verirren, die wenigstens kleineren Schiffen, und namentlich einem Schiff
briichigen. der sich auf Schiffstriimmer gerettet hat wie Odysseus. ge
fahrlich werden konnen. Nach Erhard strandeten 1840 und 1857 auf 
der Zykladeninsel T enos Pottwale (Physeter macrocephalus), und gerade 
dieser Wal ist nach Heck bei Brehm in der Tat auch dem Menschen 
direkt gefahrlich, da er, wenn angegriffen, sich nicht nur seines mach
tigen Schwanzes, sondern auch seines furchtbaren Gebisses bedient, 
urn Boote mit einem Schlage zu zertriimmem oder mit den Zahnen 
zu zermalmen. 

Der Delphin. 

~ellpl~. mit dem Beiwort fU'Ya"frr:'YJ~' ist wahrscheinlich der gemeine 
Delphin (Delphinus delphis), der Tummler (T ursiops tursio) oder der 
Braunfisch Phocaena phocaena. die aIle noch heute im Mittelmeer vor
kommen. 

Die Stelle der Ilias (21,22), in welcher der Delphin noch zu den 
Fischen gezahlt wurde (s.o.). lautet: "Wie vor dem gewaltigen Delphin 



8 Die Gruppe der Rauhtiere (~). 

andere Fische aus Furcht fliehen und die ,Buchten des Hafens erfiillen. 
denn er verschlingt~ was er ergreift: so flohen die T roer furchtsam aus 
den Fluten des schreddichen Flusses zu den Ufem." Daraus geht 
hervor. daB Delphinarten in FluBmiindungen eindringen. was auch 
heute noch geschieht. Wenn der Delphin hier als gewaltiges Tier 
(perwe~1Jd bezeichnet wird; so deutet das nicht. wie Buchholz ver .. 
mutet. auf eine gra8ere Walart~ denn gewaltig braucht er ia nur den 
Meinen F'lSchen gegeniiber zu erscheinen. 

Die Cruppe der Raabliere ({HjC?ES). 
Das Wort 1Ht1J bedeutet bei Homer stets Raubtier (wie z. B. 11.11. 

113-119 und 546; 14,283; 15,324 und 526; 21. 285) und mindestens 
zweimal (II. 10, 184; II. 546) ganz speziell Leiwe (UQW oder lk). 

Ferner gehart zu den (}fj1J~' der Leopard (nalJ.5altb), dessen Leben8-
weise als Raubtier wie die des Lowen beschrieben und der auch mit 
Lowe, Wolf und Schakal zusammen genannt wird. 

Wenn 00.24. 292 Raubtiere «(}fjlJe,) und RaubvOgel (oZawot) aIs 
Leichenfresser zusammengestellt werden, so kannen da unter (}fjIJS' 
liur Hunde (mSve,) gemeint sein. denn diese sind von allen bei Homer 
vorkommenden Raubtieren die einzigen Aasvertilger und· werden mehr .. 
mals zusammen mit den olru'Pol als solche genannt. 

DaB auch der Schakal ({}wd und der Wolf (A6"o,) zu den (}fjes, 
gerechnet wurden. zeigt die Bemerkung, daO die Hofhunde des Eumaias 
solchen (1HtlJsaaw) glichen, wobei nur die hundeihnlichen Wolfe uod 
Schakale gemeint sein kannen. 

Von anatomischen Merkmalen der Ones, wird after das GebiO 
hervorgehoben: beim Lowen wegen seiner Machtigkeit, wenn er damit 
("(!QUeo'Ww a.5ovaw) den Nacken eines Rindes zerknirscht, beim 
Hunde wegen seiner Schade ("aexaeo.5ov,). Dem Wolfe und dem 
Lowen verschafft die Starke ihrer Klauen das Beiwort "ea'fseii'wvE. 

Ubereinstimmende physiologische Merkmale der (}fje6b sind 
folgende: Lowe und Wolf sind rei&nde Tiere (aln",,), Lowe. Wolf 
und Schakal Fleischfresser (dJpofParo,), Lowe und Wolf Bewohner der 
Berge (oeSOTSl}o, und Oesot'feOfPO')' 

Der Lawe (Felis leo), 
Maw, wird II. 11, 480 und 18, 318 auch Alb genannt, und ein Lowe. 
tier II. 11, 113 Uru'Jl heiOt. seeLs Verse spater als 1Hte bezeichnet. II. 10. 
184 und II. 546 heiOt 1Ht1J ohne weiteres Lowe. 
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Anatomisch charakterisiert wird er durch seine starke Miihne, 
Ijvrlveto~; durch seine machtigen Zahne, "eaTeeol M6ne~; durch 
seine Krallen (Od.l0, 218), "eauewvv;, und durch die grau~ oder 
hraunlichgelbe Farbe seines Felles (daq:>otVw deepa Uon~ ar{}a)1lo~ 
p.eraloto, II. 10, 23-24). Da hier noch zugesetzt ist a'({}W110~ p.era1oto, 
so ergibt sich, daB das Beiwort a'({}W11, das "brandrot" hei6en konnte, 
keine zweite, dem daq:>ot1l611 widersprechende F arbenbezeichnung sein 
kann; es heiBt vielmehr feurig, mutig, wie auch beim RoO, Stier und 
Adler. Die F arbenbezeichnung daq:>Ot1I6~ findet sich auOer beim Lowen 
auch beim Schakal und bei einer Schlange in der Bedeutung braunlich~ 
gelb. 

Weitere Beiworter des Lowen sind: xaeon6~ mit funkelnden Augen, 
olooq:>eW11 Verderben sinnend, pera~ groO, "eaTeeO~ stark, dJpoq:>aro~ 
roh verschlingend, ol1lT'YJ~ rei6end und oeeotTeOq:>O~ bergbewohnend. 

Die jungen Lowen heiOen O"Vp"0[ (II. 18. 320). 
Lowenmutig ({}vpolew11) wird Odysseus genannt, und von Aineias 

heiOt es 11.5.299: "Er schritteinher, wie ein Lowe auf seine Kraft ver~ 
trauend." Polyphem friBt wie ein Lowe (Od.9, 292). 

Der Lowe ist ein Symbol des T odes, denn II. 21, 483 wird von der 
Artemis, der die plotzlichen T odesfalle von Frauen zugeschrieben werden, 
gesagt, Zeus habe sie den Weibem zur Lowin gemacht. Und wenn der 
Dichter II. 10, 297 Diomedes und Odysseus bei ihrem nachtlichen 
Kundschaftergang mit zwei Lowen vergleicht, so denkt er dabei wohl 
weniger an die mit der Spionage verbundene T apferkeit als an ihre 
verderblichen Foigen fUr die Troer. 

Das Leben des Lowen ist bis in die Mitte des 19. Jahr~ 
hunderts nirgends vollstandiger und rich tiger beschrieben 
worden als in der I1ias. Mit Bezug hierauf sagt Finsler: "Der 
Dichter beobachtet nicht nur, er freut sich der schonen Tierwelt; auch 
wo sie mit dem Menschen im Kampf liegt, erkennt er ihre Schonheit 
und Starke, ihren Mut und ihre Verwegenheit freudig an." 

Den Lebenslauf des Lowen schildert 11.5, 554-558: "Wie 
zwei Lowen, auf den Hohen des Gebirgs von der Mutter unter dichtem 
Waldesgestriipp aufgeniihrt, dann Rinder und fettes K1einvieh raubend 
in den Hiirden der Manner Verwiistung anrichten, bis sie unter den 
Handen der Hirten dem spitzen Erze erliegen: so fielen die Achaier, 
bezwungen von Aineias." 

Die Liebe der Lowin zu ihren Jungen wird in folgenden Stellen 
erwahnt: 
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11.17. 132-137: .,Aiashielt stand und deckte den Menotiaden mit 
seinem Schilde. wie eine Lowin ihre Jungen, wenn sie ·von Jagem an
gegriffen wird. wahrend sie die Kleinen im Walde herumfiihrt: sie 
trotzt auf ihre Starke und deckt sich die Augen, indem sie die Stim
haut herunterziehtl - so umwandelte Aias den Heiden Patroklos." 

Achilleul! seufzt an der Leiche des Patroklos: "wie eine Lowin mit 
starker Mahne. der ein Jiger die Jungen aus dichtem Walde geraubt 
hat. groUt. weil sie zu spit gekommen ist, und dann viele Schluchten 
durcheilt. nach den Spur en des Mannes suchend, ob sie ihn wohl finde; 
denn heftiger Zorn hat sie erfaBt" (II. 18, 318-322). 

Seine Raubziige stellt der Lowe bald bei Nacht (z. B. II. 10, 183; 
11. 173; 17.657), bald bei Tage (II. 15.630; 16.487; 17.61; 18,577) 
an. bald fehlt dieZeitangabe (II.5. 136; 11. 480; 13. 198; Od.6, 130); 
und zwar raubt er bald allein (II. 3, 22; 10, 183; Od.4. 335; 6, 130). 
bald zu zweien (11.5, 554; 13, 198; 18, 577). Es kommt auch einmal 
vor, da6 zwei Lowen um eine Beute kiimpfen (II. 16, 755). 

Freilebende Beutetiere des Lowen sind: der Hirsch (11.3,22; 
11. 474) und dessen Junge (II. 11, 113; OdA, 335); der Steinbock 
(II. 3, 21) und das Wildschwein. II. 16, 823-826 treffen sich an einer 
Quelle Keiler und Lowe, und der Keiler unterliegt im Kampfe. Es 
handelt sich dabei aber nicht, wie der Dichter meint, um einen Kampf 
um das spirliche Wasser der Quelle, sondem um ein Lauern des Lowen 
auf Beute an ihr. Denn nach der iibereinstimmenden Beobachtung 
der neueren Jager und Forscher pflegt der Lowe an der Trinke seine 
Bente zu beschleichen. - Auch waidwundes Wild verzehrt der Lowe 
nach II. 1 1, 473-482, wo Schakale den von Jagem verwundeten Hirsch 
verfolgen, bis der Lowe sie verjagt und seIber fri6t. Nach neueren 
Erfahrungen (Selous bei Brehm) zieht der Lowe es vor, sich an Wild 
zu sittigen, das der Jager erlegt hat, statt es selbst zu toten. 1llinlich 
ist II. 3,21-29 zu verstehen, wo es hei6t, da6 ein Lowe, wenn er auf 
den Leichnam (bd owpan) eines Hirsches oder Steinbocks stoat, sich 
£rent, auch wenn ihn Jager und Hunde, die also in der Nahe sein miissen, 
zu verscheuchen suchen. Ungereizt greift er den Menschen nicht an; 
wenigstens berichtet der Dichter nichts von einem solchen F alle. F rei
lich gehen die J~er dem Raubtier aus dem Wege. w~~ .. m sie, nur mr 

1 Wir werden unten auf diese Stelle zuriickkommen, soweit es sieh um das Herunterziehen 
der Stimhaut handelt. Es ist von einer Lowin die Rede, nieht, wie Vo8 iihersetzt, von einem 
Lowen; der Diehter kennt das Wort llawll fUr Lowin noch nieht, und da er bei den TIeren die 
geschlechtsbezeichnenden Artikel nieht anwendet, konnte dieser Irrtum aufkommen. 
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Hirsch~ oder Steinbockjagc:l geriistet, ihm zufallig begegnen (s. 0.). An~ 
gegriffen (s. u.) oder zur Verteidigung seiner Jungen (s. 0.) wird er aber 
gefihrlich. So war es damals und ist es noch heute. 

Gem vergreift er sich an den Haustieren auf der Weide oder 
in den Hiirden und Gehoften: an Rindem 11.5, 161 und 554: 11, 172: 
15,630; 16,487; 17, 61; 18,579; Od.6, 130, und an Kleinvieh (Ziegen 
und Schafen) II.5. 137; 10. 183; 12, 299; 13, 198; Od.6, 134. 

Wo die Art angegeben wird, in welcher der Lowe ein Rind totet, 
heiBt es, daB er ihm den Nacken ausrenkt (A, alJxs"a &E1/, 11.5. 161), 
oder den Nacken ausrenkt, den er mit dem starken GebiB gefaBt hat 
(AE avxs,,'laEe lap?m "emeeoiotv OOOVOt)', 11.11, 175: 17. 61). Damit 
stimmt die Erfahrung von Schillings iiberein, der sagt, daB der Lowe 
sein Opfer stets durch einen BiB ins Genick totet. Dagegen meint 
Selous. daB Biiffel manchmal durch Ausrenkung der Nackenwirbel 
bewaltigt werden, indem der Lowe ihnen auf die Schulter springt, 
ihre Nase mit der T atze packt und dem Nacken eine jahe Drehung gibt. 
Gesehen hat das aber anscheinend noch niemand. - Das getotete Beute~ 
tier wird weggeschleppt. und zwar heiBt es von einer Ziege. daB zwei 
Lowen sie im Rachen hochhoben und durch das Gestriipp forttrugen 
(II. 13, 198-201). Heutzutage wird angenommen. daB der Lowe seine 
Beute. wenigstens wenn sie einigerma6en schwer ist, nicht wegtriigt. 
sondem wegschleift. Beim Verzehren der Beute Iabt er sich zunachst 
am Blut und den Eingeweiden (II. 11. 176: 17. 61; 18,577). wie er es 
nach Selous noch heute tut. 

Von den Ubergriffen des Lowen auf das Herdenvieh handeln 
noch einige schone Gleichnisse, die hier folgen mOgen: 

"Wie die Hunde bei einer Schafherde die Nacht in der Hiirde 
wachend zubringen, wenn 'sie ~ie Stimme des furchtlosen Lowen ver~ 
nommen haben. der vom BergWald herabkommt - viel Larm entsteht 
seinetwegen unter den Mannem und Hunden, und der Schlaf weicht 
von ihnen - so schwand auch ienen (namlich den Achaiem) der er~ 
quickende Schlummer von den Augenlidem. als sie die schlimme Nacht 
durchwachten; denn immer horchten sie nach der Ebene, ob sie die 
Troer herannahen horten" (II. 10, 183-189). - Es mag auffillig er~ 
scheinen. daB der Dichter nur an dieser einen Stelle die Stimme des 
Lowen erwiihnt und nichts von ihrer markerschiittemden Starke sagt. 
Er scheint aber in vollem Rechte zu sein, wenn er von dem Briillen 
schweigt und nur sagt, daB man das Herannahen des Raubtiers hort. 
Denn jagende Lowen sind nach der Erfahrung von Selous (bei Brehm) 
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entweder ganz s.till oder geben blo8 zeitwei1ig ein • .Purren" von sieh. 
wiihrend sie zu briillen pflegen. wenn sie satt oder verseheucht sind • 

•• Er schritt umber. wie ein bergbewohnender L6we. der yom Regen 
naB und yom Sturm zerzaust mit funkelnden Augen Rindem oder 
Schafen und den Hirschen des Waldes nachgeht; es zwingt ihn aber 
der Mag~ sich an Schafen zu versuchen und in das feste Gehege ein .. 
zubrechen" (OO.6. 130). 

Der Einfall von zwei Lowen in eine Rinderherde, die an dem um .. 
schilften Ufer eines Flusses weidete. war auf dem Schilde des Achilleus 
dargestellt. Vergebens hetzten die Hirten ihre Hunde an. aber die 
zuckten bellend zuriick und wagten nieht. die Lowen zu fassen (II. 18. 
573-586) . 

• Jetzt ergriff den Diomedes dreifaehe Wut. wie einen Lowen. welchen 
der Hirt bei den wolligen Schafen streifte. als er die Hiirde iibersprang, 
obne ihn zu toten: er hat ihm nur den Zorn erregt und wehrt ihn nicht 
weiter abo sondetn verbirgt sich im Stalle. und Schrecken ergreift die 
verlassenen Schafe. Die nun sind dieht aufeinander gedringt (al ph 
"4rxunwat . hl dllnlllO& X6XWCat). der Lowe aber springt wiitend 
aus dem hochumhauten Gehege: in solcher Wut stiirzte sich der ge .. 
waltige Diomedes unter die TJ:oer" (II.5, 136-143). 

Diese Stelle ist bisher stets falsch verstanden worden, nachdem sie 
Vo8 falseh iibersetzt hatte. Er glaubte nimlich, die Worte at ph 
, d1Xtf1tX"at hl dllnlll0t X6xvnat bedeuteten: die gemordeten Schafe 
Iiegen haufenweise iibereinander. Von Mord und Blut steht jedoch 
nichts da. Aueh entfemt sieh der Lowe nicht, .. naehdem er sich ge .. 
sittigt", wie La Roche zu dieser Stelle meint, denn auch davon steht 
nichts da, und Homer wu8te, wie aus allen seinen Angaben iiber den 
Lowen hervorgeht, recht gut, daB dieser keinen Massenmord liebt, 
sondem sich stets mit einem Opfer begniigt, und da8 er dieses nicht 
in der Hiirde verzehrt. sondem erst wegschleift (vgI. II. 13, 198 und 
Brehm). Die Stelle ist vielmehr so zu verstehen: Homer will die Wut 
des Diomedes schildem undo sagt deshalb: ein hungriger Lowe springt 
iiber die Hiirde, um sich Beute zu holen; da wird er durch einen Speer
wurf verwundet. vetgi8t den Hunger vor Rachedurst, kann aber seinen 
versteckten Gegner nieht bnden; datum steigt seine Wut aufs hochste 
- die Schafe haben sich ingstlich in eine Ecke gedriickt - und er 
springt wieder aus der Hiirde. In einer solchen Wut wie der ungesittigte, 
verwundete und ungerachte Lowe war Diomedes. Herzog Adolf 
Friedrich zu Mecklenburg bezeugt einen solchen Fall: Durch das 
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Geschrei im lager erschreckt. lieB ein eingecirungener Lowe sein schon 
gefaBtes Opfer fahren. sprang uber die 3 m hohe Umfassung und suchte 
das Weit~. 

Es gelingt also dem Lowen nieht immer der Uberfall; das Gebell 
der Hunde. die Speere der Hirten und brennend geschleuderte Fackeln 
(s. u.) verjagen ihn: "es schaudert ihm das starke Hen. und unwillig 
entfemt er sich von dem Gehohe" {II. 17. 110). rumlich ebenda 657: 
.. Menelaos entfernte sich (nach dem T ode des Patroklos) wie ein Lowe 
von dem Gehohe. wenn er Hirten und Hunde bestandig reizend er
miidet hat. die wahrend der ganzen Nacht wachend ihn nicht die fetten 
Rinder kosten lassen: er aber. naeh Fleisch lustem. greih an; vergebens. 
denn dieht gedriirigt fliegen ihm aus kiihnen Handen Wurfspeere und 
brennende F ackeln entgegen. die er gar schnell flieht. und urn das 
Morgenrot geht er mit betriibtemHerzen davon. So ging Menelaos" usw. 

II. 11. 544-556 erregte Zeus dem von Hektor hart bedrangten Aias 
Furcht: .. Zogemd blieb er stehen. warf dann den Schild auf den Rucken 
ond wandte sich mit langsam wechselnden Schritten riickwarts 

- In(!o1fa;'tC6peJIo~ o;.tyov y6vv yovvo~ dpetprov -

wie ein Lowe. den Hunde unl Landleute die ganze Nacht yom Rinder
raube abhalten - nach Fleisch begierig naht er her~. doch vergeblich. 
denn dicht fliegen ihm Speere und brennende F ackeln aus kraftigen 
Handen entgegen. so daB er urn das Morgenrot unmutig yom Angriff 
ablaBt - so wich Aias vor den T roem. im Herzen bekiimmert." 

Narurlich wurde auf einen so gefahrlichen Rauber eifrig J agdge
macht. z.B. 11.20. 164-175: .. Von der anderen Seite stiirmte der 
Pelide heran. wie ein reiBender Lowe. den die versammelten Minner 
eines ganzen Gaues toten wollen: er schreitet zuerst verachtend einher: 
sobald ihn aber einer der Manner mit dem Speere trifft. duckt er sich 
mit weitgeoffnetem Rachen. Schaum umhullt seine Zahne, in der Brust 
stohnt ihm sein starkes Hen. und er treibt sich selbst zorn Kampfe an, 
indem e~ beide Seiten und Huhen mit dem Schweife peitscht. Mit 
funkelnden Augen srurzt er mutig geradeaus, sei es, daB er einen Mann 
tote, oder daB er selbst vorn im Gedrange umkomme." i\hnlich wird 
diese Art der Lowenjagd. die naeh Jules Gchards Bericht noch urn die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts bei einigen Araberstammen in Algerien 
ublich war, II. 12, 40 und Od.4, 791. geschildert. 

1 1m SchoU. III. BT. werden beide Auffassungen angefiihrt. doch scheint der Scholiast 
mehr zu der bier vertretenen Ansicht binzuneigen. 
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Die angefUhrten Schilderungen enthalten einige Bemerkungen uber 
den Ausdruck der Gemutshewegungen beim Lowen. Der Dichter 
erweist sich auf diesem Gehiete hier undo wie wir sehen werden, noch 
mehr beim Hunde und beim Wildschwein, als der erste und einer der 
bedeutendsten Vorganger Darwins. Beim Lowen nennt er als korper~ 
lichen Ausdruck der zomigen Kampfhereitschaft das Funkeln der 
Augen, die Schaumhildung im geaffneten Rachen. das Peitschen der 
Seiten und Hutten mit dem Schweife. womit der Gereizte sich. wie der 
Dichter sagt. selhst mm Kampfe "antreiht (11.20, 164-173. s.o), und 
das Herahziehen der Stirnhaut (II. 17, 132-137, s.o.). Inshesondere 
wird das Schlagen mit dem Schweife von Selous (zitiert bei Brehm) 
und anderen bestatigt. Was aber das Herabziehen der Stirnhaut und das 
damit verhundene Decken der Augen hetrifft, so scheint ein Irrtum 
des Dichter~ vorzuliegen, denn Momentaufnahmen gereizter junger 
Lowen zeigen das nicht, sondern nur ein Hochziehen der Lippen und 
der Gesichtshaut unterhalh der Augen, wodurch sich eine Querfalte 
von Auge zu Auge iiher den Nasenriicken hin erheht, wihrend die 
Augen offen bleihen. Bei den von Kirke in Lowen und Wolfe ver~ 
zauherten Menschen (Od.l0, 212-218) wird der Ausdruck der Ge~ 
mutshewegungen so geschildert,. wie man ihn hei Hunden heohachtet. 
Es handelt sich aher da um ein altes Marchen, das der Dichter dem 
Odysseus in den Mund legt. 

Die Genauigkeit fast aller Schilderungen aus dem Leben des Lowen 
zeigt, daB der Dichter ihn aus eigner Anschauung und Er~ 
fahrung kannte. Wir sind deshalb m der Behauptung herechtigt. 
da6 der Lowe zur Zeit. als die Ilias an der kleinasiatischen Westkiiste 
gedichtet wurde, dort hiiufig und wohlbekannt gewesen ist. Was hier~ 
gegen vorgehracht wurde, hat Homer selhst widerlegt. Unter anderen 
hat Pierron (zitiert hei Moule) am Schreihtische ausgeheckt, da6 der 
Dichter den Lowen nur ganz oherflachlich gekannt haben konnte. weil 
er gelegentlich zwei Lowen gemeinsam auf Beute ziehen lie6, aber aile 
neueren afrikanischen Forscher und Wildjager, wie z. B. Livingstone. 
Selous (bei Brehm). Schillings. Herzog Adolf Friedrich u. a., 
berichten. da6 er oft zu mehreren ein Stuck Wild niederrei6t und in 
Rudeln den Wildherden nachzieht und nachstellt. und Schillings konnte 
beohachten. wie ein Lowenpaar gemeinschaftlich von zwei Seiten her 
den Angriff auf einen Stier vollfUhrte. Auch der Gehrauch seines F elles 
als Mantel. z. B. von Agamemnon (II. 10, 23 und 177). spricht fUr das 
Vorkommen des Lowen in Kleinasien und auch in Griechenland. 
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Es sei bier gleich bemerkt. daB auch die Felle anderer Raubtiere. die, wie AndrelD Lang 
(zitiert bei Finsler) gezeigt hat, den Heiden aIs Bettdecken dienten, nimlich des Leopards (11.3, 
17 und 10, 29) und des Wolks (II. 10, 334), auch aIs Mintel gebraucht wurden, und zwar, wenn 
die Heiden in der Nacht ohne panzer im Lager von Baracke zu Baracke gingen, WD miteinander 
zu beraten, oder einen nichtlichen Spihergang antraten. 

Die Verbreitung des Lowen im Altertum war viel gro8er als 
jetzt. Au8er im k1einasiatischen Griechenland fand er sich noch zur 
Zeit des Xerxes auch im europiischen. zwischen Achelous (dem heubgen 
Aspropotamo) und Nestus (dem heutigen Struma). Dieses von Herodot 
(VII. 124-126) bezeugte Vorkommen findet sich auch bei Aristoteles 
(Tiergeschichte VI. 778) ebenso angegeben und ist da offenbar aus dem 
Herodot iibemommen. Aristoteles fugt aber bei. daB der Lowe dort 
selten sei. was auf eigene Kenntnis deutet. Auch hat er Lowen zer .. 
gliedert. die er doch wohl aus seiner Nachbarschaft erhalten hatte. Dort 
soli der Lowe nach dem in solchen Nachrichten allerdings fUr wenig 
zuverlassig geltenden Pausanias (Eliac. VI. 5) nom um 150 n. Chr. 
vorgekommen und ofters bis zum Olymp vorgedrungen seine Jetzt ist 
er langst in diesen Gegenden und im Westen Kleinasiens ausgerottet. 

Der Leopard. 

nau~aAt'. Felis pardus. ist als den lHiue, zugehorig gekennzeichnet durch 
seine der des Lowen iihnelnde Lebensweise sowie durch seine ErWahnung 
zusammen mit anderen lHiue,. niimlich Schakalen und Wolfen.lI. 13. 103. 
AIs Art bezeichnet ihn sein buntes Fell (nau~aAhj notxO:I}). das dem 
Menelaos (II. 10. 29) und dem Alexandros (II. 3. 17) als Mantel dient. 
Die von MouIe noch neuerdings fUr unentschieden gehaltene Frage. 
ob nauoo~ Felis pardalis oder Felis leopardus sei. ist liingst gegen .. 
standslos geworden durch die Erkenntnis, daB beide ein und dieselbe 
Art (Felis pardus) sind. 

Heck und Hilzheimer (bei Brehm) sagen damber: .. Man hat sich 
fmher lange und heftig damber gestritten. welche Tiere die Alten unter 
den Bezeichnungen Pardel oder Parder. Leopard und Panther verstanden 
haben1• Es diirfte dieses aber heute hum mehr zu entscheiden sein. 
zumal da es den antiken Schriftstellem gewohnlich nicht um syste .. 
matische Genauigkeit zu tun war und sicher auBer den heute noch mit 
diesen Namen belegten Tieren auch andere groBere gefleckte Katzen. 
wie Luchse und Servale. damit bezeichnet wurden. So diirfte es sich 
heute empfehlen. die erwiihnten drei Namen als gleichbedeutend an-

I Ober die Irrwege der alten ErkIarer 6ndet man das Natige bei Seiler in Aubert und 
Wimmer, Bel. II, S.494. 
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zusehen und auf die im folgenden niher zu beschreibende Gro6btze 
anzuwenden. Bei dem ungeheuren Gebiete, das der Leopard oder 
Panther. Felis pardus Lot in Afrika und Asien bewobnt. badet er eine 
Anzahl mnsichtlich der Firbung. Karperbau. GroBe und FOrni der 
FIecka OrtIich versehiedener I...okakassen. die sicherlich AnIa6 zu der 
verschiedenen Benenn~ gegeben haben." 

Die falsche Angabe. von Stemplinger (11,485). daB der Luchs zu 
Homers Zeiten gejagt worden sei, wird wohl auf dieser alten, uns jetzt 
unbegreiflichen Verwechslung mit dem Leoparden beruhen. Segar Bethe 
ist in diesen Irrtum verfallen. 

Der Mut des Leoparden wird dem des Lowen und< des Ebers gleich
gestellt, 11.11. 20. In der Odyssee (4, 457) nimmt Proteus seine Ge .. 
stalt an. 

Die einzige tiber ibn ausfiihrlicher berichtende Stelle findet sich 
11.21. 513-580: .,Wie der Leopard aus tiefem Dickicht dem Jager 
entgegengeht und im Herzen weder Fureht noch Schrecken hegt, wenn 
er das Hundegebell vernimmt - dcmn wenn aueh jener ihn friiher trifft 
und verwundet, so liSt seine Starke doch nieht nach, bis er entweder 
den Gegner gefa6t oder getOtet hat -, so wollte Agenor nicht fliehen, 
bevor er sich an Achilleus versucht hatte." < 

Noch im letzten Jahrhundert der romischen Republik fand sieh 
naeh Ciceros Briefen (zitiert bei Lenz) der Leopard in Kleinasien; im 
europaischen Griechenland finden sich seit dem Diluvium keine Spuren 
von ihm. 

Der Bir (aex'r:o{;') 

wire wohl von Homer ebenfalls: zu den {}ije~ gerecbnet worden, wenn 
er ibn genauer gekannt hatte. Wir besprechen ihn besser unter den 
nieht systematisierten Siugetieren. 

Der Wolf. 
AVXO{;'; Canis lupus, wild anatomisch als x(!O.'r:8eGwvE mit starkerl 
Klauen; physiologisch als dJpocparo{;' roh versehlingend, atnfJ{;' rei .. 
Bend und <ae8M8e~ im Gebirge wohnend bezeichnet. 

Seine Farbe i$l nolto{;', was grau bedeutet und yom Dichter z. B. 
aueh in bezug auf das Greisenhaar, auf die schiiumende Meeresbrandung 
und das Schaumen der Fluten unter detn Ruderschlag gebraueht wird. 
In der Tat ist der Grund der vielen Lokalformen des Wolfsfelles $lets 
grau. 
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Ein Wolfsfell wird von Dolon als Mantel benutzt (II. 10, 334, s. auch 
oben beim Lowenfell). 

Die Streiter "stUrzten wie Wolfe aufeinander los", II. 4,431. Troer 
und Danaer tobten gegeneinander wie Wolfe, II. 11, 72. 

"Wie roh verschlingende Wolfe, die mit unsaglicher Krah den Hirsch 
(llatpO'/l X6(XlO'V) im Gebirge niedergerissen und aufgezehrt haben, mit 
blutbesudelten Wangen in Rudeln (drd1]M'V) und, nachdem sie mit 
schmaler Zunge von der Oberflache dunkeler Quellen (also nam 
Hundeart) Wasser geleckt (richtiger "gelappt") haben, wobei ihnen 
Blut aus dem Maule lief, mit furchtlosem Sinn in der Brust und auf
getriebenem Bauche hinziehen: so stiirmten die Fiihrer und Ratgeber 
der Myrmidonen um den trefflichen Gefihrten des Aeakiden" (II. 16, 
156-166). 

"Die Fiihrer der Danaer wihlten sich einzelne Gegner, wie die 
reiBenden Wolfe Lammer oder Zicklein unter den, einem unachtsamen 
Hirten entlaufenen Miittem wegreiBen und die Schwachen schnell 
toten", II. 16, 351-356. 

Wie furchtbar die Wolfe den Herden waren, lehrt der Ausspruch 
des Achilleus, daB Wolfe und Lammer nie eintrachtigen Sinnes sein 
konnen (II. 22, 263). 

In den Gebirgen Kleinasiens kommt der Wolf noch jetzt vor. 

Der Schakal, 
1)w~, Canis aureus, gehort ebenfalls der 'l'hje6~-Gruppe an. Das zeigt 
die Bemerkung, daB die Hofhunde des Eumaios Raubtieren (ih1e600W) 
glichen, wobei nur die hundeahnlichen Wolfe und Schakale gemeint 
sein konnen, und die Erwahnung des Schakals zusammen mit dem 
Leopard und Wolf (II. 13, 103). Anatomisch ist er als ~atpowo~, grau
oder braungelb, physiologisch als cbf'0tp&ro~, roh verschlingend, 
charakterisiert. 

Ausfiihrlich wird iiber ihn II. 11, 474-486 berichtet: 
"Den Odysseus umschwarmten die T roer, wie gelbbraune Schakale 

in den Bergen den vom Jager mit dem Pfeile getroffenen Hirsch. Zwar 
entgeht er dem Jager in eiliger Flucht, solange noch sein Blut warm ist 
und seine Glieder regsam sind. Sobald ihn aber der schnelle Pfeil be
zwungen hat, zerreiBen ihn die roh verschlingenden Schakale in dunkler 
Waldestrih der Berge. Kommt aber von ungefihr ein rei6ender Lowe 
daher, so zerstieben die Schakale, und dieser speist: so umschwarmten 
den vielerfahrenen Odysseus tapfere T roer; und er schwang den Speer 

Komer. Homerisc:be Tierwelt. 2. AuR. 2 
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und wehrte sich gegen den grausamen T od. Ais aber Ajas erschien, den 
Schild wie einen T urm vortragend, Hohen sie in aile Winde." - Nach 
Brehm ist es fiir den Schakal charakteristisch, daB er groBeren Raub
tieren in Rudeln folgt, urn die Reste ihrer Mahlzeiten zu verzehren. 

Der Schakal kommt noch jetzt in Kleinasien hiiufig vor, wiihrend er 
dem europiiischen Griechenland im Altertum gefehlt zu haben scheint; 
denn dort fand man nach Keller niemals Reste von ihm. Da er aber dort 
heutzutage hiiufig ist, so nimmt Keller an, er sei in der Zeit der Volker
wanderung den Ziigen kulturzerstOrender Barbaren dorthin gefolgt. 

Merkwiirdigerweise bestritt man noch bis vor kurzem die Identitiit 
des {}w~ mit dem Schakal, obwohl der Dichter seine Lebensweise so 
trefflich gezeichnet, und schon Groshans iiberzeugende Griinde fiir 
die Identitiit beigebracht hat. Der Grund fur diese Unsicherheit iiber 
den homerischen {}W~ lag wohl darin, daB man zu seiner Bestimmung 
den Aristoteles heranzog. Nun scheint dieser aber ein anderes Tier 
unter dem {}W~ verstanden zu haben als Homer, was ja auch begreiflich 
wire, da der Schakal, wie oben gesagt, zu seiner Zeit wahrscheinlich im 
europiischen Griechenland gefehlt hat. Die aristotelische Beschreibung 
paSt namlich nach Aubert und Wimmer eher auf eine Viverre aIs 
auf den Schakal. 

Der Hund. 
,wrov. Canis familiaris. wird von dem Dichter zu. den {}fjee~ gerechnet. 
Denn wenn Od.24. 292 Raubtiere ({}fjee~) und RaubvOgel (olrovol) als 
l..eichenfresser zusammengestellt werden. so konnen da unter {}fjee~ nur 
Hunde. namentlich die Pariahunde (s. u.). gemeint sein. denn diese 
sind von allen bei Homer vorkommenden Raubtieren die einzigen vor .. 
zugsweise von Aas lebenden. und mehrmals· werden Hunde zusammen 
mit den olrovol als Aasfresser genannt. 

Ferner wird der Hund als lHje charakterisiert durch die Bezeichnung 
ffrJel lOt'J(,w~ raubtierartig. 'J(,aexae6~ov~ mit scharfen Ziihnen und 
wp:rJ(}TIj~ (II. 22, 67) roh verschlingend. Andere Beiworter sind n6~ac; 
w'J(,v~ und n6~a~ 'lUXV~ schnellfiiBig, vAaxo/lro[!oC; bellsiichtig, AV(J(J1]T1)[! 
wiitend oder toll (s. u.). 

Die einzige F arbenbezeichnung fur den Hund ist der6~ wei6. die 
auch in &erlnov~. no~a~ dero~ mit weiBen FuBen und derloJovc; mit 
wei6en Ziihnen in gleicher Bedeutung wiederkehrt. Manche Autoren 
wollen &ero~ nicht mit weiB, sondern mit "schnell" iibersetzen; aber 
&erloJov~ kann nicht "mit schnellen Ziihnen" heiBen. Bei Tieren 
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kommt deyoq noch als Farbenbezeichnung der Hausgans vor (Od.15. 
161 aeynv xi'jva). die im Zustande der Domestikation bereits damals 
die graue F arbe ihrer wilden Stammutter verloren hatter und niemandem 
wird es einfallen. sie als schnell zu bezeichnen. 

Wir finden bei Homer Pariahunde und Hunde als Haustiere. 
Pariahunde. die noch heute innerhalb und in der Nahe orientalischer 

Stadte in Menge Gesundheitspolizei treiben. indem sie Unrat. Aas und 
Leichen wegfressen. gab es in der Nahe von Ilion in Menge. Darum 
konnte Hektor {II. 15. 351) feigen Kriegem drohen. er werde dafur 
sorgen. daB sie als Leichen von den "Hunden vor der Stadt" gefressen 
wilrden. Und auch II. 1, 4; 13, 179 und 233 sind Leichen die Nahrung 
solcher Hunde. Einen Anhalt dafur, ob die Pariahunde Wildhunde 
oder verwilderte Haushunde waren, finden wir bei Homer nicht, und 
auch fur die heute in oder um Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, 
Kartum usw. lebend~n Pariahunde ist diese F rage unentschieden. 

Wenn wir auch aus dem spateren Altertum Bildwerke und Beschrei
bungen verschiedener Hunderassen haben, so fehlen UDS <loch solche 
fur die homerische Zeit giinzlich, und IIias wie Odyssee enthalten nichts 
iiber Verschiedenheiten in Farbung, GroBe und Gestalt der Hunde; 
Das . schlieBt natiirlich nicht aus, daB es schon damals verschiedene 
Hunderassen gegeben hat. 1m allgemeinen scheinen die homerischen 
HeIden nur groBe Hunde gehalten zu haben. 

Der junge Hund heiBt o"vAaE. Er ist ein Symbol volliger Schwache 
und Hilflosigkeit (Od.9, 289) und hat das Beiwort vwytA.Oq jung. 

Haufig ist "V(.OV ein Scheltwort mit dem Begriffe der Unverschamt
heit. Helene nennt sich 1:. B. selbst so (II. 6, 344 und 356). Auch die 
pflichtvergessenen Magde des Odysseus werden "vveq genannt. Ver
achtlich sind auch die Ausdriicke "vvcOm; und "vvo; op,p,aT:' lXc.ov. mit 
dem Auge, dem Blicke des Hundes. Die Zusammensetzung "vvap.vta, 
hiindische Fliege. vereinigt den Begriff liistiger Zudringlichkeit von 
Hund und Fliege. Bei Miinnem gebraucht, bedeutet "V(.OV den Wiitenden, 
tollkiihn Anstiirmenden, dessen man sich nicht erwehren bon, wobei 
das Beiwort AVOOf}T:~e. toll (II. 8, 299), von manchen als auf die T oll
wut deutend verstanden wurde (so u.) . 

. Odysseus fug! sich Ode 20, 18 in sein Schicksal mit den Woiten: 
"Halt aus, mein Herz, du hast schon Hiindischeres ("VVT:eeov. d. h. 
Emporenderes) ertragen." 

Die Hunde wurden verwendet als Wachter von Haus und Hof, 
als Hirtenhunde und als Jagdhunde {"vc.ov ffrJeev1:~q. II. 11. 325; 

T-
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12, 41) und ,,11'1'8 eiM'f8 1Hjf!YJ' (II. 10, 360). Aueh Luxushunde 
("v,.~, 't(l<tm~fj8g'f w<irtlich Tischhunde, Od. 17. 309) hielten sieh die 
homensehen Heiden. Patroldos hatte deren neun; den T elemaeh be
gleiteten zwei in die VolksversammIung. Wedelnd umspringen solche 
Hunde ihren Herm, wenn er vom Gastmahl heimkehrt, denn selten 
versaumt er, ihnen Naschereien mitzubringen (Od. 10, 260). Die "1111e,, 
Teamtfje" dienen auch als T orwachter, wie die ihnen II. 22, 69 beigelegte 
Bezeichnung 8vQlJ.wQot zeigt. 

Als Wachter der Herden dient der Hund z. B. II. 18, 578. wo 
neun Bunde eine Rinderherde 'bewachen. Als diese von zwei Lowen 
angegriffen wurde. bellten sie zwart wagten abet keine Verteidigung. 
Wie sich Hunde beider Hiirde benehmen, wenn nachtlicherweile ein 
Lowe sich naht. wird in 'dem schonen GIeichnisse II. 10, 183-199 ge .. 
schildert, das wir bereits beim Lowen ausfiihrlich mitgeteiIt haben. 
DaB sie aueh imstand waren. die Herden zusammenzuhalten und zu 
leiten wie unsere Scbaferhunde, wird nirgendS berichtet. 

Die Jagdhunde jagen Hasen und Hirschkalber (II. to, 361; 22,,189; 
00.19* 227). der Hund Argos des Odysseus Hirschkalber und Hasen 
(Od. 17, 295) und,.rue entrann ihm ein Wild (UyWOOA.O'P). das er ver .. 
folgte; auch hatte er eine gute Spiirnase(i'xvem :rce(}tvd'f] v.316-317). 
&sonders anziehe~d ist das Benehmen der Hunde auf der Eberjagd 
geschildert. z.B. n. f7. 725-734: "Die Troer sturmten an wie Hunde, 
die dem getroHenen Eber vor dem Jager her nachsetzen; eine Zeitlang 
Iaufen sie in dem Verlangen, ihn zu zerreiBen, aber sobald et sieh, auf 
seine Starke vertrauend. gegen sie wendet, weichen sie zuriick und zer .. 
streuen sich hierhin und dorthin; so folgten die Traer den Fliehenden 
zuerst, immerin Schlachtreihen. sooft sieh aber die beiden Aias urn .. 
wanrlten and ihnen entgegentraten. wurden sie bleich. und keiner wagte 
vorwiirtszustUrmen." 

Ein anderes GIeichnis ahnlichen InhaIts Hndet sich 11.8, 338-343. 
Als Odysseus auf dem Pamassos ein Wildschwein jagte. Hefen seine 

Hunde vor ihm und spurten die Fahrten auf (Od. 19.427-462). Dieses 
auBerordentlich interessante Jagderlebnis solI beim Wildschweine aus .. 
fiihrlich besprochen werden. 

Ein viel bewundertes Glanzstiick der Odyssee ist die Erza:hlung. 
wie Odysseus nach zwanzigjahriger Abwesenheit in Bettlergestalt 
wieder an die Schwelle seines Palastes tritt, und niemand. selbst rucht 
der treue Eumaios seine Gegenwart ahnt, wahl aber der sterbende 
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Hund Argos seinen einstigen Gebieter erkennt (Od.17, 290 
bis 327): 

.. So also redeten Odysseus und Eumaios miteinander. Da erhob 
Argos, ein Hund des Dulders Odysseus, Haupt und Ohren vom Lager. 
Odysseus hatte ibn einst selbst aufgezogen, doch ohne Vorteil von ihm 
zu haben, denn zuvor zag er weg nach dem heiligen Ilion. Jenen aber 
hatten einst Jfinglinge auf die Jagd nach Steinbacken, Damhirschen 
(5. d.) und Hasen gefiihrt, doch nun, da sein Herr fern war, lag er ver .. 
achtet auf dem Maultier.. und Rindermiste. der vor dem Tore auf"; 
geschfittet war, damit ibn die Knechte als Diinger fur die groBen Felder 
wegfahren sollten. Dort lag Argos voll von Hundeliusen (blnlst~ 
xVJloeauneow). A1s er den Odysseus in der Nahe wahrnahm, wedelte 
er zwar noch mit dem Schwanze und lieB beide Ohren sinken, war 
aber zu schwach, sich ihm zu nahern. Als der ihn von fern &ab, wischte 
er sich unbemerkt von Eumaios eine T rane ab und sagte: Merkwiirdig 
ist's, Eumaios, da liegt der Hund auf dem Miste, schon zwar an Gestalt, 
doch kann ich nicht sagen, ob er bei solcher Korperbildung schnell 
Iaufen konnte, oder ob er nur so war wie die Tischhunde, die von den 
Fiirsten des Prunkes wegen geziichtet werden. Ihm antwortetest du, 
Sauhirt Eumaios : Freilich I dem in der Ferne gestorbenen Manne ge .. 
horte der Hund. Wenn er noch so wire an Gestalt und Leistungen, 
wie ihn Odysseus bei seinem Weggang nach T roja zuriicklieB, so 
mOchtest du staunen beim Anblick seiner Schnelligkeit und Starke, 
denn nie entrann ihm im Waldesdickicht ein Wild. das er verfolgte, 
und als Spfithund war er vortrefflich. Jetzt aber ist er im Elend, 
denn sein Herr starb fern von der Heimat, und die lissigen Weiher 
pfIegen ihn nicht. - - - So sprach er und ging ins Haus zu den 
Freiern. Den Argos aber umhiillte der schwarze Schatten des Todes, 
gleich nachdem et den Odysseus nach zwanzig Jahren wiedergesehen 
hatte." 

Gewissenhahe Erklarer haben es getadelt, daB der Dichter einen 
Hund fiber zwanzig Jahre alt werden lieB. In der Tat treten die 
Hunde gewohnlich schon im zwolhen Jahre ins Greisenalter. aber nach 
Brehm kennt man doch auch Beispiele, daB sie ein Alter von zwanzig, 
ja sogar von sechsundzwanzig und dreiBig Jahren erreicht haben. Es 
ist nun vollig gleichgiiltig, ob' der Dichter einen solchen Ausnahmefall 
gekannt hat oder nicht, denn Poesie und Chronologie sind. wie Finsler 
sagt, geschworene Feinde •. Die Annahme von zehn Kriegsjahren und 
zehnjahrigen Irrfahrten des Odysseus zwang den Dichter. den Hund 
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iiber zwanzig Jahre alt werden zu lassen, wenn er seinen Herm noch 
einmal wiedersehen sollte. 

Die Argosepisode zeugt fUr die Fiihigkeit des Dichters, den korper* 
lichen Ausdruck von Gemiitsbewegungen bei Tieren treffend 
darzustellen. Als der Hund die Stimme seines Herm vemahm, erhob 
er den Kopf und spitzte die Ohren, und als ihm Odysseus nahe kam, 
wedelte er mit dem Schwanze und lieB die Ohren sinken. Das Kopf* 
heben und Ohrenspitzen zeigt die erregte Aufmerksamkeit an, und das 
Niederlegen der Ohren und Schwanzwedeln die freudige BegriiBung 
des erkannten Herm, wie Darwin nach eigenen Beobachtungen ein* 
gehend erortert hat, ohne zu ahnen, daB der alte Dichter das schon 
gewuBt hat 1. 

Die liebevolle Schilderung der Argosepisode hat den Dichter in 
den Ruf eines groBen Hundefreundes gebracht. Dies ist im allgemeinen 
nicht richtig, denn er leitet kriiftige Schimpfworte von den Hunden ab 
(so 0.) und betont ihre Gefiihrlichkeit fUr den Menschen mehrmals. 
So schildert· er, wie die vier gewaltigen Hofhunde des Eumaios mit 
wiitendem Gebell auf den im Bettlergewande kommenden Odysseus 
stiiizen und wie dieser sich mit Schlauheit niedersetzt und seinen Stock 
fallen liBt, um von ihnen nicht zerrissen zu werden COd. 14, ~36). 
Finsler bemerkt hierzu: "Die Schilderung dieser Hunde, besonders 
das heftige Anschlagen und Daherrennen zeigt, daB es die gleichen 
Bestien waren, die man heute in Griechenland Mantroskylia oder Bauem* 
hunde nennt. AuBer Steinwiirfen macht ihnen nichts Eindruck, und 
auch neuere Reisende haben sich schon durch Niedersetzen· vor ihnen 
gesichert. Doch behandelt das der Dichter nur als einen vorliufigen 
Notbehelf, denn Odysseus darf sich natiirlich nicht riihren, wenn er 
sie nicht zum Angriff reizen will. Die Not driingt, und Eumaios liBt 
dann auch sogleich seine Arbeit fallen und verscheucht die Tiere durch 

1 So also hat man heute iiber die Argosepisode zu denken, und es ist nicht ohne Reiz zu er
fahren. in welehen Phantastereien sich Homerforscher vor noch nicht allzu Ianger Zeit ergangen 
haben. ala man unter dem EinfluB von Wilhelm Grimm. aber weit iiber dessen maBvolle Zuriiek
haltung hinausgehend. im Homer iiberall Sonnen- und andere Mythen entdeckt zu haben glaubte. 
Da hat ein Vertreter dieser phantastischen Bestrebungen. Oaterwald. sieh zu folgendem &gosse, 
den ich Th. Zell entnehme, verstiegen: "Ieh trsge kein Bedenken. den beriihmten Hund Argos 
dessen riihrender Tad beim Anblick seines Herrn zu einer wahren Perle homerischer Dichtung 
geworden iat, allen empfindssmen Seelen zum T rOR fur eine Abschwichung des Hollenhundes 
zu erkliren und zu behaupten, daB er in dem urspriinglichen Mythus keineswegs aus Riihrung 
gestorben, sondem ala wiitender Wichter der Penelope vom Odysseus ohne alle Sentimentalitit 
togeschlagen iat. &0 daB wir in dem HeIden, den wir bereits ala Eber- und RiesentOter kennen. 
nun auch noch einen Argustoter kennenlemen." 
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Zuruf und Steinwiirfe." Als Eumaios bei Nacht seine Hiitte verlieB. 
bewaffnete er sich mit einem scharfen Speer "zur Abwehr von Hunden 
und Mannem" (Od. 14, 531). - Der Dichter weiB auch. daB es ge· 
fahrlich ist, einer saugenden Hiindin nahe zu kommen, denn "die zarten 
Jungen umwandelnd bellt sie einen fremden Mann kampfbereit an" 
(Od. 20. 13-16). 

Ganz anders als bei der Ankunft des Odysseus benahmen sich die 
Hunde des Eumaios, sobald sie den ihnen wohlbekannten T elemachos 
erkannt hatten: "Als T elemach herankam, umwedelten ihn die bell. 
siichtigen Hunde, ohne Laut zu geben, und Odysseus merkte, daB sie 
wedelten, auch horte er sich nahernde Schritte. Da sagte er zu Eumaios: 
"GewiB kommt zu dir ein Freund oder ein Bekannter, da die Hunde 
nicht bellen, sondem wedeln" (Od. 16, 4-10). 

Ebendieselben Hunde fiirchteten sich vor der iibematiirlichen Er. 
scheinung der Athene: "Odysseus und die Hunde sahen sie; diese bellten 
jedoch nicht, sondern Hohen mit Gewinsel ("1'v!;r;{}pijJ) nach der anderen 
Seite durch den Eingang" (Od. 16, 160-163). Es ist das ein volkstiim· 
licher Aberglaube. und noch heute weiB, wie Finsler sagt. jeder Bauer. 
daB die Hunde Geister sehen konnen. 

Von Hundekrankheiten werden einige angefiihrt. Bei der Pest 
im Schiffslager vor Ilion erkranken zuerst Hunde und Maultiere und 
dann erst Menschen (s. dariiber mein Buch "Die arztlichen Kenntnisse 
in IIias und Odyssee"). In dem Beiwort des Hundes ;'vaar;r~e (s. 0.) 
sieht Brendel eine Hindeutung auf die Hundswurt. Das kann richtig 
sein, laBt sich aber nicht beweisen, weil der Dichter nichts von Uber
tragung der Hundswut auf Tiere und Menschen angibt und Aristo. 
teles sogar noch meint, Menschen wiirden von der Wut nicht befallen. 
sondern nur Tiere. - Endlich plagt den Hund Argos in Menge der 
"VYOeat(Jr~(; (Od. 17. 300). Siehe dariiber unten. 

Aus Hundsfell wurden Helme gemacht und daher XVYBf} genannt, 
auch wenn sie aus dem Fell eines anderen Tieres (Marder II. 10, 335; 
Ziege Od. 24,231; Stier II. 10,257-258) oder gar aus Erz (Od. 18.378; 
22, 102) gefertigt waren. 

Die Gruppe der Einhufer (I'WVVjCES). 

Als Einhufer bezeichnet der Dichter das Pferd. den Esel. den Bastard 
Maultier und einen WildeseI. Neuerdings ist die Deutung von p1iwv; 
als Einhufer von PhiIologen bestritten worden. weil es mit rot nieht aber 
mit 0, wie ,.,,61'0(; einzig. allein, gesehrieben werde; aberdie Ubersetzung 
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Einhufer besteht zu Recht, denn Aristoteles gebraucht das Wort 
ausdrlicldich in diesem Sinne. In seiner Tiergeschichte (II, 17) teilt et 
die Huftiere ein in Spaltfii6er «()wxtMj). wie Nilpferd. Schaf, Ziege. 
Hirsch, und in Nichtspaltfii6er (aO'xtdn) wie die poypvxa (pferd, Maul
tier), und fiigt hinzu: "Bei den Schweinen kommt beides vor. denn in 
lUyrien, Paonien undan anderen Orten gibt es auch einhufige (uwvvxe~) 
Schweine."1 Und die Speisegesetze der Hebraer. die etwa zur selben 
Zeit wie die homerischen Dichtungen entstanden sein sollen. unter
scheiden "reine" und "unreine" Tiere nach der Beschaffenheit der 
Hufe; III. Moses JJ. 3 heiBt es: "Ailes, was die Klauen spaltet und 
wied.erkauet unter den Tieren, das sollt ihr essen", und 7: "Ein Schwein 
spaltet wohl die Klauen, aber es wied.erkauet nieht; datum solI es auch . . .. 
unrem sem. 

Das Pferd. 
"bt1Eo~ Hengst und Stute, r1E1EO~ a(!orJv Hengst, rmw~ 1h1j,eta Stute und 
1EWM~ das Fohlen, werden anatomisch bzw. physiologisch charakte
risiert als einhufig. pffJvvl;; starkhufig, ,,(!a7:e(!wvv/;; erzhufig (dies jedoch 
nur bei Rossen des Zeus und des Poseidon, 11.8,41 bzw. 13, 23) xaj.,,6-
nov~ ; e(![r()OV1EO~ mit donnerndem Hufe; ei}{}(!t/; und "aj,j,l{}(!t/; mit 
sehonem Haar. schaner Mahne; (J{}(!t/; mit gleichem, gleichfarbigem Haar; 
8(!taVX1JV mit hohem, stolzem Hals; af{}Q)v feurig oder gliinzend; 
~&6Q)v stolz; p~07:Q)(! cp6fJoto Erreger der Furcht; fnp1JX~~ laut oder 
in die Hohe wiehemd; mxv~ und cb"v~ schnell; cb"V1EOV~ schnel1fiiBig; 
1EO()W"V~ dk (J(!Vt~ vogelschneIl; {}eletv avepouJtv opoio~ schnell wie 
die Winde; {}aO{]Q)v l(!~"Q)v schneller als F aIken ; 1E6"a~ alol~ mit 
beweglichen, raschen FiiBen; eVO'"a(!{}po~ leicht hiipfend; de(!otnov~. 
die FUBe hebend und ae{}j,ocp6(!o~, den Rennpreis davontragend. 

Das Foblen ist a7:aj,o~, zart. 
011$ Pferd kommt bei Homer nur als Haustier vor und hat im Zu

stande der Domestikation die schlichte F arbe der Wildpferde verloren. 
Es findeo sich folgende Farbenvarietaten: 

I. der Schimmel: die Rosse des Rhesus sind lev,,07:e(!ot xlovot; 
wei6er als Schnee (II. 10, 438) und gleichen den Strahlen der Sonne 
(v. 547). Vermutlich gehort hierher auch eines von Hektors Rossen. 
dessen Name Aapnot; nach W. Jordan Schimmel heiBt. . 

2. Der Fuchs. 11.23. 454-455: "Ein RoB, das iin ganzen rotlich 
(roivt/;) war, und nur auf der Stim ein weiBes Zeichen. tund wie der 

. 1 • .Einhuferschweine" gibt es nach Brehm (Bd. IV •. 8.18) heutzut8re ill Bessarabien. 
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Mond, hatte." DaB hier kein braunes Pferd gemeint ist, wie Netolicka 
meint, ergibt sich aus den Worten "im ganzen rotlich" (r6oo'P pe'P 
q;o;;'Pt~), denn flir den Fuchs ist Einfarbigkeit mit Ausnahme der oft 
wei6en Blasse und der ebenfalls oft weiBen FiiBe charakteristisch, 
wahrend 

3. das braun e Pferd stets schwarz an Mahne und Schwanz und daher 
wahl mit dem II. 20, 224 erwahnten Pferde mit dunkler Mahne (xva'Po
xalr'Y}!;) identisch ist. tJbrigens kann auch hier ein falbes RoB mit 
dunkler Mahne und Schwanz, ein sogenannter Schmutzfuchs, gemeint 
sem. 

4. Ein falbes Pferd mit heller Mahne und ebensolchem 
Schwanz ist wohl der t'mw!; ~a'P{}6!; (11.9, 407; f1, 680 und ofter), 
denn ~av{}6!;, das bei Hom e r sonst nur zur Bezeichnung von Menschen
haaren und sonnengebraunten Gesichtem vorkommt, wird wohl falb 
heiBen und kommt auch als Pferdename vor (II. 19, 405). 

5. Bailw!; kommt nur alsPferdename II. 19,400 vor und solI Schecke 
bedeuten. 

Auffallend ist das F ehlen des Rappen, wenn nicht etwa der Name 
flir einen Kampfer MeilaVtmtO!; (II. 19, 240) auf diese Farbenvarietat 
deutet. 

Unter den gebrauchlichen Pferdenamen kommen au6er den er
wahnten Ea'P{}o!;, Aap:;w!; und Bailw!; noch mit auf Farben deutenden 
Namen vor: der Hengst Il6IJaeyo!; und die Stute IloCJaey'Y}, WeiBfuB 
(II. 23, 295 bzw. 19, 400). Al19wv und Al19'Y} gehoren nicht hierher, da 
sie nach dem beim Lowen Gesagten keine F arbenbezeichnungen sind, 
sondem "feurig" oder "mutig" bedeuten. Bei den Rossen des Zeus 
mit goldener Mahne (II. 8, 42) wird wohl nur ein goldener Mahnen
schmuck gemeint sein. 

Pferdezucht trieb der Adel mit Vorliebe. Erichthonios soli 3000 
Stuten besessen haben. Ohne Zweifel ist diese Zahl iibertrieben, denn 
der Dichter, der die von ihm besungenen Heroen der Vorzeit als gro6er 
und starker hinstellt als seine Zeitgenossen, laBt sie auch weit reicher 
erscheinen. Sonst haben die HeIden nur wenige Pferde, AchiIleus z. B. 
nur vier und Odysseus gar keine. 

Nicht aIle Orte eignen sich zur Pferdezucht. Als besonders geeignet 
werden vom Dichter genannt: Argos, Thrakien, Elis, Trikke in Thes
salien und Phrygien. Die Danaer und die Achaier sind 'Wxv:Jlwilm, die 
Phrygier aloil6:Jlwilot, mit schnellen Fohlen oder Rossen. Als Menelaos 
dem T elemachos einen Wagen mit drei Pferden schenken wollte, lehnte 
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Telemachos die Gabe ab (Od. 4, 601-608) und gab dafiir als Grund an, 
daB sich in Ithaka weder weite Rennbahnen noch Wiesen fiinden wie 
in der Ebene, die Menelaos beherrsche. Keine der Inseln sei f:nmllaToq, 
d. h. eigne sich zum Fahren im Wagen. Dazu stimmt es gut, daB Odys~ 
seus im Kriege kein Ro6gespann hat und nur zu F uB kiimpft. 

Die Pferde wurden entweder im Stall an der Krippe (11.6, 506; JO, 
566-569) oder im F reien und, da man sie hier nicht mit Hirten und 
Hunden hiiten kann, in Koppeln gehalten, wenn auch solche nicht 
erwiihnt werden. 

11.6, 506-514 heiBt es: "Wie der Hengst, der sich lang im Stall 
an der Krippe geniihrt hat, seine Fessel zerreiBt und kraftbewuBt mit 
stampfendem Huf durch die Ebene rennt, gewohnt, sich im schon hin~ 
wallenden Strome zu baden - hoch triigt er das Haupt, 'um die Schultern 
flattert die Miihne, und stolz auf seine eigne Herrlichkeit tragen ihn 
die Schenkel leicht zur gewohnten Weide der Stuten - so schritt Paris, 
Priamos' Sohn, jauchzend in sonnengliinzendem Waffenschmuck von 
Pergamos' Burg hernieder; rasch trugen die FiiBe ihn." - Dasselbe 
Gleichnis findet sich II. 15, 263-270 auf Hektor angewandt. Natiirlich 
ist es ein briinstiger Hengst, der ausbricht, um zu den Stuten zu eilen; 
in der Vossischen Ubersetzung miiBte es also Hengst statt RoB hei6en. 

Zur Emiihrung diente bei den in <ler Koppel gehaltenen Pferden 
das Wiesengras in der Ebene, das man sich freilich nicht so iippig und 
dicht wachsend vorstellen dad wie das auf den Viehweiden im Gebirge. 
Ohne Zweifel wurde auch bei den im Stall gehaltenen Pferden Heu 
verfiittert, denn Od. 18, 366-370 findet sich eine ~u6erung, aus der 
hervorgeht. daB zur Friihlingszeit. wenn die T age lang sind. von friih 
bis zum Dunkelwerden geiniiht wurde. Nach Finsler kann es sich 
da nicht um Griinfutter handeln, denn dieses kann nicht in groBen 
Mengen geschnitten werden, da es sonst verdirbt. Wer den ganzen 
Tag maht. tut es auf Vorrat. Au6erdem wurde als Pferdefutter ver .. 
wendet: 

1. ~(F lev~6v. weiHe Gerste (11.5, 195; 8. 564: ad. 4, 41 und 604). 
2. eftat und OAVeat. nach Fellner Spelz und Einkorn (an denselben 

Stellen wie 1). 
3. 1lVe6q, Weizen, der die Stelle des heutzutage verwendeten. aber 

damals noch nicht gezogenen Hafers vertrat (II. JO, 569; Od.4, 604). 
4. Aan6q. Steinklee (11.2, 776; Od.4. 603). 
5. ~V:nfteOV, Cypergras (Od.4. 603). 
6. OlAWOV. Sellerie (II. 2. 776). 
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7. d"oO't~. enthalten in dem Worte d"oO't~aa~ (11.6. 506). nach 
Fellner Hordeum distichum. 

Zwischen das Futter go6 man den Pferden auch Wein oder befeuchtete 
es damit (11.8. 188). wohl urn ihren Mut und ihr Feuer zu erhohen. 
wie auch jetzt noch die Leute in Weinlandem stark angestrengten Pferden 
gem Wein auf Brot geben. und unsere Kutscher Bier und Schnaps. 

Eine wie gr06e Sorgfalt auf die Z uc h t ed I er Rosse gelegt wurde. zeigt 
die Darlegung des Stammbaumes von solchen. z. B. derer des Aineias. 
II. 5,263-270: Sie stammten von Eltem, die Zeus dem Tros gegeben 
hatte. Anchises hatte seine Stuten heimlich von Hengsten dieses Schlages 
befruchten lassen und zwei Rosse von dem so erzielten Nachwuchse 
seinem Sohne Aineias geschenkt. - Edle Rosse wurden aufs sorgfaltigste 
gepflegt: die des Achilleus hatte Patroklos oft .. nachdem er sie gewaschen, 
mit 01 gesalbt" (II. 23. 279-282). Andromache scheute sich nicht, mit 
eigner Hand Hektors Rosse zu fiittem. Ein R06schweif auf dem Helm 
war eine Zierde des Heiden, und Pferderaub zog einen Krieg nach sich, 
wie z. B. aus II. 1. 152-154 hervorgeht. - Wie der Araber sein Dro~ 
medar .. Schiff der Wiiste" nennt, werden umgekehrt bei Homer in 
der Schilderung der nachtlichen F ahrt des Phaiakenschiffs die Schiffe 
cUo~ m:nOt, Rosse des Meeres, genannt. 

Uber die Verwendung des Pferdes ist folgendes zu sagen. Es 
wird. wie aus II. 23, 266 hervorzugehen scheint, sehr spat zur Arbeit 
angehalten, denn dort wird eine sechsjahrige Stute als ungezahmt be~ 
zeichnet. Das war wohl kein Zug~, sondem ein Zuchtpferd. Pferde 
werden niemals zum Ziehen des Pflugs und des Lastwagens benutzt 
- dazu sind Rinder und Maultiere besser -, sondem nur zum Ziehen 
des Streit~, Renn~ und Reisewagens. Meist wurden hierbei zwei, selten 
vier Pferde angeschirrt. Manchmal war dem Zweigespann noch ein 
Handpferd (nae~oeo~) beigegeben, urn die Stelle eines verwundeten 
oder gestiirzten gleich wieder ausfiillen zu konnen; da es nur mit dem 
Zaum an einem jochpferde befestigt war, so hatte es eine freiere Be~ 
wegung, die ihm im Laufe allerlei Spriinge gestattete (II. 16, 470-471). 
Wir begreifen daher, wie ein iibermiitiger Mensch 11.23, 603 nae~oeo~ 
genannt werden konnte. Die den Reisewagen ziehenden Pferde .. schiit~ 
teln" den ganzen Tag .. das joch" (Od. 15, 184). 

Yom Re i te n erfahren wir weder in den Kiimpfen vor Ilion noch 
bei der Reise des T elemachos etwas. Erwahnt wird es iiberhaupt nur 
dreimal: Als das Blockschiff des Odysseus vom Sturm zerschlagen 
wurde, rettete er sich auf einen Balken. auf dem er nun sa6 wie auf dem 
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Racken eines Pferdes (Od.5. 371). AIs Diomedes und Odysseus bel 
Nacht die Rosse des Rhesos entwandten, schwang sich Diomedes auf 
den Racken eines derselben, um schneller entfliehen zu konnen (II. JO, 
514). II. 15,679-684 wird ein Mann erwahnt, der uns wie ein gewerbs .. 
miBiger Kunstreiter vorkommt: er hat sich aus der Herde vier Renner 
ausgewihlt, urn sie auf der Heerstra6e in die Stadt zu bringen, sitzt 
nun auf und schwingt sich wihrend ihres gleiehstrebenden Laufes von 
einem Racken zum anderen. 

Aus dem Fehlen der Reiterei in den SchIachten vor Ilion hat noch 
Viktor Hehn geschlossen, daB man in der Entstehungszeit der llias 
diese Waffe nicht verwendet batte. Heute denkt man anders daruber: 
im . Streben nach Altertiimlichkeit seiner Heldengeschichten vermeidet 
der Dichter <fie. Reiterei zu nennen, weil er weift, daB man einst auf 
Streitwagen gekampft batte. 

Auch bei dem Rennen unter den zu Ehren des gefallenen Patroklos 
veranstalteten Welt- und Kampfspielen erscheinen Rosse nieht als Reit .. 
tiere, sondem ziehen den Rennwagen. 

Vertraut mit dem Gebaren der Rosse, schildert der Dichter auch 
die Panik, die sie oft befallt und zum Durchgehen veranla8t. Sie 
scheuen im Getiimmel des Kampfes, stiirzen aber T amariskenbiische. 
zerbrechen die Deichsel und fliehen zur Stadt zuriick (11.6, 37-41); 
oder sie stutzen vor Leichen, wenn sie an deren Anblick noch niehl 
gewohnt sind (1l.10, 491-493), sowie vor dem Graben, an dessen 
Rande sie wiehernd haltmachen (Il. 12, 50-59), und beben vor dem 
einschlagenden Blitze wild zuriick (11.8, 133-136). 

Geschosse, die ihr Ziel verfehlen, treffen bisweilen ein· RoB. Be.. 
merkenswert ist bier die Beobachtung der Wirkung eines Pfeil .. 
schusses des Paris in das Hirn eines Nebenrosses an Nestors 
Streitwagen (11.8, 81-88). Der Pfeil drang ein ,,ganz oben am 
Kopfe. wo die vordersten Mihnenhaare am Schadel wachsen": 

We{!1}'V "We "oev~, IYI}, 78 neanat -r:etx~ l3mro'V 
"ea'l!kp lpmrp'Uaot, ,mAuna "8 uateto" 1m",. 

Der, Dichter bezeichnet weiterhin diese Stelle als die gefihrllchste und 
schildert die Wirkung des Schusses folgendermaBen: "In seinem Schmerze 
stieg das RoB auf (dlrqoa" ". d'Vinal-r:o), das Geschoft war in das Gehim 
gedrungen (PAlo" "'elf: [y"Aq;alov <5ii), und indem sich das verwundete 
RoB schnell tim das Erz herumdrehte ("vAe'V"6pevo" mel xa.beq}), brachte 
es auch die anderen (miteingespannten) Rosse in Verwirrung." - Zur 
Erldirong dieser Schilderung ist folgendes zu bemerken: Der Pfeil 
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hrauchte nicht einen Schadellmochen zu durchbohren. wie Friedreich 
und Buchh olz gemeint hahen. sondem konnte. wenn das RoB den 
Kopf gerade niedergeheugt hatte. leicht durch die Offnung zwischen 
Atlas und Hinterhauptschuppe. die heim Pferde sehr weit ist. in das 
verlangerte Mark dringen; gerade da. wo dies geschehen kann, sitzen 
die neiiJ'l:at TelXet; t'.nnaw. die vordersten Mahnenhaare. Durch einen 
Stich, der diesen Weg nimmt, totete man friiher Pferde in unseren 
Tierarzneischulen, und hierhei war das Benehmen des getroHenen Pferde$ 
oft geradeso, wie es Homer schildert: vor dem Zusammenhrechen 
stieg es auf und drehte sich auf den Hinterheinen stehend um seine 
eigne Achse, und somit hei Homer auch um den Pfeil in der Wunde. 
Manrechnet soIche Bewegungen zu den "Zwangshewegungen", die 
eintreten, wenn gewisse T eile der Briicke und des verIangerten Marks 
verletzt wurden. Da man zu allen Zeiten Veranlassung hatte, Pferde 
zu toten, und Hom e r die hierzu geeignete Stelle genau heschreiht 
und als die gefahrlichste hezeichnet (,uaAtlna (je uaiet6v tony), muB er 
sie und die Wirkung einer in sie gedrungenen WaHe gekannt hahen~
Friedreich versteht die Worte uvlw(j6p,evot; nee;' xalu4'> falsch, wenn 
er meint, daB das getroHene Pferd sich durch Reihen und WaIzen auf 
der Erde zu helfen suchte, da es weder mit dem Maule noch mit den 
FuBen die Wunde erreichen konnte, denn ein verwundetes Pferd versucht 
das niemals, wie Tierarzte und kriegserfahrene Kavalleristen versichem. 

Eine andere Verwundung eines Pferdes findet sich n. 16, 466-469: 
Ein Speer drang ihm in die Schulter, und es rochelte "schwer auf
atmend" und stiirzte stohnend (p,auwv) in den Stauh. 

Einen hesonderen Nutzen von den Pferden hatten die Hippemolgen, 
wahrscheinlich ein skythisches Volk, die Pferdemilch genossen (11. 13,5-6). 

1m Mythus werden dem Pferd uhematiirliche Eigenschaften hei
gelegt. Here hat dem Rosse Xanthos des Achilleus die Sprache ver
liehen, und der Hengst weissagt seinem Herm den nahen Tod (II. 19, 
404-417). Den Tod des Patroklos (II. 17, 426-440) heweinen aile 
seine Rosse. Die von Boreas mit den Stuten des Erichthonios gezeugten 
Rosse (11.20, 226) eilen uher Saatfelder, ohne die Ahren zu knicken. 
und kaum heriihrt ihr Huf den Schaum der Meereswogen. wenn sie 
dariiher wegjagen. 

Schlie61ich sei noch der Vers II. 10, 535 angefiihrt, der den Huf
schlag nahender Rosse tonmalend wiedergiht: 

t:n:na>v p,' cbuvn6(jwv ap,cp/' uTVnOt; oVaTa pallet1• ----
1 Ich habe diese T onmalerei eingehend besprochen (5. Literaturverzeichnis). 
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Der Esel (o."o~-), 
Asinus vulgaris, wird als ."ro1}"~, storrig (nicht triige, wie gewohnlich 
iibersetzt wird) hezeichnet. Er wird nur einmal (II. 1 1, 558-565) in 
einem Gleichnisse erwiihnt: 

"Wie wenn ein storrischer Esel auf dem Acker die Saat am Boden 
ausrauft und die Knaben viele Stecken vergehlich mit allzu schwachen 
Kriiften auf seinem Riicken zerschlagen und ihn erst vertreihen, nach· 
dem er sich gesiittigt hat: so folgten dem gewaltigen T elamonier Aias 
mutige T roer und fernberufene Hilfsvolker. die ihm die Lanzen auf den 
Schild schleuderten." 

Hier soll die Ruhe zum Ausdruck gehracht werden. mit welcher 
Aias die T roer bald ahwehrt. bald wieder vor ihnen zuriickweicht. 

Der Esel scheint bei Homer nur zur Ziichtung der Maultiere ge· 
halten worden zu sein. 

Das Maultier. 
Asinus vulgaris mulus. ~p1o."o~ und ovew~. 

Uher diesen Bastard zwischen Pferdestute und Eselshengst herrscht 
unter den ErkIarem Home rs his in die neueste Zeit unhegreifliche 
Verwirrung. 

Die einen halten den ~p1ovo~ fiir einen WiIdesel, der erst durch 
Zahmung dem Menschen diensthar gemacht sein sollte. wiihrend doch 
II. 23. 265-266 eine mit einem Maultiere triichtige Stute (iJtJto~ Pee~ 
~JI,{o",o", "veovoa) erwiihnt ist und nach Cd. 4. 635-637 Noemon 
und nach Od. 21, 22-23 Iphitos in £lis je eine Herde von 12 Pferde· 
stuten mit Maultierfiillen hesaBen. 

Andere Erkliirer nehmen AnstoB an der Benennung oVew~ und sehen 
elarin einen Bastard von Pferdehengst und Eselsstute. d. i. Maulesel, 
zum Unterschied vom ~p1o."o~, dem Maultiere, das ja von Eselshengst 
und Pferdestute ahstammt. DaB aber ein Bastard der ersteren Art selten 
vorkommt, scheint Homer, wenn er einen solchen iiherhaupt gekannt 
hat, wohl gewuBt zu haben, denn wo er von den Eltern des Bastards 
spricht, ist die Mutter immer ein Pferd, und die Worte ~'I-tlo."o~ und 
oveev~ hezeichnen dasselhe Tier, wie wir aus 11.23, 121 ersehen, 
wo die gleichen Zugtiere, die wenige Verse vorher (v. 11 1 und 115) 
oveije~ genannt sind, als ~p1,o"'Ot hezeichnet werden. OVeev~ heiBt 
niimlich Bergtier und war wohl nur ein Beiwort des ~p1o."o~, weil dieser 
sich als hesonders sicherer Berggiinger erwies, wofiir er auch heute 
noch gilt und als welcher er schon in der Ilias (23, 1 1 1) im Gehirge 
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verwendet wurde. Spater konnte das Beiwort ofJl!EV~ substantivisch 
fur IjpJo."o~ gebraucht werden, wie ja der Hase (Aarro6~) 11.22, 310 
als 3T:CwE, sich duckend, furchtsam, bezeichnet wird, wahrend er II. 17, 
676 iiberhaupt nur 3T:CwE heiBt. Ebenso wird die als 7:l!1Jero1l, furchtsam, 
bezeichnete Taube (nEAeta) an anderen Stellen (II. 2, 502 und ~2) 
nur 'Cl!1Jl!W1I genannt. 

Beiworter des Maultiers sind: xea'CeeawvE mit starkem Hufe; 
b'Ceateer6~ im Geschirre arbeitend, ziehend; 'CaAaeer6~ Arbeit er
tragend, bei der Arbeit ausdauemd. 

Wie schon diese Bezeichnungen andeuten, wurden die Maultiere 
als Zugvieh verwendet. Sie ziehen z. B. den Wagen der Nausikaa. 
Zum Ziehen des Pflugs eignen sie sich besser als Rinder (II. 10, 352); 
sie miissen yom Berge Ida auf beschwerlichen Waldpfaden Holz herbei
schaffen, das man ihnen aufgepackt hatte (II. 23, 110-122). 

Ober den Gang der Pferde heiBt es 11.16. 375: ,.8ie streckten sieh im Lauf' (Ta"vOJlTo), 
wihrend der Gang der Maultiere einmsl (Od.6. 83) ebenso, aber 6,318 als ein "Ausschreiten" 
(m.{OOOJlTO 3l&dsoow) bezeichnet wird. Ob mit Ietzterem Ausdruck der Pa6gang gemeint ist. 
wie ein Erklirer annimmt, Ii6t sieh nieht entscheiden. wenn aueh sieh unter den Maultieren weit 
mehr geborene Pa6giinger linden als unter den Pferden. 

Auch das Maultier scheint wie das Pferd erst nach dem sechsten 
Jahre zur Arbeit angehalten worden zu sein, aber es erschwerte die 
Arbeit seines Lehrmeisters durch seine Storrigkeit (II. 23, 654-655). 

Als Futter fur Maultiere wird Od.6, 90 areroO'Ct~ J.teAtTJlJ1J~, honig
siiBe Quecke, Triticum repens, angefuhrt. 

Bei der Pest erkrankten Maultiere und Hunde vor den Menschen 
(II. 1, 44-52). 

Der Wildesel (Equus onager?). 
DaB der Dichter Kunde von der Existenz eines der verschiedenen 

Wildesel hatte, geht aus der Bezeichnung IjpJ01l0~ dre6'CEeo~, die nur 
einmal (11.2, 852) vorkommt, hervor. Es heiBt da von dem Lande der 
Eneter, einer paphlagonischen Landschaft am Schwarzen Meere, daB 
dorther die IjpJ01l0t dremeeot kamen. DaB dre6'Ceeo~ nicht etwa, wie 
die Scholien meinen, "zur Feldarbeit geeignet" heiBen kann, geht mit 
Sicherheit daraus hervor, daB es bei Homer sonst nur fur Tiere ge
braucht wird, die ungezahmt in der Freiheit leben, namIich fur den 
Baren (aex'Co" Od. 11, 612), fur den Hirsch (lAaq;'o~, Cd. 6, 133) und 
- im Gegensatze zu ihren domestizierten Artverwandten - fur das 
Wildschwein und den Steinbock (aii~ bzw. arE dre6'CEeo~ und aretO~). 
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Wenn es nun an der angefUhrten Stene heiBt: .,aus dem Lande clet 
Eueter, woher (IHhw) der 1jp1O'Po~ dt}'Qougo, kommt", so mussen wit 
annehmen, daB er an der kleinasiatischen Westkiiste, wo die Ilias ent
stand, gelegentlich von dort her hazogen worden ist. Es steht nun auBer 
Zweifel, daB von alters her geziihmte und wild eingefangene Tiere rur 
Veredelung der Eselrucht benutzt wurden. Von den Alten ist das nach 
Brehm bekannt. und die Araber tun es noch heute. Es mag sich wohl 
hier urn den sudwestasiatischen Wildesel Onager (Equus onager) 
gehandelt hahan. der sich jetzt noch uber Persien und Mesopotamien. 
sowie uber Syrien und Nordarabien verbreitet. in der Bibel wiederholt 
erwahnt wird und im griechisch-romischen Schrifttum viel vorkommt; 
sein Name ist ja auch ausdem griechischen OYO~ {irQta', d. h. wilder 
Ese}, zusammengezogen. Nach O. Keller wuBten. wie Brehm an
gibt, die AIten, daB der Onager sich leicht mit Pferd und Esel kreun, 
und schiitzten die Onager-Halbblutesel und die Onager-Maultiere be
soriders hoch. 

Die Gruppe der Paarhufer. 
Da bereits zur Zeit des Dichters die Einhufer in einer besonderen 

Tiergruppe vereinigt waren, so muBten auch die Paar- oder Spalthufer 
wie bei Aristoteles als Gruppe anerkannt gewesen sein. wenn auch 
Homer eine solche nicht erwiihnt. Die etwa gleichzeitig niedergeschrie
benen mosaischen Speisegesetze nennen Spalthufer im Gegensatz zu 
Einhufem und teilen sie in zwei Untergruppen, in solche, die nieht 
wiederkauen. wie das Schwein, und in Wiederkiiuer, wahrend Homer 
das Wiederkiiuen nicht erwiihnt. 

Das zahme Schwein, 
Sus scrofa domestica. av~, "allQo~ und av!::' "allQtO~. auch av!::' {iQaf/Y 
der Eber, av!::' und {;, die Sau. XOlQO!::' das Ferkel. alalo~ und au!::' o'talo!::, 
das Mastschwein. ave {}ljleta 1:0"a~ die Zuchtsau. Der Eber wird 
avwv ellt/JfJ7;wQ, Bespringer der Siiue genannt. Das Mastschwein heiBt 
analo1:Qe<pIj!::', weichlich genahrt, und Ca7;Qe<pfJ~, wohlgenahrt. 

Weitere Beiworter des Schweines sind: &QrtO~Ov, mit weiBem Zahn, 
J':YJt/JoTelr!f/ die Saat abweidend, verwiistend, xa",atevya~ auf dem Boden 
liegend. 

Uber die Schweinezucht des Eumaios berichtet der Dichter 
fo}gendermaBen: 

.. Innerhalb des Hofes hatte er zwolf Kofen nahe aneinandergebaut 
als Lagerstiitten fUr die Schweine. 1n jedem waren fUnfzig Schweine 
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auf dem Boden liegend eingepfercht, weibliche Zuchtschweine. Die 
Eber, viel geringer an Zahl, hatten ihr Lager stets auBerhalb" (Od. 14, 
13-17). 

"Dicht hintereinander kamen die Schweine mit den Hirten. Diese 
sperrten sie in die gewohnten Lagerstiitten, und unaufhorliches Grunzen 
("Aarr~)1 erscholl von den Eingepferchten" (Od. 14, 410-412). 

"Du wirst ihn bei den Schweinen treffen, welche bei dem Raben~ 
stein an derArethusischen Quelle weidend, herzerfreuende Eicheln 
fressen und dunkles Wasser saufen, was ihnen reichliches Fett schafft" 
(Od. 13, 407-410). -

Den in Schweine verwandelten Genossen des Odysseus wirft Kirke 
(Od.lO, 242) Eicheln und Komelkirschen vor, "wie sie die Schweine 
stets fressen". 

Der Bettler Iros droht dem Odysseus, er wolle ihm die Ziihne ein~ 
schlagen, wie einer saatverwiistenden Sau (Od. 18, 29). Ob man die 
Saat vor den Schweinen dadurch schiitzen kann, daB man diesen die 
Hauer ausbricht, scheint zum mindesten sehr zweifelhaft, da sie dann 
immer noch mit dem Riissel wiihien konnen. Oder sollte vielleicht der 
Eigentiimer des verwiisteten Ackers berechtigt gewesen sein, der Sau, 
durch die er Schaden erlitten (zur Strafe?), die Ziihne auszubrechen, 
wie es bei den Kypriem nach Angabe der Scholien Brauch gewesen ist? 

Gemiistete Schweine waren bei den homerischen HeIden eine be~ 
liebte Speise. Das Ferkelfleisch iiberlieBen sie den"'Hirten (Od. 14, 80). 

Schweine dienten auch als Opfertiere. 

Das Wildschwein (Sus scrofa). 
Ilias und Odyssee benennen das Wildschwein mit dem gleichen 

Namen wie das Hausschwein, av~, legen ihm aber, wenn auch nicht 
in allen Fiillen, die niihere Bezeichnung "wild" (aretO~ oder are6ueo~) 
bei. Der Eber heiBt av~ "a7letO~, "a1leO~ oder nur av~. 

Beiworter des Wildschweins sind aerl6~ov~, mit weiBen Hauem; 
pira~, groB, gewaltig; a"afta~, nicht zu ermiiden; oAo6<peco'V, Verderben 
sinnend, und XAOV'V'IJ~' das gewohnlich "in der Saat lagemd" iibersetzt 
wird, wohl aber von unbekannter Bedeutung ist (vgl. Boisacq, S. 1063). 
Seine Haut ist AaX'V~el~, borstig. Sein Mut wird II. 17, 20 dem des 
Lowen und des Leoparden gleichgestellt. 

1 Dieses Wort bezeichnet nur verworrenen Larm und leann daher ebenso vom Grunzen der 
Schweine wie von dem Geschrei des Kranichs (11.2, 463; 3, 3) usw. gebraucht werden. 

Komer. Homerische Tierwelt. 2. Aull. 3 
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In folgenden Gleichnissen wird die Natur des Wildschweins trefflich 
geschildert : 

Artemis schickt dem Oineus "ein in der Saat lagemdes Wildschwein 
mit weiBen Hauem, das ihm die Felder arg verwiistete: viele groBe 
bliihende Apfelbaume wiihlte es mitsamt den Wurzeln aus dem Boden. 
Dieses totete des Oineus Sohn Meleager, nachdem er aus vielen Stiidten 
Jiiger und Hunde versammelt hatte, denn wenige Sterbliche hiitten es 
nicht bezwungen, so gewaltig wie es war, und viele brachte es auf den 
schmerzlichen Scheiterhaufen" (11.9, 538-546). 

Idomeneus hielt den Feinden stand "wie ein Wildschwein in ein
samer Berggegend, auf seine Stiirke vertrauend, die liirmend heran
kommende Schar der Miinner erwartet, den Riicken (d. h. die Borsten 
auf dem Riicken) striiubt und mit feuerspriihenden Augen die Hauer 
wetzt, urn Hunde und Miinner abzuwehren" (II. 13, 470-475). 

Auf den Odysseus stiirmten die T roer "ringsher an, wie Hunde und 
junge Jiiger auf den Eber: der bricht aus tief verwachsenem Dickicht 
und wetzt den weiBen Zahn im zuriickgezogenen Riissel (,uera yva~fl(Jt 
yivvootv); nun nahen sie ihm im Kesseltreiben (o.fLlPl. ~i ia[ooov-rat) 
und er knirscht mit den Hauem (i'm:at. ~i 7:8 x6p,noq M6vu.ov y[yve7:at), 
doch halten sie ihm stand, obwohl er furchtbar ist" (II. 11,414-418).
In der Tat knirscht der zomige Eber mit den liihnen horbar (Brehm), 
und der zuriickgebogene Riissel ist gleich dem liihnefletschen, EntbloBen 
der Eckziihne usw. ein leichen der Kampfbereitschaft wehrhafter Tiere. 

A1s die beiden Lapithen die T roer auf die Lagermauer vorgehen 
sahen, "stiirmten sie vors Tor und kiimpften drauBen wie Wildschweine, 
die im Bergwald den naher kommenden Liirm von Jiigern und Hunden 
vernehmen und mit schief gehaltenem Kopfe anlaufend (~OXfLCfJ -i 0.10-
00V1"8) durch das Gestriipp brechen, indem sie es mit klappenden liihnen 
herauswiihlen". Weiterhin vergleicht der Dichter dieses Klappen mit 
dem Gedrohn der auf die Briiste der F einde aufprallenden Waffen 
(II. 12, 145-152). Das Gleichnis ist unnatiirlich iiberladen, denn 
Sauen, die den Jiiger kampfbereit "annehmen", halten sich nicht mit 
dem Herauswiihlen des Gestriipps auf. Ich vermute deshalb, daB die 
Stelle eingeschoben ist. 

1st eine Sau von Jiigern umstellt, so sucht sie anrennend einen Aus
weg, "und wo sie anstiirmt, da weichen die Reihen der Miinner" (II. 12, 
41-50; vgl. auch 8, 338; 17, 281 und 725). 

In diesen Gleichnissen haben wir, wie bereits beim Lowen und beim 
Hunde vortreffliche Beobachtungen des Ausdrucks der Gemiits-
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bewegungen kennengelemt.Ahnliche finden sich eingestreut in die 
Erzahlung von der Saujagd auf dem Parnassos, bei der Odysseus 
die Schenkelwunde erhielt, an deren Narbe er nach zwanzigjahriger Ab
wesenheit von Eurykleia erkannt wurde (Od. 19, 428-460). Ich ent
nehme die Besprechung dieser interessanten Episode einem Aufsatze 
des Altphilologen und waidgerechten jagers Hoffmann in Sonders
hausen. Er schreibt: 

"Die Konigin der Jagden ist - wie sonst auch im hellenischen Alter
tum - bei Homer die ritterliche Saujagd; es ist keine Birsch und kein 
Ansitz, sondem eine regelrechte T reibjagd mit Findermeute, zu der 
Odysseus als Gast seines GroBvaters Autolykos am Berge Pamassos 
aufbricht, und zwar in Gesellschaft seiner OnkeI und friihzeitig, ,aIs 
die dammemde Eos mit Rosenfingememporstieg'. Die .spiirenden' 
Hunde voran, geht es zur Stadt hinaus den Hohen des WaIdgebirges zu; 
beim ersten Strahl der Morgensonne treHen Treiber. Meute und die 
jagenden Edlen an der - oHenbar schon tags zuvor ausgemachten -
Waldschlucht ein, in welcher die Sauen ,staken' . Wir sagten aus
driicklich: an der ausgemachten Waldschlucht, denn fur so harmlos 
diirfen wir auch die altesten Griechen nicht halten, daB sie einen vor
nehmen jagdgast aufs Geratewohl im Gebirge herum spazieren gefuhrt 
hiitten. Ausdriicklich muB femer hier festgestellt werden. daB ein T roB 
von (vielleicht rum T eil bewaffneten) T reibem in Tatigkeit ist: das 
geht aus den Bemerkungen der Erklarer und der t1bersetzung von joh. 
Heinr. VoB nicht hervor, welch letzterer das Wort 81faX7:ijQB;, das ja 
etymologisch schon Zutreiber bedeutet, falschlich mit jagende iiber
setzt. jagende sind ja schlie61ich, wenn man so will, die Treiber auch; 
aber wenn man den tatsachlichen Vorgang genau jagdIich verstehen 
und dementsprechend korrekt iibersetzen will, muB 81fmn:ijQB; mit 
Treiber wiedergegeben werden. Ausdriicklich und vollstandig sach
gemaB berichtet nun Homer (Vers 435H.) weiter: ,Zu einer Wald
schlucht gelangten die Treiber; vor Ihnen aber gingen Hunde (nicht 
,die' Hunde), um die Fiihrten auszuspiiren. Aber hinterher (folgten) 
die Sohne des Autolykos, und mit Ihnen schritt der hehre Odysseus, 
dicht bei (den) Hunden, den langschaftigen Speer in der Faust (wort
lich: schwingend).' Die Sache liegt also so, daB - wie das ja von vom
herein vorauszusetzen war - die Treiber mit der Findermeute voran
gehen, den betreHenden T rieb ,umschlagen' und die Riick- und Seiten
wechsel durchdriicken. Die eigentlichen jager, die Herren, haben mit 
einem andem T eil der Hunde, (vielleicht Saupackem am Leitriemen, 

3* 
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zu grofierem personliehen Schutz?) die Haup~echsel oder den Haupt
wechsel besetzt und stehen da oder gehen behutsam durch, ganz ahn
lich so, wie das heute noch unter gleichen Umstiinden ,gehalten werden 
wiirde. Dem ehrwiirdigen V oB kann man aus der Konfusion. die er in 
das Jagdarrangement bringt, natiirlich keinen Vorwurf maehen; es ist 
kaum anzunehmen. daB er jeml,\ls .mitgemaeht' oder. aueh nur zu
gesehen hat, wie Sauen ausgemacht und gejagt werden. Bei den zahl. 
reichen Stellen aber und dem breiten Raum, den Ro.mer dem edlen 
Waidwerk widmet, hitte es nichts gesehadet, sieh hie und da einmal 
bei Leuten Rats zu erholen, die etwas . von der Saehe selbst ver
stehen.' 

,,1m verwaehsnen Gestraueh", also in einer Laubholzdiekung, .. die 
weder. Wind noch Sonnenstrahl noch Regen durehdringt", steckt eine 
,grobe Sau' (td'Ya~ ov~), DaB es ein Keiler ist, nieht etwa eine grimmige 
Bache, geht daraus hervor, daB nur von ihm, nieht aueh von anderen 
Sauen die Rede ist, Also ein Einsiedler, wie die deutsehen, ein solitaire, 
wie die lothringisehen nnd die Ardennenjager sagen, Er hat sieh ab
seits von der Rotte in der undurehdringliehen Kesseldickung ,ein
gesehoben' und wird jetzt dureh das Gerauseh der einkreisenden Treiber, 
Jager und Hunde rege (Vers 444); von allen Seiten (:neet) hort er das
selbe. ,wie sie im Durehdriieken (der Dichtung) auf ihn zukamen', 
Bemerkenswert fUr das jagdliehe Verstandnis der Stelle ist, wie gesagt, 
der Umstand, daB seitens. der Treiber und Jager. konzentriseh, nieht 
in Linie wie der SehtiBgefahr wegen bei uns, vorgegangen wird, Der 
Keiler, sobald er die Gegner horte, ,fuhr aus seinem Waldversteckihnen 
entgegen' (natiirlieh urn durehzubreehen), ,mit hoehgestraubtem Kamm 
und feuerspriihenden Liehtern (q;e[~a~ ef; Aoq;tfJ'P, :nve a' oq;{}aApotOt 
oeooe"d>~), und blieb nahe an ihnen stehen' (el)tweder nur, urn zu 
siehern, oder, was zwar nieht ausdriieklieh gesagt, aber wahrseheinlieh 
ist, von den Hunden bereits gestellt oder wenigstens besehiftigt). Da 
die so wiehtige Tatigkeit der Hunde .wahrend der Hauptaktion mit 
keinem Worte erwahnt wird, so muB man annehmen, daB sie der Dichter 
-als etwas ProgrammaBiges, Selbstverstandliehes - absiehtlieh igno
riert hat. Die Meute besehaftigt eben die Sau, wie das stets so zu sein 
pflegt, so lange, bis die Sehiitzen heran sind. Darauf deutet aueh mit 
Notwendigkeit der Umstand, daB der Keiler den Kamm straubt, und 
daB ihm ,das Feuer aus den Sehern fahrt', Das ware unverstandIieh, 
wenn er den Gegner, also zuerst doeh die Hunde, nieht in naehster 
Nahe vor oder urn sieh hatte; zum SpaB tut er das· nieht, 
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"Da sprang als erster Odysseus auf ihn zu, mit der nervigen Faust 
den langen Speer hoch (zum StoB) erhehend, voll Begier, zuzustoBen." 
Wichtig ist an dieser Darstellung, daB Odysseus nicht mit dem leichten 
und auch kiirzeren Wurfspeer operiert, was wir, entsprechend unserem 
SchuB, zunachst erwarten sollten, sondem gleich mit der Saufeder 
(mit oder ohne Querhaken). Das geht einmal aus den Worten l'YXo~ 
(438) und ~6!}v (448) hervor (nicht dx6vnov oder 1C(!o{J6J..wv), die heide 
auf eine schwere StoBlanze (im Gegensatz zum Wurfspeer) deuten. 
Die letztere wirdauBerdem an heiden Stellen ausdriicklich <loJ..tX6~, 
,Iangschaftig' genannt. Zweitens aher ist das Gebrauchsverhum dieser 
Waffe mit o{J1:apEVUt wiedergegeben, was mit Notwendigkeit einen Hieb 
oder - in unserem FaIle - StoB im Nahkampfe voraussetzt, im 
Gegensatz zum Femwurf." 

"Was nqn folgt, ist der heinahe programmiBige Verlauf einer solchen 
kritischen Szene. Der Keiler nimmt den Gegner, der ihm den PaB 
vertritt, blitzschnell an: ,Die Sau aber kam ihm zuvor und schlug ihn 
oberhalb des Knies; tief £Ohr -sie ins Fleisch mit dem Hauer, schrag 
von unten emporschlagend (J..m(!tq>l~ a[~a~), ohne indes his auf den 
Knochen des Mannes zu gelangen.' Wundervoll anschaulich und bis 
ins kleinste korrekt sind diese Momente wiedergegehen; auch die Art 
des Schlagens: bekanntlich schlagt die Sau im Vorheifahren stets schrag 
aufwarts, nie umgekehrt. Auch kehrt der Keiler - etwa zu einem 
wiederholten Schlag - nie urn. Ein Gliick fUr den Schiitzen, daB der 
SchmiB nur im Dickfleisch saB und den Knochen nicht mitfaBte. In 
dem Moment aber, wo der Keiler an der rechten Flanke des Odysseus 
durchbricht, fahrt dessen Saufeder ihm "al"U <lE~d)V wpov, also von 
oben abwarts dicht an der rechten Schulter; und ,geradedurch drang 
die Spitze des blinkenden Speeres. Nieder stiirzte er klagend in den 
Staub, und es entfloh ihm das Leben.' So die Worte Homers; sie 
sind im allgemeinen klar und durchsichtig, ebenso die folgende Schilde
rung der Wundbehandlung des blessierten Schiitzen, die, an und fUr 
sich interessant genug, fUr unsere jagdlichen Fragen nicht weiter in 
Betracht kommt." 

"Nur zwei Punkte des soeben wortlich wiedergegehenen Herganges 
hei der Erlegung der Sau hediirfen einer kurzen waidmannischen Be
leuchtung. Der erste hetrifft die Moglichkeit der nach Homers Schilde
rung absolut und schnell todlichen Verwundung, die den schweren 
Keiler sofort zusammenbrechen laBt." 

"Nun, wir konnen uns darauf verlassen, daB die beherzten und 
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treffsicheren Schiitzen jener T age die T odesstelle, wo Hals uod Blatt 
zusammensto6en und die gro6e Schlagader pulsiert, vielleieht besser 
gekannt haben als unsere Durchschnittsjiger von heute. Ein Abwirts
$l08 an dieser Stelle, mit voller Armeskraft und mit solch furehtbarer, 
breitklingiger Waffe gefiihrt. mu8te Lunge oder Herz durchbohren und das 
Tier, wenn nicht sofort. so doch in kiirzester Frist zur Strecke bringen." 

,,Etwas anderes ist es mit der hoehst auffallenden Bemerkung des 
Diehters. daB der Keiler paxdw1 ,klagend' zusammenbrach. Auf
fallend darf ieh diese Bemerkung wohl deshalb nennen, weil es heute 
noch gewissermaBen als ein Axiom seitens der deutschen jigerei gilt, 
daB der altere Keiler ,ein iiberaus wehrhahes Wild i$l, dem keine Klage 
bei den schwersten Verletzungen entfahrt' (Riesenthal, Waidwerk, 
S.267, Ausg.188O). Nun konnte man sich ja mit dem Hinweis billig 
aus der Verlegenheit ziehen, daB der Ausdruek ,er stiirzte klagend in 
den Staub' bei Homer oher wiederkehrt und als eine Art von Formel
vers nieht so wortlieh und bueh$lablieh aufzufassen sei." 

"Um solche diffizilen Fragen entscheiden zu konnen, bedarf es vor 
aHem einer ganz au6ergewohnlich vielseitigen Praxis, und die kann 
wiederum nur erworben werden in freier Wildbahn und in vorziiglichen 
Saurevieren, wie sie sich besonders in Ostpreu8en und in den lothringi
schen Dickungen, beziehentlieh den nachbarlichen Ardennenwaldungen 
bieten. Ich habe nun schon vor jahren bei einer Anzahl alterfahrener 
Saujiger im Westen gerade liber diesen Punkt Umfrage gehalten und 
aus deren zuverlassigen Bekundungen die T atsache festgestellt, da8 
- bei gewissen Knoehenschiissen, so vor allem bei gewissen Riickgrats
verletzungen - auch Hauptschweine ganz vemehmlich, zum T eil mark
erschiittemd geklagt haben, trotz Wehrhahigkeit und Starke. An dieser 
T atsache ist kaum mehr zu zweifeln, wenn sie aueh selbst vielen kundigen 
jigem, wie man sieht, unbekannt sein diirhe. In unserem Faile aber 
handelt es sieh beim Durchfahren der breiten Speerklinge offenbar um 
eine sehwere Verletzung der Wirbelfortsitze und der dazwischen liegen
den gro8en Nervenstringe, deren Blessur bekanntlieh iu8erst schmerz
hah ist und bei dem schmalen Raum zwischen Blatt und Wirbelsaule 
fast unvermeidlieh war. Of 

"Die T atsache aber beweist andrerseits, daB die waidmannische 
Erfahrung des Sangers der Odyssee sich der papiemen Weisheit der 
Epigonen immer noch als ebenbiirtig. wenn nieht iiberlegen erweist." -

1 IUl1edw ist in der Jigersprache das durehdringende .,Angstgeschrei" des gehetzten oder 
verendenden Tieres. nieht zu verwechseln mit .. rilcheln". ,,grunzen" oder dergleichen Lauten. 
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Ob man die Sauen nur als Schadiger der Saaten oder auch als Wild
pret gejagt hat, verschweigt der Dichter. Immerhin laBt die Bemerkung, 
daB die Kureten und Atoler urn Kopf und Haut des kalydonischen 
Ebers kimpften, vermuten, daB sie bereits den Wildschweinskopf als 
Leckerbissen gekannt haben. 

Die Hauziihne erlegter Sauen dienten als Schmuck eines Lederhelms 
(11. 10, 257-265). Vgl. dam Reichel S. 103. 

AuBer dem Menschen bekimpft nur noch der Lowe das Wild
schwein; beide treffen an einer Quelle zusammen, und nach kurzem 
Kampfe erliegt das Schwein (II. 16, 823-825). 

Noch jetzt ist das Wildschwein in Kleinasien und in Griechenland 
haufig. 

Das Rind, 

Bos taurus, -raveo~, pov~ TaVe~ und pov~ l1eofJv der Stier, pov~ die 
Kuh und das Rind in beiden Geschlechtern, n6eTt~ und n6et~ junges 
Rind, n6eTa~ Kalb, kommt in Ilias und Odyssee nur im domesti
zierten Zustandel vor, und zwar in zwei Rassen, von denen die 
eine gerade oder aufrechtstehende Homer (oe1}6ueat(!o~) hat, die andere 
als krumm gehornt (eA,t~) bezeichnet wird. Das gegen die Erklarung 
von llt~ als krummgehornt erhobene Bedenken, das Wort enthalte 
nichts von dem Begriffe gehornt, kann mich von meiner Meinung nicht 
abbringen; denn in dem Hermeshymnus wird l).t~ ausdrucklich mit 
den Hornern des Rindes verbunden; es ist daselbst, Vers 192, von pov~ 
ueeaeoow l).{UTa~ "Rindern mit krummen Hornern" die Rede. Ein 
Analogon hierzu findet sich bei Servius, der zu Vergil, Georg. 3, 55 
bemerkt: Camura cornua bourn dicuntur quae introrsum conversa sunt 
et in se redeunt, et camuri boves qui huiusmodi cornua habent. 

Eine andere anatomische Bezeichnung des Rindes ist el;evfle
Tamo~ mit breiter Stirn. 

Als Farbenbezeichnungen kommen vor: aer6~ weiB, naflfl{).a~ 
ganz schwarz, o'(votp weinfarbig und a'(1}wv rotlich oder, was viel wahr
scheinlicher ist, feurig, mutig (s. beim Lowen). Auch o'(votp ist nach 
Wilhelm Jordan wohl als Farbenbezeichnung zu streichen; er sagt 
daruber: "Wenigstens fragenswert dunkt es mich, ob das Wort nicht 
am Ende nur eine Bewegung kennzeichnen solI; die als o'fvotp bezeich
n~ten Stiere (11. 13, 703 und Od. 13, 32) sind an beiden Stellen ge
schildert als mit dem Pflug die F urche entlang schreitend, in der lIias 
als schweiBtriefend, in der Odyssee als bereits den ganzen Tag tiber 
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arbeitend, so daB wenigstens dem Pfluger, der sich nach dem Unter
gang der Sonne und nach seinem Naehtessen sehnt, vor Obermudung 
schon die Kniee wanken. Ich erinnere an das die Gangart des Rindes 
bezeichnende eiUnovf;, femer an den schwankenden, unsieheren Tritt, 
zu welchem die Pflugochsen auf halb schon gepfliigtem Acker neben 
der neuen Furehe dureh die Unebenheit des &dens genOtigt sind, 
wie das jedermann leicht und oh beobachten kann; ieh erinnere endlich 
an den Vater des Opferbeschauers und Weinmischers Leodes, der doch 
vermutlich in Beziehung auf dasselbe von ihm bekleidete Amt den 
Namen or"O'IJ' ftihrt. Sollte das Wort, frage ich, nieht ebenso als ,wie 
Wein aussehend' auch bedeuten konnen: .naeh Wein aussehend'. d. h. 
allzu reichlichen GenuB von Wein durch die Erscheinung verratend. 
und zwar ganz besonders durch unsieher wankenden Schritt, also 
taumelnd ~ Danach erhielte man fur die Pflugochsen ,taumelig schrei
tend' ~ fur das ebenfalls als oY"Otp bezeichnete sturmbewegte Meer ,im 
Wellenaufruhr regellos schwankend." 

Das physiologische Beiwort des Rindes elJ..lnovr; hat den Er
klarem viele Schwierigkeiten bereitet. Es heiBt "die FuBe windend" 
und bezeichnet jene auffallige, aber schwer zu beschreibende Bewegung 
des FuBes beim Rindvieh. Buchholz sagt clamber: "E1Unovr; heiBt 
,die FuBe fortwindend',. insofem die Rinder bei jedem Schritte mit 
den Zehen und Knieen eine halbe Schraubenwindung beschreiben, deren 
Achse die gerade Linie des Weges ist, wahrend z. B. die FuSe des Pferdes 
beim Gehen eine geradlinige Bewegung haben. Der Grund jener schwer
falligen Bewegung des Rindviehs ist aber darin zu suchen, daB sie em 
schlaffes Sprunggelenk haben, welches Hippokrates mit xaJ..a~o" be
zeichnet." 

Dieser Versuch von Buchholz, die betreffenden Bewegttrigen zu 
beschreiben, ist teils unklar (wo von einer Schraubenwindung die Rede 
ist), teils unrichtig, da er die Sprunggelenke fur Knie anspricht - ein 
Mufiger Fehler derer, welche det vergleichenden Anatomie unkundig 
sind, den auch selbst Aristoteles macht!. DaB nun auch dieErklarung 
des nicht richtig erkannten Sachverhalts auf schwachen FuBen stehen 
muB, ist Mar. 

Vorerst ist zu bemerken, was allen bisherigen Erklarem entgangen 
zu sein scheint, daB das Rind die betreffende Bewegung deutlich nur 
mit den Hinterbeinen macht 2 und daB sie beim Ochsen weit wenig~r 

1 Aubert und Wimmer, I. c. S.39. 
II FinsIer irrt, wenn er von·dem .. auffallenden Stand der Vorderbeine" spricht, ... deren 

Knie sich einander nahem". 



Das Rind. 41 

bemerkhar ist als bei der Kuh. Betrachtet man das gehende Rind von 
hinten, so bewegt sich der iiber dem Sprunggelenk befindliche T eiI 
des Hinterbeines anseheinend in gerader Richtung und fast senkrechter 
Stellung vorwiirts, wiihrend der T eiI unterhalb des Sprunggelenkes 
(also der FuB) naeh auswiirts einen Bogen besehreibt. Diese Bewegung 
kommt jedoch nieht. wie Buchholz meint, im Sprunggelenk zustande, 
sondem vorzugsweise im Hiiftgelenk und wird nur durch die eigentiim
liche Stellung der GelenkfIichen im Sprunggelenk 'und die daraus 
resultierende Bewegung in demselben etwas vergro6ert. Wihrend der 
FuB nach yom bewegt wird, erleidet das Bein eine geringe, am Schenkel 
iiu6erlieh kaum bemerkhare Aehsendrehung. Diese wird jedoch am 
FuBein die sehr bemerkhare Bogenbewegung umgesetzt, da der FuB 
im stumpfen Winkel zum Unterschenkel steht. AuBerdem wird sie 
hier dureh schiefe Stellung der GelenkfIiiehen im Sprunggelenk (nieht 
aber durch die angebliche Schlaffheit desselben) ausgiebiger. Projiziert 
man die Bewegung eines HinterfuBes auf den Boden, so ergibt sieh eine 
Kurve, die aus aneinandergereihten flachen Bogen besteht, aber keine 
Schraubenlinie. Die Kurve des zweiten HinterfuBes greift mit ihren 
Winkeln in die Bogen der des ersten ein. 

Andere physiologische Beiworter des Rindes bezeiehnen sein starkes 
BruIIen: l(]ip,vxoq und leVy p,fJloq. Der Dichter vergleicht mit dem 
Gebrull (p,vxrr{}p,od das Knarren einer lange nicht geoffneten Tiir (Od. 2 J , 
48), das Drohnen eines T ores, als es Hektor mit einem gewaltigen Stein
wurfe sprengte (II. 12, 460), und das Brausen des aus seinem Bette aus
getretenen Xanthos (11.21, 237). Kliigliches Bloken der Kiilber heiBt 
Xt'JIV(]Oq (II. 17, 5). 

Die Bezeichnung der Here als (:Jowmq, mit Kuhaugen, stammt wohl 
aus der Zeit her, in welcher man sich die Gotter mit Tierkopfen vor
stellte. 'oa nun die groBen dunkeln Kuhaugen fiir schon gelten konnen, 
wendete man die Bezeiehnung auch bei schonen Frauen, z. B. Klymene, an. 

Endlich kommen als Beiworter noch vor beim Stier: /Uya:{}Vp,Of; 
mit gewaltigem Mut, beim Rind ohne Unterschied des Geschlechtes 
?;aT(]Erpnq wohlgeniihrt, niwy fett, ijVtq einjiihrig, ay(]avloq auf dem 
Felde Iagemd. avlt?;o/Uvoq eingehegt. ay(]o/Uyoq in Herden geschart. 
Die Rinderherden heiBen ayelat oder (:Jow'P ayElat, daher das Beiwort 
aYElaioq zur Herde gehorig. 

Man bediente sich des Rindes besonders zum Ziehen der Last
wagen (11.24. 782) und der Pfliige (II. 13. 701; Od. 18. 37J). Die 
Zeit des Stierausspannens (f1ovlfrro'P), die herannaht, wenn die Sonne 
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die Hahe ihrer Hahn iiberschritten hat (II. 16. 779; Cd. 13. 31). ist 
gleichbedeutend mit unserem Feierabend. Das Getreide lieD man 
auf der T enne von reihenweise zusammengekoppelten Rindem aus
treten (II. 20, 495). 

Das Schlachten der Rinder wird am ausfiihrIichsten Cd. 3, 449-455 
besehrieben: ein Beilhieh durchschligt den Nacken (rwo'Jll'a~ aiJx8'Plov~) 
und nimmt dem Tiere die Kraft. so daB es niederstiirzt; dann wird 
sein Kopf hochgehoben und der Hals durchschnitten. worauf das Leben 
mit dem Blute den Karper verliBt. 

Das unmittelhar iiber dem Feuer gehratene Riickenstiick des Rindes 
galt ebenso wie der Schweinsriicken aIs Vorzugsspeise der besungenen 
HeIden. Die Schenkel und Eingeweide opferte man den Gattem. 

Auffallenderweise ist nirgends von Kuhmilch und deren Ver
wendungdie Rede. wihrend Schaf- und Ziegenmileh after erwihnt werden. 
Es ist das wohl kein Zufall, denn es scheint, . daB man das Rind nieht 
auf Milchproduktion geziichtet hat, sondem nur auf Fleischproduktion 
oder Arheitsleistung, wie es nach miindlicher Mitteilung des Zoologen 
P. Schulze heutzutage noch in Mazedonien mit den kleinen dort ein
heimisehen Rindem geschieht. und nach Heldreich (zitiert bei MouIe) 
ist es noch gar nieht lange her. seit man in der Stadt Athen Kuhmilch 
regelmiBig einfUhrt. 

Rinderhiute wurden a1s Uberziige iiber Schilde (Cd. 16, 296), aIs 
Polster und als Decken verwendet, sowie zu Riemen (z. B. II. 10, 155; 
Cd. 1, 108; 20, 142), Sandalen (Od. 14, 24), Schliuchen (Cd. 10, 19), 
Stricken (Cd.2, 426; 14, 291) und Beinschienen (Cd.24, 229) ver
arbeitet. Um die (getrockneten?) Haute gehrauchsfertig zu machen, 
bestrich man sie mit OJ und Felt, wiihrend auseinanderstehende Manner 
sie faBten und so lange daran zogen, his Fett und OJ eingedrungen waren 
(II. 17.389). Aus Rinderdarm wurden Bogensehnen hereitet (11.4, 122). 
Rindermist wurde als Diinger benutzt (Od. 17, 296). 

Statt des Geldes hediente man sich besonders des Rindes als T ausch
mittel. So ist eine Riistung von Gold 100, eine von Erz nur 9 Rinder 
wert (11.6, 236); ein Sklave wird fUr 100 (11.21, 79), eine Sklavin da
gegen fur nur 4 Rinder (11.21, 705) erstanden; aber Eurykleia war 
20 Rinder wert (elxoaapota, Od. 1, 431). 

Natiirlich galt Rinderraub als Kriegsursache (II. 1, 152-154). 
Die Rindviehzucht war zu Homers Zeit sehr bedeutend. Jedoch 

iibertreibt der Diehter offenbar den Rinderreiehtum seiner HeIden der 
Vorzeit, um ihnen ein haheres Ansehen zu geben. So soIl Nestor auf 
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einem einzigen Zuge gegen Elis unter anderem 50 Rinderherden erbeutet 
(II. 11. 676-681) und dem Poseidon auf einmal 81 schwarze Stiere 
geopfert haben (Od. 3. 6). 

Das Rind wurde im Stalle an der Krippe gefiittert (Od. 4. 535). im 
Freien eingehegt (alJ""'JUV04 Od.12. 265) oder herdenweise auf die 
Weide getrieben. Die Herrensahne wurden mit den Herden zur Som~ 
merung in die Berge geschickt. Um die Herde zusammenzuhalten. 
bedient sich der Hirt seines Stabes. den er geschickt zu schleudem 
weiB (II. 23. 845). ttAus Od. 10. 82-85 liBt sich entnehmen. daB die 
Lastrygonen sowohl Rindvieh als Wollvieh hatten. welches ihre Hirten 
wechselweise bei Tag und bei Nacht austrieben. und zwart wie Eustath 
meint. das Wollvieh bei Tage und das Rindvieh bei Nacht wegen der 
Bremse. Dadurch erldirt sich die dunlde Stelle l. c. v.84. daB ein 
Hirte. der nicht schlift. sich doppelten Lohn verdienen konne" (Fried~ 
reich). 

Zur Rinderzucht eigneten sich die messenischen Kiistengegenden 
(11.9, 154) und einige Inseln (Od. 11. 108; 15.406). Das felsige Ithaka 
war dazu wenig tauglich; deshalb hielt Odysseus seine Rinderherden 
(ar81at - aus dem Zusammenhang ergibt sich. daB hier poli'w zu er
ginzen ist) auf dem benachbarten Festlande (Od.14. 100). 

Folgenden Gleichnissen liegt die Naturgeschichte des Rindes 
zugrunde. 

II. 2. 480: tt Wie der Stier unter der Herde bei weitem am meisten 
hervorragt. denn er zeichnet sich vor den versammelten Kiihen aus. 
so lieB Zeus an jenem T age den Atriden ausgezeichnet und hervor
ragend unter den vielen HeIden erscheinen." 

II. 17. 1-8: ttNicht entging es dem kampfliebenden Atriden Mene
laos. daB Patroldos in der Schlacht getotet war. Geriistet mit glinzendem 
Erze schritt er durch die vordersten Kampfer und umwandelte jenen 
wie eine Kuh. die. vorher des Gebirens unkundig. nun zum erstenmal 
geboren hat und jammemd ("tvve~) ihr Kalb umwandelt." - {Man 
muB sich vorstellen. daB das Kalb irgendwie bedroht wird. Der Ver
gleich geht auf die ingstliche Besorgnis. mit welcher Menelaos die 
Leiche des F reundes zu schiitzen' sucht. 

Ode 10. 408-414. Odysseus erzihlt: ttDarauf fand ich am hurtigen 
Schiff die trefflichen Genossen schmerzlich jammemd und hiufige 
T rinen vergie6end. Wie wenn die Kalber im lindlichen Hofe um die 
Kiihe der Herde. welche zum Stalle zuriickkehren. nachdem sie sich 
am Kraute gesittigt. aIle hiipfend einherlaufen: kein Gehege hemmt 
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sie mehr. sondem stetig blokend umspringen sie ihre Mutter; so stiirzten 
die Freunde. aIs sie mich erblickten. weinend auf mich zuo" 

II. 13. 701: .,So wie zwei weinfarbige1 Rinder von gleichem Mute 
den fe'stgefiigten Pflug auf dem Brachfelde daherziehn - zu heiden 
Seiten an den Wurzeln ihrer Horner bricht Schwei8 hervor - und 
wie heide. durch das Joch getrennt, die Furche hinabstreben. wahrend 
der Pflug das abgegrenzte Stuck des Saatlandes durchschneidet: alSG 
schritten und standen die heiden Ajas kimpfend nebeneinander." 

Der gefihrlichste Feind des Rindes ist der Lowe (s. d.). 

Von den Spalthufern vereinigt der Dichter Schafe und 
Ziegen in einer Untergruppe mit der Bezeichnung 

pijAa. Kleinvieh. 
So z. B. II. 10. 485-486 <.unAotm" • • • • al'reom" I} Meoot} und 

Od.9. 184 <.uijr. oi'k Te "at al,.ed. Diese systematische Vereinigung 
ist in der groBen Ubereinstimmung von Korperbau. Lebensweise. Zucht 
und Ausnutzung beider Tierarten wohlbegrundet. 

Wenn der Dichter von den pijAa sprieht. ist es nieht immer Idar. 
welche vonbeiden Tierarten. oder ob er beide meint. II. 13. 492 sind 
unter den pijAa nur SChafe gemeint. denn sie folgen dem Leithammel 
(Widder. "TaO,,). .. 

Die Beiworter. die den pijAa gemeinsam zukommen. sind andere als 
die ihter beiden Arten. namlich Ta,,av:n:06a dunnbeinig (Od. 9. 464), 
"AVTa stattlich. u,.,ta dauerhaft oder ausdauemd (Od. 19. 113). ~ervq;a blen~ 
dend wei8 (Od. 18. 85). "alllTetxa mit schoner Wolle bZ-W. Haaren. mOJ'a 
fett. d6wa dicht gedringt (namlich weidend). Das mannliche Geschlecht 
hat 11.23. 147 das Beiwort boexa. mannlich. nieht aber. wie man 
gemeint hat. unverschnitten. denn es hat doch niemals Zweek gehabt. 
Widder und Ziegenbocke zu beschneiden. 

Das Junge des Kleinviehs ohne Unterschied der Art heiSt lpfJevoll 
(Od.9. 309). AItersunterschiede werden mit den Worten leoat Spit~ 
linge. phaoaat Mittlinge und :n:eo,.o"Ot Friihlinge bezeiehnet (Od~ 9. 216). 

AIs besonders zur Kleinviehzucht geeignet werden Thrinakia. Oreho~ 
menoS, Pthia •. Ithome. Pylos und Libya genannt. in letzterem Lande 
sollen die pijAa sogar dreimal jihrlieh gebiren und deshalb auch immer 
Milch geben. aueh sollen sie daselbst schon als Limmer ihre Horner 

1 S. S. 39. 
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bekommen (Od. 4, 85-86), Anschauungen, die wohl auf ungeniigender 
Information des Dichters iiber das ahgeIegene Land beruhen. 

Ehe wir auf Schaf und Ziege iibergehen, sei der Kleinviehzucht 
des Kyklopen Polyp hem gedacht, die dem Dichter als Staffage zu 
der wunderbaren Errettung seines Heiden Odysseus aus der Hahle 
jenes Ungetiims dient. Diese Staffage durhe fUr die Zeitgenossen 
Homers nichts Unnatiirliches und Fremdartiges enthalten, damit nicht 
die Aufmerksamkeit zu sehr von dem HeIden und von der Handlung 
abgelenkt wurde, wenn auch die PerSon des Hirten ungeheuerlich ist 
und GroBe nnd Starke seiner Widder gewaitig iibertrieben werden. Aile 
diese phantastischen Ubertreibungen legt der Dichter dem vielgewand~ 
ten Odysseus in den Mund; er selbst hat dafur keine Verantwortung. 

Das Gehege fur die Schafe und Ziegen des Polyphem hestand aus 
einer riesigen, durch einen Felsblock verschlieBbaren Hohle mit einem 
durch MIluer und Anpflanzungen geschlossenen Vorhofe (Od.9, 181). 
Die Stille fur die weiblichen Tiere und fur die Jungen, die in die oben
genannten drei Jahresklassen geschieden waren, befanden· sich in der 
Hohle, waht'end die Widder und Ziegenbocke nachts meist im Vorhof 
blieben (9, 237-239). Bei Sonnenaufgang wird in den Stallen gemolken, 
und werden die Siuglinge an die. Euter gelegt. Ein T eil der Milch 
wird gelabt und kommt auf die Darre, ein anderer wird als Getriink 
zuriickgestellt (9, 244-249). Dann wird die Herde in die Berge getrieben 
(9,315), aber die Siuglinge bleiben in den Stillen. Abends treibt Poly~ 
phem ein, melkt wieder und laBt die Siiuglinge nochmals trinken (9, 244). 

DaB wir in dieser Schilderung ein wahres Bild der homerischen 
K1einviehzucht haben, zeigt sich in ihrer mehrfachen Ubereinstimmung 
mit Angaben, die der Dichter an andereri Stellen macht. So dienen Hohlen 
auch sonst zum Schutze des K1einviehs (11.4,275-279), Trennung der 
Geschlechter 6ndet sich auch in den Schweinestillen des Eumaios, und 
Kiilber werden wie das junge Kleinvieh des Polyphem nicht mit auf 
die Weide getrieben (Od.lO, 408-414). 

Das Kleinvieh wurde haufig verspeist und auch zu Opfem verwendet. 
Ziegen~ und Schafmilch verarbeitete man zu Kiise und vermittels 

Zusatz von Feigenlabe (onog, 11.5, 902) zu Molken (Od.9, 244-249), 
oder trank sie frisch, und zwar wahrscheinlich wie den Wein mit Wasser 
verdiinnt; um niimlich den Kyklopen als recht unmaBig darzustellen, 
laBt ihn Odysseus ungetaufte Milch (li"errro" ra1a) trinken. 

Von sonstiger Nutzbarmachung des Kleinviehs wird bei Schaf und 
Ziege gesQndert zu reden sein. 
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Das Schaf. 
Ovis domestica, &!;. Der Widder heillt miJ.o!;, )tetV!;, d(}petv!;, il"4; 
de"EtO!; und oi"!; 11(}Ot]v; das Schaf 01"!; und o"t"!; Dfjlv!;, die Limmer I1(]VE!;. 

11.14. 124 und 23, 550 steht ohne jede nihere Bezeichnung oder 
Charakteristik :n e ° {3 a 't 0", was bei A r i st ote I es und wahrscheinlich auch 
hier Schaf heiBt. 

Beiworter sind :nt]'YEaipalJ..or; und "aaV,uaAAo!; mit fester und dichter 
Wolle. El(]o:no)tor; wollig. J..aow!; zottig. Das saugende Schaf wird II. 10. 
216 {moee"J"or; genannt, und das Lamm wird als d,uaJ..6!;, zart, bezeichnet. 

Als Farbenbezeichnungen dienen pila!; und :nappElar; schwarz. 
d(]'YEVVO!; und J..EVXO!; weiB. Die Od.9, 425 erwihnten Widder mit 
bliulicher Wolle (lo"vEtpAr; El(!O!; t'xonEq) erinnern an die ebenso ge .. 
farbte Wolle, welche Helene (Od. 4. 135) verarbeitet. Man streitet 
<lamber, ob es sich bei dieser Farbung um die Wolle schwarzbrauner 
SChafe, die bei manchen Rassen einen violetten oder rotlichen Schein 
hat. oder um gefarbte Wolle handelt. Wilhelm Jordan sagt dariiber: 
.. Ebenso wie in der Marchenepisode der berghohe einaugige Menschen
fresser bis ins Groteske fabelhaft gezeichnet ist, konnte ja der Dichter 
auch dessen Schafen die Wundereigenschaft beigelegt haben. eine be .. 
gehrte Kunstfarbe der Wolle von Natur zu besitzen. DaB Helene, die 
T oehter des Zeus. absichtsvoll geschildert als umgeben von blendendem 
Reichtum und seltenen Kunstwerken. aus silbernem Spinnkorbe mit 
Radchen und von goldener· Spindel naturfarbige Rohwolle spinne. ist 
wenigstens nicht sehr wahrscheinlich". 

Bei der Bezeichnung clltnOerpV(]Oq. meerglanzend. fur Mantel und 
Faden (rpo'(]EU, ~).a)ta'ta, Od.6. 53 und 306; 13. 108) handelt es sich 
wohl um gefarbte Wolle. 

Das Bloken der Schafe heiBt Od. 12. 266 (3).'YJx~; sonst werden die 
Schafe als meckernd (pEpaxv'im) bezeichnet (II. 4. 435; Od.9. 439). 

In folgenden Gleichnissen wird das Schaf. das der Dichter nur im 
domestizierten Zustand bnnte. erwahnt: 

Odysseus mustert die Reihen der Streiter ... vergleichbar einem dicht .. 
wolligen Widder, der die groBe Herde (nwv) der weiBen Schafe durch .. 
schreitet" (11.3, 196). . 

Das Heer folgt den Fiihrern .. wie Schafe dem Widder" (II. 13. 492). 
Diomedes scheucht die T roer vor sich her .. wie Limmer" (1l.8. 131) • 
.. Wie unzahlige Schafe im Hofe eines vielbesitzenden Mannes sich 

melken lassen und fortwahrend bloken. wenn sie die Stimmen ihrer 
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Ummer horen, so erhob sich der T roer Feldgeschrei liings des Heeres" 
(II. 4. 433). 

Der Kyklope redet den Leithammel, der den Odysseus aus der Hohle 
trigt. so an: "Liebes Widderchen, warum trabst du als lelzter von dem 
Kleinvieh aus der Hohle? Nie lieBest du ja sonst andere Schafe voran
gehn. sondem eiltest weit ausschreitend, als Erster zu den·lieblichen 
Blumen der Weide; als Erster gelangtest du an die stromenden Bache 
und strebtest vor den Andem am Abend in den Stall zuriickzukehren. 
Und jetzt bist du der Allerletzte! Betriibt dich so das Auge deines Herm, 
das der bose Mann geblendet?" usw. (Od.9, 441). 

t1ber die Verwendung des Schafes siehe oben beim Kleinvieh und 
bei der Kleinviehzucht des Polyphem. Auch ist noch zu erwihnen, daB 
die Saite der q;6(}ptrE nach Od. 21, 408, die Bogensehne des Odysseus 
nach Od. 21,408 und ein Strick fUr die Schleuder nach II. 13. 599 aus 
Schafdarm gefertigt waren. 

Von den den Schafen gefihrlichen Raubtieren wurde schon beim 
Lowen und beim Wolfe das Notige angefiihrt (s. d.). 

t1ber die Rasse des homerischen Schafes liSt sich nichts Bestimmtes 
sagen; nur so viel steht fest, daB es sehr dichte Wolle trug, wie aus dem 
Beiwort laO't~ und aus Od.9. 432. woselbst Odysseus erzihlt, er habe 
sich an dem Bauche eines Widders in dem .. unermeBlichen Geflocke" 
festgehalten und sei auf diese Art verborgen aus der Hohle des Kyklopen 
entflohen, deutlich hervorgeht. Die Ubertreibung in letzterer Er
zihlung konnte der Dichter natiirlich nur dem .. erfindungsreichen" 
Odysseus in den Mund legen. 

Die zahme liege, 
Capra domestica, arE, T:(}arO' der Bock. arE die liege, l(}upo, das lick
lein. Beiworter sind p:r/,xa, meckemd, ",taw fett, Wce£~' und CaT:(}£tptJ~ 
wohlgenihrt. 

Das Wort xlpat(}a in der Bedeutung liege kommt nur II. 6, 181 vor. 
Die liegenherden, aln6lta. weiden zerstreut. was aus der Beifiigung 

",laT:e' a1rw1' hervorgeht. werden aber auch im Stalle gehalten (Od. 11, 
223-225). 

Als Futter fiir die licklein wird Od. 11, 224 'l?all6,. Laub. ange
fiihrt. 

Die Anfiihrer ordnen das Heer, .. wie die Hirten ihre auf der Weide 
durcheinander gekommenen liegen wieder aussuchen und herdenweise 
sammeIn" (II. 2, 474-476). 
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En Hirt. der das Herannahen eines Sturmes bemerkt, treiht seine 
Herde in eine Hohle an der klippenreichen Kiiste (II. 4, 275). 

Der Ziegenhirt Melantheus spottet bei Eumaios liber den als Bettler 
verkleideten Odysseus mit den Worten: "Wenn du mir den da als 
Stallwichter liberlie6est, damit erden Stall fege und den Zicklein Laub· 
futter bringe. so konnte er sich, Molken trinkend, einen michtigen 
Schenkel schaffen" (d. h. herausfuttem), Od. 17, 223. 

Da T elemach Od. 4. 601 dem Menelaos schildert. wie ungeeignet 
Ithaka fUr die Pferdezucht (s. 0.) sei. weil es dort weder ausgedehnte 
Rennplitze noch Wiesen gebe. fiigt er hinzu. es sei aber alr[P01;O~, 
Ziegen niihrend. Wo die Weideplitze den Pferden und Rindem ab· 
g~hen - Odysseus hielt seine Rinderherden auf dem benachhJrten 
Festlande (s.o.) -. da kann doch die Ziege kletternd Nahrung finden. 

Feinde der Ziegen sind Lowe und Wolf (s. d.). 
Eine beliebte Speise der homerischen HeIden waren Geismagen, 

die mit Fett und Blut gefullt waren und· nach Ode 20, 25 an Spie6en 
liber dem Feuer gebraten wurden. Das Riickenstiick der Ziege galt 
fur eine Delikatesse {II. 9, 207). 

Aus Ziegenfellen verfertigte man Weinschliuche (II. 3, 247; Od. 9, 196 
u. 0.), Decken und Polster (Ode 14, 518 u. 0.) und Kappen (Od.24, 231). 

Uber die Verwendung der Ziegenmilch siehe oben beim Kleinvieh 
und bei der Kleinviehzucht des Polyphem. 

Uber die Rasse der homerischen Hausziege lii6t sich nichts Genaueres 
angeben. 

Die wilde Ziege (Steinbock) 
bezeichnet der Dichter zum Unterschiede von der zahmen als ar~ areta, 
(Od.9, 119) und dre6-ceeo~ (Ode 17, 295). Aus nicht systematischen, 
sondern wohl aus praktischen Grunden rechnet er sie zu einer mit 
dem Worte wpcOc5aAo'J1 bezeichneten Tiergruppe, die jagdbare Spalt. 
hufer, aber auch ein jagdbares Nagetier umfa6t und also unserer jiger. 
und kiichenmi6igen Bezeichnung .. Wild" entspricht. Wie aus Od. 17,295 
und 317 hervorgeht, gehoren dazu Steinbock. Damhirsch und Hase. 

Die Beiworter des Steinbocks sind lO'J1'{}a~ zottig, langbirtig, ~aAo~ 
gut springend, Oee(]uijJo~ auf Bergen lebend und P1Jua~ meckemd. 

Die hierhergehorigen Stellen sind: 
Od.9, 110-124: .. Es breitet sich vor dem Hafen in mi6iger Ent· 

femung vom Lande der Kyklopen eine unangebauti!, waldige Insel aus, 
auf welcher unzihlige Steinbocke leben, denn kein Verkehr der Men. 
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schen vertreibt sie. Auch pflegen die Jager nicht dahin zu kornmen, 
um Leiden zu erdulden beim Ersteigen der waldigen Berggipfel, und 
die Insel ist nieht eingenommen von weidenden Herden und Pfliigem, 
sondem unbesaet und ungepfliigt immerfort leer von Menschen, ernahrt 
aber meckemde Steinbcoke." 

Pandaros jagt II. 4, 105-109: "Darauf nahm er aus dem Futteral 
den wohlgeglatteten Bogen vom Hom des springenden Steinbocks, den 
er einst selbst auf dem Anstand gliicklich in die Brust getroffen hatte, 
wie er gerade auf den F els hervortrat; riickwarts stiirzte er herab; die 
Homer ragten ihm mit 16 Wiilsten aus dem Kopfe." Siehe noch II. 15, 
271-280 (beim Hirsch [so u.] iibersetzt). 

Die Haut des Steinbocks wird als Decke benutzt (Od. 14, 50); aus 
den Homem fertigte man Bogen (s. auch bei Reichel und Od. 21, 395). 

DaB wir es hier mit einem Steinbock zu tun haben, ergibt sich schon 
aus den Beiwortern. Es kann jedoch nicht sicher festgestellt werden, 
welche Spezies (oder Varietat?) gemeint ist. Die Vermutung von Fried~ 
reich, l. c. S. 108, daB der al~ arew~ Capra aegagrus sei, hat das fur 
sich, daB die Bezeichnung lo')l{)6.~, langbartig, auf dieses Tier besser 
als auf andere Arten paBt. Es gibt aber auch jetzt noch auf Kreta eine 
besondere Steinbockart, die gerade so gut die homerische sein konnte. 
Buchholz, I. c. S.163, halt mit Netolika Capra ibex, den Alpen~ 
steinbock, fiir den homerischen, da derselbe an den Homem 14-16 
quergestellte Wiilste habe, was Homer, 11.4, 109, mit dem Ausdruck 
",tea [",,,,at(je,,,6.(jroea bezeichne. Ich bin mit dieser tJbersetzung ein~ 
verstanden und halte selbst gegeniiber den mir von philologischer Seite 
entgegengestellten Bedenken daran fest, daB ["''''at(je",6.(jroea nicht etwa 
die Lange der Homer "gleich 16 Handbreiten", sondem die charakte~ 
ristische Bildung derselben bezeichne und deshalb als "mit 16 Wiilsten" 
iibersetzt werden miisse (vgI. hierzu Boisacq S.207). Wenn aber die 
genannten Autoren diese einmal vorkommende und nur auf ein Exemplar, 
nicht aber auf die ganze Art bezogene Bezeichnung als charakteristisch 
fur Capra ibex annehmen, so muB ihnen bemerkt werden, daB die Anzahl 
der Wiilste an den Homem keiner Steinbockart konstant 14-16 be~ 
tragt, sondem daB sie beim jungen Tiere gar nicht vorhanden sind und 
spater an Zahl mit ziemlicher RegelmaBigkeit zunehmen, so daB man 
das Alter des Tieres ungefahr danach bestimmen kann. Bei 12 von mir 
untersuchten Gehomen von Steinbocken war die geringste Anzahl von 
Wiilsten 5, die hochste 19; sie solI aber nach Brehm, I. c. S.642, bis 
auf 24 steigen konnen. 

Komer, Homerische Tierwelt. 2. Aufl. 4 
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Andere Erldirer nehmen an, c:Ia6 der a'lE iJ:yew, eine verwilderte 
liege sei, wie sie noch jetzt auf ginzlich unbewohnten Inseln des Mittel
meeres (z. B. Tavolara bei Sardinien) in Menge vorkommt (Lenz). 
Diese Ziegen sind, wenigstens auf einigen der Inseln, in historischer 
Zeit verwildert. - Stemplinger meint wohl den Steinbock, wenn er 
"G.emsen" als Jagdbeute der homerischen Griechen anfiihrt. 

Dei' Edelhirsch. Cervus elaphus. 
und der Damhirsch. Cervus dama, 

beide llarpo, genannt. konnen nach den in heiden Epen niedergelegten 
Angaben nieht an allen Stellen auseinandergehalten werden. 

t1ber die Bedeutung von HSP.a,. welche Bezeichnung nur II. 10, 361 
vorkommt, wissen wir niehts Sicheres; man nimmt an, c:Ia6 es sieh um 
einen zweijihrigen Hirseh (Spie6er) handelt. Er klagt (p,sp.'l'JHwd, wenn 
er vor den Hunden flieht. 

n (JOE heiSt naeh Ke II e r "gesprenkelt", richtiger gefleckt, ist also 
entweder die hiufigste Farbenvarietat des Damhirsches im Sommer .. 
kleide oder ein Edelhirschkalb, das ebenfalls gefleckt ist{nOtHtlo, rueS,), 
und wird nur einmal als Beute des Hundes Argos (Od. 17,295) er
wihnt. 

Nach Keller solI der Damhirsch zur homerischen Zeit nieht in 
Grlechenland, wohl aber in Kleinasien vorgekommen sein, wo man 
Reste von ihm in der T roas gefunden hat, und wo er auch jetzt noch 
ebenso wie der Eddhirsch vorkommt. Nach Brehm ist er in Mittel
und Nordeuropa erst in historiseher Zeit durch die Romer eingefuhrt 
worden. 

Auf einem rotfigurlgen Vasenbilde ist Apollo mit Pfeil und Bogen neben einer Hinchkuh 
darsestellt. die gefleckt, also eine Damhitscbkuh ist (s. Autenrieth-Kigi, Tafel XXIX. Abb. 7). 

Das Hirschkalb hei8t "sPeeS, und IlleS,; Ode 19, 228-231 werden 
diese beiden Bezeichnungen ein und demselben Tiere beigelegt. 

Die Beiworter, die offenbar fur beide Hirscharten gelten, sind heim 
minnlichen Tiere: HseaeS, mit Geweih, iJ"PtH8eW' mit hohem Geweih; 
bei der Hirschkuh 'Caxei'I'J und lbHei'I'J schnell, cpvCaHtv1 fliiehtig, dre6-
'CSf1O' (Od.6. 133) wild lebend; beim Hirschkalb "B'l'Jrs.",q, neugeboren, 
raJ:aIh},,6, miIchsaugend UJid nomtlo, bunt, gefleckt. 

Der Hirsch ist ein Bild der Feigheit. So werden die Troerinnen 
mit fliichtigen Hirschkiihen vergliehen (II. 13, 102); Achilleus wirft dem 
Agamemnon vor, er habe den Mut eines Hirsches (II. 1, 225). Aga
memnon ruft die z6gemden Argiver an: "Warum steht ihr da gelihmt 
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wie Hirschkilber. die. wenn sie vom Laufen dureh ein weites Gefild 
ermatten, stehenbleiben und keine Kraft mehr fiihlen" (II. 4, 243). 

Odysseus berichtet (Od.IO, )56-163) folgendes Jagderlebnis: ,.AIS 
ich nahe an das Schiff herankam, da erharmte sich meiner, des Ver .. 
lassenen, einer der Cotter, der mir einen gewaltigen Hirsch mit hohem 
Geweih gerade· in den Weg sandte. Dieser wollte aus der Waldestrift 
nach dem Flusse ziehen. um zu trinken, denn schon bedringte ihn die 
Kraft der Sonne. Als er hervorkam. traf ieh ihn mitten in das Riickgrat. 
Der eherne Speer drang auf der andern Seite heraus, der Hirsch stiirzte 
stahnend in den Staub. und es entfloh seine Seele." Odysseus bindet 
ihm nun die Beine zusammen und trigt ihn auf dem Riicken nach dem 
Schiffe. Dort staunen seine Genossen iiber die GroBe des Tieres. 

,,EiDen geweihtragenden Hirsch oder einen Steinbock jagen Hunde 
und Landleute auf - ihn aber beschiitzt ein starrender Fels und der 
Waldesschatten. und jenen ist es nicht beschieden. ihn zu erreichen 
(II. )5. 27)-274). 

Artemis jagt auf dem T aygetos und Erymanthos Hirsche und Eber 
(Od. 6. 102) • 

.. Wie die Hirschkuh ihren vom Lowen iiberfallenen Jungen nieht 
helfen bon, sondem schnell durch das Waldesdickicht entflieht. so 
koonte aueh niemand das Ungliick von den T roem abwenden" (II. 11. 
113-121). 

t1ber die Jungen des Hirsches siehe die ausfiihrliche schon beim Lowen 
iibersetzte Stelle Od. 4. 33~340 (= 17. 126-131) und die beim Hunde 
angefiihrte 11.22. 189-193. VgI. auBerdem II. 3. 23-24; 16, 756-758. 
Ein Hirschkalb wird vom Adler geraubt 11.8. 248. Die .. TragOdie des 
verwundeten Hirsches" (Buchholz). II. 11. 474-481, haben wir beim 
.. scltakaI" iibersetzt. Foigende weitere. hierher geharige Stelle findet 
sich II. 11. 113-121: 

.. So wie ein Lowe die unbehilflichen Jungen der f1iichtigen Hirsch
kuh leicht mit michtigem Zahn zermalmt und ihnen das zarte Leben 
raubt. wann er sie im Lager trifft. wihrend die Mutter, obwohl sie in 
der Nihe ist. nicht heIfen kann. denn ihr selbst erzittem die G1ieder, 
und schnell f1ieht sie durch Dickicht und Waldo rastlos und schweifi
triefend vor dem Andrange des michtigen Raubtiers - so koonte kein 
T roer von jenen das Unheil abwehren. deon aueh sie f10hen vor den 
Argivem." 

Ode )9. 228-231 wird die getriebene Arbeit auf einer Spange von 
Gold folgenderma8en beschrieben: .. In seinen Vorder£iiBen hielt ein 

4· 
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Hund ein geflecktes Hirschkalb und faBte das zappelnde. AIle aber 
bewunderten, wie naturgetreu 1, obwohl sie von Gold verfertigt waren, 
dieser das Hirschkalb wiirgend faBte, ienes aber, zu entfliehen begierig, 
mit den Beinen zappelte." - Vgl. noeh II. 16, 156-163 (s. unter "Wolf"). 

Od.13, 436 wird eine Hirschhaut als Bettlermantel benutzt. 

Siuptiere au8erhalb des homerischen Systems. 

In den heiden Epen finden wir nur fiinf nieht systematisierte sauge-
tiere. 

Der Bar, 

11(!~'Cof;, Ursus arctos. Nur einmal in einer spit eingesehobenen Stelle 
der Odyssee (II, 612) wird eine bildliehe Darstellung von Baren, die 
als dy(!OT8(!Ot, wild lebend, bezeichnet werden, neben Ebern und Lowen 
auf dem Wehrgehange des Herakles erwahnt. In den Stellen II. 18, 487 
und Od. 5, 273 ist I1(!Ktof; das Sternbild des GroBen Biren. 

In den spiter a1s llias und Odyssee entstandenen sogenannten "homerischen" Hymnen wird 
der BiIr mehrmaIs kurz erwihnt und a1s ).aataVXfJv, mit zottigem Nacken, bezeichnet. 

Was nun die bilclliche Darstellung des BiIren auf dem Wehrgehiinge des Herakles betrifft, 
so ist zu beachten, daB sich eine omamentale Verwendung des Bilren na~h Helbig auf keinem 
orientalischen, griechischen und italischen Kunstwerke archaischen Stils mit Sicherheit nach
weisen li8t, da zu den Prigungen zu stumpfe Stempel verwendet worden sind, die kein deutliches 
Bild gaben. 

Aus dem Schweigen iiber das Leben des Baren kann man nur sehIieBen, 
daB der Dichter ihn wohl kaum aus eigner Anschauung gekannt hat 
und daB er in der Entstehungszeit der Epen an der Kiiste Kleinasiens 
nicht haufig gewesen sein wird. Die Erwiihnung auf dem Wehrgehiinge 
des Herakles und in den Hymnen ist vielleicht eine Erinnerung, die die 
Griechen bei ihrer Einwanderung aus der europiiisehen Heimat, wo der 
Bir noch heute im Balkan und in den Karpathen vorkommt, nach Asien 
mitgebracht hatten. 

Der Marder, "'ltf;. 
Einen Helm aus Marderfell, KttMf/v ~vvi1Jv, besitzt Dolon (II. 10, 

335). Naeh Buchholz ist ~7:~ der litis, Mustela putorius. Aubert 
und Wimmer verstehen unter dem aristotelischen Kt~ den Stein
marder, Mustela (Martes) foina. 

Der Hase, 

Lepus timidus, larroof;. Er ist fuBschnell, 1COaaf; -raxVf;. Das Beiwort 
1CTW" der sich duckende, furchtsame, tritt II. 17,676 als alleinstehendes 

1" Naturgetreu" steht nicht im Text, Macht aber in der Obersetzung den Sinn deutlicher. 
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Substantiv auf. Er wird an dieser Stelle von einem Adler (s. d.) aus 
dichtem Gebiisch aufgescheucht und getotet. .iThnlich II. 22, 310. Er 
wird von Hunden iiber waldiges Land hin verfolgt und ldagt (p,eprl',wd 
im Fliehen (II. 10, 361). Vgl. noch Od. 17, 295. 

Der Hase ist auch gegenwarbg in K1einasien haufig. 

Die Fledermaus. 

Vespertilio, 'PV"TE(!k. Ihre nachtliche Lebensweise ist in ihrem Namen 
ausgedriickt (wE = Nacht). 

Odysseus, yom Meere an das Land gespiilt, halt sich an einem Baume: 
"an diesem angeschmiegt, hing ich wie eine Fledermaus" (Cd. 12. 433). 

Die Seelen der erschlagenen Freier entfiihrt Hermes und sie folgen 
ihm schwirrend (T(!l'oVOat). "wie wenn Fledermause im Winkel der 
gewaltigen Hohle schwirrend hin und her flattem und sich aneinander 
hangen. wenn eine aus dem Schwarm yom Felsen abgefallen ist" (Od. 24. 
5-9). Die Fledermause ruhen bekanntlich tagsiiber in dunkeln Winkeln 
usw. an der Decke hiingend, oft zu Hunderten dicht beieinander. Wenn 
nun eine aus der Menge abfaUt und herumflattert. so stort ~ie auch 
die andem auf, und da mag es oft vorkommen. daB sich eine schlaftrunken 
an eine andere hingt. Auch pflegen die jungen Fledermause an der 
Brust der Alten zu hangen. 

Fledermause kommen gegenwartig in den Mittelmeerlindem in 
vielen Arten vor. 

Der Elefant 

ist den homerischen Griechen offenbar nicht bekannt. Wohl aber be
zogen sie durch die Vermittlung phonizischer Kaufleute das Elfenbein 
(lAlqJa~) und benutzten es zur Anfertigung und Verzierung von Gebrauchs
und Luxusgegenstinden (II. 4, 141; 5, 583; Od.4, 73; 19, 56 und 563 
und ofter). Od. 18, 196 wird das verarbeitete Elfenbein als n(!t0'l6~ 
und Od.8, 404 'JIEon(iiO'lo~, zersiigt hzw. frisch zersiigt, bezeichnet. 
wohl weil die St06ziihne des Elefanten au6en meist braunlich sind und 
erst nach Abschaben der Oberflache und auf dem Durchschnitte wei6 
erscheinen (vgl. auch Vergil, Aeneis III, 164). 

Die Vogel (O()Vt-8-ES). 

Die Zusammenfassung von Gruppen zu einer gro6eren Gemeinschaft, 
die wir K1asse nennen konnen, ist nur bei den VOgein nachweisbar, 
da ihnen in Gruppen zusammengefa6te sowie aUeinstehende Arten 
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untergeordnet werden (11.2, 459-460; 7, 59; 12, 201; 17. 755-757; 
Od. 5. 51 und 6~7; 20. 242). 

Anatomisch charakterisiert wird der Vogel (O{!'P'~ und [11.13. 641 
Ol!"BO'P) durch das Beiwort nuB'fJ"~ (z. B. 11.2, 459; 15. 690), das 
.. befiedert" hei8t und also die VOgel scharf von allen iibrigen Tieren 
abtrennt. nicht aber .. befliigelt". denn dann wiirde es auch Fleder
miuse und Insekten einschlie&n. Dieses Beiwort wird auch substan
tivisch statt ol!"t~ gebraucht. 

Die Gruppe dar RaubvOpl (oiawol). 

Olow,s, bedeutet bei Homer Einzelflieger im Gegensatze zu 
anderen Vageln, die. wie Kranich. Wildgans und Schwan. in geordneten 
Volkern (lO'JIea) oder wie Stare und Dohlen in dichten Wolken ("icpsa) 
fliegen •. Das Einzelfliegen ist ein physiologisches Merkmal der Raub
vOgel, das offenbar in Beziehung zum Erbeuten lebender Nahrung 
steht. Nebenbei aber macht es auch die olo)1lot zu brauchbaren Weis
sagevCSgeln. weil die Flugrichtung. aus der geweissagt wurde, nur bei 
gro8en Einzelfliegern schon von weit her leicht und sicher zu erkennen 
ist. Darum kann ol(J)'J1,s, auch einmal Weissagevogel bedeuten, wie 
00. 15. 532; gewohnlich aber heiSt es Raubvogel. wie aus folgendem 
hervorgeht~ Die in II. I. 5; Od.3. 259 und 16, 216-217 als ola)1lo& 
bezeichneten verschiedenen RaubvCSgel <ymp, qJ~'JIf} und alyvnt6;} treten 
an den angegebenen Stellen nicht als WeissagevCSgel auf, wahrend II. 12, 
200 und 00. 20; 242 Adler. die als WeissagevOgel auftreten, gar nicht 
olw'Pot, sondern 1Jl!",{}e, genannt werden. und auch der nicht zu den 
ol(J)'J1Ot gerechnete Reiher (e{!cp~t(S,. II. 10, 274-282) als Weissagevogel 
dient. freilich nicht durch seinen Flug. sondern durch seine Stimme. 
Ferner werden giinstige (eo(}).,ol) und ungiinstige (d{!tcne{!ot, "weol) 
Weissagevogel nicht· olo)1lot. sondern oe",{}e, genannt. und Od. 11. 605 
sind olC07lot ohne jede Beziehung zur Weissagung erwiihnt. 

AuBer dem Einzelfluge werden wir bei den verschiedenen olw"o[ 
noch andere wichtige physiologische Merkmale kennenlernen. 

Anatomisch sind einige Arten charakterisiert durch die Beiworte 
ay"v).,oxetlfJ'. mit krummem Schnabel, und yap:,,,{jj,,v~, mit krummen 
Fingen. 

Der Adler (Steinadler?), 
alBT6~, mit den Beiwortern: fJ1jJmht], (II. 12, 201) und 1)1pmu*" 
(11.22. 308; 00.24. 538) hochfliegend. ay"v).,oxeil1J' mit krummem 



55 

Schnabel, ~, pOf!lPI'O' und nBtl"'* dunkelfarbig, und ai1}W1I, das 
keine Farbenbezeichnung ist (s. beim Lowen), sondem feurig, mutig 
heiSt. 

Der Dichter scheint mindestens zwei Adlerarten gekannt zu haben. 
Die eine Art bezeichnet er aIs pOf!lPI'~ und mgKP~ in 11.24,290-320: 
Bevor Priamos seinen Gang zu Achilleus antritt, bittet ihn Hekabe, 
Zeus um ein Wahrzeichen anzuflehen, einen olawO', .. den schnellen 
Boten, der ihm lieb und von allen der starkste" sei. Priamos betet nun, 
und Zeus sendet ihm einen Adler, •• den vollendetsten der VOgel (r:e.teW
'ta't01' m't8t]"aw), den dunkeln Jager (,.Wgtp'J'01' fhJtPrriiga), den man 
auch den schwarzen (netlHP611) nennt. Der erschien von rechts her 
iiber der Stadt und breitete seine Hilgel weit aus, wie sich die Tiire des 
hochgewalbten Gemaches eines reichen Mannes affnet". - Mit diesem 
Adler ist wohl der 11.21, 252-254 erwihnte schwarze Jager (p,8la, 
1hj(!YJ't~tl) identisch, der als stiirkster und schnellster der Vogel bezeichnet 
wird. 

Der .. hochfliegende" Adler, alno~ {rrptn8t~~ oder ()'Ptn~et~1 und 
der .. mutige" alnoc; ai1}W1I sind wohl keine besonderen Arten, da alle 
Adler hach fliegen und fur mutig gelten. 

Von den alten Schriftstellem hielten schon Aristoteles und spater 
Aristarch den alBro, I-'O(!qJVO~1 ne(!HPo~ oder .,."n.a~ fur eine be
sondere Art. Neuerdings hat sich ihnen der Omithologe J. Maclair 
Boraston angeschlossen und diesen Adler fur den Steinadler (Aquila 
chrysaStus L.) erldirt, wihrend er - ohne iiberzeugenden Grund -
im aleTo,; ()tptnn~,; den Hieraetus (Entolmaetus) fasciatus und im 
alno, af1}QJJ' (II. 15, 688) in Verkennung der Bedeutung von af1}QJJ' 

denselben Adler im Jugendkleide erkennen will. Aile diese Identifi
zierungsversuche stehen aber auf schwachen FiiBen. 

Das Erscheinen von Adlem, ihre FIugrichtung und ihr Benehmen 
galten den homerischen Gri~hen oftals von den Gattem gesandte 
Zeichen. In solchen Fallen pA8t der Dichter mehrmals das Benehmen 
der Adler der von ihm gegebenen Auslegung an und bleibt dabei nicht 
immer naturgeschichtlich wahr. So z. B. Od. 19, 536-553, wo Penelope 
triiumt, ein Adler habe in ihrem Hofe zwanzig Hausgansen die Halse 
gebrochen, was sogleich von ihr selbst dahin ausgelegt wird, da8 Odysseus 
heimkehren und die Freier taten werde. Sonst begniigen sich, soweit 
ersichtlich, die homerischen Adler naturgemii8 mit nur einem Beute
tier, wie z. B. Od.15, 159-177 bei einem anderen Ganseraub. - Auch 
das Wunderzeichen Od.2, 146-154 gehart vielleicht hierher: Zeus 
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sandte dem T elemachos zum Zeichen "hoch vom Bergesgipfel herah" 
zwei Adler; "erst schwehten sie nahe aneinander mit ausgebreiteten 
Schwingen iiber der stimmenlauten Volksversammlung mit raschem 
Fliigelschlag wirbelnd umher. schauten mit verderbendrohenden Blicken 
auf die Kopfe herab. zerkratnen sich mit den Fangen die Wangen und 
Halse und stiirmten dann rechts iiber die Stadt hin." Es ist schwer zu 
sagen. ob diese Adler sich gegenseitig oder ieder sich selbst Wangen 
und Hats zerkratzt, denn der iiberkommene Text «(}(!V1pap,ivQ) (}'OVV
loom :na(!etd~ &p,q;t Te (}et(!tk) ist nicht ganz klar. Bekampfen siesich 
gegenseitig, so ist das naturgeschichtlich wohl moglich, denn Gir~ 
tanner (Zool. Garten 1882, Nr. 11) berichtet iiber Kampfe zwischen 
Steinadlem; im anderen FaIle hatten wir es mit der Phantasie des Dichters 
zu tun. 

Wo sonst noch bei Homer Adler als WeissagevOgel dienen, ist die 
Schilderung ihres Benehmens naturwahr. 

Od. 15, 175 kommt ein Adler aus den Bergen, "woher er stammt und 
wo er sich fortpflanzt". 

Ein Adler lieB ein Hirschkalb, das er in den Fangen hielt, nieder~ 
fallen (11.8, 245-250); ein anderer hielt eine Taube in den Fangen 
(Od.20, 242-243). 

Menelaos "schleuderte Blicke umher wie der Adler, von dem man 
sagt, daB er von den Vogeln unter dem Himmel am scharfsten sehe, 
und dem, auch wenn er hoch fliegt, der schnellfiiBige Hase, geduckt 
in dicht belaubtetn Gebiische, nicht verborgen bleibt; er stiirn sich auf 
ihn und raubt ihm, schnell zugreifend, das Leben. So spahten die Augen 
des Menelaos umher, ob er Nestors Sohn noch irgendwo lebend erblicke" 
(II. 17, 673-681). 

Hektor stiirzt auf die Achaier "wie ein hochfliegender Adler mit an 
den Leib gedriickten Fliigeln (&Ael~) aus dunkelem Wolkenbereiche 
erdwarts stoBt, um ein zartes Lamm oder einen furchtsamen Hasen 
zu greifen" (II. 22, 306-311 und ahnlich Od.24, 538). 

Gegen ein Schiff der Achaier stiirmt Hektor an, "wie ein mutiger 
Adler sich auf die Scharen langhalsiger Ganse, Kraniche oder Schwane, 
die am FluBufer weiden, sturzt" (II. 15, 690-693). 

II. 12, 201 und 221 wird von einem Adler erzahlt, der eine Schlange 
in den Fangen wegtragt, aber bald wieder fallen laBt, da sie sich heftig 
wehrt, so daB es ihm nicht gelingt, sie seinen Jungen zu bringen (s. unter 
"Schlangen"). 



~nJ (Seeadler?). 
~"f] soIl nach Buchholz "leuchtend" hei6en. Der Vogel gehort 

nach Od. 16,215-218 zu den RaubvOgeln mit krummen Fangen (olaw02 
raptpcfJ'llvxs,) und klagt mit hellem Ton (ltrec.o,), wenn ihm Land
leute die Jungen, noch ehe sie fliigge geworden sind, aus dem Neste 
genommen haben. 

Boraston halt die q;1]'II'Y} ohne geniigenden Grund fur identisch 
mit dem alrvnt6, (s. u.), nur sei die tpIJ'Pf] im Alterskleide heller geworden 
(tpIJ"f] = leuchtend), der alrvnt6, aber noch im dunkleren Jugend
kleide. Diese Erklirung ist aber unwahrscheinlich, weil in der angefiihrten 
Stelle q;l]nJ und alrvnt6, wie zweierlei Raubvogel, die sich aber den 
Nestriubem gegeniiber gleich verhalten, nebeneinander genannt werden. 
Die schwierige Bestimmung der q;1],,'fJ erleichtert uns nun der Dichter 
auf eine eigene Art. Die Verwandlungen der Athene in VOgel sind Dim
lich bei ihm stets den lokalen und zeitlichen Verhaltnissen angepaBt: 
wenn Athene yom Himmel her auf die Erde herabeilt, ist sie der aus 
den hochsten Regionen durch den i\ther herabstoBende Raubvogel 
l1e3lfJ (II. 19, 350-351); im Saale des Odysseus erscheint sie stets als 
Rauchschwalbe, die schon damals im Innem von Ge'bauden wohnte 
wie noch heute; in der Nacht liBt sie sich als Reiher horen, und am 
Meeresstrande nimmt sie die Gestalt eines Kiistenvogels, also wohl 
des Seeadlers, Haliaetus albicilla (Od.3, 371-372), an. 

Alrvnt6, (Ziegen-, Limmer- oder Bartgeier?). 

Der alrvnt6, ist ein olc.o,,6, mit den Beiwortem ar"vloxstl'fJ' (mit 
krummem Schnabel) und raptpwvue (mit krummen Fingen), der wie 
die q;1],,'fJ aus den Bergen kommt (Od. 22, 302-303) und wie dieser 
Raubvogel schreit, wenn ihm die Jungen aus dem Neste genommen 
werden (Od. 16, 215-218). . 

Athene und Apollon lassen sich in Gestalt des alrvnt6, auf einer 
hohen Kastanie (l{J7Jr6,) nieder (II. 7, 58-60). 

Sarpedon und Patroklos stiirzen mit wildem Geschrei aufeinander 
los, wie alrvntol raptpro"vxSg ar"vloxeilat, die auf hohem Felsen sich 
kreischend ("Meons) bekimpfen (II. 16, 428-430). 

Automedon stUrmt mit seinem Streitwagen unter die F einde wie 
ein alrvnt6, unter die Wildginse (II. 17, 460). 

Eine nicht leicht zu erklirende Stelle findet sich ad. 22, 302-306: 
Odysseus und seine Getreuen wiiten unter den F reiem "so wie alrvntOt 
mit krummen Schnibeln und Fangen, aus den Bergen stammend, herbei-
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kommen und VOgel jagen. Diese stiirzen sich in die Ebene. dem Wolken
bereiche entfliehend \ wamend jene nachsto8end sie toten, da ihnen 
weder Abwehr noch Flucht moglich ist. Die Manner aber freuen 
sich uber die Jagd." - Bei der Erklarung dieser Stelle hat Eustath 
gemeint, die Manner muBten in einer engeren Beziehung zu der ge
schildertenBegebenheit stehen, und "etpea seien nicht die Wolken, 
sondem in der Ebene aufgestellte Netze, in welche sich die durch den 
RaubvogeI erschreckten Vogel stiirzen. Die Manner aber, die s1ch 
uber die Jagd freuen, waren die Besitzer der Netze; sie miiBten in dem 
Gleichnisse erwahnt werden, damit auch Herkunft und Zweck der 
Netze deutlich waren. Auch diese Erklarung der Stelle erscheint natur
geschichtlich zuliissig und gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir 
dem Kompilator Alian (2.42) glauben wollen, der eine solche Vogel
jagd als zu seiner Zeit in Thrakien ublich hinstellt. Doch entspricht es 
nicht dem homerischen Stile, eine enge Verbindung der zuschauenden 
Manner mit der Art der Jagdausubung anzunehmen, denn wir finden 
sich freuende Manner und Gotter bei manchen schonen Landschafts
bildem und erfreulichen Begebnissen oder Zustanden, ohne daB sie 
irgendeine direkte Beziehung zu dem Geschauten haben. So freut sich 
der Hirte an der wundervollen Mond- und Stemennacht (II. 8, 555-561). 
er lauscht dem in der Feme rauschenden Sturzbache (II. 4, 452-455) 
oder freut sich uber die Schafe. die geduldig dem Leithammel folgen 
(II. 13, 492-493); Leto erstaunt uber die Schonheit der jagenden, von 
Nymphen umspielten Artemis (Cd. 6, 102-106), und Hermes ist be
geistert von der uppigen Vegetation auf der Kalypsoinsel (Od. 5, 69-74). 
Die bewundernden Manner und Gotter wirken also in 
solchen Fallen niemals mit, sondern lassen nur das von 
Schiller unserem Dichter abgesprochene feine Empfinden 
fur Naturschonheit erkennen 2. 

Welcher Raubvogel ist nun der alyvm6q? Man leitet seinen Namen 
von ar~. Ziege, und yin", Geier, ab und ubersetzt demgemiiB Ziegen
oder Ummergeier (gleich Bartgeier), Gypaetus barbatus. Aber diese 
Worterklarung ist nicht gesichert. Einer meiner Gymnasiallehrer, 
H. Rumpf, hat mir vor vielen Jahren eine andere gegeben. Er meinte, 

1 Einige Obersetzer nehrnen hier eine andere Konstruktion an und kornrnen dabei gerade 
auf das Gegenteil heraus: "Diese erheben sich furchtsarn in das W olkenbereich." Es ist ja richtig. 
daB rnanche Vogel. z. B. Lerchen. Schwalben. Reiher. wenn sie Raubvagel bernerken. sich iiber 
diese erheben und ihnen dadurch entgehen. da die Raubvogel ihre Beute nur von oben herab. 
stoBend fangen; in unserer Stelle aber entkornrnen sie gerade nicht. 

a Vgl. merzu das bei der Nachtigall Gesagte. 
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die Starnmsilbe von alytJmo~ liege in ytJ:n (ytftp, yv:no~), und a, sei nur 
vorgesetzt, wie in dem Beiworte von F elsen aly,U1p (II. 13, 63), .. schroff", 
wo man zwar auch "von Ziegen verlassen, weil zu schroff" erldare, was 
aber ganz unsinnig sei. weil man den Ort, den man verlassen, doch 
schon einmal eingenommen hatte. 1st diese Erldiirung richtig, so hat 
der alrv:nto~ nichts mit Ziegen zu tun. 

Aus den Beiworten, die der Dichter diesem Vogel zugelegt hat, 
und aus aHem, was er sonst von ihm sagt, laBt sich nur erkennen, daB 
der aiyv:ntof: ein gro8er Raubvogel ist. der sogar Wildganse fangt, aber 
auch Od.22, 302-306 "VOgel" verfolgt, worunter nach der ganzen 
Sachlage nur ldeine Vogel gemeint sein konnen. was nicht recht zu dem 
gewaltigen Gypaetus barbatus paBt. 

~eml (ein unbestimmbarer Raubvogel). 
Der einzige. nicht auch als olwvo~ bezeichnete Raubvogel ist die 

nur einmal erwiihnte ae:nr;. deren Name mit de:nuCetv. rauben, zusammen
hiingt. und die auch durch ihren Sturzflug yom Himmel zur Erde, das 
sogenannte StoBen, als Raubvogel gekennzeichnet ist. Sie wird als 
;'tyvcpwvo~, mit heller Stimme. und TaVV1n:BeV~, mit ausgebreiteten 
Fliigeln. bezeichnet. In ihrer Gestalt stiirzt Athene (II. 19. 350-351) 
yom Himmel durch den i\ther (d. h. durch den lichten Himmelsraum) 
herab auf das troische Gefilde. 

rV1p. Aasgeier. 
Der yV1j1 ist der einzige yom LeichenfraB lebende Raubvogel in Bias 

und Odyssee (11.4. 237; 11. 161-162; 16.836; 22. 42) und muB also 
auch der in II. 1. 5; 11. 452-454; Od. 3. 259 ohne Nennung der Art 
angefiihrte aasfressende olwvo~ sein. Er ist der einzige Raubvogel, 
dem das Beiwort wp,'Y)aTfJ~. gefriiBig, beigelegt wird. Andere Beiworter 
hat er nicht. Aasgeier werden mehrmals zusammen mit leichenfressenden 
Hunden genannt (II. 1. 4-5; 22. 42; Od.3. 259). 

Die jetzt und wohl auch zu Homers Zeiten an der Westkiiste von 
Kleinasien lebenden Aasgeier sind nach Boraston: Gyps monachus, 
Gyps fulvus und Neophron percnopterus. 

Die Naturwahrheit der knappen Schilderung des Gebarens der 
Geier beim LeichenfraBe (II. 11, 452-454) ist uniibertrefflich: 

d ~e['),", ov P,BV aot ,'e :naT~e "at :nOTVta p,IjT'Y)e 
oaae "a#meIjGOVGt #aVOVTt :nee, all' oiwvo£ 
wp''Y)GTat levovm, :neet 1n:eea :nv"va pa).6vTe~. 
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"Wehe! Nieht Vater und Mutter driicken dir die Augen zu, sondern 
Aasgeier zerren an deiner Leiehe hinter clem diehten Walle ihrer schla. 
genden Riigel." 

Boraston bemerkt hierzu: ,,Das ist in kaum mehr aIs einer Zeile 
eine vollendete Beschreibung. Ich babe im Osten oft soleh eine Gruppe 
von fressenden Geiem beobachtet, wenn sie, dicht zusammengedriingt, 
ihre Riigel wie einen abschlie8enden Vorhang um die Beute ausbreiteten, 
die Kopfe hineinsteckten und aIle zusammen den Kadaver hin. und 
herzerrten. H'fegd mne"a verstehe ich hier aIs dicht zusammengedriingte 
Riigel, die das GriiBliche wie ein Vorhang verhiillen." Bengt Berg 
(a. a.O.. III. Aua .• S. 176) zeigt una die Momentphotographie einer 
solchen Szene. 

"Gefallene Kampfer sind den Geiem lieber als ihren Frauen" (II. 11, 
161-162). 

"IefJE {ein sperber. oder falkenartiger Raubvogel}. 
Mit l'efJ~, auch l'efJE "t(]"O~ oder "l(]"o~ allein, oder t'(]fJE f/Jaooof/Jo"o~ 

bezeichnet der Dichter kleinere Raubvogel, denen er folgende Beiworter 
giht: 'fa'll1Jobneeo~ mit ausgebreiteten Fliigeln. tb"v~ schnell. 6J"vmeeO~ 
schnell f1iegend. llaf/J(]&mo~ n81:8f]'P(i)'P der hurtigste der VOgel. ~n61. 
lawo~ 'fazV~ ii'Y'J'do~ Apollos schneller Bote, f/Jaooo<p()'Po~ T aubenmorder. 

Aristoteles sieht in t'(]fJE die Gruppe. in t'(]fJE "t(]"O~ und f/Jaoooq;6vo~ 
einzelne Arten. und neuerdings stimmt ihm Boraston bei. Kl(]xo~ be· 
deutet wohl einen Raubvogel. der "kreisend" nach Nahrung sucht. im 
Gegensatz zu anderen. die das "riittelnd" tun (wie z. B. Bussard und 
Turmfalke. was freilich bei Homer nicht erwihnt wird). und bei 
f/Jaooof/J()'Po~. Taubenmorder. ist es recht fraglich, ob damit eine be· 
sondere Art des t'(]fJE gemeint ist. Die f/Jaooa, die man fur die Holztaube 
hilt. wird nicht besonders erwahnt, sondem kommt nur in dem Worte 
f/Jaooof/J6'Po~ vor. Jedenfalls haben wir den t'efJE und den t'(]fJE xtexo, 

unter den "kreisend" jagenden k1eineren Raubvogeln zu suchen. Wo 
seine Beute erwahnt wird, sind es immer k1einere Vogel. nimlich Tauben 
(nelecat und f/Jaooa). Krihen und Stare (II. 13.61-64; 15.237; 16.583; 
17. 755-757; 21. 493; 22, 139 und 493-495; Od.15. 525). niemals 
aber Ginse, Schwane. Kraniche oder gar Hasen. Hirschkalber und 
Schlangen wie beim al81:6f:. Wir haben also die t'(]1'}E·Arten unter den 
kleineren. ausschlieBlich oder wenigstens hauptsachlich k1einere Vogel 
kreisend jagenden Raubvageln zu suchen. etwa unter den Wanderfalken. 
Baumfalken und Sperbern. 
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Die Schnelligkeit von Rossen wird mit der des f~~ verglichen 
(11.13, 818). Das Pbaiakenschiff schneidet durch die Wogen schneller 
aIs ein itl1J~ "t{J"o~ durch die Luft (Od. 13, 86). 

Nachdem Poseidon die Achaier zum Kampfe ermuntert hat, ver .. 
schwindet er "wie ein l'{J1JE (b,wm8(JO~. der von einem schroffen Felsen 
aufsteigt und rasch, einen andern Vogel verfolgend, nach der Ebene 
hinfliegt" (II. 13, 62-64). 

Die Achaier fliichten vor Hektor und Aineias: .. wie die Stare oder 
die Krihen, in langer Wolke dahinziehend durcheinander aufschreien 
("mel~"oVT~), sobald sie den "tfJ"O~ heranstreichen sehen, der kleinen 
Vageln Verderben bringt" (II. 17, 759). 

Den fliehenden Hektor verfolgt Achilleus "wie ein ~uo~ aus dem 
Gebirge, der schnellste aIIer VOgel, leicht der furchtsamen Taube nach
stiirzt; diese flieht vor ihm hin, er aber stoBt mit hellem Geschrei (oEV 
,w1J"c.6d oft nach ihr, voll Begier. sie zu erhaschen" (11.22, 139-143). 

Ein ,,1{J"o~ rupft im Fluge mit seinen Fiingen die erhaschte Taube, 
so daB die Federn herabfallen (Od. 15. 525). 

Von ·Leto miBhandelt, weinte Artemis und floh "wie die Taube. 
wenn sie vom r{J1J~ verfo}gt in die Felsenhohle fliichtet" (IL21. 493 
bis 495). 

In dem aus Erlen, Schwarzpappeln und Zypressen bestehenden 
Strandwalde auf der Insel der Kalypso nisteten nach Ode 5. 63-67 f~"8~ 
zusammen mit GUIb:n;8~ (einer Eulenart) und "o{JiiJvat (Scharben). Man 
hat diese. Angabe mit Unrecht fUr naturwidrig gehalten. aber nach 
Brehm und anderen wird das Nebeneinanderwohnen' von VOgeln. die 
sich sonst befehden. oft beobachtet. So siedeln sich z. B. verschiedene 
Sperlingsarten im Unterbau von Adlerhorsten an. Wanderfalken. und 
Scharben nisten oft mitten in Reiherkolonien, und in Astlochern eines 
uralten Birnbaumes fand man zwei Starehepaare unbehelligt von eiiler 
in demselben Baume horstenden Zwergeule (Glaucidium passerinum) 
wohnen. 

Die Gruppe der gro8ea Dordischen Zugvigel: Kranich, Schwan 
and Cans. 

Ein in manchen T eilen iibereinstimmender Korperbau und eine 
zum T eil gleichartige Lebensweise veranlassen den Dichter der Ilias. 
den Kranich (reea'Po~), die Wildgans (zq'P) und den Schwan (uv""o~) 
in anziehenden Schilderungen zusammenzustellen. jedoch ohne ihnen 



62 

eine Gruppenbezeichnung beizulegen. So wird II. 2. 459-466 der Auf
bruch des Heeres folgenderma8en geschildert: 

"Wie unzahlbare Fliige langhilsiger Wildganse, Kraniche oder 
Schwane iiber der Wiese des Asios an beiden Ufem des Kaystros mit 
stolzem Schwunge der Fliigel hin- und herschweben und sich elann 
Jarmend voreinander niedersenken. so daB es auf der Wiese hallt. so 
stUnten die Heerscharen aus den Schiffen undZelten auf die skamandrische 
Flur, und es drohnte die Erde grauenvoll unter den T ritten der Streiter 
und den Hufen der Rosse." 

Ferner hei6t es It 15. 689-694: 
"Wie von den Vogeln aus den Liiften der stolze Adler sich auf die 

Scharen langhilsiger Wildginse. Kraniche oder Schwane stUnt. die 
am Flusse weiden. so drang Hektor in stiirmendem Laufe auf ein schwarz
geschnibeltes Schiff." 

Von den anatomischen Ubereinstimmungen bei Kranich. Cans 
und Schwan werden in diesen Schilderungen nur die langen Halse genannt. 
Wenn auch das hierfiir bezeichnende Beiwort ~ot11tx66eceo, hinter die 
zuletzt genannten Schwane gestellt wird - X"Ivwv fj reeavwv fj "6,,vwv 
6ovltxo6etewv -. gilt es grammatikalisch und sachlich fUr aIle drei hierin 
gleichgestaltete Vogelarten. 

Die t1bereinstimmung in der Lebensweise dieser VOgel hebt der 
Dichter dadurch hervor. daB er von Gansen oder Kranichen oder 
Schwanen spricht. wiihrend die ungenaue V oBsche Ubersetzung: 
"Kraniche oder Gins' und das Yolk langhaIsiger Schwane" den falschen 
Anschein erweckt. als ob diese Vogelarten sich im Fluge untereinander 
mischten. 

Ihre gemeinsamen physiologischen Merkmale sind folgende: 
Kranich. Wildgans und Schwan erscheinen als gute Flieger. die - im 
Gegensatze zu den einsam und schweigend fliegenden Raubvogeln -
in groBen Volkem (M-vea noll&) hach am Himmel (oveavMJt n(6) einher
ziehen und sich liirmend ("larrnMv) auf die Erde niederlassen. Die 
auffaIlige Ordnung ihrer fliegenden Scharen in Keilform ist dem Dichter 
nicht entgangen und wird als gemeinsames Merkmal mit zu ihrer Ver
einigung beigetragen haben; sie ist in der Bemerkung angedeutet. daB 
sich diese VOgel voreinander niederIassen (neo"aihCOnwv. 11.2. 463). 
also hintereinander fliegen. Auch der VergIeich mit dem zum Kampfe 
anriickenden Heere der Troer deutet auf ein geordnetes Herannahen 
dieser Vogelarten. was um so deutlicher hervortritt. als Heerscharen. 
die auf der Flucht durcheinandergeraten sind. mit den regellosen 
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Schwannen (Wolken, "septa) der von einem Rauhvogel gejagten Stare 
und Dohlen verglichen werden (II. 17, 755-759)~ 

Die wichtigste hiologische Uhereinstimmung von Kranich, 
Wildgans und Schwan liegt aber darin, daB nur diese VOgel bei Homer 
a1s Zugvogel geschildert werden. Ihre aIIjahrIichen Wanderungen 
sind noch heute am Ostlichen Mittelmeere gam hesonders auffiillig, 
weil man dort den Kranich und den Singschwan iiberhaupt nur auf dem 
Durchzug zu Gesicht bekam und bekommt. wahrend die dort dauemd 
vorkommenden HOckerschwane und Wildganse in der Zugzeit durch 
ihre nordischen Attgenossen gewaltig vermehrt wurden und werden. 

Die Ursache und das Endziel des Zuges werden im fo}genden Gleich
nisse richtig angegehen (11.3. 1-6): 

.. Nachdem sich heide Volker unter ihren Fiihrem geordnet hatten. 
zogen die T roer wie die Vogel mit Larm und Geschrei heran: so wie 
von den Kranichen hoch in der Luh (oveavMh neo) Geschrei hertont. 
wenn sie den Winter und den unaufhorlichen Regen fliehend 
mit Lirm nach dem Okeanosstrom enteilen und dem Pygmaen
geschlechte T od und Verderhen hringend. im Morgengrauen schlirilmen 
Streit heginnen." 

Kraniche, Ganse und Schwane rasten und wei den auf ihrem 
Zuge an Fliissen (II. 15, 690-694; s.o.). Ein solcher Rastort liegt 
am Kaystros (11.2. 459-466; s.o.), und noch heutigen Tages geht 
eine stark henutzte ZugstraBe derselhen Vogel an der Westkiiste Klein
asiens hin. Der Kaystros, jetzt Kiitschiik Menderes, durchstromt ein 
etwa 100 km langes Tal und miindet, 40-50 m hreit, nahe heim alten 
Ephesus in den Busen von Scalanuova. Der Dichter, der das Ziehen 
und Rasten der Vogel in den Niederungen dieses Flusses 
so trefflich geschildert hat, muB selhst dort gewesen sein. 
und es diirfte sich wohl keine andere Angahe in der Ilias 
finden. die uns einen Ort verrat. den einst sein FuB he
treten hat. 

Wenn Homer als herhstliches Wanderziel der Kraniche den Okeanos
strom nennt, we> pygmaische Menschen wohnen, so dart man wohl 
annehmen, daB diese eines der mittelafrikanischen Zwergvolker waren. 
die filr uns Schweinfurth entdeckt hat; denn nur Zwergen gegeniiber 
konnten dem Dichter die Kraniche a1s Kampfer gewachsen erscheinen. 
Die Kunde von ihnen ist offenhar auf dem Wege des Elfenheinhandels 
nach der kleinasiatischen Westkiiste gelangt. Merkwiirdig ist. daB die 
Fabel von ahnlichen Kampfen sich his in die neuere Zeit erhalten hat, 
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denn der einst beriihmte BuHon (1707-1788) behauptete, die ermattet 
in Afrika ankommenden Kraniche wiirden von groBen Affen angegriffen 
und iiberwiiltigt. 

Aristoteles weiB von Ursache, Zeit und Richtung des Kranichzugs 
Dieht mehr als Homer und erwahnt auch keine Raststitte, aber er 
1i6t ihn in den Quellsiimpfen des Nils oberhalb Agyptens enden, was 
ortlich ungefihr das gleiche ist wie das Land der Pygmaien. 

Brehm. Bengt Berg und andere fanden unzihlbare Kranichheere 
im Gebiete des WeiBen Nils iiberwintem. 

Welche Kranich-, Schwanen- und Wildgansarten der Dichter auf 
dem Zuge und besonders auf der Raststitte am Kaystros beobachtet 
hat, li6t sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da die Zugstra6en nach 
dem Nile von verschiedenen nordeuropaischen und nordasiatischen Arten 
beflogen werden. AuBer dem grauen Kranich, Grus cinerea, kann 
er auch Jungfemkraniche aus den Steppen Asiens, auBer dem Hocker
schwan (Cygnus olor), dem Singschwan (C. musicus), der Grau
gans (Anser cinereus) und der Saatgans (A. segetum) atlch die Bli6-
gans (A. albifrons) aus Sibirien und die rothalsige Gans (Branta ruficollis) 
von den Miindungen der sibirischen Fliisse in das Eismeer am Kaystros 
gesehen haben. Die BliiBgans iiberwintert nach Bengt Berg regel
miiBig am Nil, und sie wie auch die dort nur vereinzelt beobachtete 
rothalsige Gans finden sich nach demselben Beobachter auf einer Malerei 
von den Pyramiden in Medum so gut wiedergegeben wie in heutigen 
wissenschaftlichen Werken. 

Die zahme Gans ist das einzige sicher nachweisbare gefliigelte 
Haustier der homerischen Welt. Sie war wohl, wie bei uns, ein Abkomm
ling von Anser cinereus und hatte schon damaIs im Zustande der Dome
stikation die graue Farbe ihrer Stammutter verloren, wie Od.15, 161 
zeigt, wo sie· dey?], weiB,· genannt wird: Ein Adler hatte der Helene 
eine "miichtige, zahme (ljpeeO'P) weiBe Gans aus dem Hofe geraubt, 
und mit Geschrei folgten ihm Manner und Weiber". 

Penelope erzihlt (Od. 19, 536), daB sie "im Hause zwanzig Ganse 
hielt und mit Weizen, in Wasser erweicht, fiitterte". 1m T raume erschien 
ihr nun ein Adler, der allen zwanzig "die Hiilse brach" (xa1:' avxe"a~ ~Ee). 
Fiir die Gaukelspiele des T raumgottes kann natiirlich der Dichter nicht 
verantwortlich gemacht werden; der Adler muB aIle Ginse morden, 
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weil das T raumbild auf das baldige Erscheinen des Odysseus und den 
Freiermord hinweisen soIl. 

In der llias findet sich nichts von zahmen Gansen; die, auf welche 
II. 17, 460 ein alrvnt6~ stoat, werden wohl Wildganse gewesen sein. 

In Agypten hatte man schon lange vor der homerischen Zeit Haus .. 
ganse; nach Max Schmidt sollen es dort aber gezihmte Nilginse 
(Chenalopex aegyptiacus) gewesen sein. 

VOgel au8erhalb des homerischen Tienystems. 
1. Am und auf dem Wasser lebende. 

'Ee(J)~t6~ (der Reiher). 
Er wird nur II. 10, 274-276 erwahnt. Athene sendet ihn den auf 

einem nachtlichen Erlrundigungsgange begriffenen HeIden Diomedes 
und Odysseus zu: "Sie sahen ihn nicht durch die dunkele Nacht, horten 
aber seinen Ruf" ("A.ar~avl'o~ l1"ovaav). 

Wegen seines Rufens in der Nacht hielten Buchholz und andere 
den le(J)~t6~ fUr die Rohrdommel (Nachtreiher, Botaurus stel .. 
laris). Dagegen meint Boraston, es handle sich um den Fischreiher 
(Ardea cinerea), denn dieser beginne schon im Tagesgrauen zu Eischen, 
und man hare ihn schon, ehe man ihn sehen konne. Obwohl nach v. 252 
bis 253 schon zwei Drittel der Nacht vergangen waren, aIs Diomedes 
und Odysseus den Vogelruf horten. muB es aber noch recht dunkel 
gewesen sein. denn der Morgenhimmel begann sich erst zu roten (11. 1). 
nachdem die beiden HeIden den Rhesos und zwolf Thrakier getotet und, 
zu den Schiffen zuriickgekehrt. im Meere ihren SchweiB abgewaschen, 
darauf in Wannen gebadet und sich gesalbt hatten. Ubrigens kann man 
den T agvogeln nicht im allgemeinen die Sehfahigkeit bei Nacht ab.. 
streiten. denn viele Arten ziehen bei Nacht. und nach Bengt Berg 
beginnen in Afrika die dort iiberwintemden groBen nordischen Zug .. 
vOgel schon vor T agesanbruch ihrer Nahrung nachzugehen. Als einen 
weiteren Grund fUr seine Ansicht fUhrt Boraston an. daB die Stimme 
des le(J)~t6~ ("A.ar~a~. wie bei Adlem und Kranichen) nicht fur die 
Rohrdommel passe; aber nach Brehm laBt diese ihr beriichtigtes Briillen 
nur in der Paarungszeit horen. sonst krachzt sie rabenartig. - Ob also 
der leW~t6~ der Fisch. oder der Nachtreiher gewesen ist. bleibt un· 
entschieden. 

KoemvTJ· 
Die "oemVTj ist eine der noch heute am ganzen Mittelmeer hiiufigen 

Scharbenarten. Phalacrocorax carbo. graculus oder pygmaeus, mit 
Kamer. Homeriscbe TJerWe!t. 2. Auf!. ; 
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den Beiwortern TawylwoooG", mit weitem Schlund (5. u.), und elvaU:YJ, 
auf und an dem Meere lebend. Aus xoedw'1j elvall'1j = Corvus marinus 
ist ihr zweiter Name Kormoran oder Komoran gebildet. Sie ist der 
einzige auf dem Meere schwimmende und tauchende Vogel, der auf 
Baumen nahe dem Strande nistet (Boraston), und siedelt sich heutzutage 
hier oft mitten in Reiherkolonien an. In den Erlen, Schwarzpappeln 
und lypressen auf der Insel der Kalypso nistete sie nach Od. 5,63-67 
zwischen i't?1]xeG" und oxiiJneG" (5. hierzu die Bemerkung beim i'(!1]~). 

Ihr zweites Beiwort, Tavvylwooo~, das gewohnlich "mit langer 
lunge" iibersetzt wird, hei8t nach Boraston "mit weitem Schlund": 
sie hat namlich einen sehr weiten unbefiederten Schlund, und -ravv, 
weit, gehort nicht zu yliiJooa (Zunge), sondern zu ylwnk (Schlund); 
auch ist ihre lunge keineswegs lang, sondern kurz, wie verkiimmert. 

Die Gefahrten des Odysseus stiirzen aus dem yom Blitz getroffenen 
Schiff ins Meer und werden "von den Wogen auf~ und-niedergetragen 
wie Scharben", Od. 12, 415-419 und ebenso 14, 305-309. 

Al-Dvt1]. 

Die al-Dvt'1j ist ein tauchender Meervogel. Leukothea "erhob sich 
in Gestalt der aN}vt'1j fliegend aus dem Meere und setzte sich auf das 
Blockschiff des Odysseus" (Od. 5,333-338). Spater (v. 352) "tauchte 
sie wieder in das wogende Meer, und die dunkele Welle verschlang sie". 

Boraston halt diesen Vogel fur eine der im Mittelmeer haufigen 
Pelikanarten, weil der Pelikan unter den Meervageln der einzig wiirdige 
sei, der "wei8en Gattin" als Hiille zu dienen, vermag aber nicht, fur 
seine Annahme iiberzeugende Griinde vorzubringen. 

KfJ~· 

Die xfJ~ ist ein meerbewohnender (elvaJ..l-YJ), nach dem Scholion 
schwalbenahnlicher T auchvogel, der seinen Namen von seiner Stimme 
haben solI. Aristoteles erwahnt die xfJ~ nicht. Nach Boraston 
ist sie "the common tern", deren Stimme wie kik, kik (xfJ~?) kling!. 

Eine auf dem Schiffe sterbende Sklavin fiel und plumpste (b()ovn'1joe 
neooiio') in das Kielwasser hinein, wie die elvalc'1j xfJ~ in das Meer faIlt 
(Od. 15, 479). 

Aaeo~, eine Mowenart. 

Hermes senkte sich aus dem Ather aufs Meer herab und strich iiber 
die Wogen hin wie eine Mowe, "die in dem gewaltigen Busen des oden 
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Meeres den Fischen nachstellend ihre schnellschlagenden Schwingen 
in die Salzflut taucht" (Od.5, 50-53). 

Nach allgemeiner Ansicht handelt es sich urn irgendeine der an 
den griechischen und kleinasiatischen Kiisten haufigen Mowenarten. 

'AeVW'l1Jl! (ein tauchender Vogel?). 

Epikles srurzt mit zerschmettertem Haupte "wie ein aevev.~e vom 
Mauerturm herab" (II. 12, 383-386). Ebenso ein Steuermann, den 
der gebrochene Mast erschlug (Od. 12, 413). 

In diesen beiden Fallen kann ae')Jev7:~e ein tauchender Vogel sein. 
In einem Gleichnisse, II. 16, 735-748, wird es sich wohl urn einen 
Tauchvogel und urn einen menschlichen Taucher handeln, der berufs~ 
maBig Austem oder Ascidien vom· Meeresboden holt: dem Kebriones 
wird der Kopf zerschmettert und er stiirzt, einem ae')JW7:~(> gleichend 
(v. 742), vom Wagen; da ruft Patroklos: "Wie behende und leicht der 
Mann hinabtaucht (xv/Junfj, v. 749)1 Wenn er die Kunst im fischreichen 
Meere ausiibte, konnte er, hurtig vom Bord abspringend, viele mit 
Austem sattigen", und fiigt noch zu: "Ja auch bei den Troer gibt es 
Taucher ("v/JtO'lf}7:fjeeq)", v. 750). - Die Sache wird sich wohl so 
verhalten: Der kopfiiber aus dem Wagen srurzende Kebriones erinnert 
den Patroklos an den T auchvogel de')Jev7:~e; dann spinnt Patroklos den 
Vergleich weiter aus, indem er an gewerbsmaBige Taucher ("v/Jto'lf}'lfj(!e~) 
denkt. - Auch jetzt noch tauchen im Agaischen Meere Fischer nach 
Schwammen und wohl auch nach eBbaren Seetieren, wie z. B. Ascidien. 

2. Eulenartige Vogel. 

~"w1jJ. 

Unter den Vogeln mit "ausgebreiteten Schwingen" «(Je')Jtffe~ 'l(i')Jv~ 
oln.eeOt), die nach Od.5, 63-67 im Haine der Kalypso nisten, be~ 
finden sich auch die sonst nicht erwahnten o"wnef:, nach Boraston 
Scops giu (Ephialtes scops). Siehe hierzu das beim t(!f}~ iiber gemein~ 
sames Nisten von Vogeln Gesagte. 

Xal"l~ oder KVltt')J(Jt~. 

Der Schlafgott verbirgt sich in den Z weigen einer Fichte auf dem 
Ida und sitzt dort, "dem hellrufenden Vogel «(J(!')Jdh ltyvefi) vergleich~ 
bar, der in den Bergen lebt und von den Gottem xal"lf:, von den Men~ 
schen aber "Vf.U')J~tf: genannt wird" (II. 14, 286-291). 

5* 
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Es handelt sich nach dem Scholion urn einen Nachthabicht, also 
urn eine Eule, und nach Boraston urn die Langohreule Asio otus. 

r;.av~ 

ist eine Eule, von der wir nicht wissen, ob der Dichter sie gekannt hat. 
Auf sie deutet nur das Beiwort der Athene ,.A,av"anuq, eulenaugig, das 
wohl aus vorhomerischer Zeit stammt, in der man sich die Cotter mit 
Tierkopfen dachte. 

3. Kleinere Vogel. 

~ae oder 1pne und KOAOtOq. 
Die beiden sehr verschiedenen Vogelarten werden vom Dichter 

wohl nur deshalb zusammen genannt, weil jede von ihnen in dichten 
Scharen (wortlich "Wolken") fliegt. 

Die Ubersetzungen "Stare" und "Krahen" oder "Dohlen" sind 
allgemein im Cebrauch, weil die dichten Scharen dieser Vogelarten 
uns wohlbekannt sind. 

Scharen dieser beiden Vogel werden vom "le"or; verfolgt: "Wie ein 
Schwarm von Staren oder Krahen (tpaew'll 'IIecpor; tje "OAOt(D'II) durch~ 
einander larmend dahinzieht, wenn sie den "le"oq heranstreichen sehen, 
der die kleinen Vogel mordet, so floh vor Aineias und Hektor die Jugend 
der Achaier liirmend und vergaS der Kampflust" (II. 17, 755-759). 

Der ie'fj~ "setzt Stare und Krahen in Furcht" (II. 16, 582-583). 

K6ea~. 

Der Rabe als Vogel wird in den homerischen Cedichten nicht er~ 
wahnt. Ob der "Rabenstein", "Oea"Oq nbe'YJ, auf Ithaka nach einem 
Menschen mit Namen K6ea~ oder nach Raben benannt ist, wissen 
wir nicht. 

KlXA'fj. 

Die "lXA1J mit dem Beiworte -m'llval:m:13eoq, mit ausgebreiteten 
Fliigeln, wird nur Od.22, 468-473 erwahnt: T elemach kniipft die 
untreuen Magde an einem Seile nebeneinander auf: "Wie wenn breit~ 
fliigelige ,,[ XAat oder 1leA13tat (T auben) nach ihrer Ruhestatte eilend, 
in Schlingen hineinstiirzen, die im Cebiische aufgestellt sind, und in 
ein jammerliches Lager geraten: so hingen die Magde mit den Kopfen 
nebeneinander, aIle die Schlinge urn den Hals, urn klaglich zu sterben; 
ein wenig zappelten sie noch mit den FiiBen, aber nicht lange." 

Die Ahnlichkeit der hier geschilderten F angart der "l XA,1J mit unserem 
Krammetsvogelfang auf dem Dohnensteig hat zur F olge gehabt, daB 
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man "lx)':'7 mit "Krammetsvogel" iibersetzt hat. obwohl sie aueh eine 
andere Drossel oder ein sonstiger Vogel gewesen sein kann. Ubrigens 
besteht die Ahnlichkeit zwischen der homerischen und unserer F angart 
nur in dem Aufgehangtwerden vieler VOgel nebeneinander; der gro8e 
Unterschied ist. daB die "lxlat und nilelat beim Einfallen in ihre 
Ruhestitte in Schlingen geraten. wihrend die Krammetsvogel sieh beim 
Fressen in mit Vogelbeeren gekoderten Schlingen fangen. - Die "Ruhe
stitte" der "lxAat ist ihre Schlafstelle. nieht aber. wie Finsler meint. 
ibr Nistplatz. 

IIiAeta oder IIeAeul~ (Felsentaube). 

Die niAeta hat die Beiworter Tavvaln-reeo~. mit ausgebreiteten 
Fliigeln. und T:eneaw. sehiichtem. furchtsam. Teneoov steht aueh als 
Substantiv statt nileta wie oVeeV~ statt fJfJ,tovo~ und mooE statt Aarw6~. 
Danach hei6en die Kiistenstadte Thisbe in BOotien (II. 2. 502) und Messe 
in Lakonien (II. 2, 582) nO).VT:e~ewv. taubenreich. 

Sie ist die Felsentaube (Columba livia), die Stammutter unserer 
Haustauben. die an den Mittelmeerkiisten in F elskliihen nistet. 

Here und Athene eilen dahin .. im Gange schiichtemen T auben 
gleiehend" (11.2. 57). "In dieser Vergleiehung liegt wohl niehts. was 
komiseh wirken sollte; wir diirfen an unser .Stolzieren' denken" 
(Finsler). 

Der sehlimmste Feind der Tauben ist der renE. Die hierhergehorigen 
Stellen II. 22.139 und Od. 15; 525 sind beim lenE nachzulesen. 11.21,494 
flieht eine Taube vor dem renE in eine Felsenspalte. Auch der alET:6~ 
vergreih sieh an Tauben (Od. 20. 243). - Uber ihren Fang s. bei 
"lxAn· 

Als Haustier wird die Taube bei Homer nicht erwihnt, doeh ist 
es auffallend, da8 man bei einem T aubenschie8en unter den Wett
kimpfen zu Ehren des gefallenen Patroklos (II. 23. 850-883) sogleich 
eine lebende Taube zur Hand hatte, die wohl eher eine Haus- als eine 
Wildtaube gewesen sein mag. Doch enthilt der Bericht so vie} Un
moglichkeiten und Jigerlatein, da8 man mit Recht die ganze Stelle 
als eingesehoben betrachtet hat. 

4iaaaa (eine T aubenart). 

Sie kommt nur in dem Beiworte des renE, cpaaaocp6vo~, tauben
mordend, vor. Die cpaaaa des Aristoteles hilt Lenz fur die Ringel
taube. 
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Xelc&1w. die Rauchschwalbe. 
Die xelt6cfw ist die Rauchschwalbe, Hirundo rustica. 1m Hause 

des Odysseus setzte sich Athene ,,auf den Durchzugsbalken des rauch
geschwirzten Mannersaals, einer xelc&6" gleich" (Od.22, 239-240). 
Noch heute haut die Rauchschwalbe ihr Nest in Stallen und sonstigen 
von auSen zuganglichen Innenriumen von Hiusem, hat also diese 
Gewohnheit schon vor etwa 3000 Jahren gehabt. Sie wird nur dreimal 
erwahnt, und zwar jedesmal im Hause des Odysseus. Dort wird der 
schwirrende Ton der schnellenden Bogensehne mit ihrem Zwitschem 
verglichen (Od.21, 411), und es Iiegt kein Grund vor, die XeA,6cfw 
hier fur den Mauersegler (Cypselus apus) wegen dessen schriller Stimme 
zu halten, wie Moule wiH. 

Ode I, 320 scheidet Athene von T elemachos, indem sie lJ(!",~ 6' W~ 
d"o:n:ata 6,8:1rra1:0. 'A"o:n:ai'a ist kein Name eines Vogels, wie manche 
(darunter Boisacq) gemeint haben, sondem nach Eustath ein Adverb. 
Die Stammsilbe steckt in o:n:ma, was auf 15m], Offnung, zuriickweist, d"a 
bedeutet oben, und ~tbna1:O heiBt, daB sie durch etwas, hier also durch 
das Rauchloch in der Decke, hinausflog. ·A"o:n:aia· ist demnach ein 
wesentliches Attribut des o(!p'~' der nur die Rauchschwalbe san kann. 
Die Verwandlung der Athene ist also auch hier dem Orte ihrer Er
scheinung angepaBt. Vgl. dariiber die Bemerkung beim Seeadler (<p7]P1J). 

~7J&6", die Nachtigall. 
DaB d7J~cfw nur die Nachtigall (Luscinia megarhyncha) sein 

kann, ist durch die treffliche Beschreibung ihres Schlages (s. u.), der 
in der europiischen und kleinasiatischen Vogelwelt seinesgleichen nicht 
hat, bewiesen (s. u.). Die andere Nachtigallart, der Sprosser, kommt. 
wenigstens heutzutage, in der in Betracht kommenden Gegend nicht vor. 

Gegen die Nachtigall scheint aber das einzige Beiwort der d7J~w". 
nimlich XA(Oe7Jt~ (Od. 19, 518), zu sprechen, das gewohnlich wie Xlco(!6~ 
mit gelb oder griinlich iibersetzt wird und Buchholz veranla6t hat, 
in d7J~w" di~ oben graugriin und unten hellgelb gefarbte sogenannte 
Bastardnachtigall (Hippolais polyglotta) zu sehen. Nach anderen soll 
X1CO(!TJt~ "im griinen Laub sitzend" bedeuten. Das ist aber schon des
halb unmoglich, weil das "im griinen Laube sitzend" schon in den 
Worten ~ep~eiOJ" t" :n:eT&lmot ua{}eCopWrJ :n:vu,,,oiotP angegeben ist und 
XACOe7Jt~ in der gleichen Bedeutung ein unertriglicher Pleonasmus ware. 
X).OJe7Jl~ kommt bei Homer nur an dieser einen Stelle vor und bnn 
eine umfassendere Bedeutung haben a1s X1OJ(!6~. XAOJe6~ seIber aber 
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ist ein vieldeutiges Wort. Sehen wir ganz davon ab, daB es bei spiteren 
auchfrisch (x1we(k w(i6q), munter, kraftig, bliihend, in voller Kraft 
(yOw xlwew bei Theokrit) hei6en kann, und halten wir uns allein 
an Hom er, so wird die Sache einfaeher: 

X lweo" ist: t. der Honig, pa, (II. 11, 631; Od. 10, 234); 2. die 
Furcht, (Jeoq (an vielen Stellen); 3. werden die Reiser, aus denen Eumaios 
dem Odysseus ein Lager bereitet, als x1weal eroneq bezeichnet (Od. 16, 
47), und 4. ist die Keule des Polyphem aus Olbaumholz em x1CDeO" 
eonaMw llatveo" (Od.9, 319-320). 

Zu 1. Nicht jeder Honig ist gelb; z. B. ist unser Heidehonig, aus den 
Bliiten der Calluna vulgaris gesammelt, braun. 

Zu 2. Die Furcht maeht nicht gelb, sondem blaB, was aber bei den 
sonnengebraunten homerischen Heiden nieht einmal sehr auffallig ge~ 
wesen sein wird, da sich dem Furchtsamen wohl das Blut aus der Gesichts~ 
haut zuriickziehen kann, aber das braune Hautpigment davon nicht 
beeinfluBt wird. Die Wangenfarbe eines Furchtsamen wird genauer 
mit cbxeoq, erdfarbig, bezeichnet (II. 3, 35). 

Zu 3. Die xAWeat ewneq werden von den meisten Erklarem nieht 
fiir gelbe oder gar griine, sondem fiir frische, d. h. biegsame, nach~ 
giebige Reiser erklart; aber frische Reiser diirften wohl kaum in die 
spatherbstliche Odysseelandsehaft passen; viel eher wird Eumaios das 
Lager des Odysseus aus durren, d. h. braunlichen Reisem zurecht~ 
gemacht haben; daB es dabei nicht hart geriet, dafiir sorgle er, indem 
er Felle ("waq) daruber breitete. Ubrigens gibt es in den Mittelmeer~ 
landern hine grunen Reiser, denn aIle frischen SchoBlinge werden 
alsbald verholzt und bra un, hoehstens ihre auBersten Spitzen erscheinen 
im F riihling griin. 

Zu 4. Und nun die Keule des Polyphem! Zwar wird sie Od. 9,319 
bis 320 xAWe(),.· e6nalov llat"eov genannt, aber sollte das grlin oder 
gelb heiBen? Ware sie junges Holz gewesen, so konnte man es fur mog~ 
lich halten, aber sie war nach v. 322-324 gewaltig groB, "wie der Mast 
des zwanzigrudrigen Lastschiffes", also au s g ew a c h sen e s H 0 lz, von 
dem die Rinde noch nieht abgeschabt war, denn das geschah erst spater 
(v. 325-327). Aueh hier ist xlwe6q braunlieh, wie dieOlbaumstiimme 
noeh heute sind. Und wenn es dann spiiter heiBt, daB die Keule in Brand 
geriet, "obwohl sie x1we6v war", so heiBt x1wedv, wie Wilhelm Jordan 
richtig erkannt hat, hier "saftig", d. h. noeh nieht ausgedorrt (v. 379). 

So hat also Wilhelm Jordan recht, wenn er xAwenlq &n(Jw" 
als braungraue Nachtigall iibersetzt. 



72 Vagel au6erhalb des homerischen Tiersystems. 

Die Schilderung des Nachtigallschlages ist in ad. 19. 508 bis 
529 enthalten. Penelope sitzt allein dem heimgekehrten. aber noch 
nieht von ihr erkannten Odysseus gegeniiber. urn sehnsuchtsvoll den 
vermeintlichen Fremdling nach Kunde yom geliebten Manne aus~ 
zuforschen. denn morgen soli sie sich entscheiden. ob sie dem Wunsche 
ihres Sohnes nachgebend sich mit einem der Freier vermahlen will. 
Die Nacht. auf deren Hereinbrechen sie v.510-5lJ ausdriicklich hin .. 
weist. weekt in ihr die Erinnerung an die schlaflosen Nachte, die sie. 
in ihrem Entschlusse schwankend, verbraeht hat, und es tritt vor ihre 
Seele die alte Sage von der T oehter des Pandareos, die, in eine Nachtigall 
verwandelt. in kummer.. und reuevollen Naehten urn ihr Kind klagt. 
Und so klagt nun auch sie: 

.. Wie die T ochter des Pandareos, die graubraune Nachtigall im 
Friihlingsbeginn, verborgen im dichten Baumlaube schon schlagend ihre 
wechselvollen. klangreichen Weisen ausstromt, urn den Itylos zu be .. 
klagen. den sie einst in ihrem Unverstande getotet hat. so wird auch 
mein Sinn zwiespaltig erregt, ob ich bei meinem Sohne bleibe und 
allen meinen Besitz, die Magde und den hohen prachtigen Palast aus 
Scheu vor dem Bette des Gemahles und vor der iiblen Nachrede des 
Volkes mir wahre, oder jetzt dem Besten der Freier in sein Haus folge." 

Man beachte hierbei als charakteristisch fUr die Nachtigall folgendes. 
Der Name des Vogels, a1J~wv, d. h. "Sanger", nennt die Fiihigkeit der 
Nachtigall. die sie vor allen Singvogeln auszeichnet. Sie schlagt bei 
Naeht im dichten Laube verborgen. Ihr Schlag ist klangreich (:n;oAv1Jxea 
'Pawr},,,) und besteht aus haufig wechselnden Strophen ({}ap,d. 7:Qamwaa). 

Diese melodischen Klange versinnbildlichen Penelopes zerrissenes, 
unentschlossenes Herz durch die Erinnerung an den gleichen Zustand 
bei der Pandareostochter. 

Hier laBt uns der Dichter etwas merken von dem "sentimentali .. 
sehen Interesse, mit welchem wir Neueren an Naturszenen hangen 
konnen",dasSchiller bei ihm mitUnrechtvermiBt. "DerGrieche", 
sagt Schiller, "ist im hochsten Grade genau. treu. umstandlich in der 
Beschreibung der Naturszenen, aber doch gerade nicht mehr und mit 
keinem vorziiglieheren Herzensanteil, als er es auch in Beschreibung 
eines Anzuges. eines Schildes, einer Riistung. eines Hausgerates oder 
irgendeines mechanischen Produktes ist. Die Natur scheint mehr 
seinen Verstand und seine WiBbegierde als sein moralisches 
Gefiihl zu interessieren, er hangt nicht mit Innigkeit, mit 
Empfindsamkeit. mit siiBer Wehmut an derselben. wie wir 
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Neueren." Die homerisehe Sehilderung der Wirkung des 
NaehtigalIsehlages auf das Cemiit der Penelope zwingt aber 
zu einer Ablehnung der Sehillersehen Auffassung. gegen 
deren Ciiltigkeit auch das spricht. was ieh bei der Erklarung von Ode 22. 
302-306 (s. O. beim alrvmof;) gesagt habe. 

Die d:rjMw ist weiblich. wie aus der mythischen Verwandlung der 
Pandareostoehter in eine solche hervorgeht, und schlagt doch. DaB nur 
das Miinnchen schlagt. mag dem Dichter und seiner Zeit entgangen 
sein. da die beiden Geschlechter sieh au6erlich nieht unterseheiden. 
Aristoteles sagt sogar ausdriicklich. da6 beide Geschlechter sehIagen. 
und aueh bei uns sprechen Dichter und Yolk immer noch von dem 
Schlage der .. Frau Nachtigall". Die traditionellen Geschlechtsbezeich
~ungen sitzen im VoIksbewu6tsein fester als die Ergebnisse der Natur
beobachtung. Und so singen wir mit Riickert auch von der Schwalbe: 
"Was die Schwalbe sang, die den Herbst und Friihling bringt. ob das 
Dorf entlang es jetzt noch klingtt" und lassen mit Lenau die Lerche 
an ihren Liedem in die Luft klettem. 

I7:(!OvfJOf;, ein unbestimmbarer Vogel. 

Den im neunten Kriegsjahre an der Eroberung IIions verzweifelnden 
Achaiem erschien II. 2. 308-320 "ein gewaltiges Wunderzeichen: eine 
gra61iche. iiber den Riicken hin gelbbraune Schlange. die der Olympier 
seIber ans T ageslicht schickte, sch06 unter dem Altar hervor und er
kletterte einen Ahombaum, auf dem die unerfahrenen jungen eines 
(17:(!OV{}Of; oben in den Zweigen unter den Blattem versteckt sa6en; es 
waren acht und die Mutter die neunte. Die bejammemswert F1attemden 
fra6 nun die Schlange, und die Alte umflog sie wehklagend, aber die 
Schlange fa6te die AIte am Fliigel, nachdem sie sich zusammengeringelt 
hatte." - Nach Verschlingen der Vogel wurde die Schlange von Zeus 
in Stein verwandelt. 

Hier haben wir uns nur mit dem Vogel, dem (J7:(!OvfJ6f;; zu befassen. 
Dabei ist zu beachten, da6 wir es nicht mit der zuverlassigen Wieder
gabe einer Beobachtung, sondem mit einem Wunderzeichen und seiner 
Auslegung zu tun haben, wobei der Verlauf des natiirlichen Vorganges 
der gewiinschten Deutung angepa6t wird, wie beim alcrof;, der zwanzig 
Gansen der Penelope die Halse bricht (s. 0.). Die Deutung gibt Odysseus 
(I. c. v.324-330): Die acht jungen und die AIte als neunte bedeuten 
die neun unentschiedenen Kriegsjahre, aber im zehnten jahre wird 
Ilion fallen. - Es haben also die Bemiihungen. festzustellen. welcher 



Vogel mit O'f(!OV'lJ~ gemeint ist, wenig Zweck. Der O'fgovD6, des 
Aristoteles wird nach der in der Tiergeschiehte IX gegebenen Be
schreibung von Keller fUr unseren Haussperling gehalten, braueht 
aber nieht der homerische O'f(}ov1Jo, zu sein. Da unser Spatz nur sechs 
Eier legt, der des Aristoteles aber acht. meint Boraston, diese faIsche 
Arinahme miisse von Aristoteles aus Homer iibernommen sein. und 
bei der Zuverlassigkeit der zoologischen Angaben in Ilias und Odyssee 
scheine es ausgeschlossen, daB der Dichter einem Vogel mehr Eier 
zugeschrieben babe, als er wirklieh legt; der Diehter verstehe also unter 
O'f(}O'UfJ~ woW einen anderen Vogel, der mehr als sechs Eier lege, wie 
z. B. eine Meise, die mit ihren vielen Jungen einen Baum besuehte. 
Boraston beaehtet also nieht die hier notwendige Anpassung der Natur~ 
beobachtung an die beabsiehtigte Deutung. 

Zur Vo6schen Ubersetzung ist zu bemerken. daB bei Homer niehts 
von einem Neste steht (die ausgeHogenen Jungen sitzen auf dem 
Baume). da6 'II~nta nieht naeld. sondem jung, T:(}tCe&'11 nieht zwitschern. 
sondem Hattem heiBt (s. Od. 24,5, wo die Seelen der Freier Hattem 
wie Fledermiuse). 

Haushuhn? 
Von Hiihnern und Hiihnerzuc:bt ~thalten die heiden homeriac:hen Epen nichta. und es 

filIt auf, daB in Ilias und Odyssee das Naben des T agesanbrucbs aIlein dutch das Erac:heinen 
der Morgenriite, nicht abet auch dutch das Krihen der Hilme angekiindigt wird. VieUeicht 
erIdlirt aich das Schweigen des Dichters aus der Geschichte des Haush~ Max Schmidt 
schreibt dsriiber: 

,,Die wilde Spezies, von welcher der Haushahn abstsmmt, ist der Bankiva.Hahn, Gallus 
bankiva, welcher noch heute in einem gro8en T eil von Indien wild vorkommt. Wir linden ibn 
schon frUhzeitig gezibmt hei den Persern, von denen er heilig gehalten wurde, da man nach·den 
Religionslehren Zoroasters in dem Hahn, wegen seines Krihens gegen Sonnenaufgang, den Ver
ldindiger des Lichtes erblickte, welches die bosen Geister der Nacht verscbencht. Des dem HuM 
hierdurch verliehene Ansehen, die Niitzlichkeit desselben und die Maglichkeit, es ohne Schwierig. 
keit auf weite Strecken hin, selbst iiber des Meer, zu transportieren, wurden Anla6, daB dasselbe 
sich rasch im ganzen persischen Reiche verbreitete. Durch die Kriegsziige der Perser gelangte 
des Tier auch au8erhalb der Landesgrenzen, wohei es in der Richtung nach Westen fortschreitend, 
auch nach ~ und spiter nach Griechenland gebracht wurde. 

"Wann es zuerst am Nil erschien, li6t sich nicht nachweisen, jedenfalls aber kann dies friihe.. 
stens zur Zeit persischer Einfille in des Land der Pharaonen geschehen sein, also nach dem Jahre 
525 v. Chr., in welchem die Agypter von den Persern bei Pelusium geschlagen wurden, welche 
nun des Land besetzten. 

"Das neue Hausgefliigel biirgerte sich rasch ein, so daB zur Zeit Herodots, welcher etwa 
siehzig Jahre spiter Agypten bereiste, die Hiihnerzucht schon sehr lebhah betrieben wurde. 
Namentlich fiel dem "Vater der Geschichte" auf, daB man die Eier mittels kiinstlicher Winne 
in Brutofen zur Entwicklung brachte. Diodorus von Sizilien, welcher etwa 400 Jahre spiter 
die Nilgegenden besuchte. bestatigt dies und bezeichnet die BrutOfen ala eine iigyptische Er-
6ndung, indem er bemerkt, daB die Agypter vieles beziiglich der Ziichtung und Pflege der Tiere 
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von den Vorfahren iiberkommen bitten, vieIes aher cIazu erfunden bitten unci darunter ala des 
Wunderbarste die kiinstliche Ausbriitung der Eier." 

Hiernach ist es wahrscheinlich. daB die Griechen in der Entstehungs
zeit von Ilias und Odyssee. also vor der Schlacht bei Pelusium. das Haus
huhn noch nicht gekannt haben. und die homerischen Namen Alektor 
und Alektryon nichts mit dem Haushuhn zu tun haben. 

Erst die Batrachomyomachie. die wohl nach der Schlacht bei Pelusium 
entstanden ist. erwiihnt (v. 192) das Hahnenkrahen. 

Dem Aristoteles ist das Haushuhn unter dem Namen dlem'tlVWv 
wohlbekannt. 

Die Grappe cler Schlangen (09)CES). 
Die Gruppe wird mit 8lp'~ bezeichnet. denn eine 11.12. 199-207 

"QWeuw genannte und nach Farbung und Benehmen beschriebene 
Schlange wird v. 208 nochmals kurz als alQlo~ 8lp'~. bewegliche Schlange, 
bezeichnet. 

Der c5e(z,,:wv. 
Man hat den ()eo.xwv zu den .. dichterischen Fabelwesen" oder den 

.. Tieren der Mythenzeit" rechnen wollen. weil auf dem Wehrgehenke 
des Agamemnon (II. II. 38-40) eine Nachbildung dieses Tieres mit 
drei Kopfen von Kiinstlerhand gefertigt war. Gefabelt hat hier nur 
der Kiinstler. der Dichter beschreibt einfach das Kunstwerk. Ubrigens 
kommen bei den Schlangen MiBgeburten mit mehr als einem Kopfe 
vor; Schatz z. B. hat eine solche mit zwei Kopfen abgebildet. 

Von den farbenbezeichnenden Beiwortem des c5QWewv ist xvav£o~ 
(II. 11.26) zu streichen. denn es geht nur auf die Farbe des Materials, 
dessen sich der nachbildende Kiinstler bec:lient hat. aber nieht auf 
die Farbung des lebenden c5eWewv. der als lnl v(om "alpotv6~ oder 
als lpo,vfJE.t~ bezeichnet wird. was wohl beides rot- oder gelbbraun 
bedeuten mag (11.2. 308; 12. 202). 

Zweimal spielt der c5ea"wv eine Rolle in von Zeus gesandten Wunder
zeichen. bei denen jedoeh sein Benehmen naturgetreu geschildert wird. 
So II. 12. 199-207: .. Die T roer verweilten noch unschliissig am Graben. 
denn ein Vogel war ihnen erschienen. als sie hiniiber wollten. ein hoch
fliegender Adler. der, das Heer zur Linken lassend. eine gewaltige. 
noch lebende und sich windende. gelbbraune Schlange «()ea"ovra) in 
den Fangen trug. Sie vergaB noch nicht der Streitlust, denn sie bog 
sich riickwarts (lc5vw1hl~ (mlaw) und biB (,,6"1'£, wortlich: schlug) den 
haltenden Adler nahe dem Halse in die Brust. Der lieB sie. von Schmerzen 
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gequaIt, mitten in die Versammlung zu Boden fallen und entflog schreiend 
im Hauche des Windes. Die T roer aber schauderten, aIs sie die beweg~ 
liche Schlange (alO.tcw oflJw) zwischen sich liegen saben:' - Polydamas. 
der dieses Wunderzeichen auslegt. fiigt noch hinzu (v. 221-222): "Del 
Adler lie8 die Schlange fallen, bevor er auf seinen Horst kam, und 
brachte es nicht fertig. sie seinen Jungen zu bringen." 

Das andere, soweit es die darin geschilderte Schlange betrifft im 
wesentlichen naturwahr geschilderte Wunderzeichen wurde schon beim 
uceov{)o, mitgeteilt und besprochen. II. 2, 308-320 fingt und mBt 
nimIich eine Schlange acht junge VOgel und deren Mutter auf einem 
Baume und wird clarauf in Stein verwandelt. Auf Biurnen VOgel fangende 
Schlangen gibt es auch heute noch in K1einasien, nimlich Zamenis~ 
arten, aber daB die dem Neste schon entflogenen Jungen alle sitzen~ 
bleiben. bis sie gefressen werden, ist Dichtung, urn die labl der Vogel 
mit denen der Kriegsjahre in Einklang zu bringen (s. o. beim uceovf}o~). 
DaB Schlangen nach reichlichem FraSe oh ruhig und anscheinend 
erstarrt daliegen, mag wohl hier den Dichter an ein Steinbild erinnert 
haben. 

Die d(}Weoneq hausen in Bergschluchten (II. 3, 34) und in Hohlen 
(II. 22. 93). Sie waren gefiirchtete Tiere: II. 3, 33-35 weicht Paris 
vor Menelaos zuriick "wie einer, der in der Gebirgsschlucht den deauow 
erblickt hat, mit zittemden Knien und erblaBten Wangen zuriickweicht", 
und Hektor erwartet II. 22. 93-95 den Achilleus. "wie ein gebirgs~ 
bewohnender deauw'P in der Felskluh zusammengeringelt und im Zome 
griBlich umherblickend einen Mann erwartet, nachdem er Gihkriuter 
(uaua flJa(}paua) gefressen hat". Wegener meint hierzu. daB das 
(bei Schlangen nicht vorkommende) Fressen von Gihkriutem nicht 
wortlich zu nehmen sei. sondem nur die Wut des Tieres bezeugen solI. 
Die Furcht homerischer Heiden vor den deauoneq war auch dann 
begreiflich, wenn man diese Tiere nicht fUr gihig hielt. wie wir gleich 
sehen werden. Wahrscheinlich hat der Dichter mit "eauw'P mehrere. 
noch heute in K1einasien und in Griechenland lebende (ungihige) Zamenis~ 
arten bzw ... varietiten gemeint, denn auf solche paBt fast alles gut. was 
er yom deauw'P sagt. So die F arbenbezeichnung bel 'Pana "aflJo''Poq 
und das wohl gleichsinnige flJot'P'ljetq auf Z. caspius. Z. hippocrepis imd 
Z. diadema; femer die Vogeljagd auf Biumen auf Z. hippocrepis. und 
endlich die Angriffslust und Bissigkeit, die diesen Schlangen den Namen 
Zomnattem verschafft hat. Dariiber sagt Werner bei Brehm: "Unter 
den harmlosen Schlangen gehoren die Zomschlangen ohne Zweifel zu 
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den hissigsten uncI lehhaftesten; die Balkennatter solI sagar ein· Pferd 
oder den Reiter nieht fiirchten, ja, wenn sie von letzterem iiberrascht 
wird, ohne weiteres zum AngriHe iibergehen, hierbei sieh naeh den 
Erfahrungen von Pallas zuweilen in den sogenannten Teller zusammen~ 
legen, den Gegner dieht herankommen lassen und plOtzlich den Kopf 
zum Bisse vorschnellen, zuweilen sieh aueh in den Lippen der Pferde 
formlieh festbei8en." Nimmt man hiom, daB solehe Schlangen nach 
Erhard auf den Zykladen sechs his aeht Fu8lang werden, so wird die 
Furcht homerischer Heiden vor ihnen verstindlieh. 

Der lJ()tl~. 
Der lJ()tlO~ mit dem Beiwort olooq>(!ow "Verderben sinnend", wird 

bei Homer nur einmaI (11.2, 721-724) kun erwahnt: Philoktetes ist 
"gequalt von dem schIimmen Bisse des Verderben sinnenden lJ~tlO~". 
Welehe Schlange in diesem alten Mythus gemeint ist, laSt sieh nieht 
sagen. 

In der weit spiter entstandenen Batrachomyomachie (v. 80) wird erzihlt, wie der lJae~ mit 
fiber das Wasser emobenem Kopfe durch den Swnpf scbwimmt, ein schrecklicber Anblick fUr 
die FriSsche. Wer einmal eine schwimmende Ringelnatter (fropidonotus natrix) gesehen hat 
und wei8, daB me hauptsichlicb von FriSschen Ieht, wird nicbt darsn zweifeln. daB lie cia gemeint 
iat. Sie kommt zugleicb mit einer Varietit (fr. natrix, var. perss) noch heute in Griechenland 
und Kleinasien hiufig vor (Werner hei Brehm), kann aber natiirlicb nicbt der fUr giftig 
gehaltene lJae~ im Philoktetes-Mythus gewesen sein. 

Der lJae~ des Aristoteles ist unhestimmhar (Auhert und Wimmer). 

Die Grappe der Fische. 
Die llias (21, 22) sprieht von "Delphinen und anderen Fischen", 

aber die spatere Odyssee versetzt den Delphin in die "~'l'ea~Gruppe, 
wo er bereits besprochen wurde. 

Sonst bezeichnen die heiden Epen mit lx()v~ aile Fiseharten ohne 
Unterschied. (Uher den Aal s. u.) Da8 es sich dabei aber dennoch 
urn unterschiedliche Arten handelte, geht schon aus den versehiedenen 
Fangmethoden mit Harpunen, Angeln und Netzen, sowie aus der Be~ 
zeiehnung von Meer und Flu8 als lxfJv6et~, fischreieh (z. B. 11.20,392; 
Od.3, 177; 4, 381), hervor. 

Beiworter der Fisehe sind leeo~, heilig (nach Finsler wegen ihres 
dem Menschen unverstindlichen Lebens unter Wasser), und dJp:ll(1'C~~ 
gefra8ig. 

Man hat his in die neueste Zeit vielfaeh angenommen, da8 der 
homerischen Zeit die Fische nur in der Vorstellung von gefraBigen 
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Tieren gelaufig gewesen waren, die in das Wasser gefallene Leichen 
von Menschen und Tieren verzehren (II. 19, 266-268; 21, 200-204; 
Od. 15, 480-481; 24, 291), und daB sie nicht als regelmaBige Nahrungs
mittel, sondem nur a1s Notspeise verwendet worden seien. Allerdings 
haben sie Od. 4, 368-369 und 12, 330-332 Schiffbriichigen als Not
speise gedient; daB sie aber zur Zeit des Dichters recht oft verzehrt 
wurden. geht schon aus der Erwahnung verschiedener F angarten hervor. 
Auch heiBt es Od. 19, 113-114, die Erde bringe den Menschen Weizen 
usw., das Meer aber Fische. 

Die tiber den Fischfang berichtenden Stellen sind folgende. 
Auf den Fang mit der Harpune deutet Od. 10, 124, wo Gefahrten 

des Odysseus von den Liistrygonen "wie Fische durchbohrt" werden. 
Die homerisclie Angel besteht aus der Rute, der Schnur, dem "ge

kriimmten" Angelhaken, an welchem ein Kader befestigt wird, einem 
Rinderhom und einem Bleigewichte. Das Blei dient dazu, den Haken 
mit dem Kader zu versenken. wiihrend das hohle Rindshom als Schwim
mer dient (oder in Gestalt eines homemen Rohrchens das AbbeiBen 
der Schnur verhindem som). 

Uber den Fang mit der Angel handeln folgende SteIlen: 
Patroklos durchstoBt den Thestor mit der Lanze und zieht ihn so 

an sich: "wie ein Mann, auf vorragender Klippe sitzend, einen ge
waltigen Fisch an der Schnur und dem gliinzenden Erze aus den Fluten 
heraufzieht" (II. 16, 404-410). 

Genossen des Menelaos schweiften rings um eine Insel .. eifrig Fische 
fangend mit gekriimmten Angelhaken (r'Pap,n'toir:; ay"tm:eOtfJw), denn 
der Hunger quiilte ihren Magen" (Od.4, 368-369). Ahnlich Od.12, 
330-332. 

Die Skylla reiBt Genossen des Odysseus yom Schiffe weg: "wie auf 
vorspringender Klippe ein Fischer mit gewaltiger Angelrute, den kleinen 
Fischen Leckerbissen als Kader auswerfend, das Hom des auf dem 
Felde lagemden Stieres in die Fluten versenkt und dann die zappelnde 
Beute an das Vfer aufschwenkt" (Od. 12, 251-255). 

Die Gotterbotin Iris sttirzt sich ins Meer wie das Blei, das tiber 
dem Home des Stiers befestigt ist und sinkt, um den Fischen Verderben 
zu bringen (II. 24, 77-82). 

Der Fang mit dem Netze wird Od.22, 381-388 beschrieben. Als 
Odysseus in seinem Saale umherblickte, ob noch einer der Freier am 
Leben ware, sah er sie aIle in Blut und Staub niedergestreckt, "den 
Fischen gleich, welche die Fischer im vielmaschigen Netze aus dem 
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Meere an das flache Ufer gezogen haben. Da Iiegen sie nun aIle. nach 
der Meereswoge lechzend. auf den Dunen aufgeschiittet. und die Sonne 
raubt ihnen mit sengender Glut den Atem". - ~ch benehmen sich 
Aale und Fische. die von dem zuriickweichenden Wasser des Skamandros 
zurUckgelassen und von Hephaistos' Gluthauch bedringt. ,,angstvoll 
in den Pfiitzen umherschnappen und die schonen Gewisser hierhin 
und dorthin durchplitschem" (11.21, 349-355). 

Von dem Leben der Fische wird noch folgendes berichtet. 
Ein yom Faustschlag getroffener Kampfer springt erst auf und stiirzt 

dann nieder: "wie ein F.sch im yom Nordwind gekriiuselten Meere am 
algenbewachsenen .Strand in die Hohe springt und die dunkle Woge 
ibn (gleich wieder) bedeckt" (11.23, 692-694). - Naeh Netolika 
ist hier der sogenannte fliegende Fisch (Exocoetus volitans) gemeint. 
der auch im Mittelmeer vorkommt; doch ist diese Annahme nieht not
wendig, da bei bedecktem Himmel und namentlieh bei leieht gekrauselter 
Oberflaehe des Wassers, wie es ja hier der Fall war, fast alle FIsche 
gem spnngen. 

Achilleus wirft den getoteten Lykaon in den Skamandros und ruft: 
"Da magst du nun bei den Fischen liegen, die dir das Blut von der 
Wunde wegfressen (MOAtx,u~C1onat, eigentlich ablecken) werden ••• 
Der wogende Skamander wird dich hinaus in den weiten Busen des 
Meeres tragen, und maneher springende Fisch wird wieder unter die 
dunkele Meeresflache hinabschie6en, wenn er von deinem Fette ge
zehrt hat" (II. 21. 120-125). Aueh in dieser Stelle brauehen wir 
aus dem gleiehen Grunde wie bei II. 23, 692-694 den springenden 
F.sch (1'XfJV{; {}eroa"wv) nicht unbedingt als Exocoetus volitans anzu
sprechen. 

Feinde der Fische sind der Delphin (s. d.) und die Mowe (Aaeo{;). 
00.5, 51. 

Au8erhaIb der homerischen Fischgruppe steht 
der Aal (lrxdv{;). 

Ihn nennt der Diehter nur neben Fischen. aber nieht als Fisch 
(II. 21. 203 und 353), vielleieht weil er aueh an das Land geht und viel 
eher einer Schlange als einem Fische gleieht. 

Er wird nur als F1u8-, nieht als Meerbewohner erwiihnt. 
Aale (und F.sche) benagen im Skamander treibende Leiehen, indem 

sie das die Nieren umhiillende Fett (dfJ,uOv bctV8f{Jetdwv) verzehren 
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(II. 21, 203). Es ist das eine in zwiefacher Hinsicht auffallige Bemerlrung, 
die sich anscheinend an tatsachliche Beobachtungen anlehnt. Wie der 
Dichter zur Kenntnis des die Nieren umhiillenden Fettes beim Men
schen kommen konnte, habe ich in dem Buche "Die iirztlichen Kennt
nisse in Ilias und Odyssee" gezeigt. Wie aber konnten Aale in das 
·Innere menschlicher Leichen gelangen jl Den Schliissel zur Losung 
dieses Ratsels scheint mir eine Beobachtung zu liefem, iiber die Steche 
bei B reh m das Folgende sagt: Die Aale "machen sich auch an absterbende 
und tote Fische heran und fressen sie aus. Diese T atsaehe ist den Fischem 
der FluBmiindungen und Kiisten aus eigener trauriger Erfahrung be
kannt genug. Besonders Lachse, Store und Maifische werden naeh 
Walters Zusammenstellung angegriffen; die Aale bohren sich von 
der Geschlechtsoffnung aus in den Korper der gefangenen Fische, 
fressen zunaehst den Rogen, spater auch die iibrigen Eingeweide. 1st 
das Wetter stiirmisch, so daB die Netze nieht eingeholt werden konnen, 
so bleibt oft nur Haut und Knochen der Gefangenen iibrig. Man hat 
bis zu zwanzig Aale in einem Lachs gefunden; meist handelt es sieh 
urn kleine Tiere von einem halben Pfund." 

Das mag dem Dichter bekannt gewesen sein, und er wird dann die 
Beobachtung auf Menschenleichen iibertragen haben. 

Die Insektengruppe der P.EO'OV ai6~.ot. 

Mit dem anatomisch-physiologischen Kennzeichen piOOY al6AOt, in 
der Mitte beweglich, ist die Einkerbung zwischen Brust und Hinterleib 
gemeint, die den Insekten (zu deutsch: Kerbtieren, bei Aristoteles 
[nopot, was dasselbe bedeutet) ihren Namen verschafft hat und gerade 
bei den vom Dichter so bezeichneten Arten recht augenfallig ist. 
Wenn es Bias 12, 167 heiBt: (upijuec; peooyal6J..ot I;e peAtOOal, so gehort 
peaoy al6J.ot zwar grammatikalisch zu ocpijuec; (Wespen), logisch und 
naturgesehichtlieh aber ebenso zu peJ..toaat (Bienen), denn es kommt 
diesen beiden Arten gleiehmaBig zu, wie aueh der Homisse (olcn:eoc;), 
die Od. 22, 300 nur mit al6J..oc; ohne peaoy bezeiehnet wird. DaB da 
peaoy zu erganzen sein wird, liegt nahe, wenn man nieht annehmen 
will, daB der Dichter die Wespen und Bienen als in der Mitte, die gleich
gestalteten und sich in gleicher Weise bewegenden Homissen aber als 
im ganzen beweglich bezeichnet hatte. Immerhin ist hier zu bedenken, 
daB naeh der Tradition, aber aueh nur nach dieser, olcn:eoc; gewohillich 
fUr eine Bremse gehalten wird (s. u.). 
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. Die Biene, 
piAuwa (Apis mellifica) mit dem Doppelbeiwort pi(JOJ' alO~, baut 
nach II. 12, 167-170 ihr Nest, d. h. ihre Brutwaben (olxla) in einer 
hohlen Wohnstitte ("oilo" oopo,,) und f1ieht nicht, wenn jagende 
Manner (11"()l!e~ fh]~rijl!8~) nahen, sondem wehrt diese von ihrer 
Brut ah (d,uv"onat mel "be"c.o,,). 

Hier handelt es sich urn wilde Bienen, und die "jagenden" Minner 
sind Honigsammler (Zeidler), die kommen, urn ihnen den Honig 
wegzunehmen, wobei auch die Brutwaben (olxla) zerstOrt werden mUssen. 
Ein feines tierpsychologisches Verstandnis des Dichters 1i8t die Bienen 
ihre Brut, aber nicht ihre HOrllgvorrite verteidigen. 

Merkwiirdigerweise hat man his in die neueste Zeit vielfach behauptet, 
das homerische Zeitalter hitte nur wilden Honig gekannt, und Bienen
zucht sei damals nach nieht uhlich gewesen. Der neueste Bearbeiter 
der homerisehen Zoologie, Moule, spricht sieh sagar zweimal energiseh 
in diesem Sinne aus. Aber der groBe Bedarf an Honig bei den homeri
schen Griechen, die noch keinen Rohr- und Rubenzueker hatten, tritt 
in beiden Epen deutlich hervor und konnte nieht dureh das Ausnehmen 
von Nestem wilder Bienen gedeckt werden. 

Wir wollen zunichst den Bedarf an Honig und Wachs kennenlemen 
und dann die Bienenzucht der homerischen Zeit besprechen. 

DaB der Honig (pelt), der Cd. 10, 224 und II. II, 631 als x1c.oeo", 
hriunlich (s. o. S. 71), und Od. 24, 68 als rlv"el!o~, suB, bezeichnet 
wird, ein wichtiges Nahrungs.. und GenuBmittel der homerischen Grie
chen gewesen ist, zeigen Vergleiche, wie: "Die Seirenen haben eine honig
suBe Stimme" (peltr1Jl!V" Hna), "Nestors Rede flieBt dahin, suBer als 
Honig" (pelt"o~ r1v,,[c.o'P). Der Wein ist honigsuB (pelt1J~~). Dem 
"v"eaw, einer Speise zur Stirkung und Erfrischung, die aus Weizen
mehl und geriebenem Ziegenkise mit pramnischem Weine bestand, 
wurde, wenigstens in der Odyssee, auch Honig beigemengt (II. 1 1, 624 
und 638-641; Od.lO, 234-235, 290 und 316; 20, 68-69). Milch, 
mit Honig versuBt (pelhe~TO~), gehrauchte man bei T otenopfem 
(Od. 10, 519). Bei den Verbrennungen der Leiehen des Patroklos und 
des Achilleus wurden ganze Kriige voll Honig an die Scheiterhaufen 
gelehnt (11.23, 170; Od.24, 68). 

Von den Verwendungen des Waehses ("1]eo~) wird bei Homer 
nur eine ganz ungewohnliehe erwihnt: Odysseus verstopft damit seinen 
Gefahrten die Ohren, damit sie den Gesang der Seirenen nieht horen 
konnten (Od.12, 173-177). GewiB brauehte man Wachs regelmiBig 
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zu wichtigeren Zwecken, wie zum Verschlie8en undichter SteUen zwischen 
den Schiffsplanken, denn Odysseus hatte eine michtige Scheibe Wachs 
(:efJflOW pkya" 1:e<JXcS,,) auf seinem Schiffe zur Hand, von der er mm 
Zustopfen der Ohren kleine Stucke mit dem Messer abschnitt und 
durch starkes Kneten in der Sonnenhitze weieh maehte. Die Scheiben 
wurden offenbar ebenso wie die Fettscheiben (11. 21. 362-264; Od. 21. 
183) dureh Schmelzen und Erstarrenlassen in flaehen SchaIen gewonnen. 
Die Trennung des Honigs vom Wachse war anscheinend noch un
voIIkonunen. da das Wachs (Od. 12, 48) honigsUB (ueMfJmj~) genannt 
wird. 

In der I1ias wird eine kiinstliche Bienenzucht noch nieht er
wiImt, doch dad man daraus nicht sehlie6en, daB sie in der Entstehungs
zeit der Dias an der kleinasiatischen Westkiiste noch unbekannt gewesen 
wire. Erst in der spateren Odyssee finden wir kiinstliehe Bienen
wohnungen beschrieben. Es heiBt da (13, 103-112): 

•• Nahe dem Olbaum (an der Kiiste von Ithaka) ist eine diimmerige 
Grotte. den Nymphen. welche Najaden genannt werden. heilig. Darin 
sind Mischgefa6e und doppelt gehenkelte Umen aus Steingut. worin 
stets Bienen Nahrung bereiten. Aueh sind in der Hohle groBe steinerne 
Webstiihle, auf denen die Nymphen priichtige meerpurpume Gewander 
weben. und nie versiegende Quellen. Die Hohle hat zwei Zugiinge, 
einen von Norden, gangbar fUr die Menschen, und einen von SUden. 
der von Menschen nieht betreten wird, filr die Gotter." 

Die Grotte enthielt also wie aile T ropfsteinhohlen wunderliehe Stein. 
gebilde, die mit allerlei Geraten der Mensehen vergliehen werden konnten, 
wie z. B. mit Webstiihlen. Aber die Misehkriige und doppelt gehenkelten 
Umen ("efJ'l:ijei~ 1:8 "ai afUP«POeij8~) aus Steingut (U""Ot), in denen 
Bienen Honig bereiteten, waren von Menschen geformt und in die 
Hohle gestellt worden, denn T ropfsteingebilde sind niemals offene Hohl
korper, in denen Bienenvolker wohnen konnen. und es ist auch nieht 
einzusehen, warum der Dichter den einen Zugang zur Hohle als fUr 
die Menschen bestimmt bezeichnet haben sollte, wenn ihn nieht Men
sehen gebraucht hatten, um zu ihren Bienenstocken zu gelangen. Dam 
kommt, daB diese BienenstOcke, offenbar als besonders wichtig. vor 
den phantastischen Webstiihlen genannt werden. Auch O. Keller haIt 
sie filr kiinstliche BienenstOcke. 

Gesiehert wird diese Annahme durch den von Armbruster er
braehten Beweis, daB in ~ten schon lange vor der homerischen Zeit 
Bienenmcht in Rohren aus getrocknetem Nilschlamm getrieben wurde, 
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daB Ahnliches in vielen Gegenden von Afrika und auch stellenweise im 
Norden und Westen von Griechenland noch heutzutage iiblich ist. 
und daB sogar im Lande der Drusen .. doppeltgehenkelte Umen" noch 
jetzt als kiinstliche Bienenwohnungen dienen. Es haben also ohne 
Zweifel die uralten Kulturzusammenhinge zwischen ~en und 
Griechenland bzw. der kleinasiatischen Westkiiste eine gleichartige 
Bienenhaltung in Rohren und Krugen zur Folge gehabt. Die Misch~ 
gefi6e und doppeltgehenkelten Umen aus Steingut. die auf Ithaka 
zu Homers Zeit ala primitive Bienenst&:ke dienten, werden uns da .. 
durch verstindlich. und es wird sie niemand mehr in das Reich der 
Fabeln verweisen diirfen. 

Weiter entnehme ich Armbruster. daB die Tonrohren iiberall, wo 
sie angewendet wurden. wie auch jetzt noch die doppeltgehenkelten 
Umen der Drusen. meist horizontal geiagert und oft zu maueriihnlichen 
Bienenstanden aufgestapelt wurden bzw. werden. Das ist. bei der Uber~ 
setzung der Odysseestelle wohl zu beachten. Dort heiBt es nimlich 
nicht, wie gewohnIich iibersetzt wird, daB die doppeltgehenkelten Umen 
in der Grotte stehen, sondem nur. daB sie dort sind (lao,,,); auch sie 
werden da horizontal gelegen haben. 

Hesiod, der clem Homer zeitlieh nkhste Sehriftsteller - er lebte hOchstens 100 Jahre 
spiter auf der anderen Seite des ~ Meeres in Bootien - ist ein vortreffIieher Kenner 
der Bienen und der Bienenzucht. - Er erwihnt kiinstliehe Bienenwohnungen in folgenclem Ver
gleiehe (Theog.591-601): 

,.Die Weiber wohnen zum gro6en Verderb inmitten der sterbliehen Minner. um mit ihnen 
nur Verschwendung, nieht aber kIilgliehe Not zu teilen. Wie wenn tieE in dem Bau der gewOIbten 
Korbe (AP af.tt7vsaa, HO:ffJ(!stpssoa,) die Arbeitsbienen (,u8,t,aaat) Drohnen (H1/rpiplw.;) aufziehen 
zu b&en Taten, denn wenn iene (al) sieh den ganzen Tag abmiihen und die wei6en Waben 
(HfJela AevHd) einbauen. bleiben diese (ot) im Bau der gewolbten KOrbe. um den fremden Erwerb 
im eigenen Baudle zu sammeIn - geradeso hat der erhabene Donnerer Zeus die Weiber den 
sterbliehen Mannem beigesellt." 

Hesiod weill also schon die Drohnen von den Arbeitsbienen zu unterscheiden und kennt 
die verschiedene Lebensweise beider. ein Wissen. das nur durch Beobachtung an BienenstOcken 
und nieht an Nestem wilder Bienen gewonnen sein konnte. Femer bezeiehnet er bereits die 
Drohuen ala minnlichen (ot) und die Arbeitsbienen, die unausgebildete Weibchen sind, ala weib
lichen (at) Geschlechts, erwihnt aber das einzige eierlegende Weibchen im Stocke, die Kanigin, 
nieht. 

Ob man schon in der homerischen und hesiodischen Zeit die Bienen 
durch Rauch betaubte oder wenigstens unlustig zur Abwehr machte, 
um den Honig ausnehmen zu konnen ohne gestochen zu werden. wie 
man es zur Zeit des Aristoteles tat,laBt sich nicht ersehen; aber wahr~ 
scheinlich ist es, da die Ilias die betaubende Wirkung des Rauches 
(8, 181 und 9, 243) ebenso wie die Stechlust der Bienen, wenn man 
ihre Nester ausrauben will (12, 165-172), sehr wohl kennt, und be~ 

6* 
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sonders, da nach Armbruster das Rauehem der Bienen in ~ten 
schon in der Mitte der 5. Dynastie, fast 2000 Jahre vor Homer, ublieh 
war. 

Das dem Bienenleben entnommene sehonste, aber bisher nieht ver
standene Gleiehnis der Ilias (2, 86-100) schildert das Sehwarmen 
der Bienen folgendermaBen: 

lneOGeVovlO 08 Aaot 
nme Wvea elOt peltaaawv aot'llawv, 
nice'YJq lx rlacpvefjr; del '111.0'11 lexopevawv' 
P .1'.1" •• " {} • -OTeVuOV ue neTOVTat en a'll eat'll ew.etvOtOtv· 
at pEv , Ev{}a &ltr; nenoT~aTat, at 01. Te Ev{}a, 
&k TCOV Wvea nollti vewv dno xal xltOtawv 
ntOVor; neonaeOt{}e fJa{}el'YJr; Ec1TtXOWV7:0 
lA.aoov elq dr()e~v' peTti de acptatv oaaa OEO~Et'II 
(hevvovq' iEvnt, Lluk~l'l'elor;' ot O'drFeOVTO' 
TtT.e~XEt {)'droe~, {mo 08 auvaX~ETo rata 
Aawv l(;OVTWV, {)paoor; o·~v. lvvea de acpear; 
X~eVxeq pOOWVTeq le~TVOV, e't no'dvTfjr; 

, • " .I' .I ' fJ 1 , 0X0W.T, a,"oVOEtnV uE utQTeeq::'Ewv aatlL'YJ(t)v' 
onovofj o'eCtT.o A.aOq, le~TV{}EV 08 xa{}' loeaq 
navaapEvot xlal'l'fjq. 

"Die (plotzlieh alarmierten) Heerseharen (der Aehaier) stUrzten in 
immerfort emeuertem Sehwarme heraus, dieht gedrangt wie Bienen
volker, die aus der Felsenhohle iiber die Friihlingsbliiten hinfliegen 
und sieh, eine T raube bildend, aneinanderhangen, wahrend noch einzelne 
sieh hier- und dahin zerstreuen; so zogen die Volkerseharen aus den 
Sehiffen und Baraeken langs des hohen Gestades. Mittendrin trieb sie 
Ossa, die Botin des Zeus, und das Gewiihl wuchs, der Sammelplatz 
halite, der Boden drohnte, und mit Getose setzten sich die Volker nieder. 
Neun Herolde erhoben ihre Stimmen und mahnten sie, vom Geschrei 
zu lassen und die gottbeseligten Herrseher anzuhoren. Endlich kam 
das Volk in Ruhe zum Sitzen und schwieg." 

In diesem Gleichnisse wird nicht das gewohnliche Ausfliegen zum 
Einsammeln von Honig und Blutenstaub, sondem das Ausschwarmen 
von zehntausenden Bienen aus dem Mutterstock zur Griindung einer 
Kolonie geschildert, denn sie fliegen nicht einzeln wie beim Einsammeln 
aus und ein, sondem verlassen den Mutterstock auf immer in fort
wahrend sich emeuemden Scharen (pEltaaawv deL vlov lexopevawv) 
und kommen, in eine T raube zusammengeballt, auBerhalb des Mutter
stocks zur Ruhe. Das geht nicht nur aus der naturgetreuen Schilderung 
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des Schwirmens hervor, sondem auch aus dem trefflich durchgefiihrten 
Vergleich mit dem stiirmischen Aufbruche des Heeres, dessen anfangs 
wirr durcheinander wimmeInde Scharen schIie61ich auf dem Alarm~ 
platze dicht gedrangt rur Ruhe kommen. Bezeichnend fiir das Schwarmen 
der Bienen ist der Vers: 

{JoT(!vllo" lie ~iTovr:at bl l1vf}eoow ela(!wOtow, 

den V oB nicht verstanden und folgenderma6en falsch iihersetzt hat: 

.. Jetzt in T rauhen gedrangt umfliegen sie Blumen des Lenzes." 

Von "Trauben" spricht auch heute noch der Imker, wenn sich 
ein Schwarm als machtiger Klumpen, in dem die Bienen dicht auf~ und 
aneinander sitzen wie die Beeren einer T raube, irgendwo angehangt 
hat. Die Bienen fliegen dahei {JoT(!vll6v, d. h. nicht "in Trauhen ge~ 
drangt", wie VoB meint, sondem "eine Traube bildend". Wahrend 
sich die T raube schon zusammenballt, zerstreuen sich noch einzelne 
Bienen hier~ und dahin: 

ai piv -t lv{}a f1J..t~ ~e~on]aTat, ai lie Te lv{}a, 

das sind entwOOer die sogenannten Spiirbienen, die eine neue Wohnung 
auskundschaften, wahrend der Schwarm ruht, oder Bienen, die unter 
Iebhaftem Hin- und Hersausen die T raube sozusagen erst suchen miissen, 
um auf ihr zur Ruhe zu kommen. Nur wer yom Leben der Bienen 
nichts weiB, wird der V 0 B schen tJbersetzung trauen und die Bienen 
"in T rauben gOOrangt BIumen des Lenzes umfliegen" lassen, was auch 
beim Einsammeln der Nahrung nicht zutrifft, denn in den Worten 
~eTOVTat l~' l1.v{}eOtv ela(!wo'iOtv bedeutet die Praposition l~t mit dem 
Dativ, daB sie "iiber die Blumen hin" oder, wie der bienenkundige 
Dichter Maeterlinck in einer naturwahren und hochpoetischen Schi1de~ 
rung des Schwarmens sagt, "zwischen den BIumen und dem blauen 
Himmel" fliegen. 

Diese Schilderung des Schwiirmens nimmt unter den Gleichnissen des Dichters eine eigene 
Stellung ein. Sonst hiingen seine Gleichnisse mit der Handlung, die sie illustrieren sollen, nur in 
einem Punkte zusammen und geben keine vollstiindige ParaIlele zwischen Gleiehnis und Handlung. 
Aber in unserem Faile ist eine ausgedeluite VergIeiehung zwischen dem Bienenschwarm und dem 
zum Sammelplatz stiirzenden Heere bis in fast aIle Einzelheiten so weit durchgefiihrt. daB man 
zweifeln konnte. ob die Heeresversammlung durch die Schilderung des Bienenschwarms ooer 
das Schwiirmen der Bienen durch die Heeresversammlung iIIustriert werden sollte. Und doeh 
ist das Gleichnis, wenigstens nach dem Wortlaute. noeh nieht vollig durehgefiihrt, denn wir horen 
wahl von dem l..iirmen der alarmierten Volker. aber nichts von dem damit vergleichbaren Iauten 
Brausen des Bienenschwarms. Freilich nur dem Wortlaute nach; denn der Dichter iiberliiBt die 
naheliegende Ergiinzung seinen Harem, denen das Brausen des Schwarmes wohlbekannt sein 
muBte und deshalb fiir seinen Zweck keiner besonderen Erwiihnung mehr bedurfte. 
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Zu Kellers Vermutung, daB die Biene der homerischen Zeit die 
italienische (Apis ligustica) gewesen sei, schreibt mir Herr Professor 
Armbruster: .. Die Unterscheidung der Rassen agyptisch, cyprisch 
und italienisch durfte heute als uberholt gelten. Speziell ist die Unter ... 
scheidung zwischen cypruch una italienisch noch nie sicher gewesen. 
Bei der agyptischen kommt neben starker Aufhellung des Chitinpigments 
auch Aufhellung der Haare vor. Sie ist dadurch noch einigermaBen 
gekennzeichnet. Aber es gibt speziell fUr die Chitinaufhellung starke 
morphologische und geographische Ubergange. vor allem auch viele 
geographische Ungereimtheiten. Dies ist begreiflich, da es sich offenbar 
urn mendelnde Eigenschaften handelt." 

Die W espe, C1q;fJ~. 

ist wahrscheinlich Vespa germanica. AuBer mit peGOV awlo~ wie die 
Biene, wird sie mit 8lvo(jw~, am Wege bauend, bezeichnet: 

Die Myrmidonen "schwarmten plotzlich heran wie die Wespen am 
Wege, die torichte Knaben nach ihrer Gewohnheit reizen und damit 
vielen gemeinsames Unheil bereiten, denn sobald jene ein vorbeigehender 
Wandersmann absichtslos erregt, sturzen sie aIle tapferen Sinnes hervor, 
ihre Brut zu beschutzen", n. 16,259-265. Siehe auch n. 12, 167-170. 

Nach der Gestalt der Wespe wurde eine Haartracht benannt. welche darin hestand. daB 
man dem Haare durch Zusammenbinden (Oql'fl"oVv) eine Form gah. die an die.Einkerbung der 
Wespen zwischen Brust und Hinterleih erinnerte (II. 17.52). Andere sehen indem oql'fl"oVv ein 
Binden des Haares mit Gold. und Silberfiiden. so daB es eine Abwechslung zwischen hellen und 
dunklen Ringen zeigt wie der Hinterleih der Wespe. 

Der Q1OTeQ~, Hornisse? oder Bremse? 

Unter dem QlaTeQ~ versteht man gewohnlich eine Bremsenart 
(Tabanus). Er wird nur Od.22, 299 erwahnt: 1m Saale des Odysseus 
fliehen die Freier vor dem Aigisschild der Athene "wie Rinderin der 
Herde, welche der ola7:eo~ zur F riihlingszeit, wenn die T age lang werden, 
einherfliegend in Unruhe bringt" (Od.22, 299-301). 

Warum ich glaube, daB OlOTeO~ die Homisse (Vespa crabro) sei. 
habe ich schon oben bei der Charakterisierung der peaov alOAOt-Gruppe 
angegeben. Die Furcht der Rinder vor der Homisse, die Mensch und 
Tier ebenso heftig angreift und noch schmerzhafter sticht als die Bremse, 
spricht eher fur als gegen meine Annahme. Sollte aber die Bezeich
nung des olOTeQ~ als Bremse, die nur auf der so oft trugerischen T ra
dition beruht. richtig sein, so ware er in die nun folgende pviat-Gruppe 
einzureihen. 
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Die Insektengruppe der p.viat. 

Die Maden der p,viat heiGen dJlat und werden II. 19, 23-27 und 
22, 509 als alolot, beweglich, bezeichnet. 

Der Dichter versteht unter p,vim verschiedene Fliegen- und Schnaken
arten. Wenn olo7:eof: keine Homisse, sondem eine Bremse sein sollte 
(s. 0.), so wiirde sie hierher gehoren. 

Die II. 19, 23-26 erwiihnte p,via. die in Leichen Maden erzeugt, 
ist wohl Lucilia caesar, die ihre Eier gem in offene Wunden legt. oder 
eine Calliphora-Art. Sonst spricht der Dichter nur von den p,viat. 
ohne den in ihrem Leben nnd T reiben verschiedenen Arten besondere 
Namen zu geben. 

Eine biologische Erkenntnis aus der Zeit des Dichters. 
die nur durch systematisch fortgesetzte Beobachtungen 
oder gar Versuche, also durch zielbewuBte Forschung, er
langt worden sein kann, verdient unsere Beachtung und 
Bewunderung: II. 19, 23-27 befiirchtet Achilleus, daB Flie
gen in die Wunden des getoteten Patroklos sehliipfen und 
darin Maden erzeugen konnten, die den Leiehnam ent
stellen: 

&lla pD./..' al'Prof: 
betbro, p,IJ p,Ot 7:orpea Me'Pot7:[ov lJ.l'XtftO'P vtD'P 
p,viat 'Xab{)voat 'Xara xal"'07:V:7wVf: dnetlaf: 
dJlaf: lyyet'Pro'Pwt, aet'Xtooroat be 'Pe'Xe6'P -
l'X b' aloJ'/J nerpawt - 'Xara be xeoa na'P7:a oanlm. 

Dieses biologisehe Wissen des Diehters ist alsbald 
wieder verlorengegangen. Aristoteles weiB zwar. daB Flie
gen aus Maden entstehen, aber nieht, daB die Maden 
Fliegenbrut sind, sondern glaubt, daB sie aus der Fiiulnis 
entstanden, obwohl er die homerischen Diehtungen kennt und aueh 
Zoologisches aus ihnen anflihrt. Die Scholiasten bemerken zu den 
T extworten eijAaf: lyyel'Pro'P7:at: "l'P7:t'X'COvat yae al p,viat 7:t 7:ai!; oa(!~t'P, 
l~ o~ ot o'Xwl1]'Xef: ye'P'Pw"wt", ohne zu sagen, was das 7:[ ist. Sie 
bringen also weder eine Bestatigung noch eine Erkliirung, sondem 
nur eine Umsehreibung der homerisehen Stelle, und wir wissen auch 
nicht, ob die gelehrten Herren unter oxwl1]xef:, was bei Homer Regen
wiirmer heiBt, das verstehen, was der Dichter hier eM"at nennt. (Neben
bei bemerkt ist das eines der Beispiele flir die Unzuverlassigkeit der 
Tradition bei der Deutung homerischer Tiemamen.) Was die Zeit 
des Dichters wuBte, blieb also unverstanden oder wurde 



vergessen. und noch in der Neuzeit nahm man keinen An
stand. das Erscheinen von Maden in faulendem Fleische 
mittels der falschen Lehre von einer Generatio spontanea. 
d. h. einer Zeugung aus nichts. zu erkliren. bis Redi im 
11. Jahrhundert wieder entdeckte. was der alte Dichter 
schon mehr als 2000 Jahre vor ihm gewuBt hatte. 

Yom Leben und Treiben sonatiger Muckenarten weiB der Dichter 
folgendes . zu berichten: 

"W"1e viele dichte Fliegenschwirme im Vorsommer. wann Milch 
von Clen Butten herabtrieft. rastlos durch den Hirtenhof umherziehen: 
in soleher Menge standen die lockigen Achaier auf dem Gefilde" (II. 2. 
469-413 und ahnlich 16, 641-643). 

Athene wehrt von Menelaos die Geschosse abo .. wie wenn cine Mutter 
von ihrem suB schlummemden Kinde die Mucke wegscheucht" (II. 4. 
130-131). 

Schnaken sind gemeint. wenn es von Patroklos heiBt. Athene babe 
in seine Brust gepflanzt .. die kiihne Beharrlichkeit der p.v'ia. welehe 
immer wieder. auch wenn sie verscheucht wird. die Haut eines Menschen 
zu stechen ("a"ee,,,) sucht. denn suB ist ihr das Menschenblut" (II. 11. 
510-512). 

Unlet clem Worte H111'apv'a. wartlich "HundaRiege" (11.21.394 und 421). versteht Gros
hans Hippobosca equina L.. doch scheint dsmit kein Insekt gemeint zu sein; wahncheinJich 
ist es ledigIich ein SclUmpfwort, das die Begriffe der listigen Zudringlichkeitvon Hund und 
MiicIce vereinigt und unserer Begriffabildung Sc:hweinehund ihnelt. 

Andere Iasekteu and lODSIige Diedere Tiere auSerhalb des 
Systems. 

Mottenlarven. 
brer;. werden Od.21. 395 erwahnt. da Odysseus seinen aus dem Ge
home cines Steinbacks gefertigten Bogen untersucht. ob ihn nieht etwa 
lmr; zemagt hitten. Offenbar handelt es sich urn Larven ahnlich denen. 
die man von der Motte Tinea vastella aus Afrika kennt. wo sie die Ge
home gefallener Tiere angehen. (Briefliche Mitteilung des Zoologen 
O.Romer.) 

Schmetterlinge? 
Homer spricht zwar nirgends von Schmetterlingen, doch konnen 

solche zur Erklirung des in II. II. 53 und 16. 459 erwihnten blutigen 
Taus herangezogen werden. den der Dichter als ein von Zeus gesandtes 
Vorzeichen von Krieg auffaBt. Aueh- Hesiod (Scut.384) kennt diese 
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Erscheinung, und bei uns hat sie Veranlassung zur Sage vom Blutregen 
gegeben. Das Phinomen erklirt sich daraus, daB Schmetterlinge, z. B. 
der BaumweiBling (Aporia [pieris] erataegi), wahrscheinlich infolge von 
schnell eingetretenen giinstigen T emperaturverhiltnissen, plotzlich in 
kolossaler Anzahl aus den Puppen auskriechen und als erstes Geschiift 
ihren aus dem Raupenleben mitgebrachten Urin entleeren, der bei 
vielen Arten, wie eben beim BaumweiBling, rot ist. - Eine andere Art 
blutigen T aues kommt durch starke Wueherung einer Alge (Chlamydo
coccus pluvialis) jm Wasser von Regenpfiitzen vor. 

Die Zikade, 

'fencE, wird nur II. 3, 149-152 erwihnt: Durch das Alter kriegs
untauglieh gewordene Greise sitzen als Volksweise (tn}fWri(!ovr8~) am 
Skaiischen Tor und lassen eifrig ihre Ratschliige horen, "wie die Zikaden 
auf Waldbiumen sitzend ihre helle Stimme (~na Aec(!w8ooa,,) er
heben". 

Die jetzt in K1einasien und Griechenland hiufigste Zikade ist T etti-
gIa oml. 

Die Wanderheusehreeke. 

dx(!4;. DaB die Landleute, wie aueh heute noch, Feuer anziindeten, 
um die verheerenden Schwirme der Wanderheuschrecken von ihren 
Feldem abzuhalten, geht aus dem Gleiehnisse 11.21, 12-16 hervor: 

"Wie wenn vor dem auflodemden Feuer die Heusehrecken sich 
erheben. um °nach dem Strome zu fliehen, denn immer neue, schnell 
entflammte Glut versengt sie, und furehtsam eilen sie naeh dem Wasser: 
so fUllte sieh bei Aehilleus' Erseheinen der XanthosfluB mit Pferden 
und Minnem." 

Neben anderen Arten der Wanderheuschrecken ist gegenwirtig die 
am Mittelmeer verbreitetste Stauronotus maroecanus. Ihr Gebiet er
streckt sich von Portugal iiber aile Mittelmeerkiisten, die Balkanhalb
insel und K1einasien. Aueh aus dem inneren und ostliehen Afrika sind 
wiederholt Wanderheusehrecken bis ans Mittelmeer gelangt. 

Die Hundelaus, 

xv"o(!aW7:t1~, ist ein Parasit, der in groBer Zahl den sterbenden Hund 
Argos des Odysseus bedeckte (Od.17, 300). Der typisehe Hunde
schmarotzer in den Mittelmeerlindem ist Rhipicephalus sanguineus. 
Ixodes ricinus, den man fUr XV"O(!Q(07:t1~ gehalten hat, ist nieht fUr den 



Hund typisch. sondem befallt Menschen. Siugetiere und VOgel und sagar 

Ringelnattem. (Miindliche Mitteilung des Zoologen P. Schulze.) 

Spinnen 
erwihnt Homer nicht. wohl aber ihr Gewebe. dgdvwv. Das zwanzig 
Jahre lang unbenutzte Bett des Odysseus ist nach Cd. 16. 36 von Spinn
geweben bedeckt, denn nur an unhenutzten und vernachlissigten Orten 
weben die Spinnen ihre Netze. Ferner umspannt Hephaistos (Cd. 8, 280) 
das Bett der Aphrodite mit einem unsichtbaren Netze, "zart wie Spinnen
g~", um die Ungetreue mitten in einer Liebesumarmung mit ihrem 
Buhlen Ares abzufangen. 

Farbstoffliefernde Tiere: 
die Kermes-Schildliuse (Kermes vermilio und K. ilicis) 

und 
die Purpurschnecken (verschiedene Murex- und Purpura-Arten). 

In den heiden Epen erfahren wir mancherlei von Schmuckfarben 
offenbar tierischen Ursprungs, aber der Dichter erwihnt die farbstoff
liefemden Tiere nicht. Die Purpurschnecke (noqqJ1Jqa) finden wir erst 
hei Aristoteles genannt, nicht aber, wie Moule meint, schon hei 
Homer. 

Wie Delitzsch (zitiert bei Veckenstidt) angibt, stammte der 
rote Far bstoff <]10 iv t~ der homerischen Zeit und des ganzen klassischen 
Altertums von den Kermes-Schildliusen; er wurde nach Heymons 
(bei Brehm) noch in neuer Zeit dam verwendet, den Kopfbedeckungen 
von Tiirken und Griechen ihre rote F arhe zu geben. Diese Schildliuse 
leben in Kleinasien und Siideuropa auf der Kermes-Eiche, Quercus 
coccifera. Der Dichter erzihlt II.4, 141-147 von einer Verwundung 
des Menelaos und vergleicht den Blutstrom aus der Wunde mit dem 
<]1oi"", mit welchem eine Mionierin oder Karerin Elfenheinplattchen 
zur Verzierung des Ri~menzeugs edler Rosse firbt. Cd. 6, 53 heiSt das 
Blut <]1otvtov. Ein <poi",~-farbiges Pferd, also ein Fuchs, wird 11.23.454 
erwihnt. Die Schlange aqa"w" ist nach II. 12, 202 <]1otvqe~ und nach 
n. 2, 308 aa<]1ow6q wie der Lowe (II. 10,23) und der Schakal (II. 11,474). 
II. 6, 219 schenkt Oineus dem Bellerophontes einen <]1owiE-farbigen 
Giirtel (Cwcnijqa <]1otv'''' <]1aew6,,). Ein ebenso gefirbter RoBschweif 
als Helmzier wird II. 15, 537-538 erwihnt, und Kleidungsstiicke werden 
zweimal (II. 10, 133; Od. 14, 500) a1s <]1ot",,,6eaaa bezeichnet. Moule 
erwihnt diesen F arbstoff nicht. 



Welche Farben als von der Purpurschnecke herriihrend auf
zufassen sind, ist nieht sieher zu entscheiden, weil die Farben, welche 
von den Murex- und Purpura-Men geliefert werden, sehr verschieden 
sind, und weil no(}qN(}£Or;. das gewohnlich als purpurn iibersetzt wird. 
naeh allgemeiner Ansehauung mehr etwas Bewegtes als etwas F arbiges 
bedeutet, nimlieh· wogend. strudelnd. sehimmemd. schillemd. womit 
natiirlieh F arbenerscheinungen verbunden sein konnen. Der frisch ge
wonnene Firbesah der Purpursehnecken ist weiB oder blaBgelblich. 
wird im Sonnentichte zuerst zitronengelb. dann griinlichgelb und wandelt 
sich endlich in Violett. das unter Einwirkung der Sonne mehr und mehr 
dunkelt. Es hangt von dem Auftragen. also von der Menge der Sub
stanz abo welche Abschattung von Violett man beim Firben erreicht. 
Heutzutage dient der Purpur nur noch hier und da den Fischem zum 
Zeiehnen ihrer Wasche. denn die Anilinfarben haben ihn iiberfliissig 
gemacht. 

Die Auster. Tij{}or;. Ostrea edulis? 
11.16. 740-750 stiirzt ein Verwundeter yom Kampfwagen herab. 

wie ein Taucher (d(}"e!JT1j(}. vgl. S. 67), und Patroklos ruft ihm zu: 
.. Wunder. wie behende und leieht der Mann hinabtaucht! Wenn er 
das einmal in des Meeres fisehreiehen Gewassem versuehte, konnte er. 
yom Schiffe abspringend, auch bei stiirmigem Wetter mit Austem
suChen gar viele sittigen" usw. 

Nach Keller fand man im Schutt des alten Troja und in der Um
gebung Schalen vieler. zum Teil e6barer Molluskenarten (pecten. 
Pectunculus. Mytilus edulis, Cardium edule. Solen marginatus. Qstrea 
cristata und lamellosa), und in mykenischen Gribem Austernschalen 
und ganze Austem, offenbar als Nahrung fur die T oten. 

Aristoteles erwihnt den Tij(}or; nieht, spricht jedoch von einem 
T1j.fJvO", worunter er nach Aubert und Wimmer eine Ascidie, wahr
scheinlieh eine Cynthia, versteht. Aus dem gleiehen Grunde hatte sehon 
Groshans den homerischen Tij(}or; fur eine Ascidie erklirt. Heute noeh 
werden an den Kiisten des Mittelmeeres Ascidien verspeist. Die Bei
behaltung der Ubersetzung .. Auster" empfiehlt sieh der Anschaulieh
keit wegen. da uns diese als Speise geliufiger ist als die Ascidie. 

Der Regenwurm (axchl1}E) 

ist eine Lumbricus-Art. Mit ihm wird 11.13, 654 ein im Kampfe zu 
Boden gestreckter Krieger vergliehen; die iUlnlichkeit liegt in dem 
Getadeausgestrecktsein. wie wir es im Gegensatze zu anderen diinn 



und lang gestalteten Tieren, die sich auf ebenem Boden gem ringeln 
oder schlingelnf beim Regenwwm &eben, wenn erf mit dem hintefen 
Leibesende in seinem Erdloche steckend. sich nahrungsuchend maglichst 
lang und gerade auf dem Boden ausstreckt. 

Der novlmrovG', 
Polypus (Octopus) vulgaris oder Moschites moschata. 

AIs Odysseus Schiffbruch gelitten hatte, wurde er an die Insel der 
Phaiaken angespUlt. Da er nun versuchte. sich an einem Felsen fest
zuh81ten, riB ihn die Brandung los. uod die abgeschundene Haut von 
seiDen Handen blieb an den Klippen haften, "wie dem Polypen. den 
eiDer aus dem Verstecke herauszerrt. kleine Steinchen in Menge an 
den Saugnipfen <neck "owl1joo'l'&<pt,,) hingen bleiben" (ad.5, 432 
his 435). 

Aus demNamen novlvnov,. "VielfuB". aus dem Aufenthalt in einer 
Klippenhohle im Bereiche der Brandung, aus der Erwahnung der Saug
nipfe und des Hingenbleibens von Steinchen an ihnen ergibt sich 
mit volliger Sicherheit. daB der Dichter hier von einem Kephalopoden 
spricht. den er aus eigener Anschauung kennt. Nach Grimpe bei 
Brehm sind zahlreiche Kephalopodenarten im gamen Mittelmeer sehr 
hiufig. so besonders Polypus (Octopus) vulgaris und}Aoschites moschata. 
die schon in der mykenischen Kunst teils naturgetreu. teils als stilisierte 
Omamente nachgebildet wurden. Noch heute werden diese Tiere an 
den Kiisten des ·Mittelmeers mit Ableitungen des Namens bezeichnet. 
der ihnen schon von den alten Griechen und Romem beigelegt wurde: 
Puly. Polpo. Poulpe = novlvnov,. 

1880 habe ich erkannt. daB die Beschreibung der bis dahin 
allgemein fiir ein mythisches Phantasiegebilde gehaltenen 
Skylla im 12. Buche der Odyssee iiberraschend gut auf einen 
groBen Kephalopoden vom Bau und der Lebensart des 
homerischen novlvnov, paBt. Schon Aristarch hatte die Skylla 
fUr ein aus der Felsenhohle herausgewachsenes, schneckenartiges Tier 
erklirt. aber das hatte ebensowenig Beachtung gefunden wie meine 
Erklarung. Erst 14 Jahre nach mir fand die Sache bei dem Philologen 
Heinzel Beachtung und Zustimmung und wurde zur gleichen Zeit 
von dem Philologen Steuding noch einmal entdeckt. 1893 ist dem 
Archiologen T iim pel der Nachweis gelungen. daB ein anderes mythisches 
Ungeheuer des Altertums, die vielkopfige Hydra. ebenfalls auf einen 
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Polypen zuriickgeht, dessen Ab- und Nachbildungen sich in der myke
nischen Kultur. also schon in vorhomerischer Zeit, hiufig finden. End .. 
lich ist der Archiologe Berger1 (1904) fur die Berechtigung solcher 
natiirlichen Erklarungen mythischer Ungeheuer eingetretet). 

Sehen wir zunichst, was Homer von der Skylla zu sagen wei8. 
Od. 12, 86-100: 

"Darin wohnt die furchtbar bellende (OO"OV lslwwia) Skylla. 
Ihre Stimme klingt wie das Kliffen eines jungen Hundes (qxo~ p):v 8~1J 
meVla,,~ "eoro.1J~). Sie ist ein schlimmes Untier. tiber dessen Anblick 
sich niemand £rent, auch kein Gott, der ihr begegnet. Zwolf unfOrmliche 
Fiifie hat sie und sechs lange HiIse. auf deren jedem sich ein furchter
licher Kopf mit drei Reihen von festen uod dichtgestellten, verhingnis
drohenden Zihnenbefindet. Halb steckt sie in einer Hohle. die KOpfe 
aber streckt sie aus der Tiefe heraus und fingt sich, indem sie um die 
Klippe umhersucht, Delphine, Seehunde und, wenn m6glich, nach 
groBere Seetiere, wie sie die tiefstohnende Amphitrite in Unzahl nahrt. 
Niemals konnten Schiffer sich anmaBen, mit dem Schiffe an ihr vorbei
zukommen, denn mit jedem Kopfe raubt sie einen Mann yom dunkeln 
Schiffe." 

Uber sein Abenteuer mit diesem UIJ8etiim berichtet Odysseus 
v.244-255: 

"Wihreod wir nun angstvoll auf die Charybdis blickten, raubte mir 
die Skylla aus dem hohlen Schiffe sechs Gefihrten, die an Gewandtheit 
und Starke die Trefflichsten waren. Und als ich nun einen Blick auf das 
schnelle Schiff und auf die Gefihrten wart, sah ich schon ihre Arme 
und Beine tiber mir, da sie in die Hohe gehoben waren. Betriibten 
Herzens riefen sie mich beim Namen: es war zu spit. So wie ein Fischer 
auf vorspringender Klippe mit gewaltiger Angelrute den kleinen Fischen 
dort Leckerbissen als Kader auswerfend das Horn des landlichen Stieres 
in die F1uten versenkt und dann die zappelnde Beute ali das Ufer auf .. 
schwenkt, so wurden sie zappelnd zum F elsen herangezogen." 

Priifen wir nun, inwieweit diese Beschreibung auf groBe Kephalo .. 
paden paBt. 

Die Skylla hat ihren Aufenthalt in einem Lache in den Strandfelsen 
und spiht von da nach Beute aus, ganz so wie der :n:ovlv:n:ov~. Wenn 
sie dabei ihre Arme hach in die Luft erhebt und also mindestens "mit 
einem T eile ihres Karpers das Meer verli6t, so steht das im Einklang 

1 Berger. a.a.O. S.32-33 und Anm.l zu S.33. 



mit Beobachtungen an Mittelmeerpolypen. die zeitweilig auf das Land 
kommen. Die ZahI der FU6e oder Arme der Skyl1a ist zu groB fUr einen 
Polypen. aber der Dichter siebt nur und zihlt 1.lich~ ihm fillt nur das 
Spiel der Arme auf. das nach Oskar Schmidt (in den ilteren Aufiagen 
von Brehms Tierleben) den W'mdungen cines Haufens miteinander 
verflochtener Schlangen gleicht und eine lahIung erschwert hltte. FUr 
Kapfe hilt er die manchmal Imiuelartig eingerollten Enden der Iangen 
Arme; und fur Zihne die reihenweise angeordneten und z. B. Lei Loligo 
nur am Ende des Armes sitzenden Saugnipfe. DieSe sind sogar bei 
On~theutis und Enoplotheutis zu Haken umgebildet; was den Ver .. 
g1eich mit Zihnen noch niher legt. Naturlich beIlen die Kephalopoden 
Diehl wie die Skylla; bier hat wohl das Klappem der in der tosenden 
Brandung an die Klippen geschleuderten,..5teine die Vorstellung von 
clem Gekliff keiner Hunde erweckt. oder der Gleichklang von I,wl..tf1 
und OXVAaE 6unger Hund) hat den Irrtum verschuldet. Der Wider~ 
spruch zwischen 118"'0'1' Auaxvia nschrecklich bellend", und tpOJ'lllj oOfJ 
o,wAaHo," 'l'6OYMtf~ ,;cine Stimme wie das Kliffen eines jungen Hundes" 
veranlaBt Ameis, bier einen Einschub zu vermuten. 

DaB es gewaltige, auch dem Menschen gefahrliche Kephalopoden 
im Mittelmeer gab und noch gibt. besagen Nachrichten aus alter und 
neuer Zeit. Das graBte Stiick,das in der jiingsten Zeit bei Nizza mit 
gro6er Miihe bewiltigt wurde, war nach Grimpe bei Brehm 3 m lang 
und wog 50 Pfund. Historisch .. kritiSche Ubetsichten der Nachrichten 
iiber riesenhafte Kephalopoden gaben in neuerer Zeit Keferstein und 
Grimpe ,(Brehm I. S.586-588). Letzterer faSt das Ergebnis der 
neueren Beobachtungen wie folgt zusammen: • .8ie haben uns sichere 
Kunde iiber riesenhafte Kephalopoden geliefert. die, 20 FuB und dariiber 
lang. selbst Menschen und Heinen Schiffen gefahrlich werden kannen. 
In der zweiten Halfte des vergangenen Jahrhunderts sind an der Ost~ 
kiiste Nordamerikas. bei Japan und im siidlichen Pazifik groBe Kalmare 
gestrandet. deren Arme bis 10 m maBen." Es unterliegt keinem Zweifel. 
daB auch der .. Kraken" der nordischen Fischer auf groBe Kephalopoden 
zuriickgefiihrt werden muB. 

Au. der homerisc:hen Skylla hat. wie wir bei Waler Iesen, das spiitere, der vorurteJlsfreien 
Naturbeobachtung immer mehr entfremdete A1tertum ein von Hunden UIllpbenes Weib gemacht. 

Der Badeschwamm. 
Der Badeschwamm. ono,),,),o,". mit dem Beiworte noA:Ih:ef}"ro,". viel 

gelachert. wird von Hephaistos. II. 18, 414, zum Waschen von Gesicht. 



Meeresleuchten. 95 

Hals, Brust und Handen benutzt. Keller irrt also, wenn er sagt, von 
einem Gebrauche des Schwammes beim Hautwaschen sei im Altertum 
nirgends die Rede 1. In der Odyssee werden dreimal (1, 111; 20, 151 
und 22, 439) Tische mit Schwiimmen gereinigt, namlich zweimal von 
den Resten der Mahlzeit und einmal vom Blute der Freier. 

Ob der Dichter eine Vorstellung von der tierischen Natur der Bade
schwamme hatte, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Auch heute noch ist die Heimat der Schwammfischerei das Mittel
meer. Als Gebrauchsschwamme kommen Euspongia officinalis und 
Hippospongia equina in den Handel. 

Meeresleuchten. 
Wenn auch der Dichter vielleicht keines der Tiere, welche das 

Meeresieuchten verursachen, gekannt hat, so erwahnt er doch dieses 
auffiillige, im Mittelmeer besonders farbenprachtige Phanomen, wie 
Finsier richtig erkannt hat. Als Odysseus das Phaakenschiff. das ihn 
in nachtlicher F ahrt in die Heimat bringen sollte, bestiegen hatte und 
eingeschiafen war, fuhr das Schiff ab: 

"Wie wenn auf ebener Bahn vier gieichgespannete Hengste 
AIle zugieich hineilend, umschwirrt von der treibenden GeiBel, 
Hoch sich erheben und hurtig zurn Ziele des Laufes gelangen: 
Also erhob sich das Steuer des Schiffs, und es rollte von hinten 
GraB und purpurn die Woge des Iaut aufrauschenden Meeres 

(xvp,a II lhna{hv 

nO(J({x6(Jsov p,era {}vs nOA.Vf{JAo{a{Jow {}aA&aa1J~). 

Schnell und sicheren Laufes enteilten sie; seIber kein Habicht (i(J1J~) 
Hatte sie eingeholt, der geschwindeste unter den Vogeln. 
Also durcheilte der schneidende Kiel die Fluten des Meeres, 
Heirnwarts tragend den Mann, an Weisheit ahnlich den Gottem. 
Ach I er hatte so vie} unnennbare Leiden erduldet, 
Da er die Schlachten der Manner und tobende Fluten durchkiimpfte; 
Und nun schlief er so ruhig und aIle sein Leiden vergessend." 

(Od. 13,81-92.) 

Es wurde schon auf S. 91 gesagt, daB nO(Jf{Jv(Jso~ nicht ohne weiteres 
purpurfarbig heiBt, sondem wogend, strudelnd, wirbelnd, schirnmemd, 
schillemd, also Bewegungen bezeichnet, die allerdings mit Farben
erscheinungen verbunden sein konnen. Zwar meinen die Erklarer, wie 

1 Ober den Gebrauch des Badeschwammes im griechischen A1tertum berichtet W. Arndt, I. c. 



z. B. Stemplinger und Ameis. in siidlichen Landem erscheino das 
Meer im Ietzten Tagesschein schwarz mit brminrotem Schimmer und 
heiBe deshalb ~~Oh~ aber bei cIer Abfahrt des Odysseus war es 
berelts Nacht. wie ana den Versen 28-35 und 75-80 hervotpht, und 
cia kann nur das F arbenspiel des Meeresleuchtens in Betracht 
konunen, das gerade cia auftritt. wo die Meeresoberfllche bewect itt, 
wie bier Un schaumenc:Ien Kielwasser. Die Lichtersch.einungen erstrecken 
sich nch nur auf die bewegte Stelle, was der Dichter c:Iadurch zU er .. 
lcennen gibt. daB er nicht das Meer. sondem nur die einzeIne Welle 
ali nol}<pv(J80lI bezeichnet1• 

Hier, am Ende der Irrfahrten. gibt der Dichter seiner T eiInaIune 
mit dem vielgepriiften Dulder Ausdrucks und verleibt seiner nicht1ichen 
Heimkehr durch das Meeresleuchten einen feierlichen Glanz, geradeso 
wie er e& Od. 2. 427-428 getan batte. ala T elemachos nach Kunde 
von dem verscbollenen Vater im Abenc:ldunkel von Itbaka abfubr: 

dptpl de ,wpa. 
ureltm nol}<pVge.o" p.eyaZ faZB "'10' looOfJ" 

• .Rauschend 
Wogte die purpurne Flut um den Bug des .gleitenden Schiffes." 

1 Wenra du Wort n0(!qJ'6fl8~ den Wogen aucb einige Male bel Tage beiaeIest wird. $0 wird. 
es damit sein wie mit clem Beiworte darseOs'''' stembesit. du clem Himmel melmnals .ucb 
bel Tage gegeben wircl . 

I Auch bier zeigt aich wieder die Unhaltbarkeit der Sehilletsc:hen BeIaauptunr, Homer 
babe lcein isthetisches Empfinden fur Natunchanheit und Icein IeIltimentales Inter.sae fUr 
seine HeIden aehaht. Ver1Ieiche dam du auf S. 58 und 72 Gesqte. 



Benutzte Literatur. 
Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Ins innerste Afrika. Leipzig 1909. 
Aristoteles s. Aubert und Wimmer. 
Armbruster, Der Bienenstand als valkerkundliches Denkmal. 1926. 
Arndt, W., Schwiimme und Gesunclheitswesen. Zeitschr. f. Desinfektions- u. Gesunclheitswesen, 

Heft 3, 1930. 
Aubert und Wimmer, Aristoteles' Tierkunde. Leipzig 1868. 
Autenrieth-Kagi, Schulwarterbuch zu den homerischen Gedichten. 13. Auflage. Leipzig 

und Berlin 1920. 
Berard, Les Pheniciens et I'Odyss6e.Paris 1927. 
Berg. Bengt. Mit den ZugvageIn nach Afrika. Berlin 1926. 
Berger. E. H .• Mythische Kosmographie der Griechen. Leipzig 1904. Teubner. S.32-33 

und Anm. I auf S.33. 
Bethe. E .• Die Gedichte Homers. Leipzig 1922. 
Boisacq. Dictionnaire etymoI. de la langue grecque. 
Boraston. J. Maclair. The birds of Homer. The Joum. of Hdlenic studies. Vol. XXXI. Part 2. 

p.216, Nov. 28th 1911. 
Brehm. Tierleben. 4. Auf!. 13 Bande. Leipzig u. Wien 1909-1918. 
Buchholz, Homerische Realien. Leipzig 1871. Bd. I. Allt.lI. 
Burckhardt, Rud., Geschichte der Zoologie. Berlin u. Leipzig 1921. 
Caruso Geschichte der Zoologie. Miinchen 1872. 
Darwin, Ausdruck der GemUtsbewegungen. Stuttgart 1872. 
Erhard. Fauna der Cycladen. Leipzig 1858. 
Euler. Die angebliche Farbenblindheit Homers. GymnasialprogTamm. Marburg 1903. 
Fellner. Die homerische Flora. Wien 1897. 
Finsler. Homer. 2 Biinde. 2. Auf!. Leipzig 1914. 
Finsler. Die homerische Dichtung. 4%. Biindchen aus Natur und Geisteswelt. 1915. (1m Text 

zitiert als Finsler III.) 
Friedreich. Realien in der Ilias und Odyssee. 
Gerard. Jules. Der Lowenjager. Leipzig 1855. 
Gomperz, Th .• Griechische Denker. Leipzig 1909. 
Groshans, Prodromus faunae Homeri et Hesiodi. Lugd. Batav. 1839. 
GUnther. Der Ackerbau bei Homer. Gymnasialprogramm. Bemburg 1866. 
GUnther. Die Viehzucht bei Homer. Gymnasialprogramm. Bemburg 1867. 
Heohn. Victor. Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Obergang aUs Asien nach Griechenland 

und Italien. Berlin 1874. 
Hei nzel. R .• Kleine Schriften. herausgegeben von Jellinek und Kraus. Heiddberg 1907. S. 180/81. 
Helbig. W .• Das homerische Epos aus den Denkmiilem erIautert. Leipzig 1884. 
Hoffmann. Auf Saujagd bei Homer. Monatsschrift fur hahere Schulen. 3. Jahrg., S.442. 

Berlin 1904. 
Jordan, W., Die Farben bei Homer. Jahrb. f. klass. Philol. 1876. 
Keferstein in Bronn, Klassen und Ordnungen des Tierreichs. Ed. III, Abt. II, S. 1452. 
Keller, 0 .. Tiere des kIassischen Altertums in kulturgeschichtlicher Beziehung. 1887. 
Keller. 0 .• Die antike Tierwelt. Bd.1 1909, Ed. II 1913. 
Karne r. Otto, Die homerische Tierwelt. Ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie. Als Separat

abdruck aus dem Archiv fur Naturgeschichte, im Buchhandel bei Nicolai in Berlin 1880. 

Korner, Homorische Tierwelt. 2. Auf!. 7 



98 

Karner, Otto. Das homemche lJel'SYSlem unci seine Bedeutung fUr die zoologische Systematik 
des AristoteIes. WleShaden 1917. 

Karner. Otto. Die Bienenkunde bei Homer und Hesiod. Sitzungsberichte unci Abbandlungen 
der naturforschenden GeselJ8Cbaft zu Rostoek. 3. FoJp. Band 2. 19Z1 /2i3. 

Karner, Otto. Nachtr'iie zu vomehender Abhandhmg. Ebenda. 
Karner, Otto, Die irztlichen Kenntnisse in llias unci ()dys$ee. Miinchen 1929. 
Karner, Otto. Die DantelIung der SchalIanniberung und SchaIlentfemung in malenden Versen 

bei Homer unci VergiL Zeitechr. f. Hats... Nasen .. u. ~. Bel. 26. 1930. 
Len., ZooIosie der .&en Criechen unci Ramer. Gotha 1856. 
Lucanus. v., Die Ribel des Voge)mges. Lanaen.ba 1922. 
MaeterHnck, Das Leben der Bienen. lena 1905. 
Mou16. La faune d'Homere. Mem. de Ia soc. zooL de FIlI1lCe, Tome 22, 1909. S. 183 unci Tome 23, 

1910,5.29. 
Netolika. Naturhistorisdtes aus Homer. G,mnasiaIprogramm. Brann I85S. 
Pazschke, Ober die homerische NatuI'IItlIIChau. Gymnasialprosramm. Stettin 1849. 
Redi. Esperienza intomo .ua geDel'8tione degli imsette. F'uenza 1668. 
Reichel. Homerische Waffen. W'Ien 190J. 
Rodemer. Die Lehre von der Urzeugung bei den Griechen unci Ramern. Di .. Gie8en 1928. 
Schatz. Frieclr .. Griechische Gatter und IlteIUChliche Mi8geburten. Wiesbaden 1901. 
Schillings. Mit Blitzlicht unci Bachse. Leipzig 1905. 
$i;hliemann. Heinrich, Mykenae. Leipzig 1878. 
Schmidt, Max. Die 'Haustiere der alten ~ter. Kosmos. VI. Jahrg.. 1882, S.349 u. 423; 

VII. Jahrg. 1883. S. 17 u. 107 
Schultz. W., Das Farbenempfindungssystem der Hellenen. Leipzig 1904. 
Stemplinger. EeL. Homers Werke. iibenetzt von Job. Heinr. Volt Mit EinIeitung. Anmer\amgen 

unci einer Darstellung der homerischen Welt. Deutsches Vedagshaus Bong & Co. 
Steuding. H •• Neue Jahrbiicher fUr Philologie und Pidagogik. Bel. lSI, S.,18S. 1895. 
Tiimpel. Der mykenische Polyp and die lIydra. In Fest8chrift fUr Johannes Overbeck. Leipzig 

1893. 
Timpe). Besprechung der Schrift von O. Waser .. SkyIla und Charybdis in de, Literatur und 

Kunst der Griechen und Ramer" in der Berliner philolog. Wochenschrift 1895. S.989. 
Veckenstedt. Geschichte der griechischen Farbenlehre. Paderbom 1888. 
Waser. 0 •• Skylla und Charybdis in der Literatur unci Kunst der Griechen und Ramer. Diss. 

Ziirich 1894. 
VI egener. W'dh •• Die lierwelt bei Homer. Programm des Realgymnasiums in Kanigsherg i. Pr. 

Progr. Nr. 20. 1887. 



'Al1Mw 70. 
al"v3Ii~or; 57. 
alfJvtl1 66. 
ainog 54. 
a~ 47. 
aT; a,,(!to. 48. 
Q:Ie!}Ir; 89. 
11(!:leTOr; 16. 52. 
d(!VStOr; s. lJif;. 
Q(.IV8m~(.I 66. 
11(}3Ii'Yf 59. 

Boilr; 39. 

FA(.Iavo. 61. 
"A-av~ 68. 
yV1p 59. 

A(.Ia:lerov 75. 
d6A-tp~ 57. 

"E"XeA.v. 79. 
8I.atpo. 50. 
tA-M,50. 
e",{J(.IVov s. P.ijAo.. 
e(.lttpD!; s. aT;. 
t(!rodto. 65. 
eVA-at s. p,Vlru. 

• Hp,tovo. 30. 
~p,tovor; d,,(!07:8(!O' 31. 32. 

e~(.I s. A.8rov. 
{}fi(!s. 3, 4. 8. 
{)'Yf(!lov 3. 
{)OOr; 17. 

rI3lis.88. 
l'3li3lio. 24. 
1'(!'YfE 60. 
lxiJV, 77. 

a't{)rov 9, 25, 39, 55. 
dvo3liaia 70. 
d(!"O' 18. 

Register. 
I. Tiernamen. 

K&ut(!to., :leM(!O. s. av •• 
:leA",ar; 50. 
;e~~ 66. 
:lefj'rOS, :Ie~TSa 4. 5. 
:let!}:leor; s. 1'e11;' 
:letXA-l1 68. 
:levOOdalov 20, 48. 
:leo~.otor; 68. 
:leo(!a; 68. 
:leO(.lOOV'Yf 65. 
:Ie(!to. s. Gi"r;. 
:Ie'ttA-or; s. G~. 
:Ie'ttr; 52. 
:lev:levor; 61. 
:lev",w&,67. 
;evvo(.lato't~;; 89. 
"VCtJV (Hund) 8, 18. 
- (Seehund) 5, 7. 

Aa"roor; 52. 
Aa(.lo.66. 
A.8rov 8. I U.8. 
A-v,,0.16 

MAAlooo. 80. 
",Aoov alOA-OI 80. 
p.ijA-a 44. s. auch at'; und 8i"r;. 
p,vlal 87. 
p.ruvvX6r; 23. 

Ns{J(!o, 50. 
VvWtS(!tr; 53. 

"Oi"r; 46. 
OlO1:(!O' 50, 86. 
olrovot 4, 8, 54. 
tivo. 30. 
G(!veov 54. 
&(!VI{)S' 53. 
OV(!eV' 30. 
8tpl' 75. 

2. W orte r klliru n gen. 

d(.lVSV7:~(! 67. 
{Jooom. 41. 
"J.o.v:leoom, 68. 

IIdedalt. 15. 
31iiA-sta 69. 
31in8'1vo[ 54. 
3IiO(!Ta~ s. {Jovr;. 
3IiO!}tr; s. {Jovr;. 
3IiO(!Ttr; s. {Jour;. 
31iovA-v3liovr; 92. 
31iooA-or; s. l'3Ii3liD!;. 
31i(!o{Ja'tov 8. lJif;. 
31i(.lO~ 50. 
mOO~ So A-ayroor;. 

~:levA-a~ 34. 
a:lev",vor; s. A.8rov. 
O:leOOA'Yf~ 87. 
0"00tp 67. 
a3lio""o, 94. 
OT(.IOV{)O, 73. 
aV. 32. 
avr; ay(!to. 33. 
o¢~; SO,86. 

Tav(!D!; s. {JoiJ •. 
'tim~ 89. 
7:ijiJo. 94. 
7:(!ayo. s. aT;. 
7:(!~(!rov s. 31iSASta. 

nYd(!o, 77. .. -v, s. av;;. 

qJaooa 69. 
tp~Vl1 57. 
tpOO,,'Yf 5, 6. 

Xal,,~ 67. 
X SA-/dOOv 70. 
x~v 61.64. 
X tp,al(!a s. aT;. 
XOI(!Or; 58. 

lfFa(!, 1p~(! 68. 

datpowo, 9, 17, 75. 
BA(!oal al'p,o.7:1 p,vdo.A.8o.t 88. 
slU3IiOv, 40. 

7* 



100 

~Utpa{; gllttn/k 53. 
8J.~ 39. 
lod1'8tp~, 46. 
HtJavozatT7j!: (mos;) 25. 
"V{J",T7j1!~ll 67. 

Register. 

~(1.vt'Ms; 25. 
ol"ta. (,asAtaGamv) 81. 
olvotp 39. 
gOAWs; 16. 
go{!tpVllso, 91, 95. 

3. Stellenerklirungen. 

1!t.tVVi'AroGGO!;' 66. 
tpoW~8es; 75. 
tpoive~ 24, 90. 
ZArollrJls;, ZAroeDs; 70. 
tp,dda, alp.a.r06CH1a.' 88. 

Uias. 2, 86-100, S.84. - 308--320, S.73 u. 76. - 459-466, S.62-64. - 852, 
S. 31. - 3, 1-6, S. 63. - 21-29, S. 10. - 33-35, S.76. - 4, 105-109, S.49. - 5. 136 
his 143, S. 12. - 161, S. II, - 6, 506-514, S. 26. - 8,81-88, S. 28. -19,183--189. S. 11. 
- 274-276, S. 65. - 535. S. 29. - n, 26, s. 75. - 38-40, S.75. - 175, S. 11. - 414 
bis 418, S.34. - 473-482, S. to u. 17. - 12, 145-152, S.34. - 167-170, S.81. - 199 
his 207, S.75. - 13. 654. S. 9L - 15,263-270, S.26. - 16, 735-748, S. 67, 91. - 823 
his 826. S. 10. - 17.61, S. 11. - 132-137, S. 10. - 19,23-27, S. 87. - 20, 164-173. 
S. 13 u. 14. - 21, 22, S. 5 u. 7. - 120-125, S. 79. - 203, S. SO. - 483, S. 9. - 22, 93 
his 95, S.16. - 23, 454-455. S. 24. - 692-694, S. 79. - 850-883, S. 69. 

Odyssee. 2,427-428, S. %. - 3.371-372, S. 57. - 4,360-459, S.6. - 5, 63-67, 
S.61 u. 66. - 333-338, S.66. - 432-435, S. 92. - 19, 212-218, S. 14. - 12, 86-100, 
S.93. - 94-97, S.5 u. 7. - 244-255, S. 93. - 13, 81-92, S. 95. - 103-112, S.82. -
14,29-36, S.22. - 15,480, S.6. - 16, 4-10, S. 23. - 160-163. S.23. - 17,290-327, 
S. 21. - 18, 366-370, S. 26. - 19, 428-460, S. 35. - 508-529, S. 72. - 21, 395, S. 88. 
- 22, 239-240, S. 70. - 302-306, S.57. - 468-473, S.68. 




