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Vorwort. 

Der Jugend wird taglich das klassische Alterthum 

gepriesen, ohne dass sie recht erfahrt, was aus 

demselben erhalten ist. Hat sich jedoch nicht die

selbe durch ihre . sprachlichen Studien ein Anrecht 

wenigstens auf einen Ueberblick der antiken Lite

ratur erworben? Die Zumuthung, sie solIe sich aus 

Reallexiken oder aus den fiir eine ganz andere Stufe 

bestimmten schweren und umfassenden Werken der 

Meister die Schriftsteller zusammensuchen, ist als 

die jugendliche Kraft iiberschatzend zu verwerfen. 

lndem ich meiner kleinen romischen Literatur

geschichte diese ihr entsprechende griechische folgen 

lasse, bekenne ich: es ist recht schwer, das wei

teste, farbenvollste und glanzendste Culturbild der 

Menschheit in einer eng eingerahmten Copie so 

wiederzugeben, dass dieselbe das Original noch er

kennen lasst. Es galt insbesondere, Homer und 

die attische Zeit hervortreten zu lassen, dagegen in 



der byzantinischen aus der U eberfiille eine strenge 

Auswahl zu treffen. Es galt ausserdem, einen Ton 

anzuschlagen, welcher in den idealen Herzen der 

Jugend einen Wiederhall findet. 

Sollte manches nicht del) Wiinschen mancher 

entsprechen, so moge dariiber nicht der flihlbare 

Mangel ahnlicher Schriften und das fur die hOhere 

Jugendbildung wichtige Princip iibersehen werden, 

das meine beiden Literaturgeschichten vertreten 

wollen. 

1m September 1873. 

Der V erfasser. 
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Das griechische Ideal. 
Nach einem Paean des Aristoteles. 

Du Tugend, schwer erringbar dem sterblichen Geschlecht, 
Du Ziel des Menschenlebens, nach dem zu trachten recht, 
Urn Deiner SchOnheit willen, 0 Jungfrau, ging manch' Mann 
In Hellas zu den Todten, der sterbend Ruhm gewann. 

Urn Deiner SchOnheit willen trug mancher Pein und Noth 
Ohn' Ende. Friichte herrlich zeigt uns Dein streng Gebot, 
Unsterbliche, noch hOher als Ahnen und als Gold, 
Und siisser noch als Schlummer, dem Miiden lab end hold. 

Urn Deinetwillen rangen Herakles, Sohn des Zeus, 
Und Leda's starke Sohne in Kampfen schwer und heiss; 
Durch hohe Thaten suchten sie Dich und Deine Macht, 
Achill und Ajax stiegen urn Dich zur Todesnacht. 

Urn Deiner SchOnheit willen auch mir ein Gastfreund schied 
Vom lieben Licht der Sonne, unsterblich er im Lied 
Der Musen, der Erinnerung holdseliger Tochterschaar, 
Vor Zeus die Ehrfurcht preis end und Freundschaft treu 

und wahr. 

Der Verfasser. 



EINLEITUNG. 

1. Die Griechen haben ein so kostliches und 
so mannigfach gegliedertes Land bewohnt wie kein 
V olk der Erde. Hier von ewigem Schnee bedeckte, 
wunderbar beleuchtete Gebirgsspitzen, dort von wald
bewachsenen Bergen herabrauschende Fliisse und Bache, 
dort zahlreiche, tief in das Land einschneidende, sil
berfarbene Meeresbuchten. Es giebt wohl keinen Punkt 
im Lande, wo man nicht eine von ihnen blinken sieht. 
Hinter ihnen aber erglanzt das rothlich schimmernde 
Meer mit der ionischen und der agelschen See, und aus 
diesen erhebt sich eine Inselwelt, gefarbt von dem saf
tigsten Griin. 1m inneren Lande senken sich fruchtbare 
Flussthaler, ziehen sich hier und da iippige Ebenen 
hin, steigen breite steinige Abhange zu den Gebirgen 
empor. Dariiber wolbt sich ein reiner und heiterer 
Himmel, und lagert eine feucht-warme, doch nie 
erschlaffende, die Brust hebende Luft. AIle drei, 
Land, Meer und Klima, forderten die Regsamkeit der 
Mensch en heraus und riefen ihnen zu: "Entwickelt 
alles das, was w.ir euch bieten 1" Dennoch erklaren 
sie das, was die Griechen der Menschheit gewesen sind, 
auch nicht entfernt zur Genuge. Die unendlich tiefe 
und weite Begabung derselben, ihnen durch hohere 
Weisheit verliehen und lange erhalten, ist die Hauptsache. 
W 0 findet sich ein V olk in der Welt mit einer glei
chen Harmonie der Seelenkrafte? \Velch' ein Gliick, 
dass sich die Willenskraft etwas weniger entfaltete, und 

K 0 p p, griech. Literaturgesch. 1 
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dadurch die Bildung einer sich nach aussen wenden den 
Nationalitat verhindert wurde! Griechenland sollte dem 
humanen Zuge folgen, Rom dem nationalen. Ersteres 
entwickelte sich auf Grund seiner Anlage und seines 
regen Strebens gleichmassig nach der Seite des In
halts und der Form hin. Die griechische S p r a c he, 
ihrer einheitlichen und einfacheren Schwestersprache, 
der lateinischen, am nachsten verwandt, ist die edelste 
der indo-germanischen (Sanskrit, Zend; Griechisch, La
teinisch, Keltisch; Germanisch, Lettisch, Slawisch). 
Sie hat sich viel friiher als jene erschlossen und iiber
ragt dieselbe durch Reicbthum, Mannigfaltigkeit, Be
weglichkeit, Feinheit und plastische SchOnheit, sowie 
durch die Reibe der neben einander hergehenden Dia
Ie k t e, deren vier sich zur Schriftsprache ausgebildet 
haben: der aolische, dorische, ionische und attiscbe. 
Der letztere, im 3. Jahrhundert v. Cllr. mit provin
ziellen Eigenthiimlicbkeiten gemischt, wurde von da ab 
der gemeinsame Dialekt (~ "ow4 oui).Ii,,'roq) oder die 
allgemeine Sprache aller Griechen. Von ihrem A 1-
phabet hat der Sage nach in uralter·Zeit der Konigs
sohn Kadmus aus PhOnizien sechszehn Buchstaben: a~ 
{J~ r~ o~ E~ ~~ ,,~ l~ fl'~ v~ o~ n~ (!~ (j~ 'C, V eingeftihrt, 
die Folgezeit nach und nach die iibrigen acht binzuge
fiigt. Nicht minder tief und reich als die Sprache ist 
die iiber zwei J ahrtausende umfassende Lit era t u r. W 0 

hat wohl eine friihere eine Ader von dieser Originali
tat, wie mochte wohl eine spatere sie haben, da alles 
Beste vorweggenommen scheint! Der Grieche hat ohne 
V organger aus sich fast aUe Gattungen der Poesie und 
Prosa herausgefunden - ein wunderbarer Grad mensch
licher Erfindungskraft r Dann hat er das aus den Tiefen 
des Geistes an das Licht Gerufene von Homer an bis 
auf die osmanische Eroberung von Byzanz weiter ent
wickelt und durch sich selbst der Nachwelt mit Miihe 
erhalten. Wohin der griechische Genius dringt, da 
weicht die Nacht, und wird es Tag. Zwar leuchtet in 
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den spateren Zeiten seine Flamme minder hell und 
wird immer triiber, doch erlischt sie nie ganz und gar. 
Darum richten die Freunde der Humanitat ihre Blicke 
noch immer hierher wie nach einem heiligen Boden 
und bEtrachten Griechenland als ihre eigentliche gei
stige Heimath. Hier sind sie zu Hause, von hier wan
dern sie, der angeschauten Ideale voll, weiter. Hellas 
ist ewig, viel mehr als Rom. Herr der Welt, was hast 
du gewollt, aIR du ein solches Licht halb erloschen 
liessest? Etwa, damit es auf ferner Erde, von neuem 
aufflackernd, desto heller leuchtete? 



Die Pel'ioden del' gl'iechischen Litel'atul'
geschichte. 

Erste Periode: 
Die Urzeit bis auf Homer: das traumende Geisteslebeu der 

Griechen. 
Zweite Periode: 

Von Homer bis zu den Perserkriegen: die geistige Entfaltung 
einzelner Stamme. 

Dritte Periode: 
Von den Perserkriegen bis auf Alexander d. Gr.: die grosse 

athenische Zeit. 

Vierte Periode: 
Von Alexander d. Gr. bis zum Fall von Corinth: das Ver

siegen des hellenischen Geistes unter dem macedonischen 
Druck; die AlexandrineI'. 

Fiinfte Periode: 
Vom }<'all von Corinth bis zu dem von Byzanz: das Nach

leben des Griechengeistes im Romerreiche; die ByzantineI'. 

Erste Periode. 
Die Urzeit bis auf Homer: das traumende 

Geistesleben der Griechen. 

2. Der Beginn des griechischen Geisteslebens ist 
sein Traumen vor dem leuchtenden Menschenmorgen. 
Soschwach auch del' erste Schimmel' sein mag, so 
freudig wendet sich ihm, der Erlosung aus del' N acht 
des Orients, jedes Herz zu. - Aus del' vorhomerischen 
Zeit giebt es kein Schriftstiick, welches ein directes 
Zeugniss ablegen konnte. Ein indirectes bieten die 
Nachrichten iiber die altesten Volksstamme, welche 
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.clen sudlichen Theil der Balkan - Halbinsel bewohnten. 
In dem schwachen Dammerlichte treten da die P e
lasger und Thraker am meisten hervor. Sind die 
Ersteren ein barbarisches Volk gewesen, wie Einige 
glauben, oder Griechen auf einer niedrigeren Kultur
stufe, wie Andere, und zwar mit mehr Wahrscheinlich
keit, behaupten? J edenfalls haben sie, die Pel a s g er, 
feste W ohnsitze gehabt und die Anfange der biirger
lichen Ordnung geschaffen. Sie zeichneten sich, wenn 
wir yom Seeverkehr einzelner ihrer Zweige absehen, durcb 
einen mit Fleiss und Umsicht betriebenen Ackerbau 
in hohem Maasse aus, gewannen die von ihnen be~ 
baute Scholle lieb und hielten sie fest. Von ihnen 
wurden umgrenzende Mauern, feste Burgen (J.,aeU1o'at), 
Schatzhauser (:f1jo'uveoO aus unbebauenen Felsblocken 
auf einander gethurmt. Noch mancher cyklopische Bau 
- so nennt man diese Ueberreste - erinnert den Rei
senden an die noch ungeregelte Kraft dieses Urvolks, 
namentlich das Schatzhaus des Atreus von Mycenae beim 
jetzigen Dorfe Charvati. "Dasselbe ist aus horizontalen, 
allmalig nach oben zusammentretenden, in einem Schluss
stein sich vereinigenden Steinlagen errichtet und mit 
einer pyramidal en , kunstreich uberdeckten Pforte ver
sehen gewesen. Hier sind auch ansehnliche Ueberreste 
der cyklopischen Ringmauer mit dem beriihmten Lowen
thor." Ferner hatten die Pelasger ihr Orakel zu Do
dona in Epirus, wo die Weissagungen durch das Rau
schen der uralten, dem Zeus heiligen Eiche geschahen; 
eine eigene Priesterschaft, die Seller (~E)J.OO genannt, 
"die mit ungewaschenen Fussen auf dem Erdboden 
lagern" (II. XVI,235), deutete diese Tone und das 
Rieseln und Platschern einer benachbarten QueUe. Erst 
spater ward auch aus tOnendem Erze geweissagt: auf 
einer Saule stand ein ehernes Becken, auf einer zweiten 
die Bildsaule eines Knaben mit einer ehernen Ruthe, 
welche, vom Winde bewegt, an das helltOnende Erz 
schlug; aus dem wechselnden Hauche der Luft suchte 
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man die Stimme des hOchsten Gottes zu verstehen. 
Auch kannten und gebrauchten sie jenes Alphabet von 
16 Buchstaben (§ 1) und sind also tiber die niedere 
Stufe einer Hieroglyphen- oder Runenschrift hinweg
geschritten. Ackerbau, Baukunst, Dienst des allen 
arischen Volkern gemeinsamen Zeus und Buchstaben
schrift kennzeichnen mithin die Kultur jenes Urvolks. 
- Das zweite sind die sangeskundigen T h r a k e r ge
wesen, nicht zu verwechseln mit den spateren barba
rischen Thraciern. Sie wohnten in Nord- und Mittel
griechenland, insbesondere iIi der macedonischen Land
schaft Pieria am N ordabhange des sein schneeiges 
Haupt bis in die Wolken erhebenden Olympus, auch 
am Parnass und Helikon, auf denen die holden Musen 
thronten, auch um das uraIte Eleusis. Bei ihnen pflanzten 
sich von Mund zuMund und von Geschlecht zu G e
schlecht fort: Friihlings -, Ernte -, Winzer -, Hirten-, 
Spinnerinnen-, Hochzeits-, Trauerlieder u. s. w., ge
sungen in Begleitung von Saitenspiel. Es sind als 
ihnen angehOrend Namen iiberliefert worden, deren 
Trager zugleich die altesten Sanger in griechischer 
Zunge, Lehrer des Volks und Propheten gewesen seien. 
Da ist von einem 0 r ph e u s die Rede, noch heute der 
Personification der wunderthatigen Macht des Gesanges. 
Er, Sohn des Apollo und der hOchsten der Museu, 
der Kalliope, habe die Menschenherzen entziickt, die 
wilden Thiere gezahmt und Bi:iume und Felsen all
gewaItig mit sich fortgerissen. Ja, er habe den aller
schwersten Gang des Menschen, den in den Tod, ge
wagt, und dessen sonst unerbittliche Machte durch seine 
Tone erweicht, so dass ihm seine gestorbene Gattin, 
Eurydice, von dem fins tern Herrscher der Schatten zu
riickgegeben wurde. Dann wird der frevelnde Tha
m yri s genannt (Hom. It. II, 594 ff.), den die Musen 
der Augen und des Gesanges beraubten, weil er sich 
vermessen, sich mit ihnen in einen Wettstreit einzu
lassen. Mus au s, der Musensohn, heisst es, sei der 
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Verfasser von Weihe- und Reinigungsliedern, von Hym
nen und weissagenden Spriichen gewesen .. E urn 0 1 pus, 
der Wohltonende, habe unter den Thrakern urn Eleusis 
die eleusinischen Mysterien gestiftet, in denen bis in 
die letzten Zeiten Griechenlands die Nahrung spendende 
Erdgottin Ceres und der grosse Freudebringer Bacchus 
gefeiert wurden. Noch ist die Rede von einem Klage
sanger Linus, dem weissagenden Bacis, dem Hym
nen und Klagelieder dichtenden Pamphus, dem Hym
nendichter 0 len, dem durch die Macht seines Saiten
spiels die Mauern Thebens miterbauenden Amp hi 0 n 
u. a. m. Vielleicht gehort dieser Zeit auch der Er
finder der Thierfabel, Aesop, an, den man nicht weiter 
kennt. Dichtung, Gesang und Musik erhellen das Leben 
der alten Thraker, unter Ihnen steht die Wiege der grie
chis chen Poesie. 

3. Auf das pelasgische Zeitalter folgt das he
r 0 is c h e. In einer Landschaft von Thessalien treten 
die Hellenen auf, sich titanischer Abstammung riih
mend. "An der Spitze unseres Stammes steht, sagten 
sie, der kluge und menschenfreundliche Titane Pro
metheus; sein Sohn ist Deukalion und dessen und der 
Pyrrha Spross ist unser Ahnherr Hellen." Bald sondert 
sich das Yolk mit dem neuen Namen in vier Stamme: 
die Aeolier, Dorer, Ionier und Achaeer. Unter ihnen 
erbliiht eine Ritterzeit, dem Mittelalter ahnlich, in ihr 
schreitet die Menschlichkeit sichtlich vorwarts. Den Rit
tern gesellen sich, wie den mittelalterlichen die Minne
sanger, die Troubadours und die Minstrels, die Sanger 
(aoufot) zu, die Vorganger eines Phemius und Demodocus 
in der Odyssee, nach dem Glauben des Yolks von den 
Gottern geschiitzt. Sie sangen von den HeIden der 
Vorzeit und zum Preise der noch lebenden, sie beglei
teten mit ihrem Spiel die Reigentanze der ChOre, welche 
an festlichen Tagen zu Ehren der Gotter aufgefUhrt 
wnrden, und regelten deren Takt. Gesang und Musik 
gingen schnell iiber die thrakische Zeit zu kunstvolleren 
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Gestaltungen hinweg. Bald horte das fein gebaute Ohr 
die einfachsten Rhythmen heraus, die steigenden: den 
iambischen und anapastischen, die fallenden: den trochai
schen und daktylischen. Bald fiihlte das fein besaitete 
asthetische Gefiihl auch heraus, welchem Inhalt diese 
Rhythmen entsprachen. Auf dieser Basis tastete es 
vorwarts. Bald erwachten feinere metrische Kunst
form en , die in der Griechenseele schlummerten, z. B. 
logaodische Verse, paonische, kretische, bacchische, 
ionische u. s. w. Der erste Hexameter wird der Phe
mon08, einer Priesterin am Orakel zu Delphi, zuge
schrieben. Da ihr Apollo selbst denselben in den 
Mund gelegt, so ist nach dem Volksglauben dieser Vers, 
auch versus Pythius, versus Delphicus, metrum theo
logicum genannt, gottlichen Ursprungs. 

Zweite Periode. 
Von Homer bis zu den Perserkriegen: die 

geistige Entfaltung einzelner Stamme. 

4. Charakteristik dieses Zeitraums. Einer 
der vier hellenischen Stamme, der achaische, vereinigte 
sich zu einem gemeinsamen Unternehmen gegen das 
asiatische Troja. Die frevelnde Stadt, welche den 
schiitzte, der das Gastrecht gebrochen, wurde nach 
tapferer und ausdauernder Vertheidigung durch List ge
nommen und den Flammen iibergeben. Achtzig Jahre 
spater eroberten die Dorer, von den Nachkommen ihres 
Stammesheros, des Herakles, gefiihrt, den Peloponnes. 
Nach einem halben Jahrhunderte, um 1050 v. Chr., 
Hessen sich Aeoler, Ionier und Dorer in Klein - Asien 
nieder. Bald erbliihte ein reiches hellenisches Leben 
in Handel und Verkehr und P08sie jenseits des aege'i
schen Meeres und wirkte belebend auf die alte Hei
math zuriick. Dieser Entwickelung verdauken die ho
merischen Gedichte ihren Ursprung, das eigentliche 
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Alter der goldenen Phantasie. An dasselbe schloss sich 
nach einer langeren Unterbrechung seit 700 v. Chr. der 
zweite Aufschwung des griechischen Geisteslebens und 
begleitete ununterbrochen die nun folgende Fortbildung 
der Stamme. Wahrend sich der dorische Hauptstaat 
des Peloponnes durch die Gesetzgebung des Lykurg 
zu einer aristokratischen Abgeschlossenheit und die 
Entwickelung ausschliessenden Starrheit gestaltete und 
durch die Eroberung des ungliicklichen Messeniens ver
grosserte, ging das ionische Element in Attika den 
entgegengesetzten Weg. Erst ordnete Theseus die un
geordnete Landschaft, dann traten wechselnde Zustande, 
halb patriarchalisch-konigliche, halb aristokratische ein. 
Der Weisesten einer, Solon, brachte den Ionismus 
auf den demselben von seinem inneren Wesen vor
gezeichneten Weg. Wie bald sollte seine Timokratie 
in die das. Herrlichste schaffende, doch bald sich selbst 
vernichtende Demokratie iibergehen. Noch hielt die 
milde Herrschaft der Pisistratiden ein halbes Jahr
hundert beides auf. Ungefahr um dieselbe Zeit be
standen in Argos, in Korinth, in Megara, in Sikyon, 
in Agrigent, auf Samos u. s. w. Tyrannenherrschaften, 
indess an anderen Orten die Aristokratien vorwalteten. 
Als aber Hippias aus Athen um 510 v. Chr. fliehen 
musste, als Klisthenes daselbst im Jahre darauf die 
Grundlagen der Demokratie legte, da traten neue, un
geahnte Machte ein. Sie wuchsen und wurden riesengross, 
als auch seit dem ungliicklichen Aufstande der Ionier 
von 500-494 v. Chr. von aussen her fUr Griechenland 
eine ganz neue Zeit hereinbrach. Mit der asiatischen In
vasion beginnt der dritte und hOchste Aufschwung der 
griechischen Literatur. 

L Die Poesie. 
1. Homer. 

5. Den Vater der griechischen Poesie, "O"""I,!or;, 
setzt schon das friihe Alterthum in weit auseinander-
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liegende Zeiten; wahrend manche ihn zwischen dem tro
janischen Kriege (1194-1184 v.Ohr.) und der dorischen 
Wanderung (1104) annehmen, riickt ihn Herodot bis 
auf etwa 888 herab. In ein ebenso tiefes Dunkel wie 
seine Zeit ist auch seine Heimath gehiillt. Nach einer 
Angabe des Alterthums - es existiren auch noch an
dere - riihmten sich folgende sieben Stiidte, Homer 
getragen zu haben: Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis, 
Jos, Argos, Athenai. Auch die personlichen Verhaltnisse 
des Dichters sind ganzlich nebelhaft. Da heisst es: 
Sein Vater war der Flussgott Meles bei Smyrna, seine 
Mutter die Nymphe Krithels; da wird bei Smyrna eine 
Grotte gezeigt, in der er gedichtet habe, und auf J as 
sein Grab. AIle diese Muthmassungen geharen viel 
spaterer Zeit an, die Homer als einen Heros durch 
Tempel und Altare ehrte. Wie ein Scherz klingt die 
Ueberlieferung, er sei blind gewesen. Kann denn der 
Blinde von Farbp.u in so feinen Unterscheidungen sprechen, 
dass die anderen Sprachen mehrfach kaum Ausdriicke 
dafiir finden? Also: ein Wissen von der Zeit, der 
Heimath und der Person des Homer giebt es nicht. 
Da treten denn schon friih die Ansichten derer auf, 
welche behaupteten: "Es haben zwei Homere gelebt, 
von denen der eine die Ilias, der andere die Odyssee 
geschrieben hat; die Verschiedenheiten beider Epen sind 
zu gross, als dass man an nur einen Verfasser denken 
konnte." Diese Auffassung ist die der Trennenden (Xw
e£boVTEq) , welche gleichwohl nicht wagen durften, mit 
ernstlicher Kritik an die ihren Landsleuten heiligen Biicher 
heranzugehen. Schon Aristarch urn 160 v. Ohr. trat mit 
dem Gewicht, das ein scharfer Geist und ein umfassen
des Wissen verleihen, gegen diesen Doppelhomer auf. 
Klafft in der That die Kluft zwischen dem rauheren 
und dem gebildeteren Heldenliede so weit, dass sich 
dieselbe nicht aus einem verschiedenen Alter des Dich
ters und aus einer, wie es bei Oolonien haufig geschieht, 
im Sturmschritt vorwarts gegangenen Kultur erkliiren 



11 

lasst? Konnte dieselbe nicht auch den Alten mit sich 
fortreissen und frisch erhalten? Welche Stromungen 
wehen heute und welche vor 40 Jahren, 1833; ist 
nicht auch die geistige Veranderung in dieser Zeit eine 
wahrhaftkolossale? Noch andere wollen iiberhaupt 
von keinem Homer wissen, an ihrer Spitze der grosste 
deutsche Philolog. Fr. A. Wolf wies in seinem 1795 
zu Halle erschienenen "Prolegomena ad Homerum sive de 
operum Homericorum prisca et genuina forma variisque mutatio
nibus et probabili ratione emendandi", einer Schrift, welche 
das ungeheuerste Aufsehen erregte und in der deutschen 
gelehrten Welt grossen, ausser Deutschland wenig Bei
fall fand, folgendes nach: " Unser Homer, weit ent
fernt, Verfasser der ganzen Ilias und der ganzen Odyssee 
zu sein, ist ein Aggregat der verschiedensten Baustiicke, 
wozu mehrere Jahrhunderte beigesteuert hatten, ehe 
Kiinstler einer vorgeriickten Zeit darin Ordnung und 
maassvollen Zusammenhang stifteten und die Spuren 
der rhapsodischen Zerrissenheit bis auf man chen wider
strebenden Auswuchs und mit Ausnahme der Schluss
gesange tauschend vertilgten. Pisistratus schloss diesen 
Kreis, als er die Rhapsodien iiberarbeitet und biindig in 
ein System gefasst durch Schrift fixirte. Homer gilt 
daher nur als Collectiv jener vielen geheimen Werk
meister, als Ausdruck des episch gestimmten und ein
miithig· an einer gemeinsamen Aufgabe wirkenden ioni
schen Stammes" (Bernhardy, Grundr. d. griech. Lit.). 
Wenn auch dieses Resultat durch ruhige Forschung, uner
bittliche Kritik und geniale Combination gewonnen ist, so 
ging es doch, ein Kind einer eigenthiimlichen Zeit, in 
der daraut' folgenden zumeist wieder unter. Zwei Dichter 
traten der W olfischen Idee unmittelbar nach deren 
Hervortreten entgegen. Voss nennt den Homer des 
grossen Philologen einen "Flickhomer". Schiller be
kampft mit feinerem Spotte die neue Theorie in seinem 
Epigramm: 
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Die Homeriden. 
Wer von euch ist der Sanger der Ilias? Weil's 

ihm so gut schmeckt, 
1st hier von Heynen ein Pack Gottinger Wiirste 

fUr ihn -
"Mir her! ich sang der Konige Zwist!" "lch die 

Schlacht bei den Schiff en !" 
"Mir die Wiirste! ich sang, was auf dem Ida ge

schah !" 
Friede! zerreisst mich nur nicht! Die Wiirste wer

den nicht reichen, 
Der sie schickte, er hat sich nur auf Einen ver

sehn. 

Er spricht sich noch schneidender gegen Wolf's 
homerische Idee in seiner "I Ii as" aus: 

lmmer zerreisset den Kranz .des Homer und zll.hlet 
die Vater 

Des vollendeten ewigen Werks! 
Hat es doch eine Mutter nur und die Ziige der 

Mutter, 
Deine unsterblichen Ziige, N atur ! 

Endlich ist noch in viel spaterer Zeit Lachmann 
mit der Theorie hervorgetreten , die Ilias sei aus ein
ander unahnlichen, nicht fUr denselben Plan gedichteten 
kleineren balladenartigen Liedern zusammengefUgt, mit 
der sogenannten Kleinliedertheorie. Lauter kleine Leute 
sollen zusammen der grosse Homer sein! Aber geht 
man einen Schritt weiter, und sieht in Homer den 
ausseren lind geistigen Einiger dieser Balladen, so tritt 
man fast zu der urspriinglichen Einheitsidee zurUck. 
Doch genug! Moge endlich die immer verwiiTter ge
wordene homerisclie Frage, diese "Sisyphusarbeit der 
deutschen Nation", ein Spiegelbild von deren Zerrissen
heit, zugleich mit deren erneuter Einheit und dem Ver
schwinden des Kaiserbildes im Kyffhiiuser verschwun
den sein. Man erwage: J edes hohe Gebilde' auf dem 
Gebiete der Geschichte in deren weitesten Umfange, 
ist, da es eine einheitliche Idee voraussetzt, im Grunde 
nur durch einen Einzigen geschaffen worden. Auch 
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erzeugen , wie die Literaturgeschichte der Culturvolker 
lehrt, Jahrhunderte nur einmal Heroen auf demselben 
Gebiete des Geistes. Und Ilias und Odyssee, die von 
noch keinem Volke erreichten Gedichte, sollen Collectiv
arbeiten sein? Folgen wir vielmehr dem tiefen und 
wahren Dichtergeflihl unseres Voss und Schiller, zu 
denen nach kurzem Schwanken auch Gothe iibertrat; 
diese schOpferischen Manner werden am besten das alle 
Geisteskrafte in Anspruch nehmende Schaffen eines 
dichterischen Gebildes verstehen. Unter den auf ihrer 
Seite, der so zu sagen· monarchischen, stehenden An
sichten hat die von Diintzer (Einleit. in d. Odyssee), 
auf Aristarch gegriindet, viel fiir sich. Er sagt etwa: 
"Von den in Attika ansassigen Pieriern ging bei der 
grossen ionischen Auswanderung urn 1050 v. Chr. ein 
Theil mit nach Kleinasien hiniiber. Unter diesen befand 
sich auch Homer. SeineDichtungen schrieb er wahrschein
lich in Smyrna. Dann gelangte die homerische Poesie 
auf Chios zur Bliithe, wo die von Homer sich her
leitende erbliche Genossenschaft der Homeriden in be
deutendem Ansehen stand. Wandernde Sanger, Qa-
1/J(J)(Jo£ (Zusammenfiiger, nach Anderen Stabsanger) 
genannt, meist aus Chios und Samos stammend, ver
breiteten jene Gesange in Kleinasien und im europai
schen Griechenland. N och waren dieselben nicht auf
geschrieben, denn die Schreibekunst gehOrte erst engen 
Kreisen an, und das Gedachtniss musste und konnte, 
von keinem Schulballast iiberladen, so lange Gedichte 
festhalten. Was Wunder jedoch, wenn dieselben arg 
zersungen wurden!" Die Form des Vortrags war eine 
andere als die des Phemios und Demodokos, der Sange!; 
der Odyssee, welche einfach ihren Gesang mit einem 
Saiteninstrument - Kithara, Lyra, Phorminx - be
gleiteten. Denn der feinere Rhapsode der spateren 
Zeit trug, einen golden en Kranz auf dem Haupte, mit 
einem wallenden Talare angethan, einen Lorbeerzweig 
in der Rechten, dramatisch - deklamatorisch vor, und 
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zwar die Ilias in einem rothen, die Odyssee in einem 
violetten Gewande. Allmalig sank die Kunst dieser 
Sanger, als deren Kreis allzu breit wurde, zu einem 
Handwerk herab. Andererseits fing man an, da sich 
die Schreibekunst verallgemeinerte, und. das Gedacht
niss verschlechterte, einzelne Rhapsodien aufzuschreiben 
und Sammlungen von mehreren zu veranstalten. Solon, 
auf der Bahn des Fortschritts weiter gehend, befahl 
fiir Athen, dass kiinftig an den Panathenaen die Rhap
sodien nicht mehr willkiirlich, sondern in ihrer eigenen 
Zeitfolge gesungen werden soUten. Nach ihm ver
anstaltete der kluge Pisistratos, den Werth der home
rischen Gesange im voUen Umfange wiirdigend, durch 
vier Manner, unter den en der Orphiker Onomakritos 
aus Athen am meisten hervortritt, die erste voUstandige 
und geordnete Sammlung der beiden grossen Epen. 
Ohne Widerspruch nahm Griechenland aus der Hand 
des Tyrannen, welcher auch so seine Dynastie stiitzen 
wollte, das vollendete Werk als sein kostlichstes Na
tionalgut hin und hielt es fest. Eine erneute Kritik 
wurde den Gesangen erst in der alexandrinischen Zeit 
zu Theil, nachdem sich inzwischen verschiedene un
berufene Diaskeuasten mancherlei willkiirliche Verande
rungen erlaubt hatten. Zenodot von Ephesus, Aristo
phanes von Byzanz und vor allen Aristarch von Sa
mothrake sind die N amen, an die sich die neue 
Textesrevision kniipft. Der Letztere, urn 160 v. Chr. 
lebend, hat beide Epen in je 24 Biicher getheilt und 
ist der urn denjenigen Text, welchen wir in Handen 
haben, verdienteste Gelehrte. 

a) Die IIi as, das altere, rauhere und gewaltigere 
der beiden Heldenlieder, besingt keineswegs den troja
nischen Krieg, sondern nur eine Episode aus dessen 
neuntem Jahre. Dieselbe umfasst nicht mehrals 51 Tage, 
wovon 21 auf l. I, 22 auf l. XXIV kommen, so dass 
nur 8 fiir die lbb. IT-XXIII iibrig bleiben. Der In
halt des Epos ist der Groll des Achill gegen den 



15 

Agamemnon: Singe den Zorn, 0 Gottin, des Peleiaden Achilleus 
(1. I, v. 1). Der Held, der Mittelpunkt der Ilias, ent
zieht, durch die auf Befehl des Oberfeldherrn ge
schehene Wegftihrung der Brise'is aus seinem Zelte 
tOdtlich gekrankt, den Achaern fortan seinen Arm. 
Diese bestehen zuerst (1. ill-VTI,312) eine unentschie
dene Schlacht, dann aber werden sie in einer zweiten 
abgebrochellen (1. VITI) geschlagen und laufen in einer 
dritten von 1. XI an beginnenden und an der Mauer und 
um die Schiffe gelieferten Gefahr, ganzlich vernichtet 
zu werden; schon lodert eine Flamme aus dem Fahr
zeuge des Protesilaus hell empor. Aus Mitleid mit der 
Noth seiner ehemaligen Freunde gestattet Achill dem 
Patroclus, in seiner Riistung zu kampfen. Als die
ser gegen den Hektorgefallen, da entsagt (1. XIX) 
der Held seinem Groll. Damit ware nun eigentlich 
die Ilias (vg1. v. 1) zu Ende. Hinzugefiigt wird um 
eines das antike Gefiihl befriedigenden Abschlusses 
willen, wie in einer vierten Schlacht Achill, mit einer 
neuen Rustung angethan, die Trojaner schlagt und in 
die Stadt treibt (lbb. XX-XXI), wie er den Hektor 
VOl' dem skaischen Thore flillt (1. XXII), wie er die 
Leichenfeier des Patroclus begeht (1. XXIII), wie er 
sich bewegen lasst, den Leichnam des Hektor seinem 
Vater Priamus auszuliefern, der ihn dann feierlich ver
brennt (1. XXIV). Das Epos schliesst mit dem Verse: 
AI_so bestatteten jene den Leib des reisigen Hektor. - Der 
Schauplatz war am Hellespont und am Archipelagus 
zwischen dem ostlicher gelegenen Vorgebirge RhOteum 
und dem westlicheren Sigeum. Inmitten beider lagen 
im Halbkreise die auf das Land gezogenen Schiffe der 
Achlier, mit den Schnabeln dem Wasser zugekehrt: in 
der Mitte das des Odysseus, am weitesten rechts, yom 
Hellespont aus gesehen, das des Achilleus, am weite
sten links das des Telamoniers Ajax. Zwischen dem 
Schiff slager und dem Hellespont fuhrte ein Weg hin
durch. Siidwlirf.<; zieht sich nach Troja ~ine breite 
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Ebene 1 % Meilen weit hin, durchflossen von dem Sca
mandrus (auch Xanthus geheissen wegen seiner - auch 
noch heute - lehmgelben Farbe) und dem Simois; 
beide fliessen in einer einzigen Mundung zum Hellespont. 
Auf der weiten Ebene wirdein Feigenhiigel erwahnt, 
ferner der Grabhiigel des Ilus, des Griinders der Stadt, 
dann - ausser zwei Quellen, einer kalten und einer 
heissen, - das 100 Fuss hohe Grab des Aesyetes, das den 
Troern als Warte diente, endlich am skaischen Thore 
eine stattliche Buche. Die Stadt Troja selbst, von 
der seit 1872 bedeutendere Reste, namentlich ein kolos
saler Thurm, ausgegraben werden, lag in -der Nahe des 
jetzigen Dorfs Bunarbaschi, die Burg Pergamus hoher 
auf Felsgrund. 

"Frische Sinnlichkeit, lautere Natur und Einfalt, 
Scharfe der Zeichnung, Reinheit der Umrisse, klare 
Heiterkeit und milde Anmuth, gepaart mit wiirdiger 
Hoheit, schOne Masshaltung im Ganzen wie im Einzel
nen bilden die Grundziige dieses homerischen Helden
gesangs" (Diintzer, Einleit. in die !lias). Die fiir die 
homerische Weltanschauung bedeutsamen, den Inhalt 
und das Ziel des alteren Epos bestimmenden Verse 1-7 
der !lias und die nachstfolgenden mogen in der Ueber
setzung hier eine Stelie finden: 

Der Anfang der llias. 

Singe den Zorn, 0 Gottin, des Peleiaden Achilleus, 
Ihn, der entbrannt, den Achaiern unnennbaren Jammer erregte 
Und viel tapfere Seelen der Heldensohne zum Als 
Sendete, aber sie seIber zum Raub ausstreckte den Hunden 
Und dem Gevogel umher; so ward Zeus' Wille vollendet, 
Seit dem Tag, als einst durch bittel'en Zank sich entzweiten'l 
Atreus' Sohn, der Herrscher des V olks, und der edle Achilleus. 

Wer del' Unsterblichen reizte sie auf zu feindlichem Hader? 
Leto's Sohn und des Zeus. Denn der, dem Konige ziirnend, 
Sandte vel'derbliche Pest durch das Heer, und es sanken die Volker, 
Drum, weil ihm den Chryses beleidiget, seinen Priester, 
Atreus' Sohn. Denn er kam zu den riistigen Schiffen Achaia's, 
Freizukaufen die Tochter, und bracht' unendliche Losung, 
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Tragend den Lorbeerschmuck des treffenden PhObus Apollon 
Ueber dem goldenen Stab, und er flehete allen Achaiern, 
Aber zumeist den Atreiden, den zween Heermrsten der Volker: 

"Atreus' Sohn' und Ihr Andern, Ihr hellumschienten Achaier, 
Euch verleihe die Macht der Unsterblichen auf dem Olympos, 
Priamos' Stadt zu vertilgen und wohl nach Hause zu kehren! 
Doch mir gebet die Tochter zuriick und empfahet die Losung 
Ehrfurchtsvoll vor Zeus' ferntreffendem Sohn Apollon!" 

Jetzo gebot beifallend das sammtliche Heer der Achaier, 
Jenen Priester zu scheu'n und die kostliche Losung. zu nehmen. 
Aber nicht Agamemnon, des Atreus' Sohne, gefiel es; 
Nein, er entsandt' ihn mit Schmach, und in heftiger Rede gebot er: 

"Dass ich nimmer, 0 Greis, bej den raumigen Schiffen Dich treffe, 
Weder anitzt hier zaudernd, noch wiederkehrend in Zukunft! 
Kaum Boost mochte Dir helfen der Stab und der Lorbeer des 

Gottes. 
J ene los' ich Dir nie, bis einst das Alter ihr nahet, 
Wann sie in unserem Haus' in Argos, fern von' der Heimath, 
Mir als Weberin dient und meines Bettes Genossin. 
Gehe denn, reize mich nieht, dass wohlbehalten Du heimkehrst!" 

Jener sprach's; doch Chryses erschrak und-gehorchte der Rede, 
Schweigend ging er zum Strande des weitaufrauschenden Meeres. 
Und wie er einsam jetzt hinwandelte, flehte der Alte 
Viel zum Herrscher Apollon, dem Sohne der lockigen Leto: 

"Hore mich, Gott, der Du Chrysa mit silbernem Bogen um-
wandelst, 

Sammt der heiligen Rilla, und Tenedos machtig beherrschest, 
Smintheus! hab' ich Dir einst den gefalligen Tempel gedecket, 
Oder hab' ich Dir je von erlesenen Farren nnd Ziegen 
Fette Schenkel verbrannt, so gewahre mir dieses Verlangen: 
Meine Thranen vergilt mit Deinem Geschoss den Achaiern!" 

Also flehet er !aut. Ihn horete Phobus Apollo •••• 

b) Die Odyssee, das jungere und mildere der 
beiden alten Heldengesange, zeugt von einer schnell 
vorgeschrittenen Entwickelung des ionischen Stammes 
in Kleinasien, nicht bloss in Rucksicht auf die geistige 
Bildung, sondern auch auf die religiosen und sittlichen 
Ideen. Man glaubt aus der Anlage der Odyssee, die 
nicht mehr wie die in der Ilias rein chronologisch ist, 
schon die Anfange dramatischer Gestaltungen, wenn 
auch nur in Volksspielen, herauszuerkennen; denn nicht 
der Anfang des ersten Buchs: Melde den Mann mir, Muse, 
den Vielgewandten, u. s. w. enthalt den der eigentlichen 

K 0 P p. griech. Literaturgesch. 2 
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Handlung, sondern erst der Vers 39 des neunten. Damit 
ist denn schon eine kfinstlerische Gruppirung des Stoff's 
geboten. Den Hauptinhalt bilden die Abenteuer des 
Odysseus auf zehnjahriger Irrfahrt, seine Heimkehr, seine 
Rache an den Freiern, seine Versohnung mit seinem 
zur Blutrache aufgestandenen Volke durch Pallas Athene, 
Gleichend dem Mentor an Leibesgestalt und an tonender Stimme. 
(Schlussvers.) Neben dieser Haupthandlung geht als 
Nebenhandlung das Treiben der Freier im Konigspalaste 
zu Ithaka und die Reise des Telemachos nach Pylos 
und Sparta her. Noch kfirzer als die der Ilias, umfasst 
die eigentliche Handlung der Odyssee nur 40 Tage 
aus dem zehnten Jahre nach dem FaIle von Troja; 
die ganze fibrige Zeit ist in Episoden behandelt. 

Die Urtheile der deutschen Dichter fiber die Odyssee 
sind fast noch glanzender ausgefallen als die fiber die 
Ilias. Folgende zwei gewichtige mogen hier eine Stelle 
finden: "U ns Bewohner des Mittellandes entziickt zwar 
die Odyssee, es ist aber nul' del' sittliche Theil des 
Gedichts, der eigentlich auf uns wirkt; dem ganzen 
beschreibenden Theile hilft unsere Imagination nul' uu
vollkommen und kfimmerlich nacho In welchem Glanze 
abel' dieses Gedicht VOl' mil' erschien, als ich Gesange 
desselben in N eapel und Sicilien las!" (G 0 the an 
Schiller IV, 102). 

H. Heine singt: 
Ich las das Lied vom Odysseus, 
das alte, das ewig junge Lied, 
"US dessen meerdurchrauschten Blattern 
mir freudig entgegenstieg 
der Athem der Gotter 
und der leuchtende Menschenfriihling 
und der bliihende Himmel von Hellas. 

Als Pro be mogen, der zur Ilias entsprechend, die 
einleitenden Verse dienen: 

Del' Anfang der Odyssee. 
Melde den Mann mir, Muse, den Vielgewandten, der vielfach 

Umgeirrt, als Troja, die heilige Stadt, er zorstoret, 
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Vieler Menschen Stlidte gesehn und Sitte gelernt hat, 
Auch im Meere so viel herzkrankende Leiden- erduldet, 
Strebend fUr seine Seele zugleich und der Freunde Zuriickkunft. 
Nicht die Freunde jedoch errettet' er, eifrig bemilht zwarj 
Denn sie bereiteten selbst durch Missethat ihr Verderben, 
Thiirichte, welche die Rinder dem leuchtenden Sohn Hyperion's 
Schlachteten; jener darauf nahm ihnen den Tag der Zurilckkunft. 
Rievon sag auch nns ein Weniges, Tochter Kronion's. 

Schon die Anderen alie, so viel dem Verderben entrannen, 
Waren daheim, den Schlachten entflohn nnd des Meeres Gewassern; 
Ihn allein, der sich sehnte znr Reimath und znr Gemahlin, 
RieIt die erhabene Nymphe, die herrIiche Gottin Kalypso, 
In der gewolbeten Grott', ihn sich zum Gemahle begehrend. 
Als nun das J ahr ankam in der rollenden Zeiten V oliendung, 
Da ihm die Gotter geordnet die Wiederkehr in die Reimath 
Ithaka, jetzo auch nicht war jener entflohn aus der Milhsal, 
Selbst bei seinen Geliebten. Es jammerte aile die Gotter; 
NUl" Poseidon ziirnte dem gottergleichen Odysseus 
U nablassig, bevor sein Vatergefild er erreichet. 

Ueber beide Heldenlieder urtheilt Diintzer (Einlei
tung in die Odyssee): 

"Wir miissen uns den herrlichen homerischen Dich
tungen mit voller offener Brust hingeben, urn jene klare 
Heiterkeit sinnlichen Lebens, jene frische Fiille reiner 
Natur, jene sonnige Anmuth einer nie ausschweifenden, 
stets Maass und Ziel in sich selbst findenden Einbildungs
kraft, jenen unendlichell Wohlklang, Fluss und Glanz 
der Sprache ganz zu empfinden, welche sein Volk den 
gottlichen Homer, den es ohne weiteres den 
Dichter nannte, freudig bewundern lies sen , welche 
durch aIle folgende Jahrhunderten die edelsten Herzen 
bewegt und auch unsere neuere deutsche Dichtung seit 
den siebziger Jahren des verwichenen Jahrhunderts so 
nachhaltig befruchtet haben. An dem ewig jungen 
Dichter soIl die Jugend sich das Herz erwarmen, den 
Sinn fiir volle reine Natur starken; dann wird er als 
anmuthiger Beghiiter zugleich mit der Erinnerung an 
die schOne Zeit, wo sein Stern uns zuerst aufging, mit 
jener unwiderstehlichen Gewalt, die er auf jedeR reine 
Gemiith ausiibt, unser ganzes Leben erhellen." 
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Das Fortleben des Homer. Kein einzelner 
Mann hat so sehr und so lange die Bildung seiner 
Nation bestimmt wie Homer. Denn Hinger als ein 
Jahrtausend vergessen, ist er in einem Glanze wieder
erstanden, ,der gegenwartig der gesammten gebildeten 
Welt fast noch ebenso hell leuchtet wie einst dem klei
nen Griechenland. Zuerst wurde er fiir die Schule das 
hauptsachlichste Lehr- und Lesebuch, aus dem fleissig 
gelesen, erklart und memorirt ward; am eifrigsten ge
schah dies in der macedonischen Zeit. Ferner betrach
teten ihn auch die Erwachsenen als ihr Hauptbildungs
mittel, das zu immer neuem Wissen, immer neuen 
Ideen fiihrte; z. B. konnte sich selbst Alexander d. Gr. 
von der Ilias, die er fiir das konigliche, weil die Pflichten 
des Konigs enthaltende, Buch hielt, nicht trennen. 
Man braucht sich dariiber nicht zu wundern, wenn man 
dazu an den Ausspruch des Herodot (IT, 53) denkt: 
"Homer und Hesiod haben den Griechen ihre Glitter gemacht." 
Das heisst doch nichts anders als: sie haben die ihnen 
iiberlieferte Gotterwelt in ihre dichterische Form gekleidet. 
So wurde Homer auch zu einem dogmatischen Buche; 
z. B. die Biicher XI und XXIV der Odyssee enthalten 
die wichtige Uranschauung der Griechen iiber die Art 
des Fortlebens der Seele nach dem Tode. Von dem 
dogmatischen Theile hing der ethische, also das haus
liche und das politische Leben des heroischen Zeit
alters, mehr oder minder abo Auch die bildenden 
Kiinste schlossen sich mit dem ungeheuersten Erfolge 
an die bunten Gebilde Homers; die hOchste Production 
der alteren Plastik, der Zeus des Phidias in Olympia, 
ruht auf Ilias I, 528-530. Das Drama trat gleich
falls an die reich besetzte Tafel des Homer und langte 
ohne Schiichternheit zu, das Epos aller Volker hat ihn 
bis auf die neueste Zeit als seinen Vorgangerangesehen, 
dessen Tritten unbedingt zu folgen sei. Nach dem Unter
gange Griechenlands wanderte Homer zu den strebenden 
Kreisen Roms aus und drangte mit Macht die romische 
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Bildung in die griechische Bahn. Was ware wohl 
aus der Poesie des golden en Zeitalters ohne ihn ge
worden! Der grosste Reprasentant desselben, Horaz, 
aufgesaugt an hellenischen Briisten, nennt ihn magnus 
(sat. I" 10, 52), insignis (epist. II, 3, 401), sich wohl 
bewusst, was er, was Rom dem grossen Dichter schulde. 
Ais die Barbarei des Mittelalters hereinbrach, vl'rstand 
man den Homer nicht mehr. Da wiederum Klassisches 
auferstand, hielt man viele, viele J ahrhunderte lang den 
Romer Virgil fiir den Meister im Epos. Erst das vo
rige J ahrhundert hat das richtige Verhaltniss vom Ori
ginal zur Copie hergestellt und das: "Unus Homerus". 

c) Noch werden dem Homer falschlich zugeschrieben: 
a) Die Batrachomyomachie, der Frosch

mausekampf, eine Parodie der Ilias in fast 300 Versen, 
ohne Genialitat und Kraft, vielleicht dem 5. Jahrhundert 
v. Chr. angehOrig. 

(J) Margites, ein kleines drolliges Volksepos, in 
dem die Dummheit eines sich flir sehr klug Haltenden 
entlarvt wird. Beide, die Batrachomyomachie und del' 
Margites, werden auch einem Dichter Pigres zuge
schrieben, einem Bruder der Konigin Artemisia. 

r) 33 H Y m n en, darunter 4 gross ere und 29 klei
nere, von denen ein Theil wohl die Einleitung zu den 
Festen der angesungenen Gottheit ausmachte. Untel' 
den grosseren ist der auf Apollo feierlich und schwung
voll, der auf Hermes heiter und frisch, del' auf Aphro
dite in den allerglanzl'ndsten und iippigsten Farben 
gemalt, dagegen der auf die Demeter ernst und rein. 
Del' poetische Werth del' kleineren Hymnen, welche 
der Sprache nach verschiedenen Jahrhunderten ange
horen, muss fast bei jedem einzelnen anders veran
schlagt werden. 

0') 16 Epigrammata, unter denen Kdf-tWO~ und 
El(}l:O'twv"l die besten sind. 
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2. Die KykIiker. 

6. Der Bahn des Homer folgten die K y k Ii k e r, 
d. h. die spateren ionischen Epiker, so genannt, weil 
ihre Dichtungen einen Kreis (lCVlClo~) zusammen mit 
der Ilias oder mit der Odyssee bildeten. Sie setzten 
den Altmeister fort oder sie erganzten ihn, sich urn 
ihn drehend wie die Planeten urn die Sonne. Diejeni
gen unter ihnen, welche die Heimkehr (VO(f'CO~) anderer 
HeIden als des Odysseus sangen, biessen auch die 
Dichter der VQ(f'Co£, z. B. Agias aus Troezen, 
in dessen 5 Biichern der Riickfahrten die beiden Atriden 
besonders hervortreten. Ausser ihm waren folgende 
Kykliker am beriihmtesten: Stasinos von Kypros, urn 
776 v. Chr, der Sanger der KV'lr(!H:t, eines Vorgedichts 
zur Ilias; Arctinus von Milet, auch urn 776, Ver
fasser eines Heldengedichts, dessen erster Theil, die 
Aethiopis, an die Bestattung des Hector ankniipfend, 
den Tod des Memnon und den des eigentlichen HeIden 
des Epos, des Achill, behandelte, indess der zweite, 
die 'Il£ov 'lr8(!(f£~, die Zerstorung Troja's beschrieb; 
Lesches von Mitylene, urn 708, Dichter eines Epos 
'IlHx~ IUlC(!a> das den Untergang Troja's schildert und 
zum Mittelpunkte den Odysseus hat; Eugammon aus 
Kyrene, welcher eine sich unmittelbar an den Tod der 
Freier in der Odyssee anschliessende Telegonie dichtete. 
In derselben wird illl Hinblickauf die Weissagung des 
Tiresias (Od. XI, 134 ff.) der Tod des Odysseus durch 
dessen und der Circe Sohn Telegonus dargesteIlt. Letz
terer, der seinen Vater nicht kennt, todtet ihn, am 
Strande von Ithaka gelandet, mit einer Lanze, deren 
Spitze der Stachel des Seerochens (nach 8~ alo~) bil
dete. AIle diese Dichter, von denen nur diirftige Frag
mente existiren, hatten sich' wohl homerische Technik 
angeeignet, doch besassen sie keinen homerischen Geist. 
Ihre Hauptbedeutung liegt darin, dass spater die Tra
giker und die Bildhauer sie recht fleissig gebrauchtl 
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haben, und sie so Mittel zu neuen SchOpfungen ge
worden sind. 

3. Resiod. 

7. Der Vater des Resiodus CHa£ooo~) war aus 
Kyme in Aeolien nach Askra in Bootien gezogen, das 
am Fusse des Musenberges Relikon liegt. Der Dichter 
selbst, welcher vielleicht ein Jahrhundert nach Romer 
lebte, wurde Rirt und Ackerbauer und riihmt sich, am 
Relikon unter Rirten die Dichterweihe empfangen zu 
haben .. Rochbetagt solI er unter den Lokrern in Oenoe 
ermordet worden sein. Die Einwohner von Orchomenos 
errichteten ihm in spaterer Zeit ein Denkmal, und Pindar 
(?) schrieb ihm eine Grabschrift. Den Namen des 
<Ha£ooo~ tragen: 

a) "Eera xa~ ~P'6Q(U in 826 Versen, ein Lehr
gedicht, in welchem er selb~tgemachte und fremde 
Erfahrungen der Nachwelt iiberliefert. Sein Bruder 
Perses hatte ihn nach dem Tode ihres Vaters bei der 
Theilung der Erbschaft iibervortheilt und dann seinen 
Antheil durchgebracht. Rierauf wollte er einen zweiten 
Process gegen ihn anstrengen, urn auch den Rest des 
vaterlichen Vermogens an sich zu reissen. In den 
EQya mahnt Resiod seinen lieblosen Bruder, von seinem 
Vorhaben abzustehen, und rath ihm, vielmehr im Acker
bau seine Existenz zu sichern. Er fiigt weise Lehr~n 
iiber denselben, iiber Schifffahrt, gute Rauswirthschaft, 
sittliche Zucht u. s. w. hinzu und durchwebt das Ganze 
mit Sentenzen, My then und Fabeln. Die letzten Verse 
von 763 an, die nP'6Qa£, enthalten einen, vielfach auf 
blossem Aberglauben ruhenden, Kalender iiber den 
Werth der einzelnen Tage. Von den spateren Griechen 
wegen seines Inhalts und des hindurchwehenden ernsten 
und tief religiosen Rauchs hochgeschatzt, wurde das 
Gedicht in den Schulen eifrig gelesen und memorirt. 
Die besten Stellen sind die, wo das goldene Zeitalter 
.geschildert, und die, wo der Werth der Arbeit begriindet 
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wird. Wir Neueren halten weniger als jene von der 
hesiodischen Poesie. Der arme, gedruckte, miirrische 
Bauer aus dem Booterlande bleibt uns fern gegeniiber 
der heiteren homerischen Auffassung der Natur und del' 
Geschichte. "Selten vermag Hesiod sich aufzuschwingen", urtheilt 
schon Quinctilian (X, 1,4). 

b) 0eoyov£a in 1022 Versen, ein von den 8~ya 
stark abweichendes Gedicht, oft lebendig, ja wild und 
phantasievoll, nirgend jedoch von SchOnheitssinn und 
Harmonie kUndend. Es handelt von der Entstehung 
der Welt und des Gotterthums. Del' Dichter bemiiht 
sich, die an verschiedenen Orten gultigen Gottersagen 
zu vereinigen und ihnen einen tieferen Sinn unterzulegen, 
auch den Rang und die Verwandtschaften del' Gotter fest
zustellen. Die Verse, in welchen die Musen gepriesen 
werden, sind die schOnsten. - Ueber Hesiod und Homer 
ist der herbe Tadel ausgesprochen worden, dass sie 
ihre Gotter alles das thun lassen, was den Menschen 
Schimpf und Schande bringe. Ausserdem haben beide, 
in der Gottesanschauung auf so niederer Stufe stehend, 
leider, wie wir anerkennen mussen, das religiose Bewusst
sein des Alterthums bis zu dessen Untergang beherrscht. 

c) 'Artn£q (seltener 'Artntq 'HeaxUovq) in 480 
Versen. In ihnen wird die Geburt des Herakles und 
Iphikles erzahlt, dann der Kampf des Ersteren mit dem 
Kyknos, einem Sohne des Ares. 139-320 enthalten 
nach dem Vorbilde des homerischen Schildes des Achill 
eine Beschreibung des Schildes des Herakles. Nach 
O. Muller war jenel' eine rein poetische Erfindung, 
dieser ging dagegen von wirklich vorhandenen Bild
werken aus. Ihn ziel'en Gewandtheit und Fulle des 
Ausdrucks, dagegen fehlt es ihm an Lebendigkeit und 
geistiger Tiefe. 

d) VerI oren sind: Kwcaloyoq (sc. yvvatxwv) 
und 'Hoiat, enthaltend die Abstammung und Thaten 
beruhmter dorischer und aolischer Heroen, ausgehend 
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von der Verbindung der unsterblichen Gotter mit sterb
lichen Frauen, welche dadurch zu Heroinen werden. 

Vier Stellen aus Hesiod. 
1. 

Das goldene Zeitalter. 
(Werke und Tag •• V.I091f.) 

Erst ein goldnes Geschlechte der vielfach redenden Menschen 
Schufen die Ewigen einst, die Bewohner im Baus des Olympos; 
Und wie die Gutter, so lebten sie all', ganz ohne Betrubniss, 
Weit von Muhe getrennt und Arbeit; klagliches Alter 
Nahete nicht; sie blieben an Band und Fusse sich immer 
Gleich, voll Freud am Mahle, des Uebels ledig in Allem, 
Sterben es war, als schliefe man ein. Das Erfreuliche sammtlich 
Batte man hier; Frucht brachte die nahrungssprossende Feldflur 
Ganz freiwillig in Bull' und Fiille; nach eigenem Antrieb 
Still arbeitete man sein Werk" mit gesegneter Babe. 

2. 
Segen der Arbeit. 
(Werke und Tag •• V.2991f.) 

Arbeit', Perseus, wackeren Manns Sonn, dass dich der Bunger 
Basse, dagegen dich liebe die freundlich bekranzte Demeter, 
Sic die Erhab'ne, und dass sie dir fUlie mit Ernte die Scheuer. 
Bunger in allweg ist ja des Arbeitsscheucn Gef'ahrte. 
Und dem ziirnen die Gutter und Menschen, der ohne die Arbeit 
Binlebt, Drohnen an Art und Sinn, faullenzigen, ahnlich, 
Welche der Bienen errungene Speis' auft'ressen in arger 
Arbeitsscheu. Du schaffe mit Lust an massiger Arbeit, 
Dass mit gezeitigter Frucht stets deine BeMlter gef"lillt sind! 
Arbeit macht ja den Menschen an Beerden und allem Besitz reich, 
Arbeit macht auch dich viel werther den ewigen Guttern, 
Arbeit ist nicht Schande, die Faulheit bringet die Schande. 
Wenn du der Arbeit dienst, dann meidet der Faule dich alsbald, 
Weil du so reich, und die Tugend folgt und Ehre dem Reichthum. 

3. 
Erntezeit. 

(Werk. und Tag •• V. 5741f.Y 

Fliehe die schattigen Sitz' und fliehe den Morgenschlummer 
Jetzt zur Stunde der Ernte, wann Helios heiss auf den Leib 

brennt! 
Alsdann musst du dich eilen und heimwarts bringen die Friichte, 
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Morgens fruh dich erheben, damit dir reichliches Brod wird. 
Morgenstunde besitzt vom Tagewerk immer ein Drittel, 
Morgenstunde gewinnet an ·Weg, gewinnet an Arbeit, 
Morgenstunde, die, wann sie erscheint, viel Menschen hinausfiihrt 
Auf den bevolkerten Weg, viel' Stier' auch unter das Joch spannt. 

4. 
Die neun Musen. 

(Theog. 75 ff.) 

Neun dem erhabenen Zeus urlangst entsprossene Tochter: 
Clio, dann Euterpe, Melpomene, ferner Thalia, 
·Erato, Terpsichore, Polyhymnia, ferner Urania, 
Endlich Kalliope noch, sie, welche die hochste von allen, 
Weil sie aen Konigen folgt, ehrwurd'gen, in ihrem Geleite. 
Welchen die Tochter des Zeus, des Erhabenen, ehren und wen sie 
Bei der Geburt anschau'n vom Stamme der gottlichen Herrscher, 
Diesem benetzen sie dann mit lieblichem Thaue die Zunge, 
Dass ihm milde vom Munde das Wort hinstrome • • • • • 
Also gewahrt die Muse den Sterblichen heilige Gaben. 
Denn von der Musen Geschlecht und den Fernhintreffer Apollo 
Stammen die Sanger auf Erden und saitenspielende Manner, 
Aber die Kon'ge von Zeus. Gluckselige, welche die Muse 
Liebt! Wie stromet doch ihnen so suss vom Munde die Rede! 
Tragt auch Einer ein Leid in der neuverwundeten Seele, 
Wird ganz hager, bekummert im Geist, jetzt aber ein Sanger, 
Diener der Musen, erhebt vom Ruhme der friiheren Menschen 
Festliches Lied, von den seeligen Bottern auf dem Olympos: -
'Schnell vergisst er den Gram alsdann und denket der Sorgen 
Nimmer, es hat ibn so schnell der Gottinnen Gabe gewandelt. 

4. Die altere Lyrik. 

8. Die thrakischen Sanger, der grauen Vorzeit au
gehOrend, hatten den Anstoss gegeben. Nach ihnen 
erhob sich die homerische Poesie, die Gemuther auf 
das Tiefste erfassend und J ahrhunderte lang beherr
schend, selbst einen Hesiod. Neben dieser Richtung, 
der auf die Thaten der Vater hin, war vorerst fur keine 
andere Platz. Dann aber brach es in der Poesie mit 
Himmelsgewalt herein, indess es sich in der Prosa nur 
leise regte. Welch' eine Reihe herrlicher Dichter, mit 
der sanften Elegie beginnend, sich bis zu der machti
gen Lyrik erhebend! Wie vieWUtige Saiten der Menschen-
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seele' schlugen sie nicht an, so dass den andern Vol
kern wenig mehr ubrig blieb! Und doch, wie wenig 
ist von ihnen verhiiltnissmassig vorhanden! Von keinem 
haben wir alles, was er gesungen, von vielen nur 
grossere und kleinere Fragmente, von noch mehreren 
nichts mehr als die Namen, kurze Nachrichten uber 
ihr Leben und Benennungen ihrer Schriften. Allein 
jene Bruchstucke sind Sterne, welche hoch und hell 
am Himmel der Poesie funkeln. Sie reichen aus, uns 
ein Bild von einer poetisch ganz durchwehten Zeit zu 
machen, sie erheben und durchbeben das feiner besai
tete Herz noch heute wie damals. Es fiihlt: der Mor
gen des griechischen Geistesleben steht in voller Pracht 
da, es naht der eigentliche helle Tag. 

9. Zuerst entwickelten sich die elegischen For
men. Zwar bedeutet sprachlich i),,8r8'iov sc. fh8)"Or; 
(von s)"sror;) einen Klagegesang; zwar nahm seit Si
monides die Elegie den klagenden Ton an, der ihr 
noch jetzt eigenthiimlich. ist: doch verstanden die Alten 
unter i),,8r8'iOv einfach ein Gedicht aus heroischen 
Hexametern und Pentametern. Letzterer ist nichts 
anders als der nach der flinfhalbtheiligen mannlichen 
Arsis wiederholte Hexameter, also aus diesem hervor
gegangen. Das i),,8r8'iov fhhQov besteht aus Distichen, 
d. h. aus zweizeiligen Strophen, gebildet aus jenen 2 Ver
sen; in dem ersten hebt sich der Gedanke, in dem 
zweiten kommt er, sinkend, zum Abschluss. Solche Ge
dichte wurden bei passenden Gelegenheiten in lebhafter 
Recitation mit oder ohne Flotenbegleitung vorgetragen, 
also nicht, wie die epischen Gesange, mit Saitenspiel. 
Welchen Inhalt die elegische Poesie, sowie das Epos auf 
ionischem Boden erwachsen und von dies em zur Lyrik 
in engerem Sinne hinuberflihrend, gehabt hat, lasst sich 
nicht im Einzelnen bestimmen. Jedenfalls tritt, umge
kehrt wie im Epos, der elegische Dichter mit seinem 
Denken, Fuhlen und Wollen in den Vordergrund. Aber 
noch fehlt ihm der freie und hohe Schwung der Lyriker, 
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schiichtern schreitet das alte Epos einen Schritt vor
warts der Zukunft entgegen. 

10. Die Epigrammatiker (6n£YQCtP'P'Ct = poe
tische Aufschrift auf einem Grabmal,. Weihgeschenk 
u. s. w.) losten die schwere Aufgabe, in wenigen kur
zen Satzen einen tieten Gedanken zusammen zu fassen. 
Nicht lange, und das Epigramm verwandelt sich in das 
Sinngedicht und Gelegenheitsgedicht und naherte sich 
der Elegie. 

11. Volle Lyrik, d. h. urspriinglich Poesie, welche 
nur zur Lyra vorgetragen wurde, ist die melische 
(p'E),O; = Lied undMelodie ) und die c h 0 ri s c he 
(xoQo; = Reigen) Dichtung. Die Ausbildung des Me
los gehOrt dem lebhaften, ja heftigen aolischen Stamme 
an, sich in den Parteikampfen des 7. und 6. Jahr
lmnderts v. Chr. entfaltend. Seinen Mittelpunkt fand 
es auf dem schonen Lesbos, der Wiege des aolischen 
Geisteslebens. Vorgetragen wurden diese Lieder von 
einem Einzelnen in Begleitung eines der Saiteninstru
mente. Hass, Zorn, Wuth, Schmerz, Freude, Lust, 
Freundschaft, Liebe, das sind die Affecte, die hier mit 
Heftigkeit, ja mit Leidenschaftlichkeit hervorbrechen. Sie 
fordern ein wechselndes Versmaass, und daher stammt 
die Mannigfaltigkeit der Rythmen in dieser Gattung 
der Poesie. 

12. Die chorische Lyrik, auf dem Boden der 
tief - innerlichen und gemiithreichen, ernsten Dorer er
wachs en , schuf Gesange, welche bei nationalen und· 
religiosen Festen von einem tanzenden Chor unter 
Musikbegleitung vorgetragen wurden. Die chorischen 
Strophen, langer als die elegischen, tragen das Geprage 
des im hohen Grade Kunstvollen und bunt Wechseln
den; gewohnlich folgten Strophe, Antistrophe und Nach
gesang (8m:HJo;) auf einander. Dem iiberaus mannig
faltigen Inhalte nach besteht die chorische Poesie aus: 
Lobliedern auf Gotter (vp'J'o£), Gebeten des verschie
densten Inhalts (7f(;Ua)lE~), schwungvollen Festliedern 
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bei Bacchusfesten (o"':}v(!apfJo,) , Liedern beim Hin
zuge zu Tempeln (n(!or;oo,a) ~ Chorliedern von Jung
frauen (na(!:fEv,a), Chorliedern zu Ehren des Apollo 
mit Tanz und Pantomimen (vno(!x~pa'fa) , Trauel'
gesangen (.:f(!r;VO' L Preisgesangen Ciyxoop,a), Sieges
gesangen zu Ehren der Sieger in den Festspielen (~nw£
x,a), Weinliedern (na(!o£v,a), besonderen Tischliedern 
(<f"o).,a), Hochzeitsliedern (vpEva,o, und ~m:fa;.ap£OI). 

13. Die elegischen, epigrammatischen, melischen 
und chorischen Sanger dieser Periodesind, innerhalb 
ihrer Gattung chronologisch geordnet, folgende: 

14. Die Elegiker: a) Kallinus (Ka).Uvor;), 
etwa um 777 v. Chr., wird als der Vater der Elegie be
zeichnet. Die einzige von ihm noch vorhandene feuert' 
die Jugend seiner Vaterstadt Ephesus zum Kampfe 
gegen das benachbarte Magnesia an, ist also ein Kriegs
lied. Wahrscheinlich sind auch seine iibrigen elegi
schen Dichtungen kriegerischen oder politischen Inhalts 
gewesen. 

b) Tyrtaeus (Tv(!'faror;) bliihte im zweiten 
messenischen Kriege, also zwischen 6'85-668 v. Chr. 
Der U eberlieferung nach war er ein lahmer Schul
meister (y(!appa'fCllV oloa<f"a).or;? Paus. IV, 15,3) aus 
Aphidnae in Attika. Die Lacedaemonier, heisst es, 
hatten, von den Messeniern hart bedrangt, das del
phische Orakel befragt. Apollo habe geantwortet, 
sie soUten sich einen Rathgeber von den Athe
nern erbitten. Dieselben hatten hOhnend den Lahmen 
hingeschickt, dieser aber. die Verzagenden durch seine 
ziindenden Kriegslieder neu belebt und zum Siege ge
fiihrt. Dann habe er, der erste Fremde, dem diese 
Ehre widerfahren, das Biirgerrecht in Lacedamon er
halten, dort wie ein zweiter Homer mit heiliger Scheu 
betrachtet. Auch nach seinem Tode, und das steht 
fest, wurden bei den gemeinsamen Mahlen der Manner 
(<fv<f<f£na) seine Elegien vorgetragen und somit zu einem 
Bildungsmittel der Jugend, die ja bei jenen Gesell-
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schaften zugegen sein musste; wer sich im Vortrage 
auszeichnete, erhielt - eine materielle Belohnung -
eine grossere Fleischportion. Von seinen Kriegsliedern, 
V7ro:fijXC(£ genannt, sind noch drei ubrig. "Niemals in 
der Welt ist den Junglingen eines Volks die Ptlicht 
und Ehre der Tapferkeit so schOn und dringend zu
gleich, mit so naYven, ruhrenden Motiven ans Herz 
gelegt worden." O. Muller Lit. Gesch. I, S. 196. 
Doch wurden jene Elegien nicht vor der Schlacht ge
sungen, sondern dazu hatten die spartanischen Krieger 
in Anapasten gedichtete Marsch- und Schlachtlieder (lfb
(Ju1711(!£Ct, vgl. § 25). Das erste jener in Jakobs griechi
scher Blumenlese II, 195 ff. iibersetzten drei tyrtaeischen 
Lieder lautet: 

Kriegslied des Tyrtaeus. 
Herrlieh f'iirwahr ist sterben dem Tapferen, wenn in der Vorhut 
Muthig er Burger und Land sehutzet und kampfend erIiegt. 
Aber das eigne Gebiet und die herrIicl.en Fluren der Heimath 
Meiden und betteln umher, bringet den bittersten Schmerz, 
Irrend von Lande zu Land mit der Iiebenden Mutter, dem greisen 
Vater, den Kinder~ noeh klein, und mit dem bluhenden Weib! 
Aile furwahr, die bittend er heimsucht, hassen den Armen, 
Wenn er der Armuth Drang weicht und der feindlichen Noth. 
Schmach auch bringt er dem Stamm, er beschimpft sein strah-

lendes Antlitz; 
8chleehtheit jeglicher Art folgt ihm und herber Verdruss. 
Niemand denket mit Ehren des Manns, der also herumirrt, 
Aueh niehts bleibet hinfort ubrig von achtender Scheu. 
Lasst uns kampfen mit feurigem Muth tur das Erbe der Vater, 
Gebt fur der Kinder Geschlecht freudig das Leben dahin. 
Junglinge auf und kampft in geschlossenen Gliedern beharrend, 
Nimmer gedenket der Furcht oder der schandlichen Flucht, 
Sondern erstarket an Muth, und, die Brust voll kraftigen Mannsinns, 
Lasset im Kampf mit dem Feind Liebe des Lebens zuruck. 
:Kiemals lasst die Bejahrten zuruck - nicht regen behend sich 
Ihnen die Schenkel - und fiieht nicht von den Greisen hinweg. 
Schande ja bringt es dem Heer, wenn unter den Reihen del' 

Vorhut 
Weit von den Jungern voraUB liegt der getodtete Greis, 
Weiss schon Scheitel und Wangen umher von dem greisenden 

Alter, 
Und den gewaltigen Muth blutend im Staube verhaucht, 
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Schmahlich die Schenkel entblosst. W ohl ziemt das Alles dem 
Jungling, 

Wahrend die Bluth' ihn noch lieblicher Jugend bekranzt: 
Stattlich er dunkt den Mannern zu Bchau'n und den Frauen e1'

freulich, 
Wahrend er lebt, noch schon, fiel er im yordersten Glied. 

c) Mimnermus (M£f/iVli(!f/iod, ein Flotenspieler 
aus Colophon urn 630 v. Chr., also zu del' Zeit, wo 
Ionien von den lydischen Despoten abhiiogig geworden 
war. Mit dem Untergange des freien Stadtelebens in 
diesen Colonien traten materielle Schwelgel'ei und geistige 
Weichlichkeit ein, wie sich in den Elegien des schwach
lichen und sentimentalen Dichters klar widel'spiegelt. 
El' ist del' SchOpfer del' Liebesel~gie (8(!W7:tXlW f/i8),O~)~ 
in del' el' seine Geliebte Nanuo, eine Flotenblaserin, 
preist, obgleich er als miirrischel' Greis wenig Hoffnung 
auf Gegenliebe hat. Diese Fragmente sind von ge
ringem U mfange. 

d) Solon (~o),wv), einel' del' sieben Weisen mit 
dem ethischen Spl'uche: "Halte Maass" (ft'luill «yall). Die 
andern sechs Sterne dieses Siebengestirns, welches als 
del' Aufgang del' griechischen Philosophie leuchtet und 
in kiil'zestel' Form sittliche Wahrheiten (yvwf/iat) aus
strahlt, waren: Pittacus aus Mitylene ("Erkenne die rechte 
Zeit"), Kleobulos aus Lindos, Pel'iandros von Kol'inth, 
Chilon von Lacedamon ("Lerne dich kennen" yvw:t. aavrov), 
Thales von Milet, Bias von Pl'iene. Solon, dem Stamme 
des Kodl'os entsprossen, wurde nach mehl'eren Reisen und 
nach wil'ksamer Theilnahme an dem politischen Leben 
Athens, z. B. am Aufstande des Kylon und an del' 
Wiedel'eroberung von Salamis, 594 v.Chl'., erstel' Al'chont 
("A(!xwv 81fWVVf/iO~). Ais solcher fasste er seine in 
der Geschichte auf ewig fol'tlebende Gesetzgebung ab 
und fiihrte dieselbe in das Staatsleben ein. Darauf 
ging er 10 Jahre auf Reisen, fand abel', heimgekehl't, 
Athen an del' Schwelle del' Tyrannei. So muthvoll 
und fest er auch, auf sein hohes Alter vel'tl'auend, 
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seinem Verwandten Pisistratus entgegentrat, so ver
mochte er jedoch nicht, den Staatsst.reich abzuwenden. 
Der Tyrann liess iibrigens die meisten Gesetze des 
Greises bestehen und behandelte ihn bis zu dessen im 
80. Lebensjahre erfolgenden Tode mit voller Hoch
achtung. Die ziemlich zahlreichen Fragmente der Ele
gien des grossen Mannes verrathen warme VaterIands
liebe, Fiille der Erfahrung, Energie, W ohlwollen, Milde 
nnd Heiterkeit. Ihm wird z. B. zugeschrieben: 

Die Abwehr der Tyrannis. 
Aus der Wolke urgewaltig 
Stiirzen Schnee und Hagel nieder, 
Und dem lichten Blitz folgt Donner. 
Unter geht durch allzu Macht'ge 
Leicht der Staat, und in die Knechtschaft 
Sinkt aus Unverstand die Masse. 
Wer sein Haupt zu hoch getragen, 
Will sich nicht mehr halten lassen. 
Besser ist es: vorbedenken. 

'e) Xenophanes (:eEvopd,,"l~) aus Kolophon, 
zwischen 580-480 v. Chr. gesetzt (Vgl. § 18). Er hat 
wie so viele der beweglichen Ionier ein WanderIeben ge
fiihrt und wohl zuletzt (?) kiirzere Zeit in dem neu
gegriindeten Elea (Velia) in Unteritalien gelebt. Seiner 
Hauptrichtung nach Philosoph, stiftete er die eleatische 
Philosophenschule und solI iiber 100 Jahre alt gestor
ben sein. In seinen dem Inhalte nach ernst-sittlichen, 
in der Sprache kraftigen Elegien - er dichtete daneben 
auch minder bedeutende Epen und Parodien (r1t)';,o~ = 
Spottgedichte) - kampft ei in einfacher, frischer und 
edler Sprache fUr ideelles Leben gegen Homer und 
Hesiod, die Begriinder der flachen V olksreligion, sowie 
gegen den im iippigen Grossgriechenland hereinbrechen
den Materialismus. 

f) Theognis (eEorv~d erlebte vielleicht noch 
den Anfang der Perserkriege. Von Geburt dem mega
rensischen Adel zugehOrig, verIor er durch eine etwa 
urn 520 v. Chr. in Megara eingetretene demokratische 
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Stadtrevolution seinen Einfiuss und sein gesammtes 
Vermogen. Eine Zeit lang musste er, wie seine Standes
genossen, das bittere Brod der Verbannung essen, dann 
kehrte er, arm und vetbittert, zurUck. Weitere Nach
richten fehlen iiber ihn. Seinen Namen triigt eine nicht 
weniger. als 1389 Verse enthaltende Sammlung von 
Distichen, von denen jedoch nur zu viele uniicht sind. 
Sie bilden kein zusammenhiingendes Ganzes, vielmehr 
lassen sich nur vereinzelte vollstiindige Elegien heraus
finden. Das Uebrige besteht aus Sentenzen (yvwfLat), 
die er an einen edlen Jtingling, Kyrnos, richtet. Seine 
Absicht ist: Dichter und die Besseren sollen sich gegen
tiber den zur Herrschaft gelangten Niederen den Sinn 
und den Charakter del' V orfahren, die alte Mannes
tugend (a(!s'!:'lj), bewahren. Da er die Letztere nul' in 
der altbewiihrten Aristokratie zu finden vermag, so 
nennt er stets deren Anhiinger die Guten und Treff
lichen (aya.:to£ > 8().:t2o£L die Massen die Schlechten 
und Feigen (xaxo£> ost2o€); er warnt vor dies en und 
mahnt, sich an jene zu halten. Die iiusserste aristo
kratische Schroffheit, iihnlich der des romischen Corio lan, 
charakterisirt diese mahnenden (paraenetischen) Elegien. 
Ausserdem giebt es noch Bruchstiicke von Trinkliedern 
(sympotische Elegien), angekntipft an dorische Trink
gelage (()VfLTrO()ta) > zu denen ein kleiner, gesinnungs
verwandter Kreis in eigenen Trinkstuben, wie sie auch 
das deutsche Mittelalter ken nt, zusammentrat. In dies en 
Liedern des Frohsinns erscheint er, wenngleich er zum 
miissigen Genusse mahnt, .nicht bloss als ein froher 
kluger, sondern auch als ein ttichtiger Zecher. 

Acht Stellen ans Theognis. 
1. 

An der Gnade der Giitter ist Alles gelegen. 
Wer in der Gnade der Himmlischen 8teht, der lobt, wann er 

murret: 
. Doch jedwedes Bemiih'n Sterblicher fiihret zu Nichts. 

Fleh' zu den Giittern! sie sind allmachtig, und ohne die Glitter 
Wird uns Sterblichen nicht Gutes, noch Biises zu Theil. 



34 

2. 
Ehre Vater und Mutter. 

Denen, die achtungswidrig den greisenden Eltern begegnen, 
1st nur kurzes Besteh'n, Kyrnos, hienieden vergonnt. 

3. 
Wer zum Sklaven geboren ist, bringt es nie zum 

Charakter des freien Mannes. 
Niemals war in die Hoh' ein sklavisches Haupt noch gerichtet, 

Sondern bestandig gebiickt und mit gekriimmetem Hals. 
Aus Meerzwiebeln entsteh'n nicht Rosel). ul).d nicht Hyacinthen, 

Und von der Sklavin kommt nimmer ein freies Geschlecht. 

4. 
Preis de s Heldenmu ths. 

Hoheres lasset sich Nichts von del). Menschen erringen, als Bravheit: 
Sie ist der schOnste Besitz fiir den verstandigen Mann. 

Das ist ein herrlich Verdienst urn den Staat und des Volkes 
Gesammtheit, 

Wenn, durchschreitend die Reih'n, stehet im Kampfe der 
Held. 

5. 
Sei nachsichtig in Beurtheilung deiner Freunde. 

Lass den befreuudeteu Maun nie fallen ob kleinlichem Vorwand, 
Und nicht schenke so leicht Glauben dem schlimmen Geriicht. 

Wollte dem Freund man sofort bOs werden urn jedes Versehen, 
Ware die Freundschaft bald, bald die Verbriiderung hin. 

Folgen Verseh'n doch stets auf dem Fusse den sterblichen Menschen, 
Kyrnos; die Himmlischen nur wollen ertragen sie nicht. 

6. 
Des Dichters Liebe zur Musik. 

Immer erwarmt es im Busen das Herz mir, wann zu den Ohren 
Sehnsuchtweckender Laut klingender Floten mir dringt. 

W onne mir ist's, beim Becher zum Spiele der Fliite zu singen, 
W onne, zu halten die sliss ton en de Leier im Arm. 

7. 
Rausch. 

Schwer, Onomakritos, is! mir yom Weine del' Kopf, und e8 
zwingt der 

Wein mich, und nicht hinfort bin des Verstandes ich Herr, 
Den ich besass; urn dreht sich das Haus, doch ich, mich erhebend, 

Will nun versuchen, ob auch hemme die Flisse der Wein, 
So, wie den inneren Sinn. Mir bangt, ich mochte was Dummes 

Thun, wann berauscht ich bin, und, was in Schande mich 
bringt. 
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8. 
Nach dem Tode. 

Ob man mir, wann ich gestorben, ein koniglich Lager bereite, 
Kiimmert mich nicht: dies Gut sei mir im Leben bescheert; 

Dornen sind eben so gut, wie Teppiche, Streu fUr den Todten: 
Nichts liegt dran, ob das Holz harter, ob weicher es ist. 

9) Pho cy lides ((/)WltvUO"l~) aus Milet dichtete 
urn dieselbe Zeit einfache kernige Sittenspriiche in 
Hexametern und Distichen. 

15. Die Epigrammatiker: 
a) Archilochus ('A(}X£l.oxod von Paros urn 700 

v. Chr., der geniale SchOpfer des in einfacher, schmuck
loser Sprache keck angreifenden iambischen Trimeters. 
Auch andere Metren solI er erfunden und sich in der 
Musik ausgezeichnet haben. Die U eberlieferung erzahlt: 
ihm habe Lykambes seine jiingere Tochter Neobule 
zur Frau versprochen, dann aber sein Wort gebrochen. 
Darauf sei die Familie von dem in hohem Grade reiz
baren und galligen Dichter in so giftigen Iamben an
gegriffen worden, dass sich Vater und Tochter erhangten. 
Spater sei Archilochus in einem Kampfe gegen Naxos 
als Held gefallen. Die Fragmente seiner Gedichte sind 
unbedeutend. 

b) Simonides (.~£""W'JI£O"l~) von Amorgos, wo
hin er von Samos iibergesiedelt war, ein jiingerer Zeit
genosse des Archilochus, sonst unbekannt. Er steht 
seinem Vorganger in der Iambographie an Formtalent 
nach, noch mehr an Geist. Das. Letztere beweist ein 
langeres Fragment von 118 Versen, wo er, ein Vorganger 
Darwin's, die schlechten Eigenschaften del' Frauen von 
den Thieren ableitet, von denen sie nach seiner Auf:" 
fassung abstammen, z. B. vom Schwein, Fuchs, Hund, 
Wiesel, Affen u. s. w. 

c) Hipponax Onnw'JIa~) aus Ephesus, urn 540 
v. Chr., fliichtete VOl' den Tyrannen seinerVaterstadt nach 
Clazomenae. An ihn kniipft sich eine ahnliche Sage 
wie an den Archilochus. Da er eine kleine und 
liicherlich - hassliche Personlichkeit gewesen sei, batten 
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ihn zwei Kfinstler als Karrikatur dargestellt, er sie 
aber in so bissigen Versen angegriffen, dass sie sich 
beide erbangten. Von ibm stammt der binkende iam
bische Vers her (xw)'tafl'{Jo;)~ in dem statt des letzten 
Iambus ein Spondeus oder Trochaeus gesetzt ist, z. B.: 

Die Muse singt zuerst vom hiichsten Zeus Lieder. 
,-",~ ____ .l.-,-",_,-,~'-1-_ 

Hierdurch entstebt ein fiberaus lacberlicber Scbluss. 
16. Die Meliker: 
a) Terpander (TEQnavoQo;) aus Antissa auf 

Lesbos um 666 v. Cbr., der Vater der griechischen Musik, 
Er solI an die Stelle des Naturalisirens diejenige Kunst
form gescbaffen baben, welcbe der griecbischen Musik 
eigen geblieben ist, und aucb der Erfinder der sieben
seitigen Kitbara gewesen sein. Die Fragmente seiner 
Lieder bestehen in nur 7 Versen. 

b) Alcaeus fA ),xaio;) aus Mitylene auf Lesbos 
um 612 v. Cbr., gebOrte der aristokratiscben Partei seiner 
Vaterstadt an und kampfte einen langen und scbweren 
Kampf gegen die endlicb siegende Tyrannis. Viele 
Jabre lebte er aucb als Flfichtling. Zuletzt fiel er in 
die Hande des Pittacus, dieser aber, ein weiser und 
gemassigter Tyrann , verzieb ibm grossmfithig. Sein 
Lebensabend und Ende sind ungewiss. Er dicbtete 
politische Lieder (rf't;arfJw'nxd = zum Aufstande auf
rufende), welcbe leidenscbaftlicbe Gluth atbmen, bervor
gegangen aus einem freibeitsstolzen und starken Cba
rakter. Ferner scbrieb er Hymnen, Trinklieder und 
Liebeslieder; von allen diesen Gattungen sind Proben 
erbalten. Aucb bat er die bobe und stolze alcaeiscbe 
Strophe gescbaffen, welcbe auf romischem Boden aufs 
Neue erblfibte. Ibm setzt Horaz in den Versen ein 
Denkmal: 

... Auf denn, so erton, 0 Laute, 
Romergesang mir, 

Du, zuerst siissklingend dem Biirger Lesbos' 
Der, im Kampf muthgliihend, geriistet dennoch, 
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Oder wenn nach Stiirmen das Schiff am nassen 
Ufer er festband, 

Libern pries, auch Musen und Venus, ihn auch, 
Der sie stets umfiattert, den holden Knaben, 
Lycus auch mit dunkelem Aug' und dunkeln 

Locken so reizend. 
(Carmm. I, 32.) 

c) Sap p h 0 (~a71lfw) entweder aus Mitylene selbst 
oder aus dem kleinen Eresos aufLesbos, um 600 v. Chr. 
bliihend, ist die bedeutendste Dichterin des klassischen 
Alterthums gewesen, von den Alten selbst "die lesbische 
Nachtigall" genannt. Zweiunddreissig Jahre alt, soIl 
sie von ihrer heimathlichen Insel nach Sicilien ent
Hohen sein und dort einige Zeit verweilt haben. Ver
heirathet ist sie auchgewesen, und zwar mit einem 
reichen Manne aus Andros, hat auch eine Tochterge
habt, "die liebliche, goldenen Blumen vergleichbare 
Klals." Wir finden sie in ihren spateren Jahren in 
Mitylene, wo sie einen Kreis junger Miidchen, durch 
miitterliche Liebe mit ihnen verbunden, in der Musik 
und Poesie unterrichtet. In hOchstem Maasse ist folgende 
Nachricht unwahrscheinlich und muss auf das: "Es liebt 
die Welt, das Strahlende zu schwarzen" zuriickgefiihrt 
werden: Sappho habe sich noch in ihren alten Tagen 
in einen schOnen Jiingling, Phaon, verliebt und sei, da 
sie keine Gegenliebe gefunden, vom leukadischen Felsen 
in das Meer hinabgesprungen. - Von ihren Liedern 
sind ausser Bruchstiicken noch zwei Liebesgesange 
iibrig, in der nach ihr genannten sapphischen Strophe 
gedichtet und von lesbischer Gluth erfiillt. Sie schrieb 
ferner Hochzeitslieder, Hymnen, Epigramme (?), Ele
gien und lamben. ., Wir erkennen noch heute in den 
geringen Ueberresten die hohen Vorziige der Dichterin, 
die Tiefe und Innigkeit der Gefiihle, die Zartheit und 
Grazie, mit der sie bei der grossten Offenheit und 
Naivitat die Empfindungen des gliihend erregten Herzens 
ausspricht, die bliihende, wohllautende Sprache, die 
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gefiillige Weichheit der wechselnden Rhythmen" CAnthal. 
Griech. Lyr. von Stoll). 

d) Erinna ("H(!bVVU) aus Teas oder Telos oder 
Rhodos (?), Freundin der Sappho, sank mit 19 Jahren 
in das Grab. Sie schrieb ein Gedicht "die Spindel" 
CHlulttX'VIj) und Epigramme, von den en 5 vorhanden 
sind. Die "Spindel" war in Hexametern gedichtet, 
welche das Alterthilm den homerischeb gleich achtete. 

e) Anacreo n CA VUlt (!iw v) aus Teos fliichtete 540 
v. Chr. vor den persischen Schaaren des Harpagos zugleich 
mit seinen Landsleuten nach Abdera in Thracien. Wir 
finden ihn spiiter am Hofe des Tyrannen Polykrates 
von Samos bis zu dessen grauenhaften Tode 522, 
dann bei dem Tyrannen Hipparch, dessen Einladung 
er gefolgt war, in Atlien. Ausser der Sage, er sei in 
seinem 85. Jahre an einer Weinbeere erstickt, iihnlich 
wie spiiter Sophokles, fehlen die weiteren Nachrichten 
iiber ihn. Sain Ideal in seinen im ionischen Dialekt 
geschriebenen Liedern ist der heitere Lebensgenuss des 
Augenblicks: junge Weiber, alter Wein, lustiger Ge
sang und flotter Tanz. So ging es damals in Ionien 
zu, seit das politische Leben daselbst zerknickt war 
(vgl. § 14,. c). Dabei halt er, wie die wenigen achten 
Bruchstiicke bekunden, eine feine und hohe Form auf
recht; auf diesen Schopfungen des feineren Materialis
mus ruht eine unverkennbare Grazie. Ausser seinen 
Wein- und Liebesliedern hat Anakreon auch Elegien, 
Hymnen, Epigramme und Iamben gedichtet, die siimmt
lich verloren gegangen sind. Goethe setzt ihm folgende 
Grabschrift: 

Anakreon's Grab. 
W 0 die Rose hier bliiht, wo Rosen urn Lorbeer sich schlingen, 
W 0 das Turtelchen lockt, wo sich das Grillchen ergotzt, 
Welches Grab ist hier, das alie Gatter mit Leben 
Schon bepflanzt und geziert? Es ist Anakreon's Ruh. 
Friihling, Sommer und Herbst genoss der gliickliche Dichter; 
Vor dem Winter hat ihn endlich der Hugel geschiitzt. 
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j) Wir besitzen ausserdem eine ziemlich starke 
Sammlung Anakreontischer Lieder CAva
"(! E 0'1' 'l:E ~ a ) , d. h. dem Anakreon nacbgedichteter, 
verschiedenen Zeiten angehOrender, in einformigem Vers
bau und fast prosaischer Sprache geschriebener. Ueber 
sie urtheilt O. Miiller in seiner Lit. Gesch.: "Das 
wahre, kriiftige Leben macht einem Schattenbilde fin
girter Liebe und Lust Platz. Gewisse Gemeinpliitze 
der Poesie wie: ein lustiges Alter, der Preis der Liebe 
und des Weins, die Gewalt und List des Eros u. s. w. 
sind in vielen dieser Lieder mit natiirlicher Anmnth 
und liebenswiirdiger Naivitiit behandelt.« 

Folgende Proben werden dieses Urtheil bestiitigen: 

1. 
Der Dichter. 

Es sagen· zwar die Frauen: 
"Anakreon, du Greis, nimm 
Du einen Spiegel, schaue: 
Du hast ja nicht mehr Haare 
Und kahl ist deine Stirne." 
Ob aber meine Haare 
Noch da sind, ob sie weg sind, 
Mich kilmmert's nicht, doch weiss ich, 
Dass Scherz und Spiel dem Greise 
Um desto mehr geziemen, 
Je naher ihm die Parze. 

2. 
Die Lyra des Dichters. 

Ich will von den Atriden, 
Ich will von Kadmos singen; 
Der Harfe Saiten hallen 
Allein von Liebe wieder. 
Ich wechselte noch eben 
Die Saiten, dann die Harfe, 
Zu singen von den Thaten 
Des Herakles; die Lyra 
Hallt Liebestone wieder. 
Ihr HeIden, lebt fiir immer 
Mir wohl, denn meine Lyra 
Rauscht nur von Liebestonen. 



40 

3. 
Lebensweisheit. 

Seit ich sterblich ward geboren, 
Dieses Lebens Pfad zu wandeln, 
Lernt' ich die Vergangenheit. 
Was da vor mir, ist mir dunker. 
Lasst mich los, ihr diistern Sorgen, 
Wir, wir haben nichts gemeiusam. 
Ehe ich mein Ziel gefunden, 
Will ich scherzen, lachen, tan zen 
Mit dem herrlichen Lyaeus. 

4. 
Die Schwalbe. 

Was soll ich mit dir, Schwalbe, 
Du Schwatzerin wohl machen? 
Soll ich die leichten Sch wingen, 
Dich fassend, dir beschneiden? 
Soll lieber ich die Zunge 
Dir aus dem Munde schueiden 
Wie Tereus in der Sage? 
Du hast, um's Friihroth zwitschernd, 
Aus meinen schonsten Traumen 
Bathyllos mir entrissen. 

5. 
Gluth. 

Schenkt mir, schenkt, ihr siissen Frauen 
Feuerwein in vollen Stromen. 
Denn ich athme schwer, die Hitze 
Hat mich heute iiberwaltigt. 
Gebet mir des Gottes Blumen, 
Gebt mir Kranze, meine Stirne 
Zu bedecken, denn ich gliihe. 
Doch, 0 Herz, der Liebe Gluthen, 
Womit soll ich sie bedecken? 

6. 
Rasen will ich. 

o lass mich, bei den Gottern, 
In vollen Ziigen trinken, 
Mich trinken, ich will rasen! 
Alkmaeon rast', Orestes· 
Mit seinen weissen Fiissen: 
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Sie mordeten die Mutter. 
Ich mordete nie Einen, 
Trank lieber rothen W"eines 
Und will und will jetzt rasen. 
Herakles raste, Bogen 
Und schreckenvollen Kocher 
Des Iphitos einst schiittelnd. 
Es raste vordem Ajax, 
Den Schild des Hektor schwingend, 
Das Schwert des Hektor schwingend. 
Ich aber mit dem Becher 
Und dies en Kranz im Haare, 
Nicht Schwert, nicht Bogen tragend, 
Ich will, ich will jetzt rasen! 

7. 
Durst. 

Es trinkt die schwarze Erde, 
Es trinken sie die B1iume. 
Es trinkt das Meer die Strome, 
Die Sonne aus dem Meere, 
Der Mond trinkt aus der Sonne. 
Was wehrt ihr mil', ihr Freunde, 
Wie jene auch zu trinken? 

17. Die Dichter ehoriseher Lieder. 
a) Aleman ('A),xp;av) urn 660 v. Chr., lydisehen 

BIuts, ist wahrseheinlieh als Sklav in Sparta geboren, 
sieher jedoeh dort mit der Freiheit und dem Biirgerrecht 
beschenkt worden. Man betrachtet ihn als den Be
griinder der chorischen Poesie. Er dichtete zahlreiche 
Hymnen, Paeane, Chorlieder fiir Jungfrauen, daneben 
auch meliche Gedichte in den buntesten Rythmen. 
Seine Mundart ist die dorische, gemildert durch ionische 
und aeolische Formen, seine Fragmente sind unbe
deutend. 

b) Xanthus (Sav:;'o~) wird ein griechischer 
Lyriker vor Stesichorus genannt, der Heldensagen lyrisch 
behandelt habe. 

c) Stesichorus C~T"I()tXOQo~) aus Himera, urn 
600 v. Chr., urspriinglich Tisias genannt; erhielt jenen 
Namen von seinem Amt, die. ChOre aufzustellen und ein-
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zuiiben. Von seinem Leben werden wunderliche Fabeln, 
Gebilde spaterer Zeit, iiberliefert, so auch, ein Rauber 
habe ihn erschlagen. Die Stoffe seiner Chorlieder nahm 
er aus dem Mythos und der Heldensage, sein Dialekt 
neigte mehr nach dem ionischen als dem dorischen hin, 
er fiigte zu Strophe und Antistrophe den Epodos hinzu. 
Von seinen Liedern existiren nur sparliche Bruchstiicke. 

d) Arion CA (!£wv), ebenfalls um 600 v. Chr., aus 
Methymna aufLesbos, lebte lange Zeit bei seinemFreunde 
Periander in Korinth. Dichter und Citherspieler zu
gleich, durchzog er die Lande. Bekannt ist die Sage 
von seinem Abenteuer auf dem Meere (vgl. Schlegels 
treffliche Ballade "Arion") und seine Rettung durch 
einen Delphin, minder bekannt, dass auf dem Vor
gebirge Tanarum ein Delphin und ein Mann darauf, 
in Erz gebildet, Jahrhunderte hindurch standen, an
geblich ein Weihgeschenk des Erretteten. Er liess 
schwungvolle und rauschende Dithyramben, Festlieder 
zu Ehren des Bacchus, von ChOren, die sich um einen 
Altar bewegten, auffiihren. Seinen Namen tragt ein 
noch erhaItener Hymnus, der seine Rettung schildert, 
an den Poseidon gerichtet. 

e) !bycus ("IfJvxor;) aus Rhegium, bliihend um 
528 v. Chr. Wie viele Sanger aller Zeiten fiihrte auch 
er ein \Vanderleben, lebte -lange am Hofe des Poly
krates und wurde auf einer Reise zu den isthmischen 
Spiel en von Raubern erschlagen, aber der Mord durch 
einen Kranichzug (vgl. Schillers ewiges Gedicht) an 
das Licht gebracht. Er schloss sich eng an die Ma
nier des Stesichoros an und dichtete ausserdem gluth
erfiillte erotische Lieder, von denen unbedeutende Frag
mente iibrig sind. 

I) Melanippides (MBlavt7Tn£(lT,r;) aus Me
los, beriihmter Dithyrambendichter, derselben Zeit an
gehOrend. 

g) Lasos (Aa€1or;) von Hermione, um 510 v.Chr. 
bliihend, ebenfalls beriihmter Dithyrambendichter. Er 
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lebte eine Zeit lang in Athen zusammen mit Anakreon 
und Simonides am Hofe der Pisistratiden. 

II. Die Prosa. 
18. In einer Zeit, wo die Phantasie bei den Grie

chen so stark vorwaltete, wo ein poetischer Hauch durch 
jede geistige Thatigkeit hindurchwehte, wie in dem 
halben Jahrtausend vor den Perserkriegen: da konnte 
sich unmoglich eine bedeutendere Prosa entwickeln. 
Auch sie gestaltete sich, langsam und schiichtern her
vortretend, unwillkiirlich poetisch. Diesen Charakter 
tragt recht entschieden die alteste Phi los 0 phi e. Le
diglich auf die geheimnissvolle, beim tieferen Eindringen 
in sie immer grosseres Staunen erweckende Natur ge
richtet, blieb sie in dieser Periode reine Naturphilosophie. 
Es galt, die - auch heute ebenso wenig geloste -
Aufgabe zu losen: Welches ist die letzte Ursache alles 
Seins? Th ales (e ci 1..'1} ~) von Milet, um 600 v. Chr., der 
Griinder der ionischen Philosophenschule (vgl. § 14,d) fand 
den Urgrund der Dinge in dem Wasser: "Alles ist aus 
Wasser und wird zu Wasser, alles ist voll von Gottern", 
Anaximander CAva"§£fI'avo(!o~), um 550, in dem 
Unendlichen (ro anft(!Ov)~ A naxi menes CAva"§£
fI' E v 'I} ~) urn dieselbe Zeit in der Luft. Dagegen sah 
Pythagoras (llv.:taro (!a~), der als der Erste sich 
aus Bescheidenheit fJi£1..6()ofJio~t d. h. den die Weis
heit Liebenden, nannte (nicht ()OfJio~, den Weisen), 
527 zu Croton in hohen Ehren, das Urwesen in der 
Zahl. Ihre Elemente seien das Gerade und das Un
gerade. Die Welt ("O()fI'O~) sei ein nach der Zahl har
monisch geordnetes Ganzes, bestehend aus zehn grossen 
Korpern, die sich unter Begleitung der Spharenmusik 
nach Zahlenverhaltnissen urn ein Centralfeuer drehten; 
aus diesem durchstrome eine gottliche Lebenskraft das 
Ganze. (Die Schriften, welche dem Pythagoras bei
gelegt werden, das heilige Wort (0 ~f(!O~ I..oro~) und 
die goldenen Worte fft~ X(!VC1a EfflI} sind unacht. -
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Unter den Eleaten lehrte Xenophanes 01Evopa
v"l ~) (vgl. § 14, e), das Sein sei unentstanden und unver
ganglich und mit dem Erkennen eins und eins mit der 
Gottheit, diese aber als das voIlkommenste Wesen 
kugelfOrmig. Ihm folgend erklarte Parmenides (lla(!
Il'Ev£o"ld von Elea, um 504, jedes Werden fUr Schein, 
und an ihn schloss sich in der folgenden Periode, um 
444, Melissus (ME),£O'O'oq) aus Samos im Wesent
lichen an. Zeno (ZijVWV) aus Elea, um 460, weist 
nach, dass es keine Bewegung giebt, bahnt dem Skep
ticimus den Weg und legt den Grund zur Dialektik. 
Heraklit rH(!ci").E£7;O~) aus Ephesus, um 500, be
greift, den Eleaten entgegengesetzt, kein Sein. Es giebt 
nach ihm nur ein ewiges Werden - rruv'Ca eEl, d. h. aIles 
ist im Fliessen -; in der Welt der Erscheinungen ist das 
gewaltigste und feinste der Elemente, das Feuer, das be
wegende Princip. - Die atomistische Schule, Leucipp 
(AEv"£rrrro~), unbekannter Heimath, um 500, an der 
Spitze, des sen System spater der heitere Demokrit 
(d"lll'o"(!£'COq) aus Abdera um 444 fortsetzte, lehrte: 
Es giebt letzte und untheilbare Korper (a'Coll'a) , aus 
denen durch Trennung und Vereinigung ( zusammen 
= a).lo£wO'£q, Umanderung) die Welt entsteht. So 
gehe die Seele aus dem Zusammentreffen der teinsten 
runden Atome hervor. - Was die Form dieser ersten 
Philosopheme der Menschheit anbetrifft - denn die 
der iibrigen Volker mochten wir nicht dazu rechnen, 
so naherte sich Xenophanes der Prosa, schrieb Zeno 
prosaisch und ist die Schrift des Pherecydes «(/JE(!E
"VO'fJ~) von Syros, um 600, rrE(!t, pVO'EW~ "at, .[}EWV~ 
in Prosa abgefasst gewesen. AIle diese Werke sind 
verloren gegangen, Einzelnes aber daraus ist, zerstreut 
iiber die griechische Literatur, erhalten geblieben, das 
Beste durch Aristoteles. - Wahrend die Philosophen 
iiber niichterne Wahrheiten meist poetisch schreiben, 
geben umgekehrt die ersten Geschichtschreiber Poe
tisches prosaisch wieder. Die ionischen Logographen, 
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d. i. Sagenerzahler, iibertrugen miindlich iiberlieferte Sagen 
ohne Dichtung in einfache und schmucklose Prosa, z. B. 
Kadmos (Kaol1oq) und Dionysios (,hovvrt~oq) 
von Milet, Akusilaos ('.A"ovrt£)"aoq) von Argos, 
Hellanikos CE)')'dvt"oq) aus Mitylene, Charon 
( X a (! w v) von Lampsacus; Als der hochste steht 
Hecataeus ('Exa'Caioq) von Milet, um 520 v. Chr., 
da, wei! er schon kritischer zu Werke ging und um 
der Forschung willen Reisen unternahm, und heisst 
daher der erste Historiograph. Er schrieb: TEvlJa).o
y£at xa~ ~rt'COe£at und IllJeti;Y"lrttq 'Art£aq, AtfJv"Iq, 
Alyv1r7:0v, ElJew1I7Tjq, <E).)."IrtmJv'COv. Diese Schriften 
sind wie die der Logographen verloren gegangen. -
Eine vereinzelte Stellung nimmt A ri s tea s ('4 e t
rt'Ceaq) aus Prokonnesos ein., nach Strabo's Ueber
lieferung ein Betriiger, nach anderen ein Wunderthater 
und Zauberer, des sen Seele nach Belieben vom Korper' 
scheiden und zu ihm zuriickkehren konnte. Nachdem er 
um 550 v. Chr. ausgedehnte Reisen nach Norden zu unter
nommen hatte, schrieb er in poetischer Form seine 
Aetl1art1r8ta, welche von den fabelhaften, einaugigen, 
mit den Greifen um das Gold streitenden Arimaspen 
handelten. - Aehnlich wie die Logographen machte es 
auch Aesopus (A~rtw1roq) mit derThierfabel(Vgl.§2). 
Vor ihm ('{) gab es schon deren, z. B. bei Hesiod die vom 
Habicht und .der Nachtigall (leY. x. ~11' 302). Er abet 
schrieb seine l1v.{}Ot in Prosa und errang damit einen 
so grossen Beifall, dass er als Begriinder jener ganzen 
Gattung dasteht. Sein Leben ist so gut wie unbekannt; 
er sol1 zur Zeit des Solon gelebt haben (??), aus Phrygien 
herstammen und von wunderbaren Lebensschicksalen 
heimgesucht worden sein. Zu August's Zeit dichtete 
der griechische Fabeldichter B a b ri u s (B a (J e tOr;) die 
asopischen Fabeln in Choliamben urn. Aus diesen 
10 Biichern sind verhaltnissmassig wenige Gedichte 
erhalten. Bald nach Babrius schrieb der Romer Pha-



46 

drus seine lateinischen Fabeln, unter denen sich viele 
asopische befinden. 

Die Beredtsamkeit, zu der die Griechen eben
falls die grossesten Anlagen hatten, bildete sich in dieser 
Periode nicht einmal zu den Anfangen einer Kunst
form aus. - 148 in attischem Dialekt geschriebene, 
noch heute vorhandene Briefe, welche dem Tyrannen 
Phalaris ((/)aJ.a(!,~) von Agrigent 550v.Chr. beigelegt 
wurden, gehOren in die Kaisergeschichte. Wahrschein
Hch sind auch 7 erhaltene Briefe, die man der Theano 
( @Ea 'V cO), der Frau des Pythagoras, zuschrieb, und 
von Kindererziehung, Hauswesen u. s. w. handeln, unacht. 

Dritte Periode. 
Von den Perserkriegen bis auf Alexander 

d. Gr.: die grosse athenische Zeit. 

19. Historische Uebersicht. Zwei Stadte des 
vielgetheilten Griechenlands, eine mittlere und eine 
kleinere, warfen, sich der kleinasiatischen Briider er
barmend, keck dem persischen Koloss den Fehdehand
schuh hin. Aber es ist umsonst, der Feind zu stark. 
Die lonier und die Hiilfe von Athen und Eretria ver
mogen nicht, das Uebergewicht zu behaupten, und Milet 
fa11t in die Hande der Perser zuriick. Racheschnaubend 
sendet darauf deren Beherrscher seinen Schwiegersohn 
aus, um die beiden griechischen Stadte zu ziichtigen; 
doch Wind und Wetter lassen die Expedition an dem 
sturmumtosten Athos scheitern. Bald aber landen 
Datis und Artaphernes, quer iiber das aege'ische Meer 
fahrend, auf Euboea, zerstoren Eretria und stehen schon 
auf dem Strande von Attika. Da werfen die Biirger 
von Athen, denen aus ganz Griechenland nur 1000 
Plataenser zu Hiilfe gekommen sind, unter der Fiih
rung des Miltiades den Feind auf die See zuriick. 1m 
Herzen tOdtlich verletzt, riistet der Despot nun zu 



47 

einem Aufgebot seines ganzen Reichs; doch ein Auf
stand in Aegypten und der Tod hindern ihn, sein 
RachegefUhl zu sattigen. Der Erbe desselben, sein 
Sohn Xerxes, setzt Asien in Bewegung; die Hand
voll, welche durch ihren Trotz seinem Vater das Herz 
gebrochen hat, solI durch Volkerfluthen iiberschwemmt 
werden. Leonidas, ein ewig leuchtendes Bild, erliegt 
in den Thermopylen, in zwei unentschiedenen See
schlachten wird bei Artemi'lium gestritten: da flillt der 
Schlag von Salamis, da erringt Themistokles, der 
Trager des athenischen (ieiste&. den herrnchsten Lor
beer aner Zelten. Giebt es wohl III der gesammten 
Weltgeschichte eine scharf ere Entscheidung zwischen 
Geistesknechtschaft und Geistesfreiheit als diese? Nun 
rafft sich auch Sparta auf, und beide Vormachte des 
Hellenismus setzen dem Tage von Salamis dem von 
Plataeae an die Seite. Jetzt geht es von Sieg zu 
Sieg, jetzt erhebt sich die heroische Gestalt eines 
Cimon, werden die Inseln und Colonien frei, versinkt 
Asien vor dem miichtigen Athen, das sich unter Pe
rikles zur schOnsten und kraftigsten Bliithe des antiken 
Lebens entfaltet. Diese Zeit ist der Stamm, aus dem 
die alten Zweige der Literatur fortwachsen und neue 
ausschlagen. Thaten sind es ja, auf den en meist· das 
Geistesleben der Volker ruht; jene herrlichen von Ma
rathon an bis Cypern bilden die Grulldlagen des grie
chischen. Sein Hohepunkt ist das periklelsche Zeit
alter, wo sich die Literatur in Athen concentrirt und 
also wesentlich zu einer attischen, ja, noch enger, zu 
einer athenischell wird. Zwar hat - wie konnte es 
wohl anders sein? - diese einzige Bliithe nur kurze 
Dauer, doch reicht sie fUr das Fortleben der Huma
llitat aus. Sie kann nicht mehr untergehen, als 
Griechenland in seinen alten Zwiespalt zuriicksinkt. 
Ein fast dreissigjahriger Krieg wird gefiihrt, in wel
chern nach schrecklichen Wechselfallen das ungebilde
tere Sparta zur Hegemonie gelangt. Es vermag die-
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selbe jedoch nicht zu behaupten, nach ihm auch Theben 
nicht, auch nicht mehr Athen zum zweiten Male. 
Schliesslich sink en sie aIle zu den Fussen des schlauen 
nordischen Barbaren, Philipps von Macedonien. Gleich
wohl wirkt auch in dem zweiten Theil dieser Periode 
die Erinnerung nach: Was sind wir doch unter unseren 
nationalen HeIden Miltiades, Themistokles, Aristides 
und Cimon gewesen! Warum sollten wir, nachdem die 
inneren Misshelligkeiten beseitigt sind, nicht wieder Bru
der und gross und frei und machtig werden wie in den 
Perserkriegen? Den Stempel dieser Nachwirkung tragt 
unverkennbar die Literatur auch dieser Zeit. 

I. Poesie. 
I. Das Fortwachsen der iilteren Zweige 

der Poesie. 

20. Die Lyrik. Der helle Tag bricht also nach 
dem holden Traum und dem rosigen Morgen macht
voll herein. Die einzelnen Zweige der Lyrik: die 
Elegie, das Epigramm und die Lyrik im engeren Sinne 
entfalten nun ihre volle Bluthe. Aus ihnen, den sub
jectivsten Seiten der Poesie, treten die feinsten Falten 
des griechischen Herzens am deutlichsten hervor. Ein 
tieferes Verstandniss des Genius dieser wahrhaft grossen 
Nation bloss aus den objectiveren Dichtungsarten, dem 
Epos und dem Drama, erreichen zu wollen, wurde ein 
mangelhafter Versuch sein. Zu empfehlen sind auf 
diesem Gebiete flir die Schule Anthologien griechischer 
Lyriker, z. B. die von Stoll. Diese von Herzen zum 
Herzen gehenden, dazu in enge Rahmen gefassten, leicht 
iiberschaulichen Gebilde eignen sich ganz besonders zur 
Privatlecttire; sie werden nach alter Erfahrung von 
ideellen Naturen mit besonderer Lust und Liebe erfasst. 

21. Die Elegie flihrte Simonides (~~f1;w'jll-
01j~) aus Julis auf Keos, 559-469 v. Chr., zu ihrer 
hOchsten Hohe. Auch er wanderte in der griechischen 
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Welt umher. Z. B. verweilte er, nachdem er sein hei
mathliches Keos verlassen, "das sich griin wie ein 
Smaragd aus den Meereswellen erhebt", in Athen beim 
Tyrannen Hipparch. Dann hielt er sich bei den thessa
lischen Tyrannen, den Aleuaden und Skopaden (Seine 
Rettung durch die Dioskuren bei Cic. de or. 11,86), liin
gere Zeit auf. Nach der Schlachtvon Marathon befand 
er sich in dem siegenden und freudetrunkenen Athen, 
auf welches Hellas mit Stolz sah, und kam als natio
naler Sanger bald zu Ansehn. Denn von vielen 
Seiten bestiirmt, sein glanzendes Talent an dies em ge
waltigen Ereigniss zu versuchen, dichtete er eine Elegie 
auf die Todten von Marathon und siegte damlt iiber 
aIle seine Mitbewerber, selbst iiber einen Aeschylus. 
Und im weiteren Verlaufe der Perserkriege erhielt er 
durch neue herrliche Gebilde der Poesie die Thaten der 
Nation und ausserdem die einzelner HeIden der Nach
welt. Von dem Lichte umflossen, das er angeziindet, 
wie ganz anders stehen sie da! Wie viele herrliche 
Seiten der Geschichte entbehren eines Homer und Si
monides! Seine letzten zehn Lebensjahre brachte der 
Dichter mit seinem Neffen Bacchylides am Hofe des 
Hiero von Syracus zu, zum Theil auch (?) bei Theron, 
dem Tyrannen von Agrigent. Seine Zeitgenossen tadeln 
mit Recht an ihm, dass er, den Gelderwerb iiber alles 
setzend, stets nach Verhiiltniss des zu erwartenden 
Lohnes gedichtet habe. Diese Characterschwache, welche 
sein grosses Talent herabwiirdigte, darf nicht verschwie
gen werden. Von seinen Dichtungen, die sich iiber 
aIle Gebiete der Lyrik erstreckten, ist eine ganze Reihe 
von Epigrammen vorhanden, und dazu einige Bruch
stiicke von Elegien. Die Ersteren, unter ihnen die 
Lorbeerkranze auf das Haupt der Streiter von Ma
rathon, Thermopylae, Salamis, Plataeae u. s. w. ge
driickt, sind in der Leichtigkeit und Gewandtheit der 
Form, in der Tiefe und Scharfe des Gedankens, vor 
aHem in ihrer ergreifenden Einfachheit noch von keinem 

K 0 n D. e:riech. LiteraiurQ'es~h. 
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Volke der Welt erreicht worden. Ewige, leuchtendp 
Denkmaler, wiirdig der grossen Zeit! 

Sechs Epigramme dell Simoni des. 
1. 

Marathon. 
Den Hellenen voran bei Marathon streitend bezwangen 
Die Athener ein Hee,' Meder erstrahlend in Gold. 

2. 
Pan, Athens Helfer. 

Mich den Bocksfuss Pan, den Al'kader, Gegner der Meder 
Stellte Miltiades auf mit den Athenern zugleich. 

3. 
Th ermo py la e. 

}Iit dreihundert der Myriaden standen im Kampfe 
Hier der Tausende vier einst aus dem Peloponnes. 

4. 
Die Dr e i hun de r t. 

Dieses erste Epigramm del' Welt hat Schiller ill seinem 
.,Spaziergang" nachgebildet: 
Wanderer, kommst Du nach Sparta, verkiindige dortell, du 

habest 
Uns hier liegell geseh'n, wie das Gesetz es befahl! 

5. 
N och einmal die Dreihundert. 

UnausHischlichen Ruhm erwarben diese der Heimath, 
Eh' sie des Todes Gewolk, aile umdunkelnd, umfing. 
Abel', gestorben, sind sie nicht todt, denn sie fiihrt ihre Tugend, 
Weitel' verherrlichend sie, selbst aus dem Hades herauf. 

6. 
Meg isti as. 

Von dem Megistias zeugt, von dem trefflichen Seher dies Denkmal, 
Welcher durch Mederhand einst in dem Kampfe erlag, 
Als del' Spercheus durchschrittell. :Nicht mocht' er die Fuhrer 

yerlassen 
Sparta's, mit klarem Blick seheud dell Ulltergang nahn. 

22. In der Elegie mgt ferner Jon von Chios 
(vgl. § 35) hervor, der dem perikle'ischen Zeitalter an
gehOrt. Er lebte in Athen, dem damaligen Mittel-
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punkte der Bildung der Welt, und zeiehnete sieh durch 
eine so grosse Vielseitigkeit aus, dass er nieht bloss in 
allen Gattungen der Poesie diehtete, sondern aueh ge
sehichtliehe und philosophisehe Schriften sehrieb. Seine 
Spraehe ist, ihrer Zeit entspreehend, hoehgebildet, der 
Sehwung seiner Elegien, von denen nur diirftige Frag
mente existiren, feurig, fast dithyrambisch, der Grund
ton der anakreontisehe: Lieben, Tanzen, Trinken! 

23. Ausser dem grossen Simonides sind in dieser 
Zeit die bedeutendsten E pig ram mat ike r: der Tra
gOdiendiehter A esc h y Ius (vgl. § 32), der TragOdien
diehter E uri p ide s (vgl. § 34), der Geschiehtsehreiber 
Thueydides (vgl. § 55) und Simmias von Theben, 
letzterer vielleieht SchUler des Sokrates. In ihren Epi
grammen vermindert sieh die Einfaehheit und wunder
bare Gewalt, wie sie das Wesen derer des Simonides 
ausmaehen, ist dagegen . die hochfeine, von Athen aU8-
strahlende Bildullg im Uebergewieht. 

24. Melisehe und ehorisehe Liederdichter. 
Auf dies en Gebieten ist wiederum Simonides (vgl. 
§§ 21 und 23) als hervorragende Grosse zu nennen, 
namentlieh im Klageliede (f}e~vo;); hier soil er die 
Herzen geriihrt haben wie noeh kein Mensch. Fiir 
ihren grossten Lyriker hielten jedoeh die Grieehen den 
Pin dar (n£voaeo;) und die Romer erweiterten diese 
Anerkennung (Quintil. X,1\61; Horat. earrom. IV,2). 

Horaz iiber Pindar. 
Carmm. IV, 2. 

WeI' des Pindar Sprung zu erreichen strebet, 
Del' vertraut sich wachserner Schwing', Julus, 
Durch des Daedal Kunst, um dem Azurmeere 
Namen zu geben. 
Wie vom Berg darnieder ein Strom, den Regen 
Ueber sein herkiimmliches urer anschwellt: 
Also braust und stiirzt unbegrenzt 'aus Tiefen 

Pindarus' Fiille. 

Geboren 522 v. ehr. zu Theben, ist er 442, also 80 Jahre 



52 

alt, gestorben. Friih in der Musik durehgebildet, lebte 
er, wenig urn Politik bekiimmert, lediglieh seinem dieh
terisehen Genius. Meistentheils hielt er sieh in seiner 
Vaterstadt auf, aus der er von Zeit zu Zeit Reisen 
unternahm, z. B. zu den grossen Nationalspielen oder 
zu Gastfreunden in Grieehenland und auf Sieilien. Er 
erfreute sieh uberall der hOehsten Aehtung, ja er war 
sogar, obgleieh er sieh als freien Mann zu behaupten 
wusste, nieht abel' zum Sehmeiehler der Grossen ward, 
bei Hieron, Theron und den Aleuaden beliebt. Wir haben 
von ihm Bruehstiieke von Chorliedern und eine grossere 
Zahl ganz erhaltener Siegesgesange, namlieh: 14 olym
pisehe, 12 pythisehe, '11 neme'isehe, 7 isthmisehe, in 
denen er die Sieger bei den grossen Nationalspielen 
verherrlieht. Er lobt dieselben jedoeh nieht bloss 
wegen ihrer Kraft und Gesehiekliehkeit, sondern lasst 
als den Grund ihres Siegs ihre Mannestugend oder die 
besondere Gunst der Gotter erseheinen. Somit finden 
Gereehtigkeit, Massigung, Frommigkeit ihr Lorbeerblatt; 
dazu wird dureh den Sieg und das Siegeslied nieht 
bloss der Sieger, sondern aueh seine Vaterstadt und 
sein Gau geehrt. Der Rhythmus in diesen Liedern 
ist mannigfaltig, die Spraehe von aeolisehen und do
risehen Formen voll, und daher das Verstandniss reeht 
sehwierig. Aueh Mnnen wir moderne Mensehen mit 
unserer Seele nieht so ganz dabei sein, wie die Lands
leute des Diehters und die Romer; wir vermogen jedoeh 
aueh nieht das Urtheil von Voltaire zu untersehreiben, 
Pindar habe in einer unverstandliehen Spraehe lauter 
Kutscher besungen. - Zeitgenosse desselben war Bak
ehylides '(Bco,xvU0"l~)' ein Neffe und Sehiiler 
des Simonides, aueh aus Julis auf Keos, ausgezeiehnet 
in Paanen, Dithyramben und Epigrammen. Das Alter
thum stellte ihn seinem grossen Oheim nahe. Seine 
Diehtungen, in denen die erotisehe und sympotisehe 
Riehtung vorwalteten, sind klar, phantasievoll, gewandt 
und anmuthig. 
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25. Sieben lyrische Lieder: 
1. 

Unsere Stadt. 
(Tischgesang.) 

Pallas, dn Tritonis, Herrin, trage 
Diese Stadt empor nnd ihre Burger, 
Trubsal, Aufruhr und den Tod der Jugend 
Haltet fern, du und dein hoher Vater! 

2. 
Unsere Stadt. 

(Tischgesang.) 

Wann wir Blnmenkrlinze winden, singe 
Ich von dir, Demeter, Pluto's Mutter, 
Dir Olympischen, von dir auch, Persephatta, 
Kind des Zeus. Seid mir gegriisst, ihr beide! 
Schutzet diese Stadt mit starken Handen! 

3. 
Der de>rlsche Aristokrat. 

(Tischgesang.) 

Ich habe grosse Schlitze: den Speer, dazu das Schwert, 
Dazu den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewahrt. 
Mit ihnen kann ich pflugen, die Ernte fahren ein, 
Mit ihnen kann ich keltern den sussen Traubenwein, 
Durch sie trag ich den Namen "Herr" bei den Knechten mein. 

Die aber nimmer wagen, zu fuhren Speer und Schwert, 
Auch nicht den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewahrt, 
Die liegen mir zu Fussen, am Boden hingestreckt, 
Von ihnen, wie von Hunden, wird mir die Hand geleckt, 
Ich bin ihr Perserkonig - del' stolze Name schreckt. 

"Das Skolion driickt den ganzen Stolz des herr
schenden Dorers aus, des sen Recht und Macht auf 
seinen Waffen ruht, wei! er dadurch die Leibeigenen 
beherrscht, die fUr ihn pfliigen, ern ten und keltern 
miissen." O. Miiller, Lit. Gesch. 

4. 
Spartanisches Schlachtlied. 

Nun wohlan, ihr Burger Sparta's, 
Sohne eurer wackern Vater: 
Hebt den Rundschild mit der Linken, 
Schwingt die Lanze mit der Rechten 
Todesmuthig! Denkt: Das Leben 
Sche>nen ist nicht Sparta's Brauch! 
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5. 
Das Gluck. 

(Tisehgesang.) 

Erst Gesundheit, sie das Allerbeste, 
Dann die W ohlgestalt des schiinen Leibes, 
Drittens Reichthum, redlich mir erworben, 
Yiertens Jugendlust bei lie ben Freunden! 

6. 
l!'reundschaft. 

(Tischgesang.) 

War' es mir vergiinnt, die Brust zu offnen 
Jedes Fremden und sein Herz zu schauen 
Und die Brust dann wiederum zu schliessen 
Und den achten Freund mir so zu finden! 

7. 
Lied eines Blumenmadchens. 

W 0 sind Veilchen, 
W 0 sind Rosen, 
W 0 sind schone Lilien? 
Hier giebt's Veilchen, 
Hier giebt's Rosen, 
Hier giebt's schone Lilien! 

2. D a s Dr a m a. 
a) Die Tragildie. 

26. Namen und Ursprung. Drama (oQafl'CX von 
oQcxw) bedeutet im weiteren Sinne That, Handlung, im 
engeren die nach den Regeln der Kunst bearbeitete, 
auf der Biihne dargestellte Handlung, Tragodie ('CQaro~ 
und ~ow) den Bocksopfergesang. Der Bock, der Feind 
der Reben, fiel bei den Bacchusfesten als Opfer, und 
dazu sang ein Chor einen Gesang. Andere meinen, 
dass, weil bei den alten Volksfesten der Chor aus Sa
tyrn bestanden habe, wegen deren Bocksgestalt 'CQcx
rU)O£CX "Bocksgesang" bedeute. Diejenige Art des dem 
Bacchus gewidmeten Dithyrambus, welche aus den Win
terdionysien hervorging und tiefe Trauer athmete, gefiel 
in Athen, wohin sie von dorischem Boden verpfianzt 
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wurde. Da kam der Leiter eines Chorsl Thespis (08-
(J'JTU;) , zur Zeit der Pisistratiden, auf die gliickliche 
Idee, die EinfOrmigkeit der langeren Gesange dadurch 
zu vermindern, dass er fiir den Chorfiihrer zu seinem 
Amt noch das eines Schauspielers hinzufugte. Als 
solcher trat derselbe wahrscheinlich zu Anfang, in den 
Pausen und nach dem Schlusse des Chorgesangs als 
Erzahler von My then oder Heldensagen auf einem er
hOhten Platze auf und unterhielt sich auch wohl mit 
seinem Chor. So kam Abwechselung in das Festspiel, 
~o that der Dithyrambus den ersten Schritt zur Tra
gOdie. Wahrend eiu innerer Drang, die Thaten del' 
Vater zu singen, zum Epos fiihl'te, und die Lyrik aus 
dem heissen Stl'eben hervorging, das bis dahin dunkle 
Menschenherz aufzuschliessen: entstand das Drama aus 
kiihlerer Beobachtung. Horaz sagt (Ep. ad Pis. 275 
bis 277) liber Thespis: 

Fiir den Ernnder der Tragoedie 
Wird Thespis angesehn, der seine Stiicke 
Auf Bauerkarren durch die Dorfer fiihrte, 
Und von Personen, die mit Hefe sich 
Geschminkt, absingen und agiren Hess. 

Jener habe also die bis dahin nicht gekannte Dich
tungsart der TragOdie erfunden und auf einem Karren 
seine Poesien mit sich gefiihrt, welche man, die Ge
sichter mit Weinhefe geschminkt, sang und vortrug. -
Der Athener C h 0 er ilru (X 0 £ Q d, 0 ~) setzte das Wel'k 
des Thespis fort, noch mehr aber der hochgefeierte und 
liebliche Phrynichus (lDQVVbXO~) urn 500 v. Chr. 
Letzterer wahlte ausser den My then selbst Stoffe aus del' 
Zeitgeschichte, z. B. in seinen "Die PhOnizierinnen" 
und in seillem "Fall von Milet". Die Zuschauer, el'
zahlt Herodot (VI, 21), brachen in dem letzteren 
Stlick in Thranen aus. Man erkannte dem Dichter, 
da derselbe an schweres heimisches Leid erinnert habe, 
eine Geldstrafe von 1000 Drachmen zu, und man ver
bot die Wiederauffuhrung del' llM.~Tov a;'Cdfn~. In 
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diesen Stiicken des Phrynichns iiberwog das Melische 
noch ganz entschieden den in trochaischen Tetrametern 
verl'assten Dialog. 

27. Die Entwickelung der Trago die. Aus 
jenen schwachen und dunklen Anfangen entwiekelte 
das sehOpferische Talent des A esc h y Ius die maeht
vollste und am meisten bewunderte Kunstform des 
Alterthums. Der Ruhmessehein urn seine Stirne aus 
den Perserkriegen und ein lallges, dem diehterisehell 
Genius geweihtes Leben halfen ihm, diese neue Gestal
tung del' Kunst so fest zu begriinden, dass sie auf an
tikem Boden fortan in den von ihm vorgezeichneten 
Bahnen blieb. Zunaehst verwandte er zwei Sehau
spieler, wodureh ein geregelter Dialog ermoglieht wurde; 
auftretende Boten und Herolde erhOhten die Abweehse
lung. Ferner traten Sehauspieler und Chor in Weehsel
wirkung. Die Chorgesange, bisher die Hauptsaehe, 
wurden verkiirzt, und ihr Inhalt dem der TragOdie ent
spreehend gebildet, die Chortanze teehnisch vervoll
kommnet, und ihre Form ebenfalls den Stoffen der 
TragOdie angepasst. Die Letzteren stammtell zumeist, 
wie Aeschylus selbst sagt, von der reichbesetztell Tatel 
des Homer, welehe urn so Werthvolleres bot, als sieh 
durch die Sagen welt die religiosen Ansehauungen del' 
alten Zeit hindurehzogen. Einen ganzen Sagenkreis 
umfassend, schuf der Tragiker Trilogien von Tra
gOdien, d. h. er vertheilte den Stoff auf drei Stiieke. 
Die unendliehe Sehaulust del' Athener konnte sich nieht 
mit einem zufrieden geben und seheute nicht Wind 
Doeh Wetter noeh Sonnenbrand. Urn abel' den Ernst 
der drei Tragodien zu mild ern, vielleieht aueh nur aus 
Aehtung vor dem Herkommen, fiigte er als Naehspiel 
das Satyrspiel, eine Art von Parodie, hinzu. Er fand 
dasselbe als uraltes Festspiel bei der Feier der Dio
nysien vor; es ergotzten Satyrn dureh laeherliehe Ge
sehichten, Spriinge und Bewegungen die Zusehauer. 
Damit war die Tetralogie, soweit sie del' Meister aus-
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bildete, beendet. Ist nicht vielleicht zu bedauern, dass 
ihr die Nachfolger in del' Tragodie mit einer uns allzu 
starr erscheinenden Con sequenz gefolgt sind? Hatten 
nicht ohne diese nach anderen Richtungen hin neue 
Zweige dem alten Stamme entspriessen konnen? Doch 
bedenken wir: del' Zweck diesel' TragOdien, ein tief 
religioseI', verbot, die einmal gefundene und gleichsam 
geheiligte Form wesentlich zu verandern. - Als sich 
Sophokles del' Poesie zuwandte, konnte er schon 
erkennen: Wie del' Boden des Epos Ionien gewesen, 
wie die Lyrik auf dem aeolischen und dorischen er
bliihte, so ist das Heimathland des Drama Attika. An 
den Aeschylus ankniipfend, erhohte er die Zahl del' 
wirklichen Schauspieler auf drei und gab die in sich 
zusammenhangende Trilogie auf. Zwar liess auch er 
drei TragOdien und ein Satyrdrama auffiihren, doch ent
hielt jede von den Ersteren eine in sich abgeschlossene 
Handlung. Sophokles hat sich also die Aufgabe ge
stellt, in einen dreifach engeren Rahmen eine Sage zu 
drangen als sein V organger , und hat sie auf das 
G liicklichste gelost. - Der auf ihn folgende E uri p ide s 
behielt die nun fest gewordeneForm bei, gab aber in 
der Ausfiihrung eine der TragOdie nicht eben giinstige 
philosophirende Richtung. - Nachher sank diese 
das Volk von Athen machtig fesselnde und bildende 
Poesie, in ihrer Bliithezeit der Wettkampf der glan
zendsten Talente, bei den Festen des Gottes Bacchus 
tausendfach angestellt. Davon ist uns, durch ein 
gnadiges Geschick erhalten, eine ganze Reihe herr
licher Bilder geblieben. Sie sprechen zu uns: "Wir 
suchen nach einem tieferem Zusammenhange zwischen 
Gott und Menschen, als Homer ihn gefunden, wenn
gleich wir seinen Stoffen folgen, wir forschen auch 
nach den bleibenden sittlichen Grundlagen des Menschen
lebells. " 

28. Die Theile del' Tragodie, welche unserell 
Akten entsprechen, sind, ausserlich bestimmt: Der 
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Prolog (n{!o).oro~), d. h. das Stuck, das vor dem 
ersten. Chorliede liegt; die Einschiebsel (Bn8l~OOH~), 
d. h. die Theile zwischen zwei Gesangen; der Schluss 
(8~ooo~), d. h. der Theil hinter dem letzten Chor
gesange, wenn ein solcher nicht das Drama schliesst. 
Die Chorlieder sind: das erste die nci(!aoo~ (Auftreten), 
die folgenden m;ciutfl'a (im Stehen) oder XOfl'fI'O£ (Klage
lieder), getheilt zwischen einem Schauspieler und dem 
Chor. Die HalbchOre singen abwechselnd Strophe und 
Antistrophe, der Ganzchol' den Nachgesang (BnCl)oo~).
Ihrem inneren Wesen nach enthiilt die TragOdie eine 
Verkettung von einzelnen Thatsachen und Ereignissen 
und gipf'elt in der Katastrophe, um welche sich die 
Knupf'ung (OBUt~) und die Losung ().VUt~) bewegen. 
Auf' diesem Hohepunkte wandelt sich das Gluck in das 
Ungluck um odeI' umgekehrt. Die Vollstandigkeit und 
Einheit der Handlung wurden von den Dichtern streng 
inne gehalten, meist auch, so gut es ging, die Einheit 
der Zeit und des Orts. 

29. Del' Dialog und del' Chor. Der Dialog, 
in musterhaft regelmassigen Trimetern geschrieben, geht 
in seiner Fortbildung fiber Archilochus und die ubrigen 
ionischen Iambographen hinaus. In seinen Anfangen 
steht er noch del' epischen Sprache nahe, bald abel' 
siegt die attische Farbung. - Del' Chorgesang, geboren 
auf dorischem Boden, wahrt seinen sprachlichen Ton. 
Der Chor, welcher ihn vortragt, besteht aus 12 - 15 
Personen, aus Greisen, Mannern, Frauen, Jungfrauen. 
Ohne an del' Handlung selbst theilzunehmen, bewahrt 
er eine hohe, allgemein menschliche Stellung. Bald 
erscheint er als warn end , bald als rathend, trostend, 
aufmunternd. Wie del' Geist des im athenischen V olke 
lebenden sittlichen Bewusstseins, das inmitten del' 
Gegensatze nicht wankt, steht er in uneneichbarer 
Hohe und plastischer SchOnheit da. 

30. Die Schauspieler (vnox{!£w£). AIle 
Rollen, die weiblichen eingeschlossen, wurden nul' von 
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Mannel'll gespielt. Derjenige, welcher die erste Rolle 
spielte, hiess 1fq(JJ1;arWVuf'r~~> del' Zweite der oEvTliqa
rWVUlf'1J~ > der Dritte der 'fq,rarWVt(I'f~~; zu ihnen 
traten die Statisten, die stummen Personen (XEVa oder 
xwcpa 1fqo(1w1fa), hinzu. Sie traten erst auf, nachdem 
sie sich eine griindliche Durchbildung der Stimme und 
der Korperhaltung erworben und ihr Gedachtniss stark 
geiibt hatten. Die Kleidung war, der Dionysosfeier 
entsprechend, bunt und prachtvoll. Unter den Fiissen 
trug der Schauspieler den Kothurn (xo-.'fO(!vo~), einen 
bis zu 0,33 Meter hohen, stelzenartigen Schuh, bestimmt, 
die Rohe bis in das Uebermenschliche zu steigern, -
.,es ragt das Riesenmaass cer Leiber weit iiber mensch
liches hinaus" - und den Gang feierlich langsam 
und weithin schallend zu machen, jenem entgegengesetzt 
einen buschigen Raaraufsatz (orXO!;). Dieser Verlange
rung entsprach die Verbreiterung der Figur durch 
Poistern des Oberkorpers. Eine Maske (1f(!O!;W1fov) 
bedeckte das Gesicht und verhinderte einerseits das 
Mienenspiel, erhohte jedoch nach der Meinung der 
Alten die Gewalt del' Stimme. Welche riesigen Raume 
gegeniiber den grossesten Theatern unserer model'llen 
Residenzen hatte dieselbe auf antikem Boden auszu
fiillen! So verschwand, etwas uns ganz Fremdartiges, 
die Personlichkeit des Schauspielers fast ganzlich. Wenig 
verlockend fiir diesen Beruf war, dass, wenn jener 
nach del' Meinung der Zuschauer allzu schlecht spielte, 
er mit Peitschenhieben geziichtigt werden durfte. Die 
Namen der beriihmtesten Schauspieler sind: Polus, 
Aristodemus, Theodorus. 

31. Das Theater (-.'fia,,;(!ov), die Zuschauer, 
die Preisrichter, die Preise. In der Figur eines 
Ralbkreises gebaut, lehnte sich das griechische Theater 
meist an eine AnhOhe, am liebsten an einen Fels
abhang. In dem Letzteren waren dann die Zuschauer
sitze eingehauen, so z. B. in dem fUr aIle maass
gebenden 30,000 Menschen fassenden athenischen Theater 
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am Abhange der Akropolis, so in dem griechischen 
Vorbildern nachgebildeten, nochjetzt existirendenAmphi
theater von Verona. Ausser dem steinernen in Athen 
hatte jeder Demos sein eigenes, also eine kleinstadtische 
Biihne; vor allen zeichnete sich die vorstadtische des 
Piraeus aus. Die Theile des Theaters sind: 1. der 
Zuschauerraum (.:tsa'l(!Qv im engeren Sinne), 2. der 
Platz des Chors (O(!X~O'7:(!a = Tanzraum), 3. Biihne 
(CTXr;Vtj = ZeIt). Die &ich in concentrischen Halb
kreisen - "in weiter stets geschweiften Bogen hinauf 
bis zu des Hirnrnels Blau" - erhebenden Sitzreihen 
des Zuschauerraums waren durch Treppen in keilfOrrnige 
Abtheilungen getheilt, die einzelnen Platze nurnerirt 
und mit Sitzkissen bedeckt. - In der halbrunden, 
ungedielten und mit Sand bestreuten Orchestra, welche 
zwischen dem Zuschauerraum und der Biihne lag, stand 
in der Mitte der Altar des Bacchus (.(Jvps),r;). Dieser 
geraurnige, durch zwei breite Wege von aussen erreich
bare Platz, auf den auch eine breite'Treppe von der 
Biihne hinabfiihrte, war 3-4 Meter niedriger als die 
Letztere, doch wurde bei Auffuhrungen ein Bretterboden 
hergestellt, so dass sich jener Abstand erheblich ver
rjngerte. - Das Biihnengebaude (O'xr;vij irn weiteren 
Sinne) bestand aus einem Hauptgebaude mit zwei 
Seitenfliigeln; zwischen diesen und vor der Front des 
Hauptgebiiudes lag der Sprechplatz der Schauspieler 
(n(!QO'x~vtQv = V orplatz). Das Gebaude selbst hatte 
als Theile die beiden na(!aO'xijv~a, aus den en zwei 
Thiiren zur Biihne fiihrten, und neben diesen und zu
gleich hinter dern Sprechplatze die O'X/i1Jr;. Letztere 
Raurne dienten als Ankleidezimmer des Chors und der 
Schauspieler und zur Aufbewahrung der Garderobe, 
Koulissen, Theaterrnaschinen u. s. w. Zu den Letzteren 
gehOrte die Drehrnaschine (nE(!£aX'l'Q') , urn Ortsver
wandlungen zu bewirken, das lxxvx),r;pa und das 
El~xvx),r;pa ~ urn das Innere des Hauses oder Palastes 
zu erschliessen (z. B. Soph. Antigone v. 1293, Aj. 
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v. 333 u. v. 595), die Schwebemaschine, um Gotter 
in der Luft erscheinen zu lassen (daher: deus ex 
machina); endlich die Maschinen, welche den Blitz 
und Donner erzeugten. - Die Zuschauer, von 
denen die Frauen vielleicht nicht ganz ausgeschlossen 
wurden, waren geweckt wie keine in der Welt, in der 
Jugend am Homer gezogen, durchdrungen von dem 
Geiste der Elegie und Lyrik und durch die zahllosen 
Auffiihrungen von Dramen weiter gebildet. Dazu trat 
die fortwahrende Kritik der TragOdie durch die KomOdie 
und der Reiz zum Theaterbesuch durch das seit Perikles 
vom Staate gewahrte Eintrittsgeld von zwei Obolen 
(:tE(fJ(!£XQ)I). - Die Zahl der durch das Loos erwahl
ten Pre i s ri c h t e r ist fiir die TragOdie vielleicht zehn 
gewesen, fiir die KomOdie sieher fiinf. Sie fiihrten, 
nachdem sie ihr Urtheil gesprochen, den gliicklichen 
Dichter, welcher den ersten Preis errungen, auf die 
Biihne und bekranzten ihn im Angesichte aller mit 
mit einem Epheukranze, durch den ein heiliger W 011-
streifen hindurchging; auch der mitsiegende Chorfiihrer 
wurde bekranzt. Derselbe weihte dann gewohnlich dem 
Bacchus einen ehernen Dreifuss, in dessen Basis der 
Name des siegenden Dichters eingegri/.ben stand. 

32. Aeschylus (At:(fx,VJ.Of;) aus dem Demos 
Eleusis, Sohn des Euphorion, einem altattischen, edlen 
Geschlecht entsprossen, wurde wahrscheinlich 525 v. Chr. 
geboren. Durch den Dichter Phrynichus II.ngeregt, trat 
er schon in seinem 25. Lebensjahre mit Dramen her
vor; dann schuf und leuchtete er fast ein halbes Jahr
hundert auf diesem Gebiete der Poesie. Die Perser
kriege gaben ihm, als er die Mitte der Dreissiger iiber
schritt, den fest en Charakter und den hohen Flug der 
Poesie. Er kampfte bei Marathon mit, wo er mehrere 
Wunden empfing - stolz nannte ersich spater "Kampfer 
von Marathon" -, bei Artemisium, in den Entschei
dungsschlachten von Salamis und Plataeae. Eine geist
volle Zusammenstellung lasst Aeschylus am Schlacht-



62 

tage von Salamis mitkampfen, Sophokles Fuhrer des 
Knabenchors sein, del' den Siegespaan sang, und 
Euripides geboren werden. Abel' del' Vater del' Tra
godie dichtete nicht bloss, sondel'll trat, wie allmahlig 
Rerkommen ward, selbst als Schauspieler auf, tibte 
seine ChOre ein und traf die aussel'll Vorbereitungen 
zur Auffiihrung. Scherzend soIl er geaussert haben, 
Bacchus sei ihm im Traume erschienen und habe ihn 
die Kunst gelehrt, ohne Muhe zu dichten. Andere 
uberliefel'll, er habe nul', "des Gottes voll", gedichtet. 
Wir finden ihn spater beim Konig von Syrakus Riero, 
von demselben eingeladen. 46E; stritt er in Athen, 
nachdem er 48 Male in del' Trag Odie gesiegt, also 
Triumph auf Triumph gehiiuft hatte, mit Sophokles um 
den Preis und erlag zn seinem tiefen Schuwfze dem 
Jungeren. Welch' ein Schnellleben del' Poesie! Ver
stimmt verliess er Athen, mit dessen Demokratie er 
nicht mehr fertig werden kounte, um in die Fremde, 
nach Sicilien, zu wandel'll. Dem entgegen wird auch 
als Grund, weshalb er seine Vaterstadt verlassen, fol
gendes berichtet: Angeklagt, e1' habe durch Stellen 
seiner Tragodien Mysterien verrathen, sei er zwa1' frei
gesprochen, doch auf das Tiefste erbittert worden. 
Dann kommen ~O Jahre seines Lebens, wo er nicht 
he1'vortritt. Vielleicht kehrte e1' auf einen Augenblick, 
458, nach Athen zuruck, um die Auffiihrung seiner 
Orestischen Trilogie zu leiten, welche einen glanzenden 
Sieg e1'rang. Wir finden ihn bald darauf abermals anf 
Sicilien und lesen, dass er, fern seiner ausseren und 
geistigen Reimath, in Gela, 69 Jahre alt, 456 gestor
ben ist, dass die Einwohner del' Stadt ihm ein prach
tiges Grabdenkmal, und die Athener bei sich eine 
Statue erl'ichteten. Ihm wie den beiden anderen tl'll
gischen Dichtel'll sind spater wunderliche Todesarten 
angedichtet worden·: dem Aeschylus habe ein Adler 
hoch aus del' Luft eine Schildkrote auf die weisse 
Glatze fallen lassen, dieselbe von del' Hohe herab flir 
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einen Stein haltend; Sophokles sei an einer Wein beere 
erstickt; den Euripides batten macedonische Jagdhunde, 
von neidischen Hofiingen auf ihn gehetzt, in Stiicke 
zerrissen. 

Die Tragodien des Aeschylus. Del' iiberaus 
fieissige und fruchtbare Dichter schrieb etwas iiber 70 (?) 
tl'ilogisch verkniipfte Trag1:idien, die zugehOl'igen Satyl'
spiele eingel'echnet. Ausser miissigen Bruchstiicken del' 
verlornen sind sieben erhalten: 

1. Del' gefesselte Prometheus (IlQopiTj:J8vc; 
OSt1{JJuJT1jC;). Del' Titane, Vel'treter del' aus dem thier
ahnlichen Leben aufstrebenden Menschheit, fUr welche 
er yom Olympos her das Lebenselement des Feuers ge
holt, biisst seinen Raub. Den an einem einsamen 
Felsen in del' scythischen Wiiste Geschmiedeten suchen 
die Okeaniden und Okeanos selbst auf, urn seinen 
starren Sinn zu beugen. U msonst 1 Auch.J 0, die in 
eine Kuh verwandelte, weltdurchirrende Wahnsinnige, 
kommt zu ihm. Er weissagt ihr, einer ihrer Nach
fahren im dreizehnten Gliede werde ihn erlosen, und 
verkiindet den einstigen Untergang des Zeus. Ais sie, 
von \Vahnsinn ergriffen, die Biihne verlassen hat, er
scheint Hermes als Abgesandter seines Vaters und 
fordert den Prometheus auf, den Ehebund namhaft Zll 

machen, durch welchen del' Gotterkonig seine Herr
schaft verlieren werde. Doch del' Titane bleibt fest. 
Da wird e1' unter Donner und Blitz mit seinem Felsen 
in den Tartarus geschleudert. - Vielleicht ist dieses 
vielfach dunk Ie Stiick durch das verloren gegangene 
Drama: "del' Feuertrager Prometheus" und "del' be
freite Prometheus" erganzt gewesen, so dass die Trilo
gie aus den drei bestand: IlQop'1j:J8vc; nVQPoQoC;, IlQo
P'1j:J8VVC; Ost1P,WT1jC; und 11Qop'1j:Jf;vc; )"VO{JJ8VOC;; dazu 
kam das Satyrdrama: IlQOf11j:JH',c; nVQxu8vC;. In dem 
"befreiten Prometheus" sendet Zeus seinen star
ken Sohn Herakles, den er verherrlichen will, und 
diesel' befreit den an eillen Kaukasusfelsen geschmie-
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deten Prometheus von dem Adler, der seine Leber 
frisst. 

2. Die Sieben gegen Theben CErt:w ~rt:£ en fJ a ~ ). Der Konig und Vertheidiger von Theben, 
Eteokles, tritt seinem mit sechs anderen fiirstlichen 
HeIden die Stadt bedrohenden Bruder Polynices ent
gegen. Beide fallen, jeder von des anderen Lanze 
durchbohrt, doch Theben ist gerettet. Mit dem Chor 
vereint, stimmen die beiden Schwestern Antigone und 
Ismene eine riihrende Todtenklage ("op'll'ci~) an. Nach
dem die Erstere sich gegen den Gedanken erhoben 
hat, dass Polynices als der Angreifer eine Beute der 
Vogel und Hunde werden miisse, geleitet jeder Halb
chor einen der beiden Todten zur Gruft. 

3. Die Perser (IUQfJa,). Der Chor, aus den 
Edelsten des Reichsbestehend, welche in Abwesenheit 
des Konigs Xerxes die Regentschaft fiihren, schaut 
mit Stolz auf die hinausgezogenen Volkermassen, kann 
sich jedoch einer gewissen Bangigkeit nicht erwehren. 
Bose Ahnungen und Traume der Konigin Atossa stei
gern das triibe Vorgefiihl. Da tritt ein Ungliicksbote 
mit der Nachricht von dem kolossalen Schlage von 
Salamis auf. Trauer ergreift die Gemiither und die Furcht 
vor einem allgemeinen Aufstande der im weiten Perser
reiche bunt gesaeten, nur durch Zwang niedergehal
tenen Volkerstamme. Der Schatten des urn Hiilfe 
angerufenen Konigs Darius erscheint aus dem Hades. 
Er erklalt, dass der Uebermuth und die Gotterverach
tung des Xerxes die Schuld an dem schweren Ungliick 
trage, und weissagt noch dazu den Schreckenstag von 
Plataeae. Darauf tritt Xerxes, am Ziele seiner Flucht 
angekommen, auf und klagt wie ein Weib iiber sein 
Ungliick. Den Schluss bildet ein Klagelied des Konigs 
und des Chors, worin der Erstere tiefe, in die Seele 
schneidende V orwiirfe anbOren muss. - In diesem na
tionalenDrama, dem einzigen aus dem gesammten 
Alterthum erhaltenen, liegt tiefe Zartheit und sittliche 
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Wiirde: nicht die Tapferkeit der Griechen wird ihnen 
in das Gesicht hinein gelobt, sondern die Katastrophe 
als ein Gottesgericht iiber menschliche Vermessenheit 
hingestellt. 

Scene aUB den Persern. 
V.859-896. 

Xerxes. 
Weh! 
Ich Verlorener, dass dies feindliche Loos 
Ungeahnt mich ereilt mit zerschmetterndem Schlag! 
Wie grausam w1ilzt sich des Schicksals Macht 
Auf der Perser Geschlecht ! Was beginn ich? 0 Leid! 
Mir schwindet erschopft aus den Knieen die Kraft; 
Denn ich sehe sie dort, die Getreuen der Stadt 
In dem silbernen Haar: und die Jugend dahin! 
Dass doch auch mich mit den Mannern, 0 Zeus, 
Die gefallen im Kampf, in die ewige N acht 
Einhiillte das Todesverhangniss! 

Der Chor. 
Weh, weh dir, 0 Fiirst, um das tapfere Heer, 
Um der Persergewalt hochstrahlenden Ruhm, 
Um die Blume des Volks, 
Die nun hinmahte das Schicksal! 
Laut jammert das Land um die Jugend des Lands, 
Die Ares erschlug, der Hades' Haus 
Mit Persern erfiillt. Denn im Hades wohnt 
Das unzahlbare Heer und· die Bliithe des Volks, 
Mit dem Bogen bewehrt; denn e~ sanken in Staub 
Von dem Heldengeschlecht Myriaden dahin. 
Weh, weh um die herrliche Saule des Reichs! 
Und Asia beugt, mein Konig und Herr, 
Schmachvoll, schmachvoll sein Knie in den Staub! 

Xerxes. 

Und ich Unseliger hier, 0 weh! 
Ich Armer, wie ward ich dem Volke zum Fluch 
Und dem heimischen Land! 

D e r C h 0 r. 
Mein Willkommgrnss zu der Heimkehr schallt, 
Ein gramvoller L.aut, ein schmerzvoller Ruf, 
Wie des Mariandyners Klagegesang, 
Von Thranen umstromt, dir entgegen. 

K 0 P P. griech. Literaturgesch. 5 
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Xerxes. 

Hebt an wehkIagenden Jammers 
Dumpfhallenden Laut: denn es stiirmte der Zorn 
Des Geschickes auf mich! 

D ere h 0 r. 

Ich erhebe des Grams wehklagenden Laut, 
1m Liede feiernd daa Leid zur See, 
Das die Jiinglinge achlug der bekiimmerten Stadt: 
Laut jammre mein thranendes KIagIied! 

4. 5. 6. Die Orestie CO(!B(l1:ua), eine Tri
logie, bestehend aus dem Agamemnon CAyafl'Bfl'
YWY), den Trankopfersp en derinnen (Xo'1/
tpO(!O£) und den Huldvollen (Evfl'IiYtoli~); das 
dazu gehOrige Satyrspiel n(!W7:IiV~ ist verloren gegangen. 
Diese Tetralogie galt im Alterthume fUr den Hohe
punkt der reif gewordenen aeschylelschen Poesie. 1m 
Agamemnon ist der Chor in Erinnerung an die 
Greuel im Hause des Atreus sowie an den Opfertod 
der Konigstochter Iphigenie in Aulis zuerst in triiber 
Stimmung. Da aber kommt die freudige Kunde von 
dem FaIle von Troja, bald auch ein Bote, welcher die 
Rettung des Konigs aus einem gewaltigen Seesturm 
meldet, sowie, dass jener bald heimkehren werde, end
lich Agamemnon selbst. Arglos folgt der Betrogene 
seiner verbrecherischen Frau Klytamnestra in das Haus. 
Nachdem eine Unterhaltung des Chors mit der als 
die schOnste Kriegsbeute dem Herrscher zugesprochenen 
Kassandra stattgefunden, erschlagt Aegisthus, der Buhle 
der Konigin,' mit deren Hulfe beim Freudenmahle den 
eben heimgekehrten Konig. In den Choephoren, die 
sieben Jahre spater spielen, lasst Klytamnestra, durch ein 
schauriges Traumbild erschreckt, auf dem Grabe ihres 
gemordeten Mannes ein suhnen sollendes Todtenopfer 
darbringen. Allein ihre Tochter Elektra fleht dabei 
die Rachegottinnen an und wandelt so die Wirkung 
des Opfers in das Gegentheil um. Der beim Morde 
des Vaters gerettete, jetzt heranwachsende und eben 



67 

heimkehrende Sohn Orestes tritt heran. Schwester 
und Bruder erkennen sich wieder und sammeln sich 
unter Mitwirkung des ehors zur Vollfiihrung del' Rache. 
Der Racher geht unerkannt in den Palast, tauscht die 
Klytamnestra durch die Nachricht von seinem eige
nen Tode, erschlagt den Aegisthus und dann nach 
kurzem Wortwechsel seine Mutter. Beim Anblick ihrer 
Leiche verwirren ihn die rachenden Erinnerungen, und 
er flieht, von ihnen gepeinigt, zum Tempel des Apollo 
in Delphi. - Der Dichter hat in dies em Stiicke die 
schwere Aufgabe zu losen versucht, einen Muttermord 
darzustellen und in dem Fiihlen seiner Zeit, welche 
den Vater we it iiber die Mutter stellte, zu begriinden. 
- Die E u men ide n zeigen uns die Gotterwelt in 
sich gespalten: auf der einen Seite vertreten die Erin
nyen, "das furchtbare Geschlecht der Nacht", das ur
alte starre Recht; dagegen entfaltet Zeus mit den Sei
nen ein milderes Princip. Der Streit dreht sich urn 
Orestes: Derselbe ist, von Hermes geleitet, aus dem 
delphischen Tempel nach der Akropolis von Athen 
gekommen, wo er Erlosung von seinen namenlosen 
Leiden zu finden hofft. Doch ihm sind die Erinnyen 
gefolgt, aus ihrem kiinstlichen Schlafe durch den Schatten 
der Klytamnestra aufgescheucht. An der Statue der 
Pallas Athene erscheint auf des Orestes Gebet die 
Gottin und iiberweist seine Sache dem neugegriindeten 
Blutgerichtshof, dem Areopag. Dort spricht ihn Stim
mengleichheit frei, er kehrt mit entlasteter Brust in 
seine Heimath zuriick und iibernimmt seine vaterliche 
Herrschaft. Andererseits werden die Erinnyen durch 
die Gottin beruhigt und ziehen unter dem neuen Namen 
"Eumeniden", d. i. Huldvolle, mit Segenswiinschen fUr 
das Gedeihen von Attika in das neue unfern von Athen 
fUr sie gegriindete Heiligthum ein. 

7. Die Schutzflehenden CI,,8T~OBq). Die Da
nalden sind VOl' den Sohnen des Aegyptus nach Argos 
entflohen, wo sie durch Beschluss der Volksversammlung 
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Aufenthaltsrecht und Unterstiitzung erlangen. Ein ge
landetes feindliches Schiff setzt sie abermals in Schrecken. 
Wahrend ihr Vater abwesend ist, versucht ein Herold, 
sie mit Gewalt hinwegzufdhren. Ihre Herzensangst wachst 
so lange, bis der Konig des Landes herbeieilend sie per
sonlich in seinen Schutz l1immt. Damit schliesst das 
Stiick, ohne Zweifel durch die beiden verloren gegange
nen: Alyv'TCnot und .davatOl3~ erganzt. 

Diese sieben erhabenen Tragodien legen, wenl1gleich 
die Texte vielfach verderbt sind, ein lebendiges Zeug
niss von dem Geiste ab, welcher das athenische V olk 
nach dessen Grossthaten in den Perserkriegen durch
wehte. Er brach zuerst im Aeschylus durch. "Der
selbe Schwung, dieselbe Weihe der patriotischen Ge
sinnung durchzieht seine Tragodien bis zum Greisen
alter, er verlasst niemals die Hohen des Denkens und 
der poetischen Ideale, und wie die Gemhle der Ehre, 
der sittlichen Wiirde, des religiosen Glaubens in seiner 
Brust eine heilige Statte gefunden haDen, so verkiindet 
die mannliche Kraft der Rede, welche sich fern von 
kiinstelnder Rhetorik auf gewichtigem Kothurn bewegt 
und auf allen Punkten, im Dialog und in melischen 
Reflexionen, einerlei Takt und Pathos behauptet, den 
Genossen eines heroischeQ Geschlechts. " Be r n h a r d y , 
Lit. liesch. II. 2. - Die religiose G-rundanschauung des 
Dichters ist etwa die: Ni~ht menschliche Klugheit unll 
Kraft entscheiden in der Geschichte, sondern hOhere 
.I<'iigungen; nicht ein finsteres, oewustloses Schicksal, 
sondern weise und gerp.~hte Gotter, hOhere als die des 
Homer und Hesiod. Eine lichtere Fiirbung, einer tie
feren Autfassung der Weltordnung entsprungen, lagert 
iiber jenen Meisterwerken. GehOrt der Dichter zu den
jenigen Geistern des Alterthums, in denen eine Vor
ahnung von einem tieferen Erkennen des Gottlichen 
(vgl. besonders den Prometheus) zum Vorschein kommt? 
Wenngleich Aeschylus iiberall als denkender Kiinstler zu 
Werke geht, so hat er doch, wie das fdr ein einziges 
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Menschenleben unmoglich ist, die dramatische Form 
noch nicht ganz ausbilden konnen, aber der Vollendung 
ist der machtige Geist nahe genug gekommen. Seine 
Sprache schreitet alterthiimlich, langsam, feierlich, kraft
voU und herb vorwarts, ofter wird sie auch dunkel und 
breit; Anmuth, Leichtigkeit und kleine feine, malende 
Ziige fehlen diesen recht schwer verstandlichen Dichtun
gen. Die Chorlieder sind, dem Dialog entsprechend, 
allzu majestatisch und pomphaft. Aber aIle diese Feh
ler, von !iem Nachfolger !illS Dichters. dem lSophokles, 
iiberwunden, vermogen ni~ht, den Grundgedanken zu 
triiben: Aeschylus war ein ganzer Mann und ein tiir die 
gesammte Zukunft bahnbrechendes Talent auf einem 
ganz neuen Gebiete des Geistes. 

"Unter den TragOdien des Aeschylus kommt der 
Prometheus am meisten fiir die Schullectiire in Be
tracht, neben ihm diePerser und, wie ich glaube, auch 
die Eumeniden. Die Letzteren empfehlen sich durch 
die Einfachheit des Stils, die Leichtigkeit der Sprache, 
die verhaltnissmassige Reinheit des Textes". Nach 
L. Sc h mid t, Ausgabe des Prometheus. 

33. Sophokles (20cpOXA1j~), Sohn des Be
sitzers einer Schwertfabrik Sophillos, wurde 495 v. Chr. 
in dem attischen Gau Kolonos Hippios geboren. Seine 
Erziehung war eine iiberaus sorgfaltige. Als sein Leh
rer in der Musik und im Turnen wird der geieierte 
Lamprus genannt, der Vertreter der strengen alten 
Musik, als der in der tragischen Kunst der Altmeister 
Aeschylus selbst. Ohne Zweifel hat er auch in der 
Rhetorik und Philo sophie griindliche Studien gemacht; 
das bekundet jede Seite seiner Dramen. Als fiinfzehn
jahriger Knabe fiihrte er, die Lyra im Arm, den Ullin:, 
welcher am Abende des Tages von Salamis den Sieges
paan sang (vgl. § 32). Dem Drama zugewandt, wo 
sein grosser Meister den Boden bereitet hatte, erntete 
der hochbegabte SchUler schon friih glanzende Friichte ; 
hatte er doch das Gliick genossen, eine ganz andere 
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Vorbildung zu erhalten als del' alte Held von Marathon. 
Es war in dem grossen Jahre 469: da trat del' junge 
Mann mit einer Auffiihrung gegen seinen Lehrer in die 
Schranken.. Einen Theil del' Zuschauel' el'greift stiil'
mische Bewunderung, die Uebrigen wollen an dem alt
bewahrten Meister festhalten. Del' erste Arr,hont, wegen 
del' Wahl del' fUnf Kampfrichter in Verlegenheit, fordert 
Cimon und seine neun Mitfeldherrn, urn deren Stirn 
noch del' frische Lorbeer vom 'rage am Eurymedon 
grlinte, auf, zu entscheiden. Das Urtheil del' tapferen 
Degen fiel zu Gunsten des Sophokles ans, und Aesr.hy
Ius ging, auf das Tiefste gekrankt, nar.h Sicilien (vgl. 
§ 32). Konnte er sich auch wohl zu der Freude erheben, 
dass er seinem Volke einen noch Hoheren als er selbst 
herangebildet? {Fiinfundfunfzig Jahre alt, war Sophokles 
zugleich mit Perikles Feldherr auf Sam os , wo er als 
feiner und gewandter Mann besonders zu diplomatischen 
Sendungen gebraucht wurde, wenige Jahre darauf als 
Hellenotamias der Verwalter des auf del' Akropolis 
aufbewahrten Bundesschatzes. t Seine Frau hiess Niko
strate, eine Athenerin, welche ihm den spater in der 
Tragodie gefeierten Jophon gebar. Auch hatte er einen 
Sohn von del' Theoris, Ariston, den Vater- des jiinge
ren Sophokles. Ais der Grossvater den Enkel dem 
Sohne Jophon vorzog, soll dieser die Tage des Greises 
durch eine Klage auf Unzurechnungsfahigkeit getriibt 
haben. Da aber habe del' Letztere den Richtern das 
eben vollendete erste Chorlied aus dem "Oedipus auf 
Kolonos" vorgelesen, die Manner seien in Entziicken 
gerathen, und del' schlechte Sohn sei herb getadelt nnd 
abgewiesen worden. Gestorben ist der grosse Dichter, 
90 Jahre alt, 405, ein Jahr vor dem Ende des pelo
ponnesischen Krieges; er hat also nicht mehr das iiber 
sein Vaterland hereinbrechende, namenlose Ungliick zu 
erleben brauchen. Er sollte in seiner Familiengruft im 
Gau Kolonos, 11 Stadien von Athen, an del' nach 
Decelea fUhrenden Strasse begraben werden, wahrend 
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Lysander die Stadt bedrangte. Dem Lacedamonier 
sei jedoch der Gott Dionysus im Traum erschienen, 
babe ihn aufgefordert, das Begrabniss seines Lieblings 
zu gestatten, und der gottesfiirchtige Lacp.damonier sei 
dem Befehl gehorsam gewesen. Die Athener verehrten 
ihn als Heros unter dem Namen Dexion und brachten 
ihm alljahrlich ein Opfer dar. Auf dem Grabhiigel 
des Sophokles stand spater eine eherne Sirene oder 
Schwalbe, Sinnbilder des Zaubers des Gesanges. 

Was seine Personlichkeit angeht, so wissen wir, 
dass er seiner schwachen Stimme wegen nicht wagen 
konnte, als· erster Schauspieler in seinen Dramen auf
zutreten. Nur zwei Ausnahmen hat er gemacht: ein
mal, als er bei der Auffiihrung seines "Thamyris" 
seIber die Kithara spielte, das zweite Mal, als er in 
seinen "Wascherinnen" als Nausikaa auftrat und sich 
als einen gewandten Ballspieler zeigte. 1m Wesen, 
wird uns iiberliefert, war er ein gemiithlicher, jovialer 
und harmloser Mann; aus seinen Dichtungen sehen wir, 
dass Denken, Fiihlen und W oIlen bei ihm so vollendet 
harmonisch sind wie unseres Wissens bei keinem 
Dichter des Alterthums. Auch fiiblte er sich als einen 
freien Athener: von Fiirsten eingeladen, machte er es 
nicht wie Aeschylus und Euripides, sondern blieb in 
seiner demokratisch geleiteten Vaterstadt, eingedenk 
seines Spruches: 

Wer zurn Tyrannen geht, der wird ein Knecht 
Von jenern, karn er auch als freier Mann. 

Ausser mit Aeschylus verkehrte er mit all den grossen 
Geistern, welche zu dieser Zeit nach Athen, dem 
Mittelpunkte der hellenischen Bildung zusammengestromt 
waren, z. B.mit Perikles, Jon, Herodot. 

Seine Tragodien. Er ist iiberaus fieissig und 
fruchtbar gewesen. Ueberliefert wird, er habe 130 
Dramen gesehrieben, von anderen die immerhin noeh 
erstaunliehe Zahl von 123. Naehzuweisen sind mit 
Sieherheit die Titel von mehr als 100 verlornen. 1st 
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es nicht auch erstaunlich, dass ihre Mehrzahl inmitten 
des peloponnesischen Krieges entstand? Solche Sturme, 
solche WechselfiUle und dazwischen eine unbewegt har
monische und doch hochpatriotische Dichtung! 18-24 
Mal soU er den ersten und zweiten Preis davongetragen 
haben, den dritten niemals. "Sophokles kannte die Bretter 
und verstand sein Metier wie einer;" so urtheilt Goethe 
in allzu ausserlicher Weise. Von allen jenen Tragodien, 
zu denen er die Stoffe zumeist aus dem grossen epi
schen, namentlich dem trojanischen und thebanischen 
und aus dem attischen Sagenkreise hernahm, sind nur 
sieben erhalten, sieben herrliche Dichtungen, deren Ver
lust fur das Wiedererkennen des griechischen Geistes
lebens der allerempfindlichste gewesen sein wurde. Dass 
aber nur so wenige erhalten worden sind, daran tragen 
nicht die alexandrinischen Gelehrten, welche noch den 
Werth des Sophokles einigermassen zu wurdigen ver
standen, die Schuld, sondern die immer enger und ge
schm!~kloser werden den byzantinischen. Von der Zeit
folge jener Dramen wissen wir nur soviel: der Ajax 
hlt wahrscheinlich das alteste, die Antigone 441 oder 
440 aufgefiihrt, der Philoctet 409, der Oedipus auf 
Kolonos 401, also erst 4 Jahre nach dem Tode des 
Dichters. 

1. Ajax (.A~a~). Der Held gerath, weil die 
Waffen des Achill dem Odysseus zugesprochen sind, 
in helle W uth und will sich, Betrug voraussetzend, an 
diesem und an den beiden Atriden rachen. Mit Mord
planen im Herzen nahert er sich bei Nacht ihren 
Zelten, . doch die Gottin Athene verwirrt seinen Sinn 
durch Wahnbilder. Er erschlagt Heerden und Hirten 
und schleppt einige der Thiere in sein ZeIt, um sie 
dort zu Tode zu martern. Ais er zur Vernunft zuruck
kehrt, ist er sich im Gefiihl, dass er sich zum 
Spotte des achaeischen Heeres gemacht, sofort daruber 
klar: "Mir bleibt nur der Tod durch eigene Hand 
ubrig. " Kaum deutet er dies en Entschluss an, so suchen 
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ihn umsonst der Chor, aus salaminischen Schiffsleuten 
bestehend, umsonst die edle Kanigstochter Tekmessa 
aus Phrygien, die ihm den Eurysakes g8boren, auf 
andere Gedanken zu bringen. Er tauscht sie dadurch, 
dass er ihnen erklart, er wolle seine Schuld am Meeres
strande abwaschen und das Schwert, mit dem er die 
U nthat begangen, das Verderben bringende Geschenk 
Hektors, an einem abgelegenen Orte verbergen. Nach
dem er sich entfernt, erscheint ein Bote des Teukros, 
seines Bruders, mit dem Auftrage desselben, man solIe 
heute den Ajax nicht aus dem Zelte lassen; denn 
dies en Tag verfolge ihn, wie del' Seher Kalchas weis
sage, der Zorn del' Athene. Der Chor theilt sich, in 
Bestiirzung versetzt, auf del' Stelle in zwei Theile, um 
im Ost und West nach dem Verschwundenen zu suchen. 
Derweilen hat dieser in einer einsamen Gegend sein 
frischgewetztes Schwert mit dem Griffe in dem Boden 
befestigt und halt das beriihmte, vielfach - z. B. von 
Schiller in der Jungfrau von Orleans: "Lebt wohl, ihr 
Berge, ihr geliebten Triften" - nachgebildete Selbst
gesprach. Dasselbe mage als Hahepunkt dieses Drama's 
und als Probe auch fUr die Sprache des sophoklei"schen 
Dialogs hier einen Platz find en. 

Monolog des A.ias. 
V.815-865. 

(Einsame Gegend am Meeresgestade. Aia,s tritt auf und steckt sein 
Schwert mit dem Griffe in die Erde.) 

Da steht der MordstahI, meine Brust am sichersten 
Zu treffen, weun mir Musse noch zum Priifen blieb, 
Die Gabe Hektor's, der verhasst am meisten mir 
Von allen Fremden und zu sehn ein Grauel war. 
In Feindeserde steht er hier, im Troerland, 
Am Steine frisch geschliffen, der das Eisen scharft: 
W ohl zngerichtet hab' ich ihn und eingebohrt, 
Den treu'sten Helfer meiner Brust zu jahem Tod. 
So war' ich wohlbereitet! Und nun Ieihe Du, 
o Zeus, vor allen Hiilfe mir, wie's billig ist! 
Doch nicht urn grosse Gaben fleh' ich, Herr, Dich an: 
Nur einen Boten sen de, der das Trauerwort 
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Zu Teukros briuge, dass> er mich zuerst erhebt, 
Naehdem ich sank in dieses blutgetrankte Schwert, 
Damit der Feinde keiner mich zuvor erspaht, 
Und Vogeln oder Hunden hin zum Raube wirft. 
N ur dieses eine Heh' ich, Zeus! Auch ruf' ich Dir, 
Du Todtenfiihrer Hermes, bette Du mieh sanft, 
Nachdem ich raschen Sprunges ohne Zuckungen 
Den Morderstahl in meine Seiten eingebohrt. 
Als Helferinnen ruf' ich an die ewigen 
Jungfrau'n, die ewig aIle Noth der Erde schau'n, 
Die furchtbar schreiten, euch, Erinnen, ruf' ich auf, 
Zu seh'n, wie Atreus Sohne Tod bereiten mir! 
o miigt ihr schlimm die Schlimmen, Allverderblichen, 
Mit euch entraffen! Wie sie mich yom eignen Schwert 
Hinsinken sehen, mogen sie gemordet selbst 
Von ihres eignen Stammes Hand zu Grunde gehn! 
Ja, kommt, Erinnen, rachesehwer mit sehnellem Schritt, 
Uebt keine Schonung, sattigt euch am ganzen Heer! 
Du, der am hohen Himmel hin den Wagen flihrt, 
Erblickst Du meiner Ahnen Land, 0 Helios, 
So ziehe schnell die goldgesaumten Ziigel au, 
Und meine Qualen melde dort und meinen Tod 
Dem greisen Vater und der armen PHegerin! 
W ohl fiillt die J ammervolle, wenn sie dieses Wort 
Vernahm, mit lautem Klageruf die ganze Stadt. 
Doch gilt es nicht ein thatenloses Trauern hier: 
Nein, angegriffen sei das Werk in raschem Muth! 
o Tod, 0 Tod erscheine, wend' auf mich den Blick! 
Doch Dich begriiss' ich dort ja noch, mit Dir vereint. 
Dieh aber, liehten Tages Glanz, der heute strahlt, 
Und Helios, den Wagenlenker, ruf' ich an 
Zum letzten Male, kiinftighin nie wieder mehr! 
o Licht, 0 Heimatherde, Dich geweihtes Land 
Von Salamis, 0 meines Vaterheerdes Sitz, 
Dich Burg Athene's, Dich Geschlecht, mit mir genahrt, 
Euch Fliisse hier und Quellen, euch, ihr tro'ischen 
Gefilde ruf' ich, lebet wohl, ihr PHeger mir! 
Dies Wort, sein allerletztes, ruft euch Aias zu; 
Das Andre sag' ich jenen dort in Hades' Haus. 

Nach diesen ergreifenden Worten stiirzt er sich in 
das Schwert; Vermessenheit gegen die Gotter und zu 
starkes Selbstbewusstsein (v. 797 -799) haben den 
Starken zu FaIle gebracht. Seinen Leichnam findet 
zuerst Tekmessa, dann ist der Chor da, endlich allen 
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heiss ersehnt Teukros. Derselbe widersetzt sich mit 
scharfen Worten dem herbeieilenden Menelaos und 
hierauf dem Agamemnon, welche verbieten, den Leich
nam zu bestatten; derselbe miisse vielmehr den Vogeln 
und Runden zum Frasse liegen bleiben, da sich Aias so 
schwer an den Achaern vergangen habe. Den Ausschlag 
giebt Odysseus, der edelmiithige Feind, dessen unpartei
liches Urtheil keine Leidenschaft zu beirren vermag. Er 
bestimmt die grollenden Atriden zur Nachgiebigkeit, und 
nun konnen die Vorbereitungen zur Bestattung getroffen 
werden, welche den Schluss des Drama's bilden. 

2. Elektra CHUx'C(!a). Auf dem Vorplatze 
vdr dem Konigsschlosse zu Mycenae erscheint mit 
Morgenanbruch der Erzieher des jungen Orestes, wel
cher den Knaben bei dem Morde seines Vaters gerettet 
hat und heute dem Jiingling sein vaterliches Erbe zeigt. 
Derselbe sendet den Greis in den Pa.last hinein, damit 
er unter dem Vorwande, er habe den bei den pythi
schen Spiel en erfolgten Tod des Orestes anzuzeigen, 
auskundschafte, was drinnen vorgehe. Nachdem beide 
die Biihne verlassen haben, ist Elektra da und schiittet 
in einem Trauerliede ihr herbes Lied aus, indess del' 
Chor, aus ihren Freundinnen bestehend, sie trostet. 
Mit Grabesspenden fiir den ermordeten Vater in der 
Rand, tritt ihre sanftere Schwester Chrysothemis an sie 
heran und riigt sie wegen ihres unausloschlichen Hasses. 
Sie fiigt hinzu: "Deine Mutter Klytamnestra und ihr 
Buhle Aegisthus wollen Dich, urn sich Deiner zu ent
ledigen, in ein einsames, finsteres Verliess werfen. J etzt 
habe ich ein Trankopfer auf des Vaters Grab auszu
giessen, denn meiner Mutter ist ein hOses Traumbild 
erschienen: Agamemnon stand im Schlafgemache vor 
ihr und pfianzte sein Scepter auf den Heerd; da schoss 
ein Baum hervor, der ganz Mycenae beschattete." Da 
iiberredet Elektra die Schwester, dem Vater die Spende 
der Morderin nicht zu weihen, sondern von ihnen 
beiden, den lie bend en Tochtern, zwei Haarlocken auf 
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den Grabhugel zu legen und Rache flir den Mord zu 
erflehen. Als Chrysothemis weggegangen ist, kommt 
Klytamnestra und gerath mit der Elektra in einen 
heftigen W ortwechsel, der damit endet, dass sie erklart, 
die nicht zu bessernde Tochter unschiidlich mach en zu 
wollen, so bald Aegisthus zuruckgekehrt sei. J etzt tritt 
der Erzieher auf und meldet den Tod des Orestes, so
wie, dass phocische Manner in kurzer Zeit dessen 
Aschenurne bringen wurden. Klytamnestra wird, sich 
zuerst zuruckhaltend, bald freudig bewegt, Elektra 
auf das Allerschmerzlichste. Kaum hat jene den Er
zieher zur freundlichen Aufnahme in das Schloss ge
flihrt, da kehrt Chrysothemis freudenvoll vom Grab
hugel des Vaters zuruck: "rch habe dort eine frisch 
abgeschnittene Raarlocke gefunden; unser Bruder Orestes, 
der Racher unseres Vaters, ist im Land!" Aber durch 
die Schwester von dessen vermeintem Tode belehrt, 
mahnt sie die Elektra von deren eben aufgestiegenen 
Entschlusse ab, mit eigenen Randen den Aegisthus zu 
erschlagen. Mit ihr entzweit, tritt sie flir immer abo 
J etzt ist Orestes da, von seinem Freunde Pylades be
gleitet, und fragt nach Aegisthus, dem er die Asche 
des Orestes in einer Urne uberbringen will. Es folgt 
die tief ergreifende Scene, wo sich Bruder und Schwester 
wiedererkennen. Dann kehrt der Erzieher zuruck und 
mahnt zu schnellem Randeln. Die beiden Junglinge 
sturmen hinein: bald schallt nach zwei dumpfen Schlagen 
der Todesschrei der Mutter heraus. Sie sind wieder 
draussen, die Rande bluttriefend; sie ziehen sich von 
neuem zuruck, als Aegisthus naht. Von der Elektra 
bethOrt, befiehlt derselbe, den Leichnam des Orestes, 
den fremde Manner gebracht hiitten, zu zeigen. Die 
Ranseswand thnt sich auf, nnd der Morder erkennt die 
Leiche der Klytamnestra, aber er sieht anch sein 
eigenes Verderben. Den Tod vor Augen, bewahrt er 
seine alte Frechheit und spottet seiner Gegner. Nun 
flihrt ihn Orestes nach der Statte ab, wo er seinen 
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Vater erschlagen, damit er daselbst sterbe. - Eine 
schreckliche Aufgabe, den Muttermord darzustellen und 
zu rechtfertigen, dieselbe, die sich Aeschylus in den 
Choephoren gestellt, doch Sophokles in vollendeterer 
Form gelost hat! 

3. Der Konig Oedipus (Olo£nov~ 7:vQCtV
v 0 ~). Tiefe Trauer herrscht in Theben in Folge eilles 
Misswachses und einer jedes Alter wegraffenden Seuche. 
Der Konig, Oedipus (Schwellfuss) geheissen, sendet 
seinen Schwager Kreon nach Delphi, den Apollo urn 
Rath zu fragen. Dieser kehrt mit der Botschaftzu
ruck, man solIe den Morder des fruheren Konigs La'ios, 
der im Lande lebe, hinausjagen oder tOdten. Oedipus, 
eifrig gewillt, den Befehl des Gottes zu vollziehen, be
ruft die angesehensten Einwohner der Stadt, urn deren 
Mitwirkung in Anspruch zu nehmen; diese Manner 
bilden den Chor. Bald nachher erscheint auch der auf 
koniglichen Befehl aus seiner Waldeinsamkeit herbei
geholte blinde Seher Tiresias und wird, nachdem er die 
Worte des Apollo vern ommen, aufgefordert, seine Kunst 
zur Errettung der Stadt anzuwenden. Der Greis, vor 
dessen Seherauge die Lage del· Sache klar daliegt, be
schwort den Konig, von seinem Unterfangen abzustehen. 
Dieser wird bOse, zornig, wiithend, ja er beschuldigt 
den Greis der Theilnahme an dem Morde des La'ios. 
Da wallt auch dem tief Gekrankten das Blut: er klagt, 
ihm dieselbe Beschuldigung entgegenwerfend, den Konig 
wegen dieses Mordes und wegen eines schandlichen 
Zusammenlebens mit Blutsverwandten an. Der aber 
erwidert, Kreon habe, nach dem Throne trachtend, ihn, 
den Seher, angestiftet und gebeut ihm, sich zu ent
fernen. Noch ehe dieses geschieht, spricht der Greis 
die Worte (v. 439): 

Dich zeugt und dich vernichtet heut' der eine Tag. 

und geht unter immer durchsichtiger werden den An
deutungen davon (v. 451-460). Auch der Konig 
entfernt sich, und es tritt Kreon .auf, urn den Chor urn 
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das umlaufende Geriicht zu befragen: "Oedipus sieht 
Dich als den Schuldigen an." Dieser kehrt eben zu
riick, gerath mit seinem Schwager in einen heftigen 
W ortwechsel und geht soweit, dass er denselben als 
Hochverrather hinrichten lassen will. Als Vermittlerin 
zwischen beiden eilt Jokaste herzu und weiss ihren 
Mann zu bewegen, dass er vom Kreon ablasst. In 
der ferneren Besprechung zwischen Mann und Frau 
aussert die Letztere: auf Orakel sei nicht vielzu geben; 
ein aItes Orakel, Laios werde von seinem Sohne er
schlagen werden, sei auch nicht erfiillt, denn jener 
Sohn sei ausgesetzt worden. Da steigt dem Oedipus 
die erste ferne Ahnung von dem grauenvollen Geheim
niss auf, der Schleier beginnt sich zu liiften. Die Zahl 
der Begleiter, die den Konig umgab, als er ihn er
schlug, stimmt, der Kreuzweg stimmt als Ort der That. 
In innerer Angst, der blinde Tiresias konne doch die 
Wahrheit gesprochen haben, erzahlt er seine Jugend
geschichte und seine Begegnung mit dem Laios. Es 
stellt sich heraus, dass bei jenem Vorfall ein Sklav 
davongekommen sei, der berichtet habe, sein Herr sei 

. von einer Rauberbande, nicht von einem Einzelnen, 
erschlagen worden. Nach ihm, der seitdem nicht fern 
von der Stadt auf dem Lande lebt, wird ausgeschickt. 
Ehe er noch kommen kann, erscheint aus Korinth ein 
Bote, den Tod des Herrschers Polybus meldend. Tm 
Laufe des Gesprachs mit demselben wird offenbar, dass 
Oedipus nicht der Sohn jenes ist, bei dem er erzogen 
worden, 80ndern dass jener ihn aus seinen, des Boten, 
Handen erhalten; der Hirt des Laios, der ihm das 
Kind mit geschwollenen Knocheln iibergeben, miisse 
Auskunft ertheilen kOnnen. Dieser, derselbe, welcher 
auf dem Kreuzwege entronnen, ist zur Stelle und muss 
gegen seinen Willen die ganze Wahrheit bekennen. 
Jetzt liegt klar da: Jenes ausgesetzte Kind ist gerettet 
worden und herangewachsen; der Jiingling hat seinen 
Vater erschlagen und dann als Lohn fiir seine Theben 
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rettende That, die Losung des Rathsels der Sphinx, 
die Rand seiner Mutter erhalten. AIsbald eilt Jokaste 
in den Palast und erhangt sich. Auf die Kunde da
von stiirzt Oedipus auch hinein und sticht sich mit 
den goldenen Spangen seines Weibes die Augen aus. 
Er hegt nur noch die Wiinsche, seine Tochter zu um
armen und dann' auf den Kithaeron, die einst fiir ihn 
bestimmte Begrabnissstatte, hinausgestossen zu werden. 
So schliesst diese ergreifendste aller SchicksalstragOdien. 

Das yom Oedipus geHiste Riithsel der Wlirgerin (Sphinx). 
Es hat nur eine Stimme, und os wandelt bald 
Zweifussig, bald dreifiissig, bald vierfussig hier 
Auf Erden. Doch wann es die meisten Fiisse regt, 
Dann ist am schwachsten seiner Glieder Schnelligkeit. 

4. 0 edi pu s auf K olonos (Olc1£nov; 6V 
K 0 l cd v cp ). Obgleich viel spater gedichtet, erganzt er 
in der schOns ten Weise den Oedipus Tyrannus. Rier 
die schwerste Reimsuchung, welche die Gotter iiber 
den Menschen verhangen konnen, dort eine seelige Ver
sohnung mit ihnen und Erhebung durch sie. - Von 
seiner wackern Tochter Antigone geflihrt, langt der 
blinde Bettler auf der Feldmark von Kolonos an und 
nimmt auf einem Feldsteine Platz. Er will denselben 
auch nicht verlassen, als ein Mann aus der Nachbar
schaft ihm zuruft, er sei in dem heiligen Raine der 
furchtbaren Eumeniden. Vor einer Schaar von heran
nahenden Greisen, welche den Chor bilden, fliichtet er 
in ein dichtes Gebiisch, kehrt jedoch bald zu dem 
Steine zuriick und nennt von dort aus seinen Namen. 
Ganz entsetzt, drangt ihn der Chor zu weichen; er 
jedoch beschwort denselben zu warten, bis der herbei
gerufene Landesflirst erschienen sei. Nun kommt seine 
zweite Tochter, Ismene, auf einem Maulthiere angeritten 
und bringt die traurige Kunde: "Von Deinen un
gerathenen Sohnen hat Eteokles den Polynices ver
trieben, letzterer aber zieht eben mit Reeresmacht 
gegen seine Vaterstadt Theben heran. Der Sieg, ver-
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kiindet das Orakel, bangt von der Person des Oedipus 
ab." Dieser erklart alsbald feierlich: "Niemals sollen 
meine Gebeine in thebanischer Erde ruhen, meine 
frevelnden Sohne seien verflucht," und sendet die 
Ismene ab, urn den alles sehenden Eumeniden fiir ihn 
ein Opfer darzubringen. Jetzt ist auch Theseus zur 
Stelle und gewahrt, iiberzeugt, der blinde Konig sei 
ein Schiitzling der Eumeniden geworden, demselben 
Aufnahme und seinen koniglichen Schutz. Als er ab
getreten, singt der Chor sein beriihmtes Loblied auf 
Kolonos (vgl. das Leben des Soph.), den Heimaths
flecken des Sophokles. 

Das Lied von Kolonos. 
V.668-719. 

Strophe. 
Zur rossprangenden Flur, 0 Freund, 
Kamst Du, hie I' zu des Landes bestem W ohnsitz, 
Des glanzvollen Kolonos Hain, 
W", hi.nflatternd die N achtigall 
In helltOnenden Lauten klagt 
Aus den griinenden Schluchten, 
W 0 weinfarbiger Epheu rankt, 
Tief im heiligeu Laube des 
Gottes, dem schattigen, frilchtebeladenen, 
Dem stillen, das kein Sturmwind 
Bewegt, wo del' begeisterte 
Freudengott Dionysos stets hereinzieht, 
1m Chor giittlicher Ammen schwarmend. 

G egen strop h e. 
Hier in schonem Geringel bliiht 
Ewig unter des Himmels Thau Narkissos, 
Del' altheilige Kranz der zwei 
Grossen Gottinnen; golden glanzt 
Krokos: nimmer versiegen die 
Schlummerlosen Gewasser, 
Die vom Strome Kephissos her 
Irren; ewig von Tag zu 'l'ag 
Wallt er mit lauterem Regenergusse durch 
Del' breiten Erde Fluren, 
Das Land schnell zu befrnchten, das 
Auch die Chore del' Musen nie verschmahten, 
Noch Kythere mit goldnen Ziigeln. 



81 

Strop he. 
llier aueh blr,ht ein Gewaehs, wie im Gefild Asia's keines, 
N oeh auf dorischer Flur, dort in dem weit 
Prangenden Eilande des Pelops 
Erwuehs; von selbst ohne Pflege keimt es; 
Del' Feindesspeere Schrecken ist's, 
Das machtig aufbliiht iu dieser Landsehaft: 
:Mein sprossnahreuder, blausehimmernder Oelbaum, 
Den kein bej ahrter, kein junger Heet-fiirst 
J emit feindlieher Hand tilgend verheert; 
Denn mit dem ewigen wachen Blick 
Sehn Zeus :Morios Augen ihn, 
Und hellaugig Athene. 

Ge g en s tro p he. 
Noch ein anderes Lob meiner Geburtserde, das beste, 
Des grosswaltenden :Meergottes Gesehenk, 
Nenn' ieh, des Land's edelste Gabe -
Des Meeres Herrschaft, der Ross' und Fiillen. 
o Kronos Sohn, dn hobst es ja 
Zu diesem Preis, helll'er Gott Poseidon, 
Del' dem Rosse den wuthstillenden Ziigel 
Am ersten umwarf anf dies en Wegen. 
Sieh: hineilend mit Macht nieder zum :Meer, 
Hiipft, in den Handen geschwungen, das 
Ruder, das K erelden rings 
Hundertfiissig umtanzen! 

Schon erscheint sein Schwager Creon mit bewaff
neten Begleitern, welche unterwegs die Ismene von 
ihrem Opfer weggerissen haben, bemachtigt sich gleich
falls del' Antigone und droht nach vergeblichen Unter
redungsversuchen, auch den Greis mit Gewalt fortfiihren 
zu wollen. A bermals schreitet Theseus ein und ertheilt, 
als er von del' doppelten Gewaltthat hiirt, den Befehl: 
"Alles soIl zu Ross und zu Fuss aufbrechen, urn die 
Geraubten wieder zu holen; Kreon hat einstweilen als 
Geissel zuriickzubleiben". Bald aber zwingt er ihn, 
Fiihrer nach dem Verstecke der Madchen zu werden, 
und bricht mit ihm auf. Schnell ist er mit den Ent
fiihrten zuriickgekehrt, iibergiebt sie dem Greise und 
fiigt hinzu: "Am Altar des Poseidon sitzt Polynices 
nnd will dich sprechen". Als ihm Oedipus eine U nter-

K 0 P p, griech. Literaturgesch. 6 
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redung gewabrt, bescbwort ibn del' frevelnde Sobn, er 
moge auf seine Seite treten, da ibm, dem Polynices, 
dann derSieg zu Theil werden werde. Abel' del' Vater 
wendet sich von dem Vel'ruchten ab und wiederholt 
seinen Fluch: verzweifelnd sWrzt jener fort. Nachdem 
sich Theseus abermals zu del' Stelle begeben hat, for
dert ihn del' Greis auf, ihm zu folgen, denn seine El'
losungsstunde sei gekommen. Es donnert del' Herrschel' 
del' Unterwelt dumpf herauf, ein schrecklicher, sinn
verwirrendel' Ruf erschallt: da tritt Oedipus allein VOl', 
und ist, aller Augen entrtickt, in del' Erde verschwnnden. 
Theseus befiehlt, die Tochtel' ihrem vVunsche gem ass 
nach dem heimathlichen Theben zu geleiten. - Ohne 
Krankheit, ohne Todeskampf ist del' Dulder, vel'sohnt 
mit den Machten, die ibn so schrecklich verfolgt, in 
das Grab hinab gestiegen, hat diese Art des Heim
gangs im Gegensatze zu den anderen Stcrblichen als 
Ersatz crhalten. Del' hellenisehe Spruch (To ,9-c'o)! na)! 

'I ,'!-Ol'c(?O)!, IIerodot I, 32) wandelt sieh in diesem wnnder
vollen letzten Kunstwerke des Greises in das tiefere 
Verstandniss um: To ,'!-{io)! nec)! cVf'c)!i.~. 

5. Ant i g 0 n e CA}J Tl Y o}J "l)' Die ArgiveI', welche 
Theben an seinen sieben Thoren vergeblich an gegriffen , 
sind abgezogen. Kreon, del' neue Hen'scher, hat bei 
Todesstrafe befohlen, den Polynices als Landesverrathel' 
den Vogeln und Huuden znm Frasse anf dem Felde 
unbegraben liegen zu lassen. Kaulll erfahrt dies Anti
gone, so fordert sie die sanfte Ismene auf, mit ihr dem 
Konige zum Trotz den gefallenen Bruder zu bestatten. 
Dieselbe will nicht und warnt die leidenschaftliche 
Schwester, welche sich zuletzt mit Heftigkeit von ihr 
als einer Lieblosen abwendet. Nachdem beide die 
Scene, die den Platz VOl' dem Konigspalaste darstellt, 
verlassen, wandelt del' Chor, aus thebanischen Greisen 
bestehend, herein. Ibm setzt, seiner Wtirde ganz be
wusst, Kreoll auseinander, was fUr Grtinde ihn bestimmt 
hatten, ein so hartes Verbot zu erlassen, dessen Ueoer-
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tretung den Tod durch Steinigung nach sich ziehe. 
Kaum hat er seine Darlegung beendet, da meldet ein 
'Vachter, die Leiche sei bereits von unbekannter Hand 
mit den ublichen Todtenspenden bestattet worden. In 
hellem Zorn auflodernd, droht der Konig dem bestiirz
ten Boten einen martervollen Tod an, falls er nicht 
den erwische, der sein Verbot uberschritten habe. N ach 
kurzer Frist bringt derselbe die Antigone als die Thii
terin herbei: Dieselbe sei eben beschaftigt gewesen, 
neue Erde auf die Leiche zu streuen und eine Grabes
spende darauf zu giessen. Vom Kreon befragt, gesteht 
sie offen und furchtlos alles zu und erklart: ,. Die 
ewigen Gesetze der Gotter stehen mil' hoher als Deine 
Gebote." Ismene, zur Stelle geholt, will als die Mit
schuldige erscheinen und mit der Schwester sterben; 
doch Antigoue weist sie, da sie die heilige Pflicht 
gegen den Bruder nicht erfUllt habe, stolz und schroff 
zuruck. Darauf befiehlt Kreon, die Madchen in den 
Palast zu fUhren und streng zu bewachen. J etzt tritt 
del' Sohn desselben, Haemon, del' verlobte Brautigam 
der Antigone, auf und versucht, zuerst in ruhigem und 
bescheidenen Ton, den Vater zur Umkehr zu bewegen. 
Umsonst! Derselbe geht so we it, dass e1' droht, Anti
gone solie vor den Augen ih1'es Verlobten sterben. 
Seinen Beschluss darauf abandernd, entscheidet e1' end
gUltig: "Ismene soli von Strafe frei sein, Antigone da
gegen lebendig in das Grabmal des alten Konigshauses 
geworfen werden und dort verschmachten." Letztere 
wird alsbald an den Ort ihrer Bestimmung abgeftihrt. 
Ans seiner Waldeinsamkeit erscheint dann der blinde 
Seher Tiresias und verkundet dem Konige, del' noch 
immer unbeugsam da~teht, den g1'immen Zorn der 
Gotter wegen des an dem Polynices und der Antigone 
begangenen Frevels. Dem entgegen lodert Kreon in 
Wuth auf und aussert Zweifel an der Ehrlichkeit des 
Weissagers; der aber geht mit del' Andeutung ab, 
Kreon's Haus werde bald ein Trauerhaus sein. Del' 
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vorhin so starre Mann wird darauf mehr und mehr 
unsieher und, als der Chor aussert: "J ener Blinde hat 
lloeh nie ein unerfiillt gebliebenes Wort gesprochen!" 
siehtlieh angstlieh. Diese Aengstliehkeit steigert sieh 
zum Grauen; in das Gegentheil umsehlagend, will e1' 
jetzt den Polynices beerdigen und die Antigone frei
geben. Zu spat flir die Letztere! Zwar bestattet er 
nun deri auf dem Felde liegenden Leichnam mit allen 
Ehren, doeh findet er in dem Grabmal die Antigone, 
welehe Hand an sieh gelegt, todt in den Armen seines 
Sohnes. Als er hineintreten will, flihrt derselbe einen 
Stich nach der Brust des Vaters, verfehlt dense1ben je
doeh und stOsst sieh se1bst das Sehwert in den Leib. Da 
die Mutter, ,Eurydice, dies hOrt, vermag sie des Sohnes 
Tod nieht zu iiberleben und erstieht sieh innerha1b 
des Palastes. Damit ist die Weissagung des Tiresias 
erfiillt, und Kreon wankt, yom Chor gestiitzt, gebroehen 
in das Haus . des Jammers hinein. - Der durehgehende 
Grundton dieser Tragoedie, w.e1ehe unter den sopho
k1e'isehen unserm Gefiihl am naehsten steht und daher 
am hiiufigsten in deutseher Spraehe aufgefiilirt wird, 
ist in den Worten (v. 127) enthalten: 

Schwer hasst Zeus der vermessenen Zung' 
Hochfahrenden Stolz. 

"Das Tragisehe des Dramas 1iegt in der starren, leiden
sehaftlich durchgeflihrten Pietatsidee, die mit dem 
sehroffen Gebote Kreon's in Conflict tritt. Daraus ent
wiekelt sieh als "Grundidee: Das Uebermaass stiirzt, 
das Maass ist das Beste" (Boekh. Vorles. iib. Antig.). 

6. Die Traehinierinnen (TQIXX£v£IX£). Seit 
15 Monaten hat Deianira, des Herak1es Gemah1in, keine 
Kunde von ihrem Manne. Sie muss urn so besorgter 
sein, da ein Orakel gerade fiir diese Zeit demse1ben 
Erlosung von seinen Miihen versproehen hat. Kann 
dies nieht aueh den entgegengesetzten, Trauer verkiin
denden Sinn haben? In ihrer Sorge sendet sie ihren 
altesten Sohn, Hyllos, naeh Euboea, wo dem Geriiehte 
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nach del' Held VOl' del' Stadt Oechalia liege. Bald 
abel' kommt in Gegenwart des Chors, den Jungfrauen 
aus del' Stadt Trachis bilden, ein Bote mit del' fro hen 
Botschaft: "Herakles kehrt sieggekront heim, nur noch 
fUr den Augenblick von den freudig bewegten Meliern 
zul'uckgehalten." J en em folgt del' Herold Lichas mit 
einer langen Reihe gefangenei· Frauen, unter ihnen del' 
Tochter des beim Sturm auf Oechalia gefallenen Konigs, 
del' Iole. Er verschweigt schonend deren Verhaltniss 
zum Herakles; daher nimmt Dejanira, voll Mitleid mit 
den Unglucklichen, aIle fi'eundlich in ihrem Hause auf, 
insbesondere ihre Nebenbuhlerin, deren dusteres Schwei
gen sie nicht zu brechen vermag. Kaum hat sie es 
gethan, so ist jener erste Bote wieder da, und erklart 
ihr: "Lichas hat Dir die Unwahrheit gesagt, und 
Herakles allein aus Liebe zur Iole die Stadt genommen." 
Jenen, welcher eben aus dem Hause zuruckgekehrt ist, 
bewegt Dejanira durch Frauenlist, ihr die ungeschminkte 
Wahrheit zu gestehen. Tiefbewegt geht sie dann fort 
und kehrt mit elnem Gewande zuruck, das mit dem 
vergifteFen Herzblute des Centauren Nessus getrankt ist. 
Nach dessen Weissagung hat es die Kraft, ihr die 
Liebe ihres Mannes fill' immer zu erhalten. Sie giebt 
dieses Kleid, das sie flir unschadlich halt, dem Lichas, 
es dem Herakles zu bringen, damit diesel' es bei dem 
grossen Dankopfer trage. N ach kurzer Zeit entdeckt 
sie jedoch, dass die Abfalle des Zaubermittels verhee
rende Wirkungen haben, und gerath in entsetzliche 
Seelenangst wegen dessen, das sie angerichtet. Schon 
ist Hyllos da und klagt seine Mutter als Giftmischerin 
und Morderin seines Vaters an. "Derselbe wird, seit 
erdas Gewand angelegt, lebendig von Flammen ver
zehrt; er hat zuerst den Lichas an einem Meeresfelsen 
zerschmettert, dann abel' mil' befohlen, ihn selbst hier
her zu schafl'en. Bald wird er zur Stelle sein." Ver
zweifelnd stiirzt die U ngluckliche fort, nieht wagend, 
den Anblick des Todtkranken zu ertragen, und ersticht 
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sich. Nun wird der Heros, auf einer Tragbahre liegend, 
herangetragen. N och schlaft er; als er abel' erwacht, 
will er den Rest seiner Kraft zur Vernichtung der 
Thaterin verwenden. Sein Sohn entgegnet: "Meine 
Mutter ist todt, was sie gethan, ist ohne bOse Absicht 
geschehen, del' Centaur Nessus hat es ihr angerathen." 
Da erkennt der Held, dass - den Orakeln gemass - sein 
Ende gekommen sei, und fordert seinen Sohn auf, ihn 
zum Oeta schaffen zu lassen und dort auf einem 
Scheiterhaufen zu verbrennen. Derselbe gehorcht, und 
Herakles, der von seiner Apotheose keine Ahnung hat, 
wird nach einem rUhrenden Abschiede von seinen 
Kampfgenossen fortgetragen. Damit schliesst die Tra-' 
godie. - Die Sage erzahlt weiter: Die Flammen 
loderten aus dem Scheiterhaufen, auf dem der Heros 
lebend lag, empor: da fielen Blitze, und er stieg unter 
rollendem Donner in einer Wolke zum Himmel auf. 
Sein Vater Zeus erhob ihn mit feurigen Armen zu den 
Unsterblichenund gab ihm Hebe, die Gottin der ewi
gen J ugend, zur Frau. 

Die zwOlf Kimpfe des Herakles. 
Zuer.t erlegte er bei Nemea den starken Leu, 
Zum zweiten Lerna's Schlange, das vielhalsig Scheusa!. 
Am Erymanthos schlug zum dritten er den Keiler todt. 
Zum vierten jagte er den. Hirsch mit hohem Goldgeweih. 
Zum filnften scheucht er von Stymphalos garst'ge Vogel weg. 
Zum sechsten holte er der Amazone Gurtel. 
Zum siebenten saubert er Augins Stall vom vielen Dung. 
Zurn achten trieh Yon Kreta er den feuerspriih'nden Stier. 
Des Diornedes Thrakerrosse holt' zum neunten er, 
Zum zehnten aus Erythe des ·Geryon Rinder, 
Zum eilften nus des Hades' Haus den Hollenhund herauf. 
Zurn zwolften bracht' nach Hellas er die gold'nen Aepfel. 

7. Philoctet (qh).o"1:~1:r;q). An einer Oden 
Felserikiiste von Lemnos landet Odysseus mit dem 
Neoptolemos, dem Sohne des Achill. Letzterer entdeckt, 
hinaufkletternd, eine armlich eingerichtete Hohle, den 
Aufenthalt des Dulders Phil octet, welcher zur Zeit ab-
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wesend ist. Denselben hatten die Griechen, da er 
unterwegs auf der lnsel Ohryse von einer heiligen 
Schlange gebissen war, wegen des ubeln Geruehs seiner 
Wunde auf Lemnos ausgesetzt. Dort hat er nun, von 
der Beute seines furehtbaren, von Herakles ererbten 
Bogens und der unfehlbaren Pfeile lebend, bis in's 
zehnte Jahr zugebraeht. Um diese Zeit wird dem 
Heerlager der Aehaer vor Troja das Orakel: "Ohne den 
Philoetet und seinen Bogen kann Troja nicht genommen 
werden." Odysseus und Neoptolemos mach en sieh daher 
auf den Weg, den so sehmahlich Hintergangenen zu 
holen. Ersterer eroffnet erst auf Lemnos dem Jung
ling, derselbe miisse jenen unter dem Schein, ihn in 
seine Heimath fiihren zu wollen, naeh Troja bringen; 
dann verlasst er ihn, den sehreekliehen Bogen seheuend. 
Jetzt hort del' Ohor, aus den Sehiffsleuten des Neopto
lemos bestehend, die schmerzerfiillten Laute des heran
nahenden Philoktet, bald ist derselbe, in Lumpen ge
hUllt, zur Stelle. Neoptolemos giebt sieh ihm zu er
kennen und sagt, er wolle, von den Aehaern schwer 
beleidigt, naeh Hause. Da bittet ihn del' Kranke in
standigst, ihn doeh mitzunehmen, und wird in seinem 
lrrthum noch dureh einen von Odysseus abgesandten 
Spaher bestarkt. Schon solI die Abfahrt VOl' sieh 
gehen, als del' Kranke plotzlieh drei entsetzliehe Krank
heitsanfiille bekommt. Naeh dem ersten derselben uber
giebt er seinen Bogen demNeoptolemos, naeh dem zweiten 
muss derselbe ihm verspreehen, ihn nieht zu verlassen, 
naeh dem Dritten schlaft er ein. Da er wieder er
waeht, kann Neoptolemos, dessen edle Natur sieh 
mehr und mehr von den Ranken des Odysseus inner
Hch abgewandt hat, es nieht mehr uber das Herz 
bringen, den Hiilflosen zu hintergehen. Offen erklart 
er ihm: "leh soIl Dieh naeh Troja fiihren, wo man 
Deiner bedarf." Bestiirzt fordert Phil octet seinen 
Bogen zuruek, und schon will ihm del' Jungling den 
Willen thun: da tritt Odysseus ein. Als es demselben 
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nicht gelingt, den Unbeugsamen zu iiberreden, lasst er 
ihn durch zwei Diener ergreifen, abel', da wedel' Giite 
noch Gewalt fruchten wollen, bald wieder los. Nach 
langem Schwanken giebt Neoptolemos, dessen besseres 
Selbst ganz durcbgebrochen ist, den Bogen zuriick, 
welcben del' Kranke auf den einen Augenblick weg
gegangenen, jetzt abel' zuriickkebrenden Odysseus richtet; 
allein del' Solm des Achilles fliIlt ibm in den Arm, 
und der Vielgewandte entkommt. Nun bleibt dem 
Jiingling nichts iibrig, als sein friiheres Versprechen zu 
halten und den Phil octet nach seiner Heimath zu fiihren. 
In dies em Augenblicke erscheint del' verklarte Herakles 
und redet ihn an: "Durch Deine Pfeile wird Troja 
fallen, und del' gottliche Asklepios Deine Wunde heilen!" 
Davor beugtsich Pbiloctet und geht willig mit zu dem 
Heerlager del' Achaer. - In diesel' Tragodie sind die 
Oharaktere meisterhaft scharf und sich getreu gezeich
net, dagegen fehlt ihr - sie wurde erst 409 aufgefiihrt -
del' Schwung del' Jugend. 

Die dramatische Kunst des Sophokles. An 
del' Form des Drama, so wie sie Aeschylus einmaJ 
hingestellt hatte, durfte Sophokles nieht mehr vieJ 
andern (vgl. § 29); dagegen ist die innerliehe Durch
bildung del' Tragodie durch ihn nichthoch genug 
anzuschlagen. Er schliesst also in jeder einzelnen die 
Handlung ab, er setzt den Ohor in das richtige Ver
haltniss zum Dialog und den Menschen zu dem Schick
sal. Wenn aueh viel kunstreicher entwickelt, sind 
dennoch die sophokJeYschen Dramen weit menschlich 
einfacher als die seines Vorgangers. Von dem U eber
menschlichen zum Mensehlichen hinabsteigend, weiss er 
das Gemiitb del' Zuschauer in del' Tiefe zu erfassen 
und die Affecte , insbesondere Hoffnung, Furcht und 
Mitleid in hobem Grade zu erwecken, bier zur atbem
losen Spannung zu fiibren, dort aus del' Hohe del' 
triumphirenden Freude in den jahen Abgrund der tief
sten Trauer zu stiirzen. Gestiitzt auf die sich ent-
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wickelnde Dialektik zeichnet er die Charaktere mit 
meisterhafter Feinheit in ihren Gegensatzen. Sein 
Dialog, von del' durchgebildeten attischen Sprache ge
tragen, ist tiberaus gewandt, sein Chor lieblich, beide 
elegant, ktihn und harmonisch zugleich. Sichtlich 
schwebt ihm die einfache und ruhige Hoheit als Kunst
ideal VOl', niemals tiberschreitet die Leidenschaft die 
Schranken des Aesthetischen. "Aeschylos schildert 
die Menschen, wie sie nicht sein konnen, Euripides, 
wie sie sind, Sophokles, wie sie sein sollten," so 
lautet ein bekanntes Urtheil tiber die drei Meister. 
In ihrer Ruhe und Hoheit gleichen jene sieben Trago
dien, welche bei oberflachlichem Lesen dem modernen 
GefUhl als allzufern und ktihl erscheinen mogen, den 
'Verken des Phidias in Marmor und Erz. Abel' den 
Griechen, welche die allgemein menschliche Seite des 
hellenischen Herzens als durch ihn am weitesten auf
geschlossen erkannten, hiess er bald ausschliesslich 

, " ,,0 'feartXO~ • 

34. Euripides (EVetrct0nd wurde am 5.0ktober 
480 v. Chr., dem Schlachttage von Salamis, auf diesel' 
Insel selbst gebo1'en (vgl. § 32). Sein Vater soIl ein 
Schankwirth Mnesarchos, seine Mutter eine Gemtise
hiindlerin Clitb gewesen sein. Zue1'st wandte sich del' 
.i unge Euripides der Athletik zu, spateI' 109 ihn del' 
Philosoph Al1axag,oras an, in del' dann folgellden Zeit 
die Sophisten Prodikos und ProtagoMs, endlich Sokrates, 
mit dem er in del' zweiten Balfte seines Lebens durch 
Freundschaft ve1'bunden' blieb. Von seinem 25. Lebens
jahre an hat e1' fUr die Btihne gedichtet - ein eben 
so 1'eiches Dichterleben wie das seiner beiden g1'ossen 
V organger! Ganzlich von Staatsgeschaften abgewandt, 
fUhrte er, Tag und Nacht unter Bticherrollen vergraben, 
ein seiner ernsten, fast dtiste1'en Natur entsprechendes, 
einsames Leben. Zu Anfang wurde es ihm tiberaus 
schwer, einem Sophokles gegentiber aufzukommen, an
de1'e1'seits nahmen die seine Richtung hassenden Ko-
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miker ihn, wo sie nul' konnten, mit; daher hat er nul' 
vier Siege errungen. Welch einen Muth, welch eine 
Beharrlichkeit erforderte es, solchen Machten gegen
iiber fest und sich selbst treu zu bleiben! Abel' die 
Fortschritte del' Ochlokratie anderten die Stellung 
des Dichters. Je mehr das altere Geschlecht dahin
schwand und einer radikalen jiingeren Generation 
Platz machte, desto mehr kam Euripides zur Anerken
nung. Hausliche Sorgen fehlten ihm auch nicht; seine 
erste Frau Choerile verstiess er wegen Ehebruchs -
einer ihrer Sahne ist del' jiingere Euripides, als Tra
giker genannt -, seine zweite, Melito, nicht bessel' 
als die erste, verliess ihn. Was Wunder, wenn er 
zum Weiberfeind wurde und in seinen TragOdien in 
Schmahungen gegen die Frauen ausbricht! Dazu trug 
ohne Zweifel del' gedriickte Zustand des weiblichen 
Geschlechts in Athen und auf del' andel'll Seite dessen 
sittliche Verkommenheit bei. In seinem hohen Alter 
ging er nach Pella an den Hof des macedonischen 
Kanigs Archelaos, wo er, 75 Jahre alt, durch einen 
besonderen Unfall umkam (vgl. § 32). - Del' Redner 
Lykurgos, um 350 v. Chr., veranlasste, dass die Bilder 
del' drei grossen Tragiker im athenischen Theater auf 
Staatskosten aufgestellt, und von ihren TragOdien sorg
fiiltige Abschriften im Staatsarchiv aufbewahrt wurden, 
damit del' unverderbte Text auf ewig in Athen zur 
Auffiihrung komme. 

Seine Dramen. 68 Namen von euripide'ischen 
Stiicken sind bekannt, 17 vollstandige erhalten, dazu 
das Satyrspiel Kvx;"wl/J ~ das einzige seiner Art aus 
dem Alterthume. 1. Hecuba (ExdfJ'1j). Die alte 
Konigin von Troja erlebt nach dessen FaIle die Opfe
rung ihrer Tochter Polyxena und den Tod ihres Soh
nes Polydorus, an des sen Marder sie Rache nimmt. 
2. Orestes CO(!6f1'C'1j~). Zwar verurtheilt ihndieVolks
versammlung del' Argiver wegen Muttermordes zum Tode, 
doch tritt Apollo fUr ihn ein und heisst ihn die Her-
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mione heirathen und uber Argos herrschen. 3. Die 
Phon iss e n (([J 0 l v t (j (j at) enthalten den Streit des 
Eteokles und Polynices, deri Kampf del' Sieben gegen 
Theben, den Tod del' Bruder, die Ausweisung des von 
del' Antigone gefuhrten blinden Oedipus. - Aus den 
PhOnizierinnen hat Schiller Scenen bearbeitet. -
4. Medea (M~OEW), ein zu aIler Zeit wegen seiner 
Anlage, DurchfUhrung, Sprache und Versmaasse be
wundertes, gl'ossartiges Drama. Die Heldin, Lebens
retterin des Jason und demselben mit leidenschaftlicher 
Liebe ergeben, ist ihm aus Kolchis gefolgt. Er abel' 
wird ihrer uberdrussig und will sie verstossen, um sich 
mit del' Tochter des Konigs von Korinth, del' Kreusa, 
zu verheirathen. Medea abel' racht sich furchtbar an 
dem Ungetreuen: Sie tOdtet erst die Kreusa und deren 
Vater und dann die eigenen Kinder, die sie von Jason 
hat, und fahrt mit deren Leichnamen durch die Luft 
auf einem von geflugelten Drachen gezogenen Wagen 
nach Athen. - 5. Hippolyt ('lnno).vToq ~TEcpa
v "l cp 0 e 0 q). r Phaedra, die Gemahlin des Theseus, liebt 
den Hippolytos, ihren Stiefsohn. Keine Gegenliebe 
findend, giebt sie sich den Tod, hinterlasst abel' dem 
Theseus die Nachricht, del' Jiingling habe sie mit Ge
walt entehrt. Da t);eibt del' vaterliche Fluch denselben 
aus dem Lande und in den Tod; erst spateI' ofI'enbart 
Artemis seine Unschuld. - Diesel' Stoff ist in del' neue
ren Zeit mehrfach bearbeitet worden, namentlich von 
Racine, den Schiller in seiner "Phaedra" ubertragt.-
6. Alcestis C'A).x"lonq). Apollo hat fUr den 
thessalischen Konig Admetos bei den Parzen ausgewirkt, 
dass derselbe vom Tode befreit sein solIe, wenn in 
seiner Todesstunde jemand ubernahrne, fUr ihn frei
willig zu sterben. Dies thut seine ihn heiss liebende 
Gattin Alcestis, abel' Herakles, ein alter Gastfreund 
des Admetos, holt sie wieder aus dem Reiche der 
Schatten herauf. - 7. Andromache CAvoeof1;ax"l), 
wenig bedeutend, von den wechselnden Schicksalen del' 
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Seherin nach Troja's Fall handelnd. - 8. Die Flehen
den ('I"sno8r;), ebenfalls massig. Die Miitter der VOl' 

Theben gefallenen Fiirsten kommen mit dem durch die 
Schnelligkeit seiner Rosse gerettetenAdrastos nach Eleusis 
zum Theseus. Sie bitten denselben, den Kreon umzu
stimmen, dass er sein Verbot, die Leichen der Gefallenen 
zu beerdigen, auf hebe oder diese mit Waffengewalt weg
fiihre. Da Giite nicht helfen will, greift der athenische 
Konig zu gewaltsamen Maassregeln, entfiihrt die Todten 
und lasst sie bei Eleusis feierlich verbrennen. - 9. I phi
genie in A u lis CIqHYS V8W ~ 6V Av2£ot). Die 
Tochter des Agamemnon wird, da eine Windstille die 
Griechen bei Aulis zuriickhalt, in deren Heereslager 
geholt, scheinbar, urn mit dem Achilles verheirathet zu 
werden, in Wirklichkeit, urn den Opfertod auf dem 
Altar der erziirnten Artemis zu erleiden. Achilles will 
sie retten, doch sie selbst weiht sich der Gottin. Da 
entfiihrt dieselbe sie, eine Hirschkuh unterschiebend, 
nach Taul'isund macht sie zu ihrer Priesterin. -
Es ist schade, dass dieses in der Zeichnung des Cha
rakters der Heldin und des Achill sowie in einzelnen 
Scenen. meisterhafte Drama viele Liicken und so man
ches in spateren Zeiten Eingeschobene enthalt. Schiller 
hat dasselbe in seiner "Iphigenie in Aulis" in das 
Deutsche iibersetzt. 10. Iphigenie in Tauris. Clpt
Y87J8ta ~ 6V TavQotr;). Orestes kommt mit dem in 
illn'iger Freulldschaft mit ihm verbundenen Pylades zum 
Konige Thoas in Taurien, um auf Apollo's Befehl das 
Bild der Diana von dort zu holen. Sie sollen dem 
Herkommen gem ass geopfert werden - "weh dem Fremd
ling, den die Wogen werfell an den Ungliicksstrand." 
Iphigenie, die Priesterin del' Gottin, will einen von 
ihnen retten, damit er von ihr Briefe in ihre Heimath 
mitnehme. Del' edle Wettstreit, der nun entsteht, da 
immer der Eine anstatt des Andern sterben will, fiihrt 
zu del' riihrenden Wiedererkennungsscene zwischen den 
beiden Geschwistern. Da entwerfen sie einen listig 
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angelegten Plan zur Flucht. Ais der Konig Thoas sie 
verfolgen will, tritt Artemis schUtzend filr sie ein und 
errettet sie. - In dies em feinen und maassvollen 
Drama, einem Pl'achtstUcke antiker Poesie, treten zu
meist das wahre, sittlich hohe Griechenmadchen, auf 
das die Barbaren mit Ehrfurcht schauen, und der 
Werth der Fl'eundschaft hervor. FUr die Schule steht 
es den besten sophoklelschen an der Seite. - Gothe 
schuf, dem allgemein Menschlichen im Euripides fol
gend und das Nationale lassend, sein Meisterwerk die 
"Iphigenie". - 11. Die Troerinnen (Te(JlaOE~), 
in vereinzelten Bildern den Untergang Troja's behan
delnd, dUster, eintOnig, ohne rechte Einheit. - 12. Die 
Bacchantinnen (Baxxat). Der Konig Pentheus 
von Theben, in dessen Reich Bacchus auf seinem 
grossen Zuge angekommen ist, wird, weil er sich del' 
Einfilhrung des neuen Kultus widersetzt, von seiner 
durch den Gott rasend gewordenen Mutter Agaue zer
rissen. - 13. Die Herakliden CHeaxAE7:oat). Die 
Nachkommen des Herakles suchen vor dem sie verfol
genden Eurystheus in Athen Schutz. Sie finden den
selben, dagegen ihl' Verfolger durch die filr sie eintretenden 
Athener seinen Untergang. - 14. Helena ('EUv",). 
Wahrend die AcMer vor Troja um ein blosses Trugbild 
der Helena kampfen, verweilt sie selbst in Aegypten. Auf 
seiner RUckfahrt findet sie Menelaus daselbst und ent
kommt mit ihl' durch List den Nachstellungen des sie lie
benden agyptischen Konigs Theoklymenos. - 15. Ion 
("I W 11 ). Der Stamm vater der Ionier, als Kind aus
gesetzt, wird in Delphi von der Pythia zum Tempel
diener erzogen. Nach einer Reihe von Verwickelungen 
erkennt ihn seine Mutter, und lasst ihn sein Vater zur 
Nachfolge zu. - 16. Der l'asende Herakles 
rHeaxA~~ p>aw6p>E1Io~). Der durch Here in Wuth 
versetzte Herakles erschlagt seine Frau Megara und 
seine Kinder. Spater bringt er Siihnopfer dar nnd 
sucht in Athen Schutz und Ruhe. - 17. E Ie k t r a 
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("H)" Ii X Tea ). Orestes mordet im Bunde mit seiner 
Schwester Elektra seine Mutter Klytaemnestra. Ihm 
befehlen die Dioskuren, er solle sich vom Areopag 
richten lassen und Elektra seinem Freunde Pylades 
zur Frau geben. - Denselben Stoff behandelt Aeschylus 
in seinen Choephoren und Sophokles in seiner Elektra. 
18. Rhesus ('P~r10q). Dieses Drama enthiiJt nach 
II. X den Tod des Spahers Dolon nnd des thracischen 
Konigs Rhesus durch Odysseus und Diomedes und ist 
wahrscheinlich nniicht. Hl. Der Kyklop (KIIX)..fJJ1/J). 
Er behandelt die Blendung des Polyphem nach Od. IX 
nnd hat fUr das Ftihlen der jetzigen Zeit wenig Fes
selndes; da es jedoch das einzige uns erhaltene Satyr
drama ist, moge eine Stelle darans hierher gesetzt sein: 

Stelle aus dem Kyklops des Euripides. 
Orlysseus mit de'n Seinigen stiirzt ans del' Grotte; cler Kyklops 

kommt hinter ihnen her, nach dem Ausgange mit den Handell tappend. 
Die Griechen mit Odysseus verbel'gen sleh jm Geh6fte drausscn. 

Der Kyklops. Der Chor. Odysseus. 
Kyklops (noch im Innern der Grotte). 

Weh mir! Verkohlt ist meines Anges StrahIengIanz! 
Chor (spottend). 

Ein schriner Piian! Singe nur so fort, Ky klop ! 
Kyklops. 

(Unterdessen vollcnds in den Eingang del' Grotte getreten.) 
leh Armer, ich Veriorner, ieh Misshandelter! 
Doeh sollt ihr nieht frohIoekend aus der Hohle hier 
Entrinnen, ihr Vel'l'lIchten; denn ieh tret' in's Thor 
Und stopf' mit beiden Handen hier den ]'eIsensehIund. 

(El' stellt siell gespreizt in die mundling der Grotte.) 
C h 0 r (wic fruller). 

Weswegen briiIIst du so, KykIop? 

KykIops. 
leh bin des Tods! 

Chor. 
Du siehst ja h1isslich! 

Ky kIop s. 
Dnd bejammernswerth dazu! 

Chor. 
Du fieIst im Rausch wohl mitten ein in's Kohlenfeu'r? 
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Kyklops. 
Mich verletzte "Niemand"! 

Chor. 
Nun, so that dir Keiner Leids! 

Kyklops. 
Mich blendete "Niemand", sag' ich! 

Chor. 

Kyklops. 
'Vlirst du's an meiner Stelle! 

Chor. 

Bist nicht blind sonach! 

Sprich, kannst blind du sein, 
W of ern dich Niemand blendete, Herr? 

Kyklops. 
Du spottest nur; 

Nach jenem .Niemand" frag' ich! 
Chor. 

Del' ist nirgends, Herr! 
. Kyklops. 

Der Fremde, dass ich deutlich rede, schlug mich blind, 
Der Scheussliche, del' durch ~ein Getrank mich niederwarf! 

Chor. 
Ein starker, grauser Ringer ist fiirwahr der Wein! 

Des Euripides Vorziige, Schwachen und 
Fort I e ben. Wiederum ist in dem schnell aus einer 
Richtung in die andere springenden griechischen Leben 
eine neue Zeit angebrochen: es weicht der ehrenfeste Sinn 
del' cimonischen, als dessen Trager in das Grab sink en; 
dafiir el'wachst in dem traurigen, oftmals Zweifel an 
Gottern und Menschen hervorrufenden peloponnesischen 
Kriege eine neue Generation sondeI' Achtung VOl' dem 
Althergebrachten in Religion, Staat und Kunst. Auf 
die Seite dieser in der Auflosung begriffenen Gesell
schaft stellt sich Euripides und wird ihr Sprecher, ohne 
sich j edoch von del' Ochlokratie in dem Grade ab
hiingig zu machen, wie ihn Al'istophanes in seinen 
"Fl'oschen" dal'stellt. Glaubt jeuel', dass aus diesel' 
Gesellschaft ein neues periklesches Zeitalter el'bliihen 
wil'd? Verzeihlich! N och weiss ja die Welt aus del' 
Geschichte nicht, was aus einel' sich iiberschlagenden 
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Demokratie werden muss. Als s e i n H a u p t v 0 I' Z U g 
galt bei ihr: Aus del' Gottcrhohe riickt del' neue 
Dichter die Tragodien in die Menschennahe herab und 
wird damit viel interessanter als die altEm. Er will 
das Dunkel des menschlichen Herzens in dramatischer 
Form beleuchten, er zergliedert dessen Leidenschaften, 
er sieht als seine und des Dichters Hauptaufgabe das 
Studium del' Menschennatur an. Fiir ihn giebt es kein 
Schicksal, keine homerischen und hesiodischen Gotter, 
VOl' Priestern und Wahrsagern bezeigt er wenig Ach
tung; dennoch lasst auch er nicht selten den verwickel
ten Knoten der Tragodie durch einen Gott IOsen. 
Allerdings nnr ein schein barer, ausserlicher Widerspruch! 
In Folge seiner philosophischen Richtung flicht er 
haufig Sentenzen ein, daher er den Beinamen "del' sce
nische Philosoph" . erhalten hat. In Folge seiner 
anthl'opologischen Richtung kommt el' zum Princip del' 
Liebe als del' Hauptsache und nahert sich damit dem 
modernen Drama wie VOl' ihm kein einziger Dichter. 
Er ist natul'wahr, el'finderisch, ideenreich und in del' 
Zeichnung del' Charaktel'e, insbesondere der weiblichen, 
von grosser Feinheit. -\Dagegen sind seine Haupt
schwachen etwa folgende: ein unpoetisch reflectil'en
del', oft tl'iibseligel' Ton geht bei ihm hindurch; es 
fehIt den handelnden Person en an del' Kraft und an dem 
Schwung del' gewaltigen HeIden del' Vorzeit; der Dia
log ermangelt des achten Pathos und versinkt of tel'S in 
Flachheit; del' Chor, eigentlich fUr Euripides nichts 
Anderes als eine Zwangsjacke, gleicht mehr del' heraus
geputzten Prosa als del' altdorischen Lyl'ik und enthalt 
auch allzu siissliche Vel'smaasse. Vielfach wird mit 
Antithesen und Witzworten gespielt, in gHinzenden 
Tiraden sich ergangen. - Die Einwirkung des 
Dichters auf die attische ZuhOrerschaft, deren Ton 
er mehr als zu gut zu treffen wusste, wurde in del' 
zweiten Haltte des peloponnesischen Krieges recht gross. 
So lesen wir, dass sich, einige del' ungliicklichen Kriegs-
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gefangenen aus Athen auf Sicilien durch Deklamation 
euripide'ischer Dramen retteten und erhielten. Spitter 
solI der grosse Alexander den Euripides viel gelesen 
und hoch in Ehren gehalten haben, und Maler und 
Bildhauer stellten wetteifernd Scenen aus seinen Dramen 
dar; z. B. stammt die kolossale und hochberiihmte 
Gruppe des farnesischen Stiers aus der Antiope des 
Dichters. Auf die Dramen der neueren Volker hat er 
gleichfalls. stark eingewirkt, besonders auf die Fran
zosen, welche seine Tragodien nicht bloss iibersetzten 
und aufflihrten, sondern auch nachbildeten. Unter den 
Deutschen kam der in Frankreich Hochbegiinstigste 
zuerst in Aufnahme, dann in Missachtung; erst in 
diesem Jahrhundert hat er, Dank sei es vorzugsweise 
Gothe und Tiek, ein gerechtes und iiberwiegend aner
kennendes Urtheil gefunden. 

35. Die iibrigen Tragiker. Der feine und 
freie athenische Geist gefiel sich in dieser Dichtungsart, 
die er bald als sein Stammeseigenthum ansah; von 
allen Zweigen Wnte es in dem attischen Dichterwalde. 
Die Zahl der Dramen vor Alexander dem Grossen solI 
auf mehr als 1200 gestiegen sein, von denen ausser 
jenen behandelten Meisterwerken einige Bruchstiicke 
durch Sammler und Grammatiker auf uns gekommen 
sind. Die Einen dieser TragOdien folgen den alten 
hohen Bahnen des Aeschylus und Sophokles: Aristarch 
vo n Tegea, der vielseitige und lustige Jon vo n Ch i 0 s, 
Achaeus von Eretria nnd Neophon aus Sikyon, 
welcher allein mehr als 100 Tragodien gedichtet haben 
soli. Dass die Nachkommen und Verwandten der 
Meister sich diesen anschlossen, ist naturgemitss, so 
E u p h 0 ri 0 n seinem Vater Aeschylus und ebendem
selben sein Neffe Philokles, so dem Sophokles der un
gerathene Jophon und sein Enkel, der jiingere So
ph 0 k I e s. Der neuernden Richtung des Euripides, seiner 
leichten Gesellschaftssprache und seinen lockeren Vers
maassen folgte sein Neffe, der jiingere Euripides, 

K 0 p p. griecb. Literaturgescb. 7 
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der feine und geistvolle A gat h 0 n • der Schlemmer 
Morychus, der schwachliche Gnesippus, der iiber
schwengliche Hieronymus, der diirftige Kerkinus 
d. A., der etwas bedeutendere Kerkinus d. J. u. s. w. 
Ganze Schwarme von Tragikern dieser Art dichteten 
fUr das Theater in Athen. Der Sangerruhm liess selbst 
die Gewaltigen der Erde nicht schlafen; es dichteten 
die Tyrannen Kritias, Mamercus und Dionysius 
d. A. Der Letztere, welcher seine Sudelgedi hte durch 
bezahlte Rapsoden bei den olympischen Spielen vor
tragen und seine Tragodien in Athen aufffihren liess, 
soIl mit einem seiner Machwerke gesiegt haben und vor 
Freude darfiber gestorben sein. Durch diese Fluth von 
Tragoden, zurn Theil Fuschern, gewann die wahre Kunst 
weder Stoffe noch andere Formen noch neue Ideen. 
Sie blieb vielmehr in eben denselben Geleisen, den 
Charakter der GIatte und feinen Bildung, welche auf 
der ausgebildeten Rhetorik ruhten, imrnerzu bewahrend. 
Andererseits nahm die attische Sprache an Schliff und 
Eleganz zu, und wurde eine Menge von My then, narnent
lich in ihren Einzelheiten, erhalten und vielseitig be
leuchtet. 

b) Die Komodie. 
a. Die d 0 r i s c h e. 

36. Die Komodie (XWfl'CfHJtU von xWfl'O~ und 
(M~ = Lustiger Gesang oder von XWfl'''I und ruo~ = 
Dorfgesang?), diese heiterste aller Dichtungsarten, ist 
auf dorischem Boden erwachsen und wahrscheinlich 
alter als die Tragodie. Der Ursprung beider hat etwas 
Gemeinsarnes, denn auch jene hing mit der Dionysos
feier zusarnrnen, da sie urspriinglich ein Spiel, ein 
Schwank frohlicher Winzer war, namentlich zur Zeit der 
Weinlese. Welch' eine Macht ist doch Bakchos im heIle
nischen Leben gewesen, welch' ein Frohsillo hat sich bei 
seinen Festen entfaltet! Da gab es Umziige mit Musik 
und Gesang uod Tanz, da sehIug, von dem rnach-
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tigen Freudebringer angefaeht, die siidliehe Lebendig
keit in die ausserste Ausgelassenheit urn. Auf Sieilien 
und in Unteritalien nahm die KomOdie die erste KUIlSt
form an. Ihr eigentlieher Vater ist E pie h arm u s 
aus Kos, hauptsaehlieh am Theater in Syrakus thiitig, 
gestorben urn 450 v. Ohr. in einem Alter von 90 Jahren. 
Er hat 35 - verloren gegangene - Drarnen in doriseher 
Mundart iiber Stofl'e aus der Mythologie oder aus den 
sittliehen ZusHinden der Zeit gesehrieben. Ihn zeieh
neten Reiehthum an Gedanken, Sentenzen und 
Wortspielen inmitten einer einfaehen, nieht kunstvoll 
verwiekelten Handlung aus. - Sop h ron aus Syrakus, 
zur Zeit des Euripides, fast unbekannt, ist dureh seine 
Mimen (p:;:fl'OI = Naehahmer) der zweite Vertreter jener 
Diehtungsart. Er zeiehnete in denselben das Leben 
der niederen Stande auf Sieilien, wie es viel spater in 
einer anderen Kunstform Theokrit (§ 75) that, in fei
neren und originelleren Ziigen als vorher gesehehen. 
Ueberall trefl'end und witzig, wob er Spriiehe, Sentenzen 
und Spasse der derbsten Art hinein. Die Spraehe, in 
der er seine Mimen sehrieb, war die prosaisehe. Plato 
hat spater seine Diehtungen, dureh deren Originalitat 
hingerissen, naeh Athen verpfianzt und ihnen damit 
eine erhOhte Bedeutung und einen neuen Aufsehwung 
gegeben. Aber nieht bloss auf Sieilien, sondern aueh 
in dem gegeniiber liegenden mit ihm geistig fast ver
sehmolzenen Grossgrieehenland bliihte eine das Leben 
der unteren Stande von seiner spasshaften Seite aus 
behandelnde Komodie. 

p) Die atti'sche Komodie. 

37. Ihre altere Gesehiehte. Dureh Susarion 
urn 580 v. Ohr. von Megara naeh Athen verpfianzt, 
sehlug die Komodie aueh hier Wurzeln, wenngleieh 
niernals so tiefe, als die der Gottesverehrung an
gehOrende TragOdie. Die altesten attisehen Diehter
narnen sind in dieser neuen Kunst Ohionides und 



100 

K rat e s, doch ist ihr eigentlicher SchOpfer erst K r a
t i nus urn 450, ein jovialer Mann, welcher gern seinen 
Becher Wein trank. Er soU 97 Jahre alt geworden 
sein und 21 Komodien in kecker, volksthiimlich-kraJ
tiger Sprache hinterlassen haben. Neunmal errang er 
den Sieg, einmal iiberwand der geniale Dichter durch 
sein Stiick "die Weinflasche" (IlV1;hY1j) , in welchem er 
seinen kaustischen Witz gegen sich selbst richtete, sogar 
einen Aristophanes. 

38. Die Komodie wahrend des peloponne
sis c hen K r i e g e s. So lange Perikles die Demokratie 
im Zaum hielt, hatte die a I t e K 0 mod i e die uneinge
schrankteste Freiheit, sinh iiber offentliche Massregeln 
und Personen auszusprechen; selbst jener erhabene 
Staatsmann duldete ihre Satire mit G leichmuth, denn 
er, aber auch nur er, konnte es. Spater gegen die 
Ochlokratie gerichtet, entfaltete sie ihre hOchste Bliithe. 
Als die Unordnung wiederum geordneten Zustanden 
wich, da war es auch mit der alten KomOdie aus, 
und wurde aus ihr ein zahmes biirgerliches Lust
spiel. Der Sturm, welcher die in schillernder Farben
pracht erglanzende Blume so bald brach, wehte von 
Sicilien heriiber, wo 413 v. Chr. der Kern del' athe
nischen Biirgerschaft seinen Untergang fand. Diese 
schreckliche Katastrophe brach auch den freien Biir
gersinn, auf dem Athens Grosse ruhte. Die Parabase 
(§ 40) wurde unter den 30 Tyrannen verboten, statt 
der Manner des Staats traten Dichter, Philosophen, 
Bauern, Handwerker, Hetaeren u. s. w. auf, aus del' 
alten wurde die mit tIe r e, aus dieser in der macedo
nischen Zeit die allerzahmste, die neuere Komodie. 

39. Die Dichter der alten Komodie sind 40 
an der Zahl gewesen, ihre Dichtungen an 300. Ausser 
den § 37 erwahnten sind hervorzuheben: der ehemalige 
Schauspieler Ph ere k rat e s, der so oft im edlen Zorn 
auflodernde, dem Meister geistesverwandte E u pol is, 
der geschmeidige Ph r y n i c h us, der fieissige, den Kleon 
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hassende P I at o. Die Eigenthumlichkeiten des attischen 
Lustspiels erkennen wir jedoch nul' aus den erhaltenen 
Stucken eines seiner grossten Vertreter, des Aristophanes, 
dann aus einzelnen Bruchstticken, endlich aus den 
romischen Nachbildnern Plautus und Terenz (Rom. 
Lit. Gesch. § 13-14). 

40. Die Eigenthumlichkeiten des attischen 
L us ts pie I s. G leichwie die Tragodie besteht die Ko
modie aus Dialog und Ohor. Del' Erstere ist in 
freieren und leichteren Trimetern geschrieben, als die 
des ernsten Drama's sind, und in rein attischer, del' 
hoheren Gesprachsform verwandter Sprache. Den Ohor 
bildeten 24 Personen (vg1. § 29), in del' Kleidung mindel' 
prachtig ausgestattet, den niedrigen Schuh (soccus bei 
den Romern) an den Fussen, VOl' den Gesichtern Oha
ractermasken, z. B. Portraits, Vogelkopfe u. s. w. 
tragend. Einer ihrer Tanze mit lustigen odeI' plumpen 
Bewegungen und unzuchtigen Gesten war del' beruchtigte 
,,6Qoa~. In den Ohol'liedern, gedichtet in einer Menge 
von schOnen und wohlklingenden Versmaassen, kommt 
die hellenische Sprache, die Konigin aIler, zu einem 
Wohlklange wie keine in del' Welt, und die Form zu 
einer meisterhaften VoIlendung. Etwas ganz Eigen
thumliches ist die Parabase, d. h. die Abschweifung 
vom Thema, ahnlich dem Prolog im romischen Lust
spiel, doch nicht nothwendig; z. B. fehlt sie in drei del' 
erhaltenen Stucke des Aristophanes. Nachdem das 
Stuck eingeleitet und soweit geftihrt worden, dass sich 
das Interesse entwickelt hat, wird das Spiel unter
brochen, indem del' Chor, eine Wendung machend, das 
Publikum vertraulich anredet. 1m Namen des Dichters 
tragt der Ohorftihrer dessen Klagen, Verdienste, Wunsche, 
Ideale VOl', also dessen Programm, odeI' er spricht 
scharf en Tadel gegen offentliche Personen und unertrag
liche Zustande aus, odeI' er preist die Gotter del' 
Stadt. Eine vollstandige Parabase bestand aus sieben 
Theilen, deren Kern ein System von schwungvollen ana-
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piistischen Tetrametern bildete, eine jede triigt den 
Character del' sittlichen Wiirde und Hoheit. Von den 
N eueren hat sie zuerst Platen in deutscher Sprache 
nachgebildet. Uebrigens ging, nachdem die Parabase 
beendet war, das Spiel seinen Gang ununterbrochen 
bis zu Ende weiter. 

41. Die Ziele dOes attischen Lustspiels. 
\Viihrend die Komodie bei den Romern und vielfach 
auch bei uns keinen weiteren Zweck hat, als nach des 
Tages Miihen ein Paar Abendstunden zu erheitern, ver
folgt die alte Komodie religiose, politische nnd sittliche 
Tendenzen. Sie mochte die vergangene grosse Zeit 
zuriickflihren nnd erinnert darum unverwandt die Zu
schauer an dieselbe. Die Ochlokratie bot ihr iibergenug 
des Stoffes: Schwache und niedrige Leiter des Staats, 
entartete und heruntergekommene Biirger, gelockerte und 
allfgeloste Familienbande, schlechte Erziehung, Unglaube 
u. a. m. Scheinbar dem Volke schmeichelnd, sagt sie 
demselben derbe Wahrheiten in das Gesicht, oder liisst 
sie, wo sie nicht mehr reden darf, zwischen den Versen 
herausflihlen. So wird sie zur Opposition und zur 
Vertreterin der Meinung der wahren Patrioten. Sie 
ist, wahrend friiher vielfach an schein barer Frivolitat 
und an unleugbaren Cynismen Anstoss genommen, und 
sie darum flir eine auch in ihren Zielen unsittliche 
niedere Dichtungsart gehalten wurde, erst in diesem 
J ahrhunderte in ihrem vollen Werthe erkannt worden. 
Man wurde inne: die alte attische Komodie ist eine 
nicht bloss durch Genialitat und Meisterschaft der 
Form, sondern auch durch eine hochsittliche Tendenz 
hervorragende Erscheimmg. Allein sie hat ihre Ziele 
nicht erreicht, sondern vielmehr wider ihren Willen den 
U ntergang der attischen Grosse beschleunigen helfen. 

42. Aristophanes ('A{!H1TopaV1jr;), Sohn 
des Philippus genannt, ungewisscn Geburts- und Todes
jahrs, wahrscheinlich aus Athen. Er war mit Plato 
befreundet, seine wenig bedeutenden Solme traten nach 
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ihm mit schwachen KomOdien auf, die Folgezeit ehrte 
ihn mit dem Namen: 0 XWlHXO~ - das ist so gut wie 
alles, was wir von dem grossen Dichter wissen! 

Die e i If von s e i n en 54 0 de r 44 (?) e r hal -
tenell Komodien in ihrer chronologischen 
Folge: 

1. Die Acharner CAxa(!v~~), 425 v. ChI'. 
gegeben, also urn die Zeit des flinften Verwlistllngszugs 
der Peloponnesier llach Attika. Eille Reihe glanzender 
Bilder ruft den Athenern die Segnungen des Friedens 
zurlick und stelJt ihnen im Gegensatze dazu die schwe
ren Unbilden des Krieges dar; somit wird dem Frie
densschlusse mit Sparta das Wort geredet. Da Aristo
phanes damals gesetzlich noch nicht alt genug war, 
wurde diese liberaus heitere und ansprechende Komodie 
unter dem Namen des Kallistratus aufgeflibrt. Die
selbe errang, mit ungehellerem Beifall allfgenommen, 
den Preis. 

2. Die Ritter CInTC~~), 424 v. Chr. gegeben, 
enthalten die allerheftigsten Angriffe gegen den damals 
allgewaltigen Kleon und die kindergleichen Massen und 
sind - den Acharnern giinzlich elltgegengesetzt - ill 
strenger und herber Tonweise gedichtet. Ihr Inhalt ist 
etwa folgender: Der Demos hat sein gesammtes Haus
wesen einem eben erst gekauften Paphlagonier libergeben, 
einem Gerber (Kleon), der seine Mitsclaven mit Flissen 
tritt. Einer derselben gewinnt durch einen Orakel
spruch einen grossmauligen Wursthandler, dass er dazu 
helfe, die Tyrannei des eben schlafenden Paphlagoniers 
zu brechen. Als derselbe erwacht, iiberbietet ihn del' 
durch den Marktverkauf Gelibtere dllrch Schreien, 
Toben, Drohungen nnd Verlaumdungen. Da verklagt 
der Besiegte seinen Feind VOl' dem Rathe del' Fiinf
hundert, bekommt abel' bei diesem Unrecht und wendet 
sich nun an seinen Herm, den Demos. Derselbe ordnet 
nun eine Disputation del' Gegner auf dem Vo lksver
sammlungsplatze, del' Pnyx, an. Wahrend daselbst 
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der Paphlagonier die Wohlthaten aufzahlt, die er dem 
Demos erwiesen, schiebt der W ursthandler demselben 
ein weiches Kissen unter, schenkt er ihm ein Paar 
Schuhe und ein warmes Unterkleid. Vergeblich will 
sich der Gegner durch das Geschenk eines Pelzes 
retten; denn es stellt sich heraus, dass derselbe nach 
faulem Leder stinkt. Danll versuchen es beide mit 
Orakelspriichen; aber die des Paphlagoniers stammen nur 
vom ura:lten Bakis her, die des Wursthandlers dagegen 
von dem lloch alteren Bruder jenes, dem Glanis. Endlich 
wollen beide den Demos urn die Wette frlttern: anfangs 
ist der Paphlagonier mit seinen vielen und feinen Speisen 
im Vortheil, da aber stiehlt ihm der Wursthandler den 
Hasenbraten und erringt den Sieg. 

3. Die Wolken (NEfpB),a£), 423 v. Chr. auf
gefiihrt, wenden sich gegen den Sokrates. Ein Athe
ner Namens Strepsiades, durch die Pferdewuth seines 
Sohnes Pheidippides in Schulden gesturzt, will dies en 
in die Schule des Sokrates schicken, damit er VOll 

demselben die hohere Redekunst Ierne und dadurch 
seine Glaubiger verwin-e und betruge. Da derselbe 
nicht Lust hat, ein blasser, elender Philosoph zu wer
den, so entschliesst sich der Vater selbst dazu, in die 
Schule zu gehen, und begiebt sich in das Haus des 
Sokrates. Dort werden ihm zuerst bei seinem Eintritt 
von einem SchUler allerhand unsinnige Geschichtell 
iiber die Studien des Philosophen erzahlt, z. B. wie 
derselbe die Sprungweite eines Flohs nach dessen Fussen 
ausgemessen habe u. a. m. Dann erscheint der Meister 
selbst, von einer Schwungmasehine durch die Luft ge
tragen, mit Astronomie beschaftigt. Er nimmt den 
alten Strepsiades unter lacherlichen Ceremonien in seine 
Schule auf, uberzeugt sich jedoeh nach einiger Zeit, 
dass mit dem alten Knaben niehts mehr anzufangen 
ist. Nun sendet Letzterer auf Rath des Wolkenchors, 
der Ernahrerinnen alles Unsinns und windigen Bom
bastes, der Wahrsager, Aerzte, Geeken, Dithyramben-
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dichter und Astronomen, seinen Sohn. Dieser erlernt 
zur Freude des Vaters, nachdem er den Sprecher des 
Unrechts uber den des Rechts hat siegen sehen, die grosse 
Kunst. Zunachst weist Strepsiades den ersten Glau
biger mit selbstgefalligem Spott ab, einem zweiten wird 
aus physikalischen Grunden dargethan, dass es das 
grosste Unrecht sei, von einem Kapital Zinsen zu ver
langen. Dann aber vergreift sich Pheidippides thatlich 
an seinen Vater, und entwickelt darauf demselben, wie 
er das Rscht habe, auch seine Mutter zu zuchtigen. 
In die ausserste Wuth daruber versetzt, zundet Strep
siades das Haus des Sokrates an, damit er und seine 
verruchte Brut zugleich untergingen. - Aristophanes 
fasste denselben also als einen Neuerer auf dem Ge
biete del' Philosophie und Erziehung auf, der anstatt 
einer frommen und stark.en Jugend Freigeister und 
Phantasten heranbilde und die Familienbande lockere. 
Das StUck fand damals keinen Beifall, sondern fiel 
glanzend durch; auf den erst 399 v. Chr. gegen So
krates angestrengten Process kann es keinen Einfluss 
mehr gehabt haben. Aristophanes hat es dann noch 
einmal bearbeitet, ohne es jedoch von neuem aufzufuhren, 
und in diesel' Gestalt ist es auf uns gekommen. 

4. Die Wespen (~f{!~XEc;), 422 v. Chr. zur 
Auffiihrung gebracht, wenden sich in leichter und ge
falliger Sprache gegen die Processwuth del' Athener. 

5. D er Friede (El e~Y"l), wahrscheinlich 421 
v. Chr., kurz vor dem Frieden des Nicias gegeben, 
"eine gutgelaunte Vorfeier des ersehnten Friedens mit 
einer Mischung von witzigen und schmutzigen Ein
fallen" . 

6. Die Vogel ("OeYtih;~), 414 v. Chr. auf
gefiihrt. Zwei Athener haben die Stadt verlassen, in 
der es nicht mehr auszuhalten ist, und wollen zum 
Kukuk (oder Wiedehopf?) gehen. Sie klopfen in einer 
Oden Gegend, von einer Dohle und einel' Krahe hin
gewiesen, an einen Felsen. Del' Zaunschliipfer, Kammer-
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diener des Herrn,. kommt hervor und weckt den Kukuk. 
Derselbe vermag jedoch den beiden Athenern keine 
Stadt zu nennen, wo sie Ruhe vor ihren Peinigern 
find en wtirden. Da tadelt der Eine die Vogel, dass 
pie stadtlos seien, und fordert sie auf, eine Stadt zu 
grunden, die in der Luft liege, damit sie zugleich tiber 
Gotter und Menschen herrsche. Der Kukuk findet die 
Idee schon und beruft, um tiber sie zu berathen, eine 
allgemeine Vogelversammlung. Als ein Schwarm, der 
den Ohor biJdet, auf den Ruf des Konigs herbeigeflogen 
kommt, beweist der eine Athener, dass die Vogel uralten 
Geschlechts. seien, alter als Kronos, und dass sie ihre 
ehemalige Herrschaft eingebtisst hatten, durch allerhand 
Witze. Er rath ihnen, eine Stadt zu bauen und dann 
den Gottern den Krieg anzusagen, sowie die Menschen 
zur Unterwerfung aufzufordern. Die Vogel stimmen ihm 
bei, und die Stadt "Wolkenkukuksheim" wird gegriindet. 
Ein Dichter kommt beim Bau mit preisenden Liedern, 
ein Wahrsager mit einem gltickverheissenden Orakel des 
Bakis, ein Executor aus Athen, welcher Steuern ein
ziehen will u. s. w. Als die Stadt vollendet ist, ver
irrt sich Iris in sie, wird jedoch ungeschadigt mit 
der Mittheilung entlassen, dass die Herrschaft der 
Gotter zu Ende sei. Es meldet ein Herold, die Men
schen seien in Vogelsitte und Vogelart plotzlich ganz 
vernarrt geworden, und Tausende standen im Begriffe, 
nach W olkenkukuksheim auszuwandern. Diese wtirdig 
zufiedern, werden grosse Korbe mit Federn herbei
geschafft. Das Ende der KomOdie bilden, schein bar 
urn deren Zweck unbektimmert, Scenen, reich an dunklen 
Anspielungen, so dass manche darin nichts als harm
lose, sich vollig gehen lassen de Phantasiegebilde sehen. 
Das Schlussg.emalde ist der feierliche Aufzug jenes ersten 
Atheners .mit der Konigin, Basileia. Derselbe ladet, 
als Fiirst und Brautigam gekleidet, die Braut an der 
Hand, das Volk der Vogel zur Hochzeit ein und be
ginnt den brautlichen Reigen. - Aristophanes verspottet 
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in diesem tiberaus witzig und anmuthig geschriebenen 
StUck, dass sich auch durch die frischesten und wech
selndsten Chorlieder auszeichnet, die athenische Ochlo
kratie. Sie will in den Himmel hinein, nicht mit dem 
auf Erden zufrieden, und mochte selbst den Gottern 
gebieten. Diese Komodie spiegelt den Hohepunkt der 
athenischen Macht ab, der Dichter ahnt nicht entfernt, 
dass dieselbe schon im nachsten Jahre in einer schreck
lichen Katastrophe zusammenbricht. 

7. Lysistrat a (Avdld7:Qa7:"I), 411 v. Chr. 
gegeben. Die Heldin hat einen Frauencongress nach 
Athen berufen, um tiber das Ende des damals ungliick
lich gefiihrten Krieges zu berathen. Die \Veiber be
machtigen sich der Burg, aIle Versuche der Manner, 
diesel be zuriickzuerobern, sind vergeblich. Ebendasselbe 
ist gleichzeitig in Sparta geschehen, wie ein Gesandter 
meldet. So werden denn die Manner von den Frauen 
zum Frieden gezwungen, welchen die Besseren schon 
seit zwanzig Jahren ersehnen. 

8. Die Thesmop horiazusen (08df1;oq;oQla
~ 0 v da I), auch 411 v. Chr. aufgefiihrt, verspotten den 
sentimental en Ton der neueren Tragodie und insbeson
dere den Euripides. Der Letztere ist bei den die Thes
mophorien, d. h. das Fest der Demeter feiernden \Vei
bern wegen seines Frauenhasses schwer verklagt, wird 
jedoch endlich nach mannigfaltigen Verwickelungen frei
gesprochen. Die Satire ist weniger heftig als belusti
gend, besonders durch die wortliche \Viederholung von 
SteBen aus euripidelschen Dramen. 

9. Die Frosche (Ba7:Qaxol) wurden 405 v. 
Chr. zur Auffiihrung gebracht und mit dem ersten Preise 
gekront, zu dem noch ein Olivenkranz fUr den patrio
tischen Dichter hinzukam. Sie sind ebenfalls gegen 
den Euripides als den Verderber der tragischen Kunst 
gerichtet. Der Ideengang darin ist: Dionysos, der 
Gott der frohlichen Feste, dem zu Ehren auch die 
Dramen gespielt wurden, will in die Unterwelt, urn 
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sich einen achten patriotischen Dichter - so eben 
waren Euripides und Sophokles gestorben, andererseits 
befand sich Athen in del' grossesten Bedrangniss -
yom Pluto zu erbitten und um denselben auf die Ober
welt zurUckzufiihren. Ais del' Fahrmann Charon den 
Dionysos uber den stygischen See rudert, stimmt del' Chor 
del' Frosche ein komisches Chorlied an. VOl' dem Thron 
des Pluto streiten sodann Aeschylus und Euripides, 
wahrend Dionysos die Stelle des Kampfrichters ein
nimmt, mit einander urn den Vorrang. Dabei wird 
Euripides als Zerrutter del' Ehe, als Lockerer del' Fa
milienbande, als Verfiihrer del' Junglinge, als Vermin
derer del' Tuchtigkeit des Yolks hart mitgenommen. 
Endlich lasst nach einem langeren harten Kampfe Pluto 
jeden drei Verse in die Wagschale werfen, abel' mit 
jedem seiner Verse siegt Aeschylus uber den federleich
ten des Euripides. Ersteren, nicht also den Vertreter 
del' neueren Richtung, nimmt Dionysos den Athenern 
mit zur Oberwelt hinauf. 

10. Die Ekklesiazusen CE""),'1J(fH~ bOV(fa£), 
392 v. Chr. gegeben, eine lustige, derbe, stellenweise 
uberaus schmutzige Satire gegen die kraftlos gewordene 
Demokratie. Folgender Faden geht hindurch: Die 
Gattin eines Landmanns ruft vor Sonnenaufgang die 
athenischen Frauen zusammen. Dieselben beschliessen, 
in den Kleidel'll ihrer Manner und mit kunstlichen 
Barten angethan, schnell die Platze in der Volksver
sammlung einzunehmen, urn die Staatsverwaltung in die 
Hande zu bekommen, und gehen dann fort. Wahrend sich 
sodann auf der Buhne zwei Athener uber die heimliche 
Entfernung ihrer Frauen und das Fehlen ihrer Kleidungs
stucke wundern und unterhalten, kommt Chremes aus del' 
Volksversammlung und erzahlt, man habe so eben den 
Weibel'll den Staat anvertraut. Del' Chor der Frauen 
kehrt zUrUck und kleidet sich wieder um. J ene Land
mannsfrau setzt nunmehr ihre weltbegliickenden Ab
sichten anseinander: Sie will die auf Gemeinsamkeit 
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der Giiter, Frauen und Kinder gegriindete Republik 
verwirklichen. Bald erscheinen zwei Biirger, deren 
einer sein Eigenthum an den Staat ausliefert, wahrend 
der Andere sich noch abwartend verhalten will. Eine 
Heroldin ladet die Manner zur allgemeinen Mahlzeit 
ein. Darauf wird die Scene durch eine Unterhaltung 
schmutzigster Natur zwischen einem attischen Jungling, 
einer jungen Hetaere und drei alten hasslichen Wei bern: 
reav~ aJ reav~ fJ'J Yeav~ y', belebt. Der Schluss des 
Stucks verlauft in den Sand. 

11. Plutus (Il),o;J7:o~), ein allegorisches Stiick, 
schon der Uebergang zur mittleren Komodie, in wel
chem der Dichter 388 v. Chr., das Nachlassen seiner 
geistigen Krafte erkennend, von der Biihne Abschied 
nimmt. 

Riickblick auf das aristophan ische Lust
spiel. In noch hOherem Grade als die ubrigen Dichter 
des alten Lustspiels hat unseres Wissens Aristophanes 
aus sittlichen Motiven gedichtet, nicht etwa zur Unter
haltung und zum Ergotzen der Massen. Ueberall fiihlt 
man den Schlag des patriotischen Herzens heraus. Un
ablassig kampft er gegen Laster und Verkehrtheit in 
Religion, Staat und Familie, in Wissenschaft und 
Kunst. Auf seine felsenfeste Ueberzeugung gestiitzt, 
tritt er den machtigen Volksfiihrern entgegen und be
wahrt damit einen seltenen Muth. lndem er seiner 
morschen, dem Untergange zusiechenden Zeit das glan
zende Bild altattischer Herrlichkeit vorhalt. glaubt er 
an eine Heilung. Noch sind ja die Lehren der Ge
schichte zu jung, noch kann er ja nicht einen Unter
gang ahnen, sondern muss an eine vorubergehende, zu 
beseitigende Verirrung glauben. Zu den am meisten 
Verirrten aber rechnete er den Sokrates, den er nicht 
verstand, und den Euripides. Seine Mittel, durchdie 
er auf die Menge wirken will, sind llnerschOpflich: 
Ein sprudelnder, sich fast iiberschlagevder Witz, eine 
rosige Laune, wie sie namentlich in den Parodien der 
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Dramatikel' hervorbricht, eine goldene Phantasie, ein 
wei tel' Sprachschatz, del' die alIel'kuhnsten Zusammen
setzungen einschliesst, del' reinste Atticismus, welcher 
jene 11 KomOdien zur besten Grundlage des griechischen 
Spl'aehstudiums maeht u. s. w. So oft er aueh An
stand und Sitte mit Fussen tritt und sehmutzig und 
zweideutig in Gesehiehten oder Bildern wird, niemals 
verfiiIlt er in die feine Lusternheit, die heimlieh zul' 
Unsittlichkeit verfiihl't. Zu einem festen Plan, wie ihn 
die TragOdie so bald fand, ist Aristophanes niemals 
gekommen; sein freier Geist konnte sieh keine Fessel 
anlegen. Zum Lesen auf del' Scl)ule eignet" er sieh 
wegen jener groben AnstOssigkeiten nieht; wer jedoch 
in reiferen Jahren ein allseitiges Bild des Atticismus 
haben will, darf an dessen am sonnigsten beleuchteter 
Seite, dem grossten komischen Talent aller Zeitilll, nicht 
vorubergehen. 

1. 
Chorgesange ans den Wolken. 

v. 275-290 uud V.299-313. 

Strop he. 
Ewige Wolken, 0 steigt 
Leichthinschwebend empor und in thauigem Schmuck weit-

Zieht von dem tosenden Vater Okeanos 
Auf steilragender Berge bewaldete 
Scheitel! Wir Staunenden 

schimmernd! 

Wollen betrachten die landdurchblitzenden 
Burgen, die prangenden Saaten del' heiligen 
Erde, die ransehenden Strome, die gottliehen, 
Welehe dem Meer zurausehen, dem donnernden. 
Flammige Strahlen ja sprtihet das Auge des Aethers, 
Lodemd in ewiger Helle! 
Sehiitteln wir also von unserm unsterbliehen 
N aeken das Regengewolk und besiehtigen 
Fernsehauenden Auges das Erdreieh! 

Ge g en s tr ophe. 

Regnende Tochter, 0 kommt, 
Pallas' iippiges Land zu begrtissen, del' Mannskraft Wiege, 
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Kekrops' Flur zu besuchen, die Iiebliche! 
Fromme Gefilde! Sie schirmen die heiIigsten 
Weih'n, der Mysterien 
Pforten erschliessend am Fest der Geheimnisse, 
Schmiicken die himmlischen Gotter mit kostlichen 
Gaben und wolbigen Tempeln und Bildnissen, 
Ehren mit Festaufziigen die Seligen, 
Bringen den Ewigen blumiger Opfer und Schmause 
Wechselnde J ahrgeschenke: 
Bromische Lust mit den Strahlen des Friihlinges 
W onnigen Reigengesang Wettstreitender, 
Tiefhallenden Jubel der Floten! 

2. 
Aus der Parabase in den Wolken. 

v. 4"'9-562 und 575-594. 
Die Chorfiihrerin spricht: 

a. 
Jenem Kleon, prangend in Macht, hieb ich weidlich auf den 

Bauch, 
Aber als am Boden er lag, unterliess ich grossbedacht 
J eden noch ihn hohnenden Tritt. So die Andern keineswegs j 
Kaum dass eine BIosse sich gab jener Wicht Hyperbolos, 
Trampelu auf den Schlucker sie sammt seiner Mutter fort 

und fort. 
Allererst hob Eupolis an, als er seinen "Marikas" 
Auf die Bretter schleppte, worin dieser Stiimper stilmperhaft 
Umgequirlt die .Ritter" von mir j nur des Kordaxreigens halb 
Schob er zwischen dieses Gewasch eine trunkene Vettel noch, 
Die er stahl aus Phrynichos' Werk, wo sie frisst das Seegethilm. 
Zweitens kommt Hermippos und schmiert gleichfalls auf Hy-

perbolos, 
Endlich ringsum wettert und paukt Jeder auf Hypcrbolos, 
Aeffendjene Gleichnisse nach, die vom .Aal" ich selbst erfand. 
Wer dergleichen Plunder belacht, bleibe fern von meiner Kunst; 

Schenkt ihr aber freudiges Lob mir und meinen Schopfungen, 
Wird man euern guten Geschmack loben bis in Ewigkeit! 

b. 
Ihr, des Schauspiels weise Gonner, wendet mir die BIickc zu! 
Euch in's Antlitz muss ich schelten, weil ihr bitter uns ge-

krankt: 
Keiner von den Gottern segnet eure Stadt so reich ala wir, 
Und allein uns bringt ihr weder Opfermahl noch Spende dar, 
Die wir euch doch treu behiiten. Denn gesetzt, ihr riickt 

in's Feld 
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Blind und unbedacht, BO donnern Bchleunig odeI' tropfeln wir. 
Denkt einmal, wie ihr zum Feldherrn jenen paphlagonischen 
Gerber wlihlen wolltet, jenen Gotterfeind, da zogen wir 
Dilster unsre Brau'n zusammen und erhuben schrecklichen 
Ungewitterreigen: "Donner brach herab aus Blitzesgraus". 
Ihre Bahn verliess Selene fiuchtgewandt, nnd Helios 
Schob in seine Himmelsampel alsobald den Docht zurilck, 
Drohend, dass er nimmermehr euch leuchte wieder fiirderhin, 
)Venn das Feldherrnzepter filhre Kleon's Hand. Allein umsonst! 
Eure Wahl fiel anf den Burschen. Heisst es doch, dass Un-

verstand 
Altes Erbtheil dieser Stadt sei, dass del' Gotter Huld indess 
Alles stets zum Besten kehre, was ihr immer thoricht fehlt! 
Leicht vermag ich euch zu zeigen, wie ihr silhnt auch diesen 

Bock. 
Wenn ihr Kleon, jenen Geier, als bestochen nnd als Dieb 
Ueberfilhit und ihm den Nacken mit dem hlilzernen Joch um

spannt, 
Wird sich doch nach alter Weise diesel' Fehlgriff abermals 
Ausgeslihnt zum Besten kehren und del' Stadt zum Segensheil. 

8. 
Dialog des Gerecbten nnd Ungerecbten. 

V.899ff. 

Del' Gerechte. 
(Dam Ungerechten stolz entgegentretend.) 

Hier stelle dich her, hier zeige dich keck 
VOl' den Augen des V olks, so vermes sen du bist. 

Del' Ungerechte. 
"Tritt hin, tritt her!" Um so leichter ja bricht, 
Wenn die Menge mich hort, mein Muud dir den Hale!! 

Der Gerechte. 
Mil' den Hals deiu Mund ? WeI' bist du denn? Sprich! 

Del' Ungerechte. 
Der Beherrscher des Worts! 

Del' Gerechte. 
I c h zerbrech' dir den Hals! 

Der Ungerechte. 
Wie vermochtest du das? 

Der Gerechte. 
I c h beschirme das Recht! 

Der Ungerechte. 
Und ich werf's in den Staub mit zerschmetterndem Wort; 
Denn ich sag' rundweg, dass es kein Recht giebt! 
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4. 
Der Gerechte znm Jiingling. 

V.1002-1008. 

Ja, bllihend im Glanz der Gesundheit wirst .Iu vielmehr hin
fliegen die Turnbahn, 

Nicht aber in Brans und Getiimmel des Markts Zickzackwitz
stachelgeschichtchen 

Maulwerken, wie heut es der Jugend gefallt, noch in Bettel
hallunkenprocessen 

Dich kleinlichen Zanks abplacken, vielmehr wegfllichten zur 
Akademeia 

Und vergnilgt Wettlauf anstellen daselbst in der hehren 
Olivenumschattung, 

Weissschimmerndes Rohr um die Schlafe, gesellt gleich wackeren 
Jugendgenossen, 

Von des Epheu Grlin in den Locken umspielt, von den Blat
tern der silbernen Pappel 

Wie im Regen umrauscht und umlacht von dem Strahl hold
seligen Friedens nnd jauchzend 

In des Frlihlings Lust, wo der Ulmenmusik antwortet Plata
nengesausel. 

43. Die mittlere Komodie folgte der alteren, 
welche sich iiberschlagen hatte und gegen das Ende 
des peloponnesischen Krieges in ihre Schranken zu
riickgewiesen werden musste, und vegetirte zwischen 
404 und 338 v. Chr. auf der Biihne. Der Glanz der 
friiheren prachtigen Auffuhrungen und auch der Chor 
horten mit dem Versiegen der reichen Hiilfsmittel des 
Seestaatenbundes auf, der Plan der Stucke wurde 
kiinstlicher. Sie stehen nicht mehr im grossen Gegen
satze gegen leitende Volksfiihrer und bethorte Massen, 
sondern ihre Hplden sind: Philosophen, Redner, Bauern, 
Soldaten, Schmarotzer, Hetaren u. s. w. Nicht weni
ger als 40 Dichter haben 800 Dramen dieser Art, die 
Producte eines diirftigen Nachlebens nach einer reich en 
Zeit, geliefert. Namen solcher Poeten sind: An ti
phanes, Alexis, Anaxandridas, Eubulus. Von 
ihnen sind nu).' Bruchstiicke enthalten, welche zumeist 
Athenaeus (§ 102) aufbewahrt; die besten sind die 
von den beiden zuerst Genannten. 

Ko p P. griech. Literaturgesch. 8 
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IL Die Prosa. 
I. Die Philosophie. 

44. Die Konigin del' Wissenschaften, in del' vori
gen Pel'iode noch im Halbschlummer, erwacht und 
wendet sich von del' Natur zur Menschenseele und zum 
Menschenherzen. Es kommen zu del' Physik bald 
Dialektik und Ethik hinzu, nicht viel spateI' die Me
taphysik. Ueber die alten Philosophen, iiber den kiih
nen Anaxagoras und die Sophisten hinweg wandelt. das 
Dreigestirn: Sokrates, Plato und Aristoteles zum Ze
nith hinauf. Es leuchtet noch heIler am Himmel del' 
hellenischen Philosophie als jenes andere an dem del' 
TragOdie. "Sokrates ist del' schwellende Keirn, Plato 
die el'ste Bliithe und Aristoteles die gereifte Frucht del' 
griechischen Philo sophie auf dem Hohepunkte ihrer 
geschichtlichen Entwickelung." Zeller, Gesch. d. Philos. 
d. Griech. 

45. Empedokles CEl1'moo"l~~) aus Agrigent, 
von 490-430 v. Chr., war Staatsmann, Philosoph und 
Naturforscher zugleich. Sein Hauptwerk l1E(!~ q;v
f1 E 00 ~, also eine naturwissenschaftliche Schrift,. welche 
abel' auch die Menschenseele behandelt, ist verI oren 
gegangen, ebenso seine Ka{fa(!l1'o£, eine ethische Schrift, 
und die iibrigen. Er fand aus del' Welt vier Elemente 
heraus: Wasser, Luft, Feuer und Erde, durch deren 
verschiedene Mischung vermittelst zweier Machte, del' 
Liebe (q;Jl£a) und del' Trennung (vEi"o~), die Dinge 
entstehen. Noch gehOrt also Empedokles, trotzdem er 
nach 500 lebte, del' alteren Schule an. Die Sage 
berichtet, er habe sich, nachdem er auf Erden genug 
geforscht, in den Krater des Aetna gestiirzt; urn dort 
unten weiter zu forschen. 

46.\Anaxagoras CAvasaro(!a~) aus Klazo
menae kam nach mannigfachen Reisen 456 v. ChI'. (?) 
nach Athen und wurde dort Freund des Perikles und 
Lehrer des Euripides und Thucydides. Als Feind del' 
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Volksreligion angeklagt, entging er der Todesstrafe 
entweder durch Verwendung des Perikles fUr ihn oder 
durch die Flucht (?) und lebte bis nach 430 in 
Lampsacus. Durch ihn kam, und das ist seiu Haupt
verdienst, die Philosophie nach Athen, dem geeig
neten Boden fiir ihre Entfaltung. Ferner hat er ein 
ideelleres System aufgestellt, als die Forscher vor ihm, 
das in seiner verlorenen Abhandlung llEQ~ fJ!V(fEW~ 
enthalten war. Er fand eine Materie VOl', in ihr abel', 
doch dem Wesen nach von ihr geschieden, den einfachen, 
ungemiscbten und rein en YOV~, eine intelligente Kraft, 
welche jene bewegt und ordnet. Somit ist er zugleich 
Dualist und Idealist. 

47. Die S oph isten (~OfJ!,(f'Htt). Dieser Name 
bedeutet ursprii~glich dasselbe wie (fOPO£, bezeichnet 
aber seit der Mitte des 5. Jahrhunderts vorzugsweise 
diejenigen, welche, wie die Schauspieler umherziehend, 
fUr Geld die Kunst zu denken und zu sprechen, 
namentlich Weltweisheit, Politik und Beredtsamkeit 
lehrten, z. B. der Leontiner Gorgias, Hippias aus 
Elis, Prodicus aus Keos, Protagoras aus Abdera. 
In del' Philosophie haben sie das unleugbare Verdienst, 
dass sie, die Ausschliesslichkeit der Naturphilosophie 
aufgebend, sich den ethischen und dialektischen Fragen 
zuwandten. In del' Ethik gelangten sie zu del' - iibri
gens unwahren - Lehre: "Es giebt keine objective 
Wahrheit, sondern der Mensch ist das Maass und der 
Zweck aller Dinge." Wie gefahrlich musste diesel' Grund
satz in seiner Anwendung auf Religion, Staat und Familie 
wirken! Was Wunder, wenn sich die Manner der alten 
Richtung, z. B. Aristophanes, und, einem noch ideelle
ren Princip huldigend, Sokrates gegen diese verderb
lichen Neuerer erhoben, welche bald ihre Hauptstarke 
darin fanden, flir und wider jede Sache gleich gewandt 
und glanzend sprechen zu konnen! Kann es da befrem
den, dass die Sophistik zunachst als Scheinweisheit 
bezeichnet wurde, und dass sie spater und bis auf den 
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heutigen Tag eine Philosophie bedeutet, deren sich jeder 
rechte Mann schamt? 

48. Sokrates (~Clnq!a'f"'~), der Erzfeind der 
Sophistik, hat mit derselben nul' das gemein, das auch 
er sich der Dialektik und der Ethik, nicht der Physik, 
zuwandte. Geboren in dem Ruhmesjahre 469 v. Chr., 
Sohn des Bildhauers Sophroniscus und der Hebamme 
Phaenarete, soH er in seiner Jugend die vaterlicheKunst 
erlernt baben. Spater - seinen Bildungsgang kennen 
wir nicht - war er mit der Xanthippe verheiratbet, 
deren Gezank er mit Gleichmuth zu ertragen wusste, 
und batte mit ibr drei SOhne. Sein Lebelang blieb er, 
wie er von sich selbst sagt, unsaglicb arm, doch be
diirfnisslos. Als Politiker trat er nie hervor, als Soldat 
rettete erbei ·Potidaea dem A1cibiades das Leben und 
bei Delium dem Xenopbon (?), als Prytane erfiiHte er 
406 dem sinnlos aufgeregten Volke gegeniiber, als 
Biirger ein Paar Jahre spater den 30 Tyrannen ent
gegen seine Ptlicbt. Scbon friih· erregte er bei den 
Vertretern del' alten Richtung Anstoss, wie "die Wol
ken", des ihn ganzlich missverstebenden (?) Aristopba
nes bezeugen, nicht mindel' bei den Sopbisten, am 
meisten bei den Demokraten yom reinsten Wasser, 

-deren politische Grundanschauungen er unsanft an
tastete. Dem vereinten Hasse aIler drei Parteien erlag 
er 399. Meletus, Auytus ,md Lykon, sonst un
bekannte Namen, wurden mit del' Anklage vor
geschoben: "Sokrates siindigt, da er nicht an die 
Staatsgotter glaubt, sondel'll neue Gottheiten einfiibrim 
will; er siindigt ferner auch, da er die Jugend ver
dirbt (Xen. Memm. 1,1; Plat. Apol. 3.)." VOl' die He
liaea gesteHt, vertheidigte er sich mit del' Sicherheit 
und dem Stolz der Unscbuld, wurde jedoch dessen 
ungeachtet zum Tode verurtheilt. Da will ernicht 
die Gesetze des Staats verletzen und weisst die 
Gelegenbeit zur Flucht, die ihm ein warmer Freund 
verschafft, mild und fest zuriick (Plat. Crito 3). 
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Naehdem er seine letzten Lebenstage in beispielloser 
Heiterkeit vollbraeht, trinkt er, mit gutern Gewissen 
dem Jenseits entgegi;msehend, den Sehierlingsbeeher 
(Plat. Phaedo 65 u. 66). Sein Aeusseres entspraeh 
nieht den Vorstellungen, die man sieh von ihm maehen 
konnte: Biisten von ihm zeigen uns seine Ziige als 
silenartig und mit einer Stiilpnase; dazu wird iiber
liefert, er habe einen Hangebaueh gehabt. Wer war 
denn dieser seltsame Mann, der, sieh und die Seinigen 
ganzlieh vernaehlassigend, philosophirend dureh Palaste, 
Biirgerhauser, Werkstatten, Ringschulen und iiber 
Marktplatze wandert? Plato lasst ihn (Apol. 11) sagen, 
er thue dies auf Befehl des delphisehen Gottes, der 
ihn indirect geheissen habe, zu erforsehen, ob jemand 
weiser als Sokrates sei. Doeh ist eine jeden Zweifel aus
schliessende Ansehauung von dem geistigen Leben des 
Philosophen nieht zu gewinnen, denn derselbe hat 
niehts Sehriftliches hinterlassen, und Plato weicht bei 
der Zeiehnung seines Meisters in seinen sokratisehen 
Sehriften weit von den Denkwiirdigkeiten des Xenophon 
ab; beide abel' waren seine Schuler. Der Letztere schildert 
seinen verehrten Lehrer als einen treffliehen, schuld
losen Mann (avne "aJ..o~ ,,&ya{f6~) und als einen kern
gesunden Jugend - und Volksbildner; aber das Bild 
eines eigentliehen Philosophen, wie bei Plato, tritt aus 
seiner Darstellung nieht hervor. Nun sind dis Meisten 
geneigt, sich auf die Seite des Xenophon zu stell en. 
Aber wir wollen erwagen: Wenn Sokrates niehts als 
ein guter Mensch gewesen wiire, wie hatte er da auf 
die vielen guten und hoehgebildeten Kopfe Athens Ein
fluss ,gewinnen konnen? Wie kiime ferner Aristoteles, 
dieser umfassendste und tiefste Denker dazu, von jenern 
an einen Wendepunkt in der grieehisehen Philosophie 
zu datiren? Sokrates hat kein philosophisehes System 
bis zur V ollendung durchgearbeitet. Die Hauptlehren 
seiner Idealphilosophie diirften folgende sein: Es darf 
erst geurtheilt und gehandelt werden, naehdem man 
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den Begriff der Sache, um die es sich. handelt, richtig 
erkannt hat; von dem richtig Erkannthaben geht erst 
das wahre Wissen aus. In der . Ethik lehrt er: AIle 
Tugend besteht im Wissen, der grosste Fehler ist die 
U nwissenheit; also auch auf diesem Gebiete fuhrt er das 
Hochste auf die Erkenntniss zuruck. Nicht das Subject, 
sondern die Natur des Gegenstandes ist ihm demnach die 
Norm des Handelns, nicht die eigene freie Selbstbestim
mung, wie bei den Sophisten, sonderD die ungeschrie
benen Satzungen der Gotter und das Gesetz der Stadt. 
Etwas ganz Besonderes am Sokrates, das allerdings 
mit dem Volksglauben nicht in Einklang steht, 
ist sein oatf/'OVtOV (z. B. Phaedr. 242, B; Apol. 19) 
das innere Orakel, nicht mit unserem lohnenden, war
nenden und strafenden Gewissen zu verwechseln, son
dern "eine Stimme uber Zutraglichkeit oder Schiidlich
keit gewisser Handlungen, die des individuellen Takts". 
Die sokratische Methode ist das Ausgehen von all
gemein zugestandenen Siitzen und das Hinfiihren zu 
dem Begriff der Sache. Dies geschieht in der Weise 
des dialogischen Philosophirens. Die Vorstellungen 
werden durch Fragen herausgelockt, und dadurch Jdeen 
entwickelt, welche dem Gefragten selbst bisher fremd 
geblieben waren. Stellt sich aber seine Unwissenheit 
heraus, so nimmt diese Art von Erforschung (8;E'la(1t~) 
den Charakter der Ironie an, welche bald scharfer, bald 
milder straft. 

49. Die sokratischen Philosophenschulen. 
Da Sokrates keine eigentliche Schule begrundete, son
dern nul' Schuler um sich sah, die er sich nach ihrer 
Individualitat frei entwickeln liess, so gingen it! der 
Folge deren Ansichten weit auseinander. Ant isthe
nes, der Grunder del' cynischen Schule, welche 
im Diogenes aus Synope ihren gliinzendsten Vertreter 
fand, lehrte: "Mensch entbehre! Gewinne dazu sokra
tische Kraft!" Aristippus, welcher die cyrenaische 
Schule, zuerst die "hedonische" genannt, schuf, wollte 
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einen harmonischen Lebensgenuss. Der Sokratiker 
Euklid von Megara, Stifter der megarischen 
S c h u Ie, versuchte das sokratische Princip mit dem 
eleatischen zu verbinden. Aber der einzig wirkliche 
SchUler des Sokrates ist Plato gewesen. 

50. Plato (Il).chwv), geboren im Todesjahre 
des Perikles, 429 v. Ohr., in Athen, stammte aus einer 
edlen Familie und genoss eine treffliche Erziehung. 
Dazu kam, dass seine J ugend in eine Zeit fiel, da 
eine Reihe machtiger Geister, z. B. Thucydides, So
phokles, Euripides, Aristophanes, Phidias u. s. w. das 
athenische Leben durchdrangen und beherrschten. Zwan
zig Jahre alt, trat Plato, von der Poesie zur .Philo
sophie iibergehend, in den Kreis um Sokrates ein und 
blieb 10 Jahre, bis zu dem Tode seines grossen Mei
sters, mit hoher Befriedigung darin. Aus dieser Rich
tung sind seine sokratischen Schriften hervorgegangen, 
in den en er die Lehren des Sokrates als von den seinen 
noch nicht geschiedene darlegt. Naeh dem Tode 
jenes unternahm er Reisen nach Megara, Tarent, Oy
rene, Aegypten und Sieilien. In Syrakus zerfiel er 
wegen seiner Freimiithigkeit mit dem alteren Diouysius 
und gerieth in die ausserste Lebensgefahr, doeh be
gniigte sieh der Tyranri damit, ihn als Sclaven zu ver
kaufen. Ein Freund, vielleieht der hoehherzige Oyre
na'isehe Philosoph Annikeris odel' der edle Dion, 
erloste ihn aus der Selaverei. Naeh Athen zuriiek
gekehrt, lehrte er unter steigender Anerkennung in dem 
einem alten Heros, Akademos genannt, geweihten Gym
nasium (Axao1j/kia) und griindete dort eine eigene Sehule, 
die altere Akademie. In diese 20 Jahre einer gesegneten 
Lehrthiitigkeit fliIlt aueh die Abfassung derjewgen 
Sehriften, welehe das eigene philosophisehe System des 
Plato enthalten. Als 397 del' jiingere Dionysius zur 
Regierung kam, liess Plato sieh wiederum verleiten, 
naeh Syrakus zu gehen, gerieth abel'mals in Gefahr 
und kehrte naeh zwei J ahren, ZUIl1 zweiten Male ent-
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tauscht, zuriick. Dies hinderte ihn jedoch nicht, 
361 zum dritten Male hiniiberzugehen, hoffend, er 
werde nunmehr zum Segen del' Syrakusaner wirken; 
zum dritten Male auf das Aeusserste gefahrdet, wurde 
er nul' durch die Fiirsprache des Archytas gerettet. 
Darauf lehrte er bis an sein Lebensende, jetzt zur 
voUen Enttauschung gekommen, in Athen weiter und 
schrieb die Schriften seiner dritten Periode, besonders 
die iiber die G"esetze. Er starb, 81 Jahre alt, 348 
und lebte unter dem grossen Namen· "del' gottliche 
Plato" fort. Seine Schriften, in Geist und Form 
kostliche Vermachtnisse des Alterthums, theilen sich 
also in drei Klassen: 1. die sokratischen, 2. die pla
tonischen, 3. die seines Greisenalters. 

1. Die sokratischen: 
a) Lysis, ein· dialektischer Versuch iiber die 

Freundschaft. 
b) Laches von dem Begriff del' Tapferkeit. 
c) Hippias d. A. von del' SchOnheit. 
d) Hippias d. J., wahrscheinlich nicht acht. 
e) Jon gegen die Dichter, deren Enthusiasmus dem 

Forschen nach Wahrheit schade. 
/) Charmides von dem Wesen del' Besonnenheit. 
g) Me non: Die philosophische Tugend, ruhend auf 

del' sich ihl'el' selbst bewussten Sittlichkeit, ist in del' 
Wiedererinnerung del' Seele an die Ideenwelt gegl'iindet. 

h) Alcibiades I.: Del' unl'eife Mensch kann nicht 
zu den Leitern des Staats gehOl'en. Daher ist vol'eilige 
Beschaftigung mit del' Politik schadlich, fOl'derlich da
gegen die Selbstel'kenntniss. 

'/,) Kl'atylus iiber das Wesen del' Wol'tel'. 
k) Euthydemus gegen die Tl'ugschliisse del' So

phisten, ein durch iiberfliessendell Spott ausgezeichneter 
Dialog. 

l) Protagoras iiber das Wesell und die Lehr
barkeit del' Tugelld, die Eiuheit del' Tugeuden uud ihl'e 
Zul'iickfiihruug auf das Wissen. 



121 

m) Gorgias: Die Redekunst del' Sophisten wird 
in ihrer Staatsgefahrlichkeit vermittelst einer schOnen 
und griindlichen Ausfiihrung beleuchtet, und zugleich 
nach dem Grunde fUr eine bessere Moral und Politik 
gesucht. 

n) Eutyphro von den sinnlosen Vorstellungen 
von del' Frommigkeit in den Kopfen del' Menge, durch
zogen von einer durchweg heiteren Ironie, eine vortreff
liche Schrift fiir die reifere Jugend. 

0) Die Apologie des Sokrates, also seine Ver
theidigung, erst nach dem Tode des Sokrates nieder
geschrieben, erfiillt von Hoheit del' Gesinnung und von 
wiirdevollem Mannesstolz. Sie ist kein Dialog, son
dern eine Zusammenfiigung von drei schnell aufeinander 
folgenden Reden (1-24, 25-28, 29-33) VOl' del' 
Heliaea. 

2. Die eigentlich platonischen Schriften: 
a) Theaetet, handelnd von dem Wesen des Wis

sens im Gegensatze gegen die sinnliche Wahrnehmung 
und die blosse V orstellung, streng dialektisch gehalten. 

b) Sop his t. e s, eine del' wichtigsten Schriften des 
Plato. Sie zeigt den iilteren Philosophenschulen gegen
iiber, dass bO gut wie eine richtige und eine falsche 
Begriffsverbindung so auch ein Wissen und ein Schein
wissen moglich sei. 

c) Politicus von dem Wesen del' wahren Staats
kunst handelnd (ob acht ?). 

d) Parmenides: Die eleatische Lehre von del' 
absoluten Einheit wird zur Ideenlehre hiniibergefiihrt. 

e) Das Gastmahl (UVfb1fOU£O'JI) enthalt eine 
Beleuchtung del' Liebe von verschiedenen Standpunkten 
aus, stellt dann die Liebe zur Tugend als die wahre 
SchOnheit hin und endet mit einer Lobpreisung des 
Sokrates. 

f) Men ex e nus, wahrscheinlich unacht, eine Leichen
rede del' Aspasia auf gefallene Athener. 

[J) Phaedrus. In dies em Dialog wird als das 
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Wesen der Liebe die Sehnsucht der Seele nach ihrer 
ewigen, von den Urbildern des Guten, der Wahrheit 
und SchOnheit erfiiUten Heimath entwickelt, dann die 
Methode und die Bedingungen der wahren Beredtsam
keit als des Ausflusses jenes Verlangens. 

h) Ph a e do, hOchst bedeutend dem homerischen 
und hesiodischen Volksglauben gegeniiber, handelnd 
von der' U nsterblichkeit der Seele, schliessend mit der 
ergreifenden Darstellung von dem ruhig heiteren Tode 
des Sokrates (vgl. §.48). . 

~) Phil e bus. Es wird der Begriff des hochsten 
Guts und das Verhiiltniss von Lust und Einsicht zum 
Zwecke des Erkennens der Gliickseligkeit behandelt. 

k) Die Republik (noA.£'£"6£a) in 10 Biichern, 
von der im Staats- und im EinzeUeben verwirklichten 
Gerechtigkeit, eine der voUendetsten platonischen Schrif
ten, welche seine Ethik in einem umfassenden Rahmen 
enthiilt. In diesem recht verfehlten Versuche, die socialen 
Verhaltnisse zu verbessern, wollte er unter andern Guter
gemeinschaft fur den bevorzugten Theil seiner Biirger. 
Unter den Kunsten soUten nur Musik und Lyrik zu
gelassen, Epos und Drama ausgeschlossen sein. Gut 
gemeinte, doch unausfiihrbare Theorien, ebenso wie die 
socialistischen des neunzehnten Jahrhunderts! Noch nie 
hat sich die menschliche Gesellschaft in den Ideen
kreis eines einzigen Kopfes bannen lassen, nie wird 
sie est 

l) Tim a e us, eine physische Schrift uber die Ent
stehung und Erhaltung der Welt, der Kern der Physik 
Plato's, doch im Texte schwer. 

m) Kritias, enthaltend eine kurzere Schilderung 
Athens und den Anfang der eines idealen Staatslebens 
auf der gliickselig gedachten Insel Atlantis. 

3. Die Schriften des greisen Plato. 
a) Die Schrift von den Gesetzen in 12 Buchern 

will statt des unausfiihrbaren Staats, wie er in der 
"Republik" gefordert wird, einen weniger idealen, doch 
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mehr praktischen, welcher statt auf philosophischer 
Grundlage vielmehr auf griechischer Burgertugend und 
Religion ruht. 

b) Als unacht geIten bei vielen: Epinomis, AI
ci biades IL, Theages, Erastai, Hipparchus, 
Min 0 s, eli top h 0 n. 

c) Allerseits werden als unacht angenommen : 
~ryxias, Halkyon, Sisyphus, Axiochus, Demodocus, 
oem. 

Von Plato ist keine einzige achte Schrift verI oren 
gegangen. 

Die Philosophie des Plato gehOrt, gleichwie 
die des Aristoteles, der speciellen Geschichte der Phi
losophie an; nur die Grundprincipien seines Systems 
konnen hier Platz finden, welche~ auch die spatere 
ublich werdende Eintheilung in Dialektik (Logik), Phy
sik und Ethik vorbereitet. Dem Anaxagoras nachfor
schend, findet auch er eine ewige Materie (anHeOV) 
und eine Weltseele (VOt1q) , jene zur Unordnung ge
neigt, diese als Ordnerin einer geregelten WeIt (xoO'p,oq). 
Innerhalb derselben befindet sich die unsterbliche, aus 
der Weltseele hervorgegangene Menschenseele, in del', 
umgekehrt wie die Sophisten wahnen, ewige und un
wandelbare Begriffe haften. W oher diese? Plato ant
wortet: Es giebt unendli~h viele ewige und einfache 
Bilder (lOiat), die Urbilder fUr die verganglichen, viel
gestalteten, getrennt von der Welt der Sinneserschei
nungen, vielleicht hoch im Aether thronend. Sie sind 
das Wahre und wirklich Seiende (TlX QV'l:a), von ihnen 
stammen aIle Begriffe des Wahren, Guten und SchOnen 
her. Einst, als die Menschenseele noch mit del' Welt
seele vereinigt war, erschauteauch sie diese Urbilder 
und sog sie in sich ein. Seit sie abel' auf den irdi
schen Boden niedersank und einen sterblichen Leib zur 
W ohnung genommen hat, erinnert sie sich noch imn1er 
mit Sehnsucht jener und mochte wieder zu ihnen hin. 
Diese Wiedererinnerung ( avap,v1jO'tq ) ist das ideale 
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Denken, sind die wahren, guten und schOnen Ideen, und 
diese um so klarer und hOher, je deutlicher sich die 
Seele der Urbilder erinnert. - Die Form der Dialoge 
ist, durch und durch dialektisch gestaltet, und zwar oft 
recht scharf, die Gesprachsform des Sokrates. Diese 
Gesprache sind keine wirkliche, etwa nachtraglich auf ... 
gezeichnete, sondern spater sorgfaltig in dramatischer 
Richtung ausgearbeitete. In ihnen spricht Plato - eine 
characteristische Eigenthiimlichkeit - personlich niemals 
mit. Jene Form in den sokratischen Dialogen ist am 
scharfsten ausgepri:igt, dagegen nimmt sie mit der wach
senden Reife des Philosophen und dessen zunehmendem 
Wissen abo - Fiir die Jugend hat derselbe den ver
einten, aus seiner doppelten Jugendbildung leicht erklar
lichen Reiz des Poetischen und Philosophischen. Von 
ihr diirfte so leicht kein Prosaiker mit gespannterem 
Interesse gelesen, flir sie keiner fruchtbarer gemacht 
werden kOnnen. Wie wirkt das schon machtig, wenn 
ein Philosoph mit vertheilten Rollen gleichwie ein Dra
matiker gelesen wird! Und ist es nicht kennzeichnend, 
dass dieselbe Liebe und Bewunderung, welche einst dem
selben von seinen Schiilern gezollt wurde, ihm auch noch 
von der heutigen idealen Jugend zugewandt wird? Sie 
fiihlt aus ihm schar/er als aus den meisten Dichtern des 
Alterthums hera us: Er will uns aus dem bloss sinnlichen 
Leben in hOhere geistige Zonen emportragen, er, .der 
dichterische Philosoph ist unser Philosoph, der Philosoph 
del' Jugend. Vnter seinen Schriften diirften von ihr, 
theilweise mit Auswahl, am erfolgreichsten gelesen wer
den: die Apologie, Krito, Eutyphro, Protagoras, Gor
gias, Meno, Jo, Phaedo. 

51. Die platonischen Akademien. Die 
platonische Lehre fand im weiten Griechenthum um so 
zahlreichere Anhanger, Akademiker genannt, da per
sonliche SchUler des Plato die Akademie fortsetzten. 
Speusippus und Xenocrates biessen die Griinder 
der alteren A kademie, in welcher nach dem Vor-
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gange des Meisters in dessen letzten Jahren die Ideen
lehre mit der pythagore'ischen Zahlenlehre in Zusammen
hang gebracht wurde. An der Spitze der mittleren 
Akademie stand Arcesilaus und an derjenigen del' 
neueren Akademie Carneades. Abel' wie nur ein 
einziger Schuler des Sokrates denselben erfasst und 
fortgesetzt hat, so ist del' einzige Aristoteles del' Erbe 
des platonischen Geistes gewesen. 

52. Aristoteles CAeHNoTo."Iq) wurde 384 
v. ChI'. in Stagira auf Chalcidice dem Nicomachus, Leib
arzt des Macedonierkonigs Amyntas II, geboren. Sein 
Vater, nicht bloss MedicineI', sondern auch Schriftsteller 
auf dem Gebiet del' Naturwissenschaften, starb fruh, 
doch nicht, ohne einen nachhaltigen Einfluss auf die 
Richtung des Sohnes ausgeubt zu haben. Derselbe 
ging siebenzehnjahrig nach Athen, wo er 20 Jahre, 
also bis 347 blieb. Der hochbegabte Jungling wurde 
nach del' Ruckkehr des Plato von Sicilien dessen ge
liebter Schuler, von ihm "del' Geist meiner Schule" 
und del' "Leser" genannt. Nach dem Tode des Mei
sters verliess er Attika, urn sich nach Atarneus in 
Mysien zu begeben. Dort heirathete er naeh dem 
Tode des von ihm hochgeehrten, fUr hellenische Unab
hangigkeit untergegangenen Fursten Hermias dessen 
Schwester Pythias, welche ihn.mit einer Tochter gleiehen 
N amens beschenkte (vgl. den Paean auf die Tugend 
S. VI). Von Atarneus begab er sich 345 nach Myti
lene, von wo aus er 343 als Prinzenerzieher des 
dreizehnjahrigen macedonischen Alexander nach Pella 
berufen wurde. Vier Jahre hindurch bot er seinem 
koniglichen Zogling die Fruchte hellenischer Bildung 
und die seiner eigenen naturwissenschaftliehen Studien 
dar, ja er machte fUr ihn eigens eine neue Recension 
der Ilias, die aus dem Kastchen (~ be TOV 'VaeS"IlCoq). 
W enn es ihm aueh nieht gelang, dem Konigssohn seine 
eigene politische Richtung zu geben, so liegt doch nahe: 
was w~re Alexander ohne Aristoteles geworden? Das 
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fijblte del' Held selbst sein kurzes Leben bindurcb und 
betbiitigte aucb seinen Dank: er unterstutzte auf das 
Freigebigste die naturwissenscbaftlicben Forscbungen 
seines Erziehers und trug aucb auf politiscbem Gebiet 
dessen gerecbten Wunschen mehrfachRechnung. 335 
kebrte Aristoteles in seine geistige Heimatb, nach 
Athen, zuruck und blieb dort neue dreizehn Jabre. 
Nicht mehr als alter Akademiker, sondern als Grunder 
einer neuen Scbule, lebrte er im AvxEtov, einem athe
nischen Gymnasium. Er hiess del' Peripatetiker, ent
wedel', wei! er beim Vortrage auf und ab ging (mQ'
na u;) v), oder weil die Stelle, wo er lehrte, nEQlnm;o~ 
hiess, d. h. del' Ort, sich zu ergehen. In diesel' Zeit 
seiner selbststandigen Wirksamkeit schrieb er auch den 
grossten Theil seiner Scbriften, obne sie jedoch heraus
zugeben. Nach dem Tode des grossen Konigs, mit dem 
er ungeachtet des schweren Zwischenfalls mit seinem, 
durch jenen aus dem Wege geraumten, Neffen Kallisthe
nes im Einvernehmen blieb, klagte ihn Demophilus 
wegen Gottlosigkeit an. Er entkam jedoch glucklich 
nach Chalcis auf Euboea, wo er sich unter dem ma
cedoniscben Schutze sichel' fUblte, und endete dort 
schon 322 sein Leben. Eine Sage geht, er babe sich 
in den Euripus, die Meerenge zwischen Euboea und 
dem Festlande, aus Verzweifiung dariiber gesturzt, dass 
er die Ursache del' Stromung nicht habe finden konnen. 
Die Burger seiner Vaterstadt Stagira ehrten den in 
seinem Leben beneideten und oftmals hart angegriffenen 
Mann, ahnlich wie die Athener den Sophocles, als 
einen Heros und erhielten sein Andenken durch ein all
jahrliches Fest. Ueber seine Personlichkeit wird be
richtet: er ist korperlich klein, schwachlich, von zarter 
Gesundheit gewesen, geistig lebendig und beredt, in 
seiner Korperpfiege und Kleidung sorgsam. Bei einem 
so grossen Manne, del' fUr aIle Zukunft gelebt hat, 
sind auch noch so kleine Zuge del' U eberlieferunK werth. 
Seine Schl'iften: 
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1. Die logischen: 
a) Ka7:'ljroeta, von den hOchsten und allgemein

sten Gattungsbegriffen. 
b) nse'i sefl''Ij'JIs£ar; von der Rede als Ausdruck 

der Gedanken. 
c) 'A'JIa).,vnxa neOHea xal V(f7:Sea~ 4Bucher 

von der Theorie der Schliisse. 
d) Tomxu, 8 Biicher vom Gegenstand der Dia

lektik und von den Gefiihlspunkten (7:ono,) , welche 
das Auffinden der Griinde erleichtern. 

e) n s e I, nf)'JI (fo qy Hl7:lXW 'JI 8 U r xw 'JI ~ 2 Biicher 
von den Trugschliissen. - An diese rein logischen 
Schriften reihen sich aus der Sprachwissenschaft: 

f) T8X'JI'lj e'lj7:0 e'x'lj, die Redekunst nach drei 
Richtungen: der politischen, gerichtlichen und socialen, 
z. B. in Anreden, bei Freuden- und Trauerfesten u. s. w. 

g) <P'lj7:0eU~ n(!or; 'AU~a'JIoeo'JI (?). 
h) nse~ nOt'ljHX~r;~ die Gattungen der Dicht

kunst behandelnd. Die bisher aufgezahlten Schriften 
wurden spater unter dem Namen "Oera'JIo'JI zu einem 
Ganzen verbunden. 

2. Die philosophischen im engeren Sinne: 
a) Ta fl' s 7:a 7:a fjJ v (flxa ~ erst spater so genannt, von 

Aristoteles selbst ne WIf'lj fjJ ').,0 (fo fjJ ta. Diese 14 Biicher 
behandeln das Sein an sich, mithin die letzten Griinde 
del' Dinge. Demnach sind sie ein Lehrbuch der ersten 
und obersten Philosophie; sie wiirden jedoch viel sHirker 
eingewirkt haben, waren sie nicht in einen wenig er
freulichen, stark verschobenen (?) Zustand gerathen. 

b) /lse'i l/Jvx~r;, 3 Biicher von dem Wesen und 
den Hauptkriiften del' Seele; "die Seele ist die En
telechie eines lebensfahigen Korpers". 

c) 'H:hxa N,xofl'axs,a in 10 Buchern. Nach 
ihnen ist der Zweck des menschlichen Lebens die Eudae
monie, jedoch auf Tugend ruhend, welche eine zur 
Gewohnheit gewordene Fahigkeit (8~,r;) ist und in del' 
Mitte zwischen zwei Extremen liegt. (Die'H:t £ Ie a· 



128 

Eva"; fk8 HX in 7 Buchern gehoren dem hochbegabten 
Peripatetiker E u d emu s an; aus ihnen und del' niko
machischen Ethik sind die 'H'(hxCt fk8rCUa ein 
Auszug). 

3. Die po litisch-okon omisch en: 
a) llo2£'ttxa oder no2£'ftxn tixQoaa£c;, acht 

Bucher vom Zweck und den Grundlagen des Staats, 
von den verschiedenen Regierungsformen und den wich
tigsten Verfassungen. 

b) Olxo'llOfk£Xa, 2 Bucher Oekonomik. 
4. Die mathematisch-physischen: 
a) MTjxa'llua nQo{J2~fkaTa, mechanische Pro

bleme. 
b) ll8Q'i dTOfkW'll rQafkfkw'll, von den untheil

baren Linien. 
c) (]Jvaun tixQoaa£c;, 8 Bucher von den letzten 

und allgemeinen Grunden und Verhaltnissen der Natur. 
d) M8T8WQo2or£xa, 4 in klarer und leicht ver

stiindlicher Sprache geschriebene Bucher uber Meteo
rologie. 

e) ll8Q/, OtIQa'llOV, 4 Bucher uber den Himmel: 
"die Erde ist eine Kugel von 40 Myriaden Stadien 
Umfang". 

f) ll8Q/, r8'llS08WC; xa£ rp.(foQac;, vom Werden 
und Vergehen der irdischen Dinge, 2 Bucher. 

g) A'll S fk 00 'll 3- S a8 £ C; X a I, n Q 0 C; "I r 0 Q £ a £, Frag-
ment uber die Lokalnamen mehrerer Win de. 

h) llQo{J21jp,aTa, wissenschaftliche Probleme. 
5. Die n a tur geschi ch tlichen: 
a) ll8Q/, bWW'll ~oToQ£ac;, eine Naturgeschichte 

der Thiere in 10 Buchern. 
b) n 8 QI, b WOO'll fkO Q£W'll., 4 Bucher von den ein

zelnen Theilen des thierischen Korpers. 
c) ll8Q/, bWW'll r8'llSa8WC;., von der Erzeugung der 

Thiere, 5 Bucher. 
d) Parva Naturalia, 11 naturgeschichtliche Ab

handlungen. 
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e) II f (! 'i (Xx 0 V O''f(jj V ~ vom Schall. 
f) IIf(!'i x(!wfl'a'Cwv~ von den Farben. 
N och werden dem Aristoteles 6 B r i e f e (?) und 

58 Distichen (?) beigelegt. Ewig schade ist der 
Verlust seiner IlO).,tH'i(H~ welche die Verfassungen 
und Gebrauche von nicht weniger als 158 Stadten in 
Griechenland und ausserhalb desselben enthielten. Welche 
breite und solide Grundlage ist damit flir die griechischen 
Alterthumer verloren gegangen! Es durfte wohl kein 
Verlust aus dem gesammten Alterthume mehr zu be
klagen sein als dieser. 

Aus der voraufgehenden Aufzahlung erhellt der un
ermessliche FIe iss des grossen Philosophen. U nd doch 
sollen % seiner Schriften verloren gegangen sein; nach 
einer Ueberlieferung hinterliess er namlich 1000 Schrif
ten, nach einer anderen 300 Bucherrollen. Glucklicher
weise sind - die llo).,t'Cf'iat ausgenommen - sammt
liche besonders wichtige auf uns gekommen. Wahrend 
seine reiche Bibliothek im Laute ihrer Schicksale nach 
Alexandria wanderte, wo sie bei Casars Sturm auf die 
Stadt in Flammen aufging, lagerten die noch nicht her
ausgegebenen Handschriften 130 Jahre lang in einem 
feuchten, dumpfigen Keller. Znletzt nahm Sulla die..., 
selben, da er Athen eroberte, als Siegesbeute nach Rom 
mit, bereitete jedoch dadurch den Romern wenig Freude, 
denen der Philosoph zu tief war. Aus jener Aufzahlung 
erhellt zweitens die Un i v e r s a lit a t des Aristoteles. 
welche die beiden grossen Reiche der Natur und der 
Geschichte im weitesten Sinne zu umfassen suchte. Aber 
nicht erhellt daraus seine hohe 0 rigi n a lit at: Er schafft 
sich eine durch und durch neue Methode, er begrundet 
und stellt wissenschaftlich dar: Physik, Metaphysik, 
Logik, Psychologie, Ethik, Politik, Poetik, Rhetorik und 
Naturgeschichte. Er weist del' Kunst und der Wissen
schaft, der Sittlichkeit und der Poesie, die von Plato 
als feindliche Gegensatze betrachtet wurden, die ihnen 
gebuhrende Stelle an. Und dabei ist das Alles nicht 

K 0 p p, 'griech. Literaturgesch. 9 
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bloss Sache des Gedachtnisses, sondern nach klaren, 
allgemeinen, in der Sache liegenden Gesetzen geordnet. 
Es erhellt aus jener Aufzahlung femer nicht die Tiefe 
s ei n er S p e cuI a tio n, welche die platonische weit uber
ragt. In Summa: Aristoteles ist der scharfsinnigste und 
umfassendste Kopf des gesammten klassischen Alterthums 
gewesen. 

Selbstverstandlich ist unmoglich,hier eine auch noch 
so durftige Entwickelung seines durchgebildeten Systems 
zu versuchen. Doch mogen einige grundlegende Leh
ren an dieser Stelle ihren Platz finden. Da fur Aristo
teles das Wissen des Warum (OU)7:£) das wesentlichste 
und das in erster Linie dastehende Wissen ist, so hat 
die Philosophie nach den Grunden der Dinge zu fragen, 
also nach dem Warum im Grossen. - Die Substrate 
werden aus den Principien abgeleitet, nicht aber um
gekehrt. - Weil die Philosophie die Principien aller 
Wissenschaften erortert, ist sie die freie, gottliche Wissen
schaft. - Auf dem Gebiete des Seins scheidet er: Das 
p,Tj (IV das Nichtseiende oder noch nicht wahrhaft Seiende, 
die Materie; die ovvap,tC; d. h. den Keirn, in dem die 
kunftige Wirklichkeit liegt; die 8v8Qyaa die durch das 
Hinzutreten del' Form hervorgerufene Wil'klichkeit; die 
8VUASXEHX, die dem Zweck entsprechende vollendete Vel'
wirklichung. - Er . versucht in der Logik, die verschie
denen Arten del' Begriffe auf ihre allgemeinen Formen 
zuriickzufuhren und kommt zu der (allzu empirisch zu
sammengetragenen) Tafel der zehn Kategorien: ovaia, 
nO(foJl~ llo(,()J!; 1lf!0~ Tit" no'v" 1loTi} x{ilfHa"" EXHV" 1l0£E"iv" llC((JXHV 

(Kat. 4). - Seine Ethik zeigt als Ziel des menschlichen 
Strebens die Gluckseligkeit (Evoa£!"ov£a), welche auf 
Tugend ruht; letztere ist also (vgl. 52, 2, c) ein Mitt
leres: ~ &egij i!~" neoa'eEml~ Iv f'ElJOTI}H o~aa TfjneO, ~f'ii" 
we,af'ivl} AOYVJ )lCIt w, (tV" Teov,f'o, oeiam. (Eth. N.1I,6).
In del' Physik setzt Aristoteles das eigentliche Wesen del' 
Natur in die Form, von welcher die Matel'ie bewegt wil'd. 
Ferner hat alles natiirliche Sein und vVerden einen Zweck : 
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"11 :tEO. )la;, ~ 'fV(JI' oVd'fV p,aT'1V lro&OVaW" De coel. I, 4. -
Was die hochsten Fragen der Metaphysik angeht, so 
urtheilt er fiber Unsterbliehkeit also: " 1st die Seele 
entstanden, so muss sie aueh wieder vergehen. Nun ist 
aber nur ein Theil der Seele, die Vernunft, ungeworden; 
nur letztere ist daher unsterblieh, wenn aueh nieht per
sonlieh fortlebend." Ferner fiber Gott: "Gott denkt 
sieh selbst, und sein Denken ist das Denken des Denkens. 
Dieses wandellose Beruhen des Gedankens in sieh selbst, 
diese untheilbare Einheit des Denkenden nnd Gedaehten 
ist die absolute Seligkeit Gottes: 11 :tEO. elE' p,tav )la' allA~V 
xat(!H ~Jov~v. Nieom. Eth. VII, 15. Naeh Zellers Philo
sophie der Grieehen. 

Das Fortleben des Aristoteles. 
Die peripatetisehe Sehule, zunaehst naeh des Meisters 

Tode von The 0 p h r a stu s geleitet, welche sieh wesentlich 
damit beschiiftigte, die Sehriften des Aristoteles zu er
kliiren, b..reitete sieh nieht so weit aus wie die aka
demisehe, am wenigsten im Romerreiehe. Das lag in 
ihrer troekenen und ernsten, nur naeh Wahrheit stre
benden, die Sehonheit aussehliessenden Richtnng. Die 
erste lateinische Uebersetzung ist die des Organon von 
Boethius im V. Jhdt. n. Chr., die man lange Zeit eifrig 
studierte. Dagegen lies sen die Abassiden, die Vertreter 
und Forderer der arabischen Cultur, den Aristoteles in 
das Syrisehe und Arabisehe fibersetzen; in Asien ragt 
1160 Averroes als Erkliirer desselben hervor, in Spa
nien 1170 Avieenna. Seit dem XI. Jhdt. n. Chr. stu
dierten ihn im Abendlande die Seholastiker, insbesondere, 
wie ihrer Riehtung entspraeh, seine logischen Sehriften. 
1270 veranstaltete Thomas von Aq nino eine wortlieh 
treue, directe Uebersetznng aus dem Griechischen gerade 
in der Zeit, wo Aristoteles die gesammte Philosophie 
beherrsehte: Von nun an wnrde sein Studium matt und 
matter und nahm erst gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts einen neuen Aufschwung. Dass aber nieht m~hr 
ein Grieehe, sondern ein Deutscher, Kant, an der Spitze 
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der Wissenschaft der Wissenschaften steht, das ist nicht 
bloss ein Triumph des deutschen Geistes, welcher den 
grossen Aristoteles iiberwand, sondern auch eine starke 
Biirgschaft fUr die Zukunft des deutschen Geisteslebens. 

II. Die Geschichte. 
53. Ueberblick; Die Logographen (§ 18) ver

standen also zu sammeln, doch nicht zu sichten. Sich an 
die epischen Dichter anschliessend, mengten sie Wahres 
und Falsches durcheinander und nahmen Fabeln und 
Marchen gern in den Kauf. Hecataeus macht den 
Uebergang von Ihnen ZUl' eigentlichen Geschichtschrei
bung, deren Zweck fol'tan ein hOherer wul'de als die 
blosse U nterhaltung des Lesers. Der kindliche Her 0 dot, 
welcher auf jenen folgt, heisst bereits "Vater der Ge
schichte. " Gleichwie iiberall in dem griechischen Geistes
leben da, wo sich auch nul' ein Keirn regt, es sofort. mit 
ungeahnter Gewalt hervol'bricht, so auch in diesel' Wis
senschaft. Kaumtritt del' Altmeister ab, so erreicht sie 
durch T hue y did e seine staunenswerthe Hohe. Scheint 
dieselbe nicht unbegreiflich, wenn man die kurze Spanne 
Zeit, welche dahinter liegt, und die relativ engen Grenzen 
des Schauplatzes der Thaten betrachtet? Auf Thucydides 
folgt del' siisse X e no p h 0 n, zwar schwacher als sein 
herber Vorganger, doch unbestritten der dritte Stern in 
dem Dreigestirn del' hellenischen Geschichtschreibung. 

54. Herodot rH(!6oo,,;o~) stammte aus einer 
angesehenen Familie von Halicarnass, einer der dorischen 
Hexapolis angehOrenden Stadt Carien's. Seine Lebens
zeit liegt zwischen den Jahren 484 und 424 v. Chr. (?). 
Wie seine Schriften beweisen, genoss er eine tiichtige 
Schulbildung, in welcher die griechischen Dichter die 
erste Stelle einnahrnen; spater wandte er sich aus in
nerem Triebe den Logographen zu. Das Wenige, was 
wir von seinem Leben wissen, ist etwa folgendes: Er 
floh vor dern Tyrannen Lygdarnis aus seiner Vatel'stadt 
nach Samos (urn 460 ?), kehrte 450 zuriick, zerfiel 
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als demokratisch gesinnter Mann mit der herrschenden 
Aristokratie unter seinen Mitbiirgern und wanderte iiber 
Athen nach Thurii aus, welches 444 von den Athenern 
an Stelle des zerstilrten Sybaris gegriindet wurde. In 
seiner neuen Heimath soIl er 20 Jahre spater gestorben 
und auf dem Markte begraben worden sein. 

Schon friih scheint er erkannt zu haben: man schreibt 
ohne Autopsie keine Geschichte; der Historiker muss 
reisen und sehen und bOren. Dieser Einsicht, seinem 
Forschungstriebe nnd seiner Reiselust folgend, unter
nahm er sechs Reisen zu Wasser und zu Lande in drei 
Erdtheilen. Mit welch en Anstrengungen, Entbehrungen 
nnd Gefahren mogen dieselben in der damaligen Zeit 
verbunden gewesen sein! Er lernte seine kleinasiatische 
Heimath auf das Genaueste kennen, er drang nach 
Osten bis zu den Riesenstadten Ecbatana und Babylon 
vor, im Siiden, im Wunderlande der Pyramiden, den 
Nil hinauf bis nach Elephantine, im Westen fiber 
Griechenland hinweg bis nach Sicilien und Siid-Italien. 
Seine Augen sahen die sandige Sahara, die EisbOhen des 
Kaukasus, die smaragdgriinen Cykladen, aber nicht das 
kleine Rom und das machtige Karthago. Welch' ein 
Gewinn ware fUr die Kenntniss des Nordens und seiner 
Volker erwaehsen, hatte er auch hierher seinen sin
nenden Blick gelenkt! Auf jenen langen Reisen gewann 
er Anregung und eine lange Reihe glanzender geschicht
Heher und geographischer Bilder, die er spater in Thurii 
zu einem Ganzen iiberarbeitete. 

Dasselbe ist in der Folgezeit in neun Biicher ge
theilt, und jedes mit dem Namen einer Muse (§ 7, 4) 
benannt worden. Eine Sage ging namlich, Herodot 
habe einstmals die Musen freundlich aufgenommen, und 
jede ihm dafiir ein Buch geschenkt. 

Abschnitte seines Werks soIl er auf seinen Reisen 
viermal offentlieh vorgelesen haben, und zwar in Corinth, 
in Theben, in Olympia bei Gelegenheit der Spiele und in 
Athen. Hier, wo der stolze Name Salamis den starksten 
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Wiederhall fand, erkannte ihm der Staat die bedeutende 
Summe von 10 Talenten als Nationalbelohnung zu. In 
demselben Jahre, 445, wurde Sophokles sein Freund, 
und horte ihn der junge Thucydides lesen. Als der
selbe, tief ergriffen von der Darstellung, Thranen vergoss, 
sprach Rerodot die in des Jiinglings Seele einschnei
den dell Worte zu des sen Vater: "Dein Sohn, Olorus, 
sehnt sich nach Wissen." (?). 

Sein Geschichtswerk. Die BiicherI-IVent
halten: Die Ursachen der Feindschaft zwischen Rellenen 
und Barbaren, von denen die folgenschwerste die Er
oberung griechischer Stadte durch Lyderkonige ist; die 
lydische Geschichte von Gyges bis auf Krosus und des sen 
Sturz durch die Perser; aegyptische, assyrische, baby
lonische und medische Geschichten; die persische vom 
Cyrus an bis auf Darius Rystaspis, welcher auf seinem 
Scythenzuge in Europa festen Fuss faste. In 1. V er
zahlt er den ionischen, von Athen und Eretria unter
stiitzten Aufstand, der so klaglich scheitert, in 1. VI 
die beiden U nternehmungen des Darius gegen Griechen
land, von denen die erste am Berge Athos, die zweite 
bei Marathon vereitelt wurde. Das VII. Buch beschreibt 
die V orbereitungen des Xerxes zum dritten Rachezuge, 
die zusammengetriebenen Volkermassen nach ihrer Rer
kunft und ihren Waffen, den Zug durch Klein - Asiel'l, 
Thracien, Macedonien und Thessalien, die Thermopylen
schlacht. In VIII sind die Beschreibungen der See
schlachten von Artemisium und Salamis und die Flucht 
des Xerxes enthalten, endlich in IX die Siegestage von 
Plataeae und Mykale und der weitere Angriffskrieg der 
Griechen bis zur Einnahme von Sestos. Alles in Allem 
umfassen die Biicher des Rerodot einen Zeitraum von 
320 Jahren. Besonders interessante Episoden sind fol
gende: "Ueber Aegypten B. II und Scythieri B. IV; 
die Geschichte der Rauptstaaten Griechenlands in B. I, 
V, VI; die Erzahlung vom Delphinenritt des Arion, 
der Besuch des Solon am Rofe des Croesus und die 
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weltberiihmte Unterredung beider, der Sturz des Crosus, 
die Jugendgeschichte des Cyrus und sein tragischer 
Untergang im Kriege gegen die Massagetenkonigin To
myris, sammtlich in B. I; die Erzahlung vom Schatz
haus des Rhampsinit in B. II; die Geschichte von 
Cambyses, Psammenit, Periander, Polycrates, von dem 
samischen Arzte Democedes in B. III; am' Ende von 
B. IV die langere Digression iiber die Geschichte des 
cyrenaeischen Battiadenhauses und besonders des 
schmahlichen Ausgangs der rachsiichtigen Pheretime. 
1m VI. B. wollen wir nur die erschiitternde Erzahlung 
vom Glaucus und aem Fluche des Meineids neben der 
ergotzlichen Freierversammlung am Hofe des Tyrannen 
Clisthenes von Sikyon erwahnen." Abicht Ausg. 
d.Her. 

Die S p rae h e des Herodot ist eine veredelt ionische, 
sich anschliessend an die der Logographen, der Sat z
bau oftmals bloss einfach anreihend und ,durchweg 
iibersichtlich. Die Hauptstarke des grossen Geschicht
schreibers liegt in seinem ulliibertrefflichen angeborenen 
Erzahlungstalente, das sich, von Anmuth durch
drungen, in plastischer Anschaulichkeit aussert. Dabei 
fliesst die Darstellung in ruhigem Flusse dahin, nur da 
inn ere Bewegung verrathend, wo sich erschiitternde Vor
gange vollziehen. "Honigsiiss, sagt ein Spaterer, ist 
seine Redeweise," "siiss und schon zugleich" ein An
derer, welcher dem Thucydides nur Schonheit, und dem 
Xenophon nur Siissigkeit zuerkennt. - Herodot nimmt 
keineswegs mehr leichtglaubig hin, was sich ihm bietet, 
sondern er iibt. mit Bewusstsein historische Kritik 
(VII, 152; II, 123; V, 49 u. s. w.), wenngleich dieselbe 
noch unvollkommen und beschrankt ist. Seine Wahr
he its 1 i e be, verbunden mit herzlicher Freude an allem 
SchOn en und Guten darf trotz mancher in d(!m Werk ent
haltener Widerspriiche nicht angetastet werden und liisst 
ihn als einen unparteilichen Geschichtschreiber dastehen. 
Wie manche seiner Angaben ist durch neuere Reisende 
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besUltigt, in wie vielen andern ein wahrer Kern entdeckt 
worden! Seine WeI tan s c h a u u n g geht von dem Satze 
aus: "Die Gottheit ist neidisch" (I, 32; III, 40; 
VII, 46). Den Gesetzen, welche die Weltordnung aus
machen, folgt nach ihm auch die Geschichte. Wer 
diesel ben lib-erschreitet, verfallt dem Geriehte del' zur 
Nemesis werden den Gottheit (V, 72; VI, 134 u. s. w.). 
Mit dieser niedrigen Anschauung. steht Herodot ver
einzelt unter den griechisehen Historikern da. Dem 
Volksglauben folgend, glaubt er auch an Orakel, Weis
sagungen, Traume, Vorzeiehen, Wunderzeiehen u. s. w. 
und beriehtet darliber in naIver Weise. - Wahrend 
er die Volker der damals bekannten Welt mit ihren 
Sitten und Sagen behandelt, wahrend er die Natur 
ihrer Lander besehreibt, halt er als Z wee k un d M i t
telpunkt seines Werks den Freiheitskrieg seines 
Volkes gegen die Perser, den Sieg der Menschliehkeit 
liber die Barbarei, unverwandt fest. So wird sein Bueh 
form ell zu einem Kunstwerk und der' Saehe naeh zu 
einem flir aIle Zeiten kostlieheu· zugleieh nationalen 
und human en Werke. 

55. Th ueyd ide s (0 ov"vo£ o'1j~) stammte aus 
einer in Attika und Thraeien beguterten, mit der Ci
monischen verwandten, hoehangesehenen Familie. Seiu 
Vater hiess Olorns, sein Geburtsjahr liegt um 471 
v. Chr., sein Geburtsort ist der attisehe Demos Ha
limus. Er soIl zu Lehrern den Philosophen Anaxa
goras und den Redner Antiphon gehabt, aueh einmal 
(§ 54) den Herodot gehOrt haben und spater ofters auf 
seine thracischen Gliter Skapte Hyle gereist sein, wo 
sieh Goldbergwerke befanden. An der grossen Pest, 
welehe Athen zu Anfang des peloponnesisehen Krieges 
heimsuehte, erkrankte er selbst (II, 48, 3). Das ist 
so gut wie alles, was wir von seinem Leben vor 424 
wissen. In diesem Jahre lag er zur Zeit des Spatherbstes 
mit 7 Dreiruderern bei Thasos, die Kuste von Thraeien 
liberwaehend, aJs der kuhne Spartaner Brasidas auf 
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Amphipolis losging. Sein Mitfeldherr Eukles rief den 
Collegen schleunigst zu Biilfe, doch zu spat; ehe der
selbe den Strymon hinauffahren konnte, hatte sich be
reits die grosse und an Hiilfsmitteln reiche Stadt den 
Lacedamoniern ergeben, ein schwerer Verlust fUr die 
atheniensische Sache! Doch gelang es ihm, das an der 
Miindung des Flusses gelegene Eion zu besetzen und 
gegen einen Doppelangrifi des Brasidas zu behaupten 
(IV, 104, 4; 107, 2). Gleichwohl des Verrathes an
geklagt, musste er ~O Jahre sein Vaterland meiden 
(V, 26, 5). Oder entzog er sich del' Todesstrafe, welche 
iiberal! auf Landesverrath steht, durch eine freiwillige 
Verbannung? Er scheint sie meist auf seinen thraeischen 
Giitern odeI' auf Reisen getragen zu· habell. Diese unter
nahm er nach den Schauplatzen, wo eben del' sehreck
liche Krieg getobt hatte, urn Nachrichten und Anschau
lichkeit fUr sein Geschichtswerk zu gewinnen. 1m Herbst 
404 ist del' Verbannte auf kurze Zeit nach dem durch 
Lysander geknechteten Athen zuriickgekehrt und solI 
gegen 396 bei Skapte Byle von Raubern erschlagen wor
den sein. Seine Asche wurde nach Athen gebraeht und 
in del' Familiengruft der Cimonen beigesetzt. 

Sein Werk, ~vrreafJ!~ 7Ue/, TOV noUf1'ov 
TellV IlsAonoVv'1jl1{(j)v "at 'A{}'1jva{(j)v iiber
schrieben, d. h. Schrift iiber den Krieg del' Peloponnesier 
und Athener, ist in spaterer Zeit in VIII Biicher ge
theilt worden. Nach einer Ueberlieferung habe seine 
Tochter das letzte derselben geschrieben; hat sie viel
leicht nach dem jahen Tode ihres Vaters die Band
schrift davon einem fachkundigen Manne zur Ueber
arbeitung gegeben? Von dem herodote'ischen Werke 
unterscheidet sieh das thucydide'ische wesentlich dadurch, 
d!1ss ersteres von langst vergangenen Zeit en und von 
den Ereignissen vor einem vol!en Mensehenalter handelt, 
letzteres die Gesehichte del' Gegenwart ist. - Das 
1. Bueh derselben enthiilt eine Vergleichung del' frii
heren griechisehen Geschichte, die Perserkriege ein-
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geschlossen, mit dem peloponnesischen Kriege; es soll 
gezeigt werden, dasg, den Hiilfsmitteln der streiteuden 
Parteien entsprechend, der letztere viel bedeutender als aile 
friiheren werden musste. Da ferner die Ursachen des
selben dargelegt werden, kommt Thucydides auf die 
Zeit zwischen den Perserkriegen nnd dem peloponne
sis chen und behandelt zuletzt dessen aussere Veranlas
sungen, insbesondere die Vorgange bei Epidamnus und 
Potida8a. Mit dem II. Buche beginnt die Geschichte 
des peloponnesischen Krieges, welcher nach der An
schauung des Verfassers naturgemass in 3 Theile ge
theilt wird: 1. in den zehnjahrigen Krieg von 431-421, 
dessen erster Theil auch der archidamische hiess; er 
endet mit dem Tode des Brasidas und Kleon und mit 
dem Frieden des Nicias (1. II-I. V, 24). 2. Der zweite 
Theil ist die Zwischenzeit, erfiillt von Streitigkeiten, 
namentlich um die ZugehOrigkeit von Argos zum pelo
ponnesischen Bunde, die sich zum erneuten Kriege er
weitern. Auf jene folgt die grosse, von Alcibiades ins 
Werk gesetzte Expedition von 4] 5 - 413, welche die 
Bliithe der athenischen Biirgerschaft brach (1. V, 25-
I. VII, zu Ende). 3. Den Schluss des grossen Trauer
spiels macht der decele"ische Krieg mit seiner Reihe von 
Wechselfiillen von 413-404. Schon scheint er durch 
das Wiedereingreifen des Alcibiades eine fiir Athen 
giinstige Wendung zu nehmen, da fiihrt er nach des sen 
zweiter Verbannung zur Katastrophe von Aegospotamoi 
nnd zur ganzlichen Bezwingung der Athener durch Ly
sander. Thucydides hat von diesem Theil des Krieges 
nur die Geschichte der Jahre 412 und 411 im VID. 
Buche geschrieben; das letzte Kriegsereigniss ist die 
Niederlage des Spartaners Mindarus bei Kynos Serna 
(c. 104-106). - "Es giebt vielleicht keine Periode der 
Geschichte des Menschengeschlechts, welche mit solcher 
Klarheit vor unseren Augen steht als die ersten ein
undzwanzig Jahre des peloponnesischen Krieges durch 
das Werk des Thucydides." O. Miiller. 
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Derselbe wollte eine durch und durch wahrheitsge
treue Darstellung dieses Krieges geben, in der nicht bloss 
die Ereignisse treu und anschaulich beschrieben, sondern 
auch die Motive der hervorragenden Personlichkeiten 
blossgelegt seien. Letzteres ist die psychologisch-pragma
tische Seite des Werks. Dasselbe sollte auch weniger den 
Zweck haben, augenblickliche Unterhaltung zu verschaf
fen, als vielmehr den, fUr die Zukunft, wenn es wieder ein
mal ahnlich so kame, Nutzen zu gewahren (I, 22, 4: ein 
Besitz fiir aBe Zeit - X'C~fba E!; (hl). Aus ihm treten 
des Verfassers tiefinnere Wahrhaftigkeit und U npartei
lichkeit, seine staatsmannische Einsicht, seine feine athe
nische Bildung, sein Verkehr mit grossen Mannern, der 
auf Reisen und durch Autenthalt in der Fremde gescharfte 
Blick des Beobachters, der' eigenthatige Antheil an den 
Ereignissen mit Bestimmtheit hervor. Wie hat sich der 
philosophisch durchgebildete Mann das V e r h a I t n iss 
des Menschlichen zum Gottlichen gedacht? Wah
rend der glaubige Herodot in entscheidenden Momenten 
die Gottheit nahen und eingreifen lasst, liegt bei Thucy
dides eine gottliche Weltleitung in der Ferne (VII, 77, 
4; II, 64, 2 u. s. w.), deren WaIten zu begreifen schwer, 
ja unmoglich sei - "die oberste Ursache bleibt in 
heiligem Dunkel." Der Mensch, dessen Gesichtskreis 
zu eng ist, tragt ihr gegenuber nichts als das fromme 
GefUhl der Abhangigkeit in sich. Aber die Gottheit 
hat sein Schicksal in seine Hand gelegt und ist, je 
nach seinem Handeln, fUr oder gegen ihn. Dass uber
naturliche Erscheinungen moglich seien, zutreffende Weis
sagungen, Vorzeichen u. s. w., laugnet er nicht (I, 118; 
III, 134), aber ein Forschen darnach fUhrt zu keiner 
Klarheit. Das Object der Beobachtung seitens des Histo
rikers ist vielmehr der Mensch mit seinem Thun und 
Lassen und mit seinen Motiven; auf dies em Boden lasst 
sich forschen, und lassen sich klare und fordernde Re
sultate gewinnen. Die Tuchtigkeit der Menschen aber 
ruht - wie bei Sokrates - auf der scharfen Erkenntniss, 
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aus der sich die einzelnen Tugenden entwickeln konnen, 
auf denen Staat und Familie gegriindet sind.-Ueber die 
Genauigkeit der zahlreichen in die Erzahlung gefiochtenen 
Red e n aussert er sich I, 22. Er urtheilt selten iiber die 
leitenden Personlichkeiten, sondern lasst sie vielmehr sich 
selbst durch ihre Handlungsweise charakterisiren und in 
ihren Reden ihre Motive und Gesinnungen aussprechen; 
wo der Rede die Gegenrede gegeniibersteht, steigert sich 
noch die Unparteilichkeit. Die Leichenrede des Perikles 
(II, 35 - 46), welche durch Tiefe und Geisteshoheit 
die iibrigen iiberragt, enthalt eine Charakterschilderung 
des athenischen Volks, wie es damals war, mit einem 
feinen Hinweis darauf, wie es wohl sein so lite. - Die 
E r z a hI u n g, nur selten durch Episoden unterbrochen 
(I, 126. 128. 135. II, 15. 96. 99. ill, 104. VI, 1. 54). 
schreitet einfach und liickenlos ruhig vorwarts, ohne 
kiinstlerische Anlage und rhetorischen Schmuck, nnr in 
besonders schmerzlichen Momenten die innere Bewegung 
des Patrioten verrathend. - Die S p rae he, welche er 
so frei handhabt, dass er neue W orte bildet, ist einer
seits edel, wiirdig, kraftvoll, andererseits hart, schwierig 
und mitunter so knapp, dass jedes iiberfiiissige Wort 
wahrhaft angstlich vermieden wird. "Thucydides, so ur
theilt ein Spaterer, fiieht iiberall das Glatte und Ebene 
der Schreibart und gleicht immer einem Anstossenden 
wie die aufrauhen Pfaden Wandelnden." Wenn Naegels
bach in seiner Gymn. Paed. meint: "Man lese nicht den 
Thucydides, so geistreich er ist; er hat ein triibes fin
steres Wesen, keine helle Jugendfreundlichkeit und ist 
auch vielfach zu schwer": so ist dem entgegenzustellen: 
SoIl denn die deutsche Jugend keine Ahnung von diesem 
Juvel der antiken Geschichtschreibung bekommen? 

56. Xenophon (S8'VOcpriW), der Sohn des'Gryllus, 
444 v. Chr. (?) zu Athen geboren, wurde schon in friiher 
Jugend SchUler und Freund des Sokrates. Er gedieh 
durch gymnastische Uebungen, durch Reiten nnd Jagen 
zu einem ~tarken .und schOn en Manne. 1m peloponne-
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sischen Kriege, im Gefechte bei Delium 424, rettete ihn 
Sokrates, da er vom Pferde gestiirzt war, vor den Feinden. 
Dann fehlt es an Nachrichten iiber ihn. 401 liess er 
sich durch einen Gastfreund, Proxenus, welcher sich zu 
Sardes aufhielt, an den Hof des jiingeren Cyrus ziehen. 
Mit dem letzteren machte er hierauf, erst zu spat in 
dessen Unternehmen, den Artaxerxes zu entthronen, ein
geweiht, den Zug bis VOl' die Thore Babylons mit. Nach 
del' Schlacht bei Cunaxa am 3. September 401, dem 
Tode des kiihnen Prinzen und del' heimtiickischen Er
mordung des Klearchus und del' iibrigen griechischen 
Fiihrer wurde Xenophon del' Hauptleiter des gefahrvollen 
Riickzugs. Seine Umsicht, sein Muth, seine Selbstver
leugnung retteten ihn und seine Landsleute. Die Athener 
abel' verbannten ihn, da er an dem Kriege gegen den 
Perserkonig, ihren damaligen Freund, theilgenommen 
habe. Darum blieb er gleich in Asien bei dem sparta
nischen Feldherrn Derkyllidas und dann, 396, beim 
Agesilaus, del' mit dem grossen Plan umging, das morsche 
Perserreich zu brechen. Del' Konig imponirte dem Athener 
in dem Masse, dass er dessen Ideal von einem griechi
schen HeIden wurde und blieb. Ais jedoch derselbe von 
seiner Siegeslaufbahn abberufen war, stand Xenophon 
den Thebanern und seinen eigenen Landsleuten 394 bei 
Koronea mit den Waffen gegeniiber. Nach dem Friedens
schlusse machten ihn die Spartaner zu ihrem Staatsgast
freund und schenkten ihmein schones Landgut bei Skillus 
in Elis, nicht weit von Olympia, dem Tempelbezirk mit 
den hOchsten nationalen Festen Griechenlands. Hier 
schrieb del' Held, im Uebrigen mit Landbau, Jagd und 
Pferdezucht beschaftigt, wohl die meisten seiner Schriften. 
Als aber 371 Epaminondas bei Leuctra die Macht Spar
ta's brach, rissen die Eleer Skill us wieder an sich, und 
Xenophon musste fiiehen. Er ging zuletzt nach Korinth 
und schickte von dort aus 366 seine beiden Sohne Dio
dorns und Gryllus nach Athen, damit sie unter del' Fahne 
del' mit den Athenern verbiindeten Lacedaemonier kampf-
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ten. Gryllus fiel 362 bei Mantinea. Als die Todesbot
sehaft einging, wollte Xenophon eben opfern. 1m ersten 
Augenbliek nahm er den Kranz vom Kopfe; da er abel' 
hOrte, sein Sohn sei mit Ehren gefallen, setzte er jenen 
mit den Worten wieder auf: "Ieh wusste, dass ieh einen 
Sterbliehen gezeugt hatte!" Urn diese Zeit odeI' etwas 
friiher scheint der hochbetagte Greis aueh aus der Ver
bannung zuriiekgerufen zu sein, doch naeh seinem Athen, 
das er so lange gemieden, nicht wieder gewollt zu haben. 
Er blieb in Korinth und starb daselbst 354 odeI' 353. 
Mit ihm schied eine fromme, wahre, edle, mehr auf das 
Praktisehe als auf das Theoretisehe gerichtete Seele. 

Seine Sehriften. Am hOehsten steht seine Ana
basis CAvdfJafftr; Kv(}ov) in 7 Biiehern da, ruhend 
auf del' Erinnerung von Selbsterlebtem, vielleicht auch auf 
Aufzeichnungen aus del' Zeit des kiihnen Wagnisses, doch 
erst 20 Jahre spateI' gearbeitet. In dieser herrlichen Schrift 
wird uns in einfacher und schmuckloser, doch lebendiger 
Sprache geschildert, wie 10,000 kiihne Griechen an del' 
Seite eines feigen Barbarenheeres bis in d~s Herz del' 
Perserlande dringen, wie sie bei Kunaxa hunderttausende 
der Feinde verjagen, wie ihre Fiihrer, VOl' allen der starke 
Kriegsmann Klearchus, in die Falle gelockt und gemordet 
werden. Wir lesen weiter, wie del' junge Philosoph, auf 
seine iiberlegene Bildung gestiitzt, ohne eigentliche Wahl 
die Heeresleitung iibernimmt. Fort geht es iiber den Tigris 
hinweg, hinauf an dem linken Ufer des Stroms; es lassen 
die feigen Barbaren von del' vergeblichen Verfolgung abo 
Da erwachsen neue Gefahren: Gebirge, bewohnt von 
kriegerischen Stammen, namentlich den tapfern Kar
duchen, sperren den Weg; mit Speer und Schwert will 
sich mehrfiteh die Bahn nicht brechen lassen, sondern 
es bedarf del' List. Uebermiidung, tiefer Schnee, Heiss
hunger, Rollsteine von den Felsen u. S. W. machen man
chen stiirzen; doch die Mehrzahl kommt unversehrt 
bis zu einem Hiigel, wo der rettende Pontus Euxinus 
erblinkt, und sich aIle (Anab. IV, 7) unter den Rufen: 
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"das Meer, das Meer - :Jdluuuu~ :Jdluuuu!" freude
trunk en in die Arme fallen. Dann geht es theils zu 
Wasser, theils zu Lande an dem N ordrande Klein
asiens bis nach dem griechischen Byzanz weiter. -
"In dieser Schrift, einem ewigen Zeugniss von der Ob
macht der Bildung liber die Barbarei, tritt uns Alles in 
lebensvoller Frische vor Augen. Lander, Landschaften, 
Stadte und Ortschaften, die Schwierigkeiten und Drang
sale auf den Marschen, Schlachten und Schlachtordnun
gen, die Sitten einzelner Menschen und ganzer Volks
stiimme sind 80 auschaulich geschildert, das:s wir alles in 
lebendiger Flille vor unser Auge gestellt sehen und, gleich
sam unter die Griechen versetzt, Gliick und Ungliick, 
Freude und Leid mit ihnen theilen." Raph. Kiihner. -
Die griechische Geschichte ('Ell1jvo,a) in 
7 Biichern, 48 Jahre umfassend, in einer etwas ein
formigen Sprache geschrieben, enthalt fiir uns eine Fort
setzung des Thucydides. Zuerst werden die Jahre 411-
404 dargestellt, der Schluss des schrecklichen Kampfes, 
welcher Griechenland fallte. Daran reiht sich der liberaus 
interessante Theil der griechiFchen Geschichte bis 362, 
dem Jahre der Schlacht bei Mantinea. Er zeigt, wie 
neue Krafte, namentlich Theben, vergeblieh urn eine 
dauernde Hegemonie an Stelle von Athen und Sparta 
rangen. Als Hauptheld erscheint darin der wack ere, 
doch etwas enge und diirftige Agesilaus; derhohe und 
feine Epaminondas wird in parteilicher Weise libergan
gen. -Die Cyropaedie (Kv(!ov 7ratOS£u) in 8Bii
chern. Ueber wenige Schriften des Alterthums gehen 
die Ansichten so auseinander wie iiber diese: denn die 
Einen sehen in ihr nichts als einen his to risch en Roman 
ohne die rechte Grundlage, dessen Held ein fingirtes, 
nach sokratischen Lehren gebildetes Tugendideal sei, und 
weisen sie darum ganzlich aus der Schule heraus; die 
Anderen sagen: "Xenophon will in ihl' aus del' Lebens
geschichte des Cyrus dasjenige geben, woraus sich el'
kennen lasst, wie derselbe zu dem vel'wil'klichten Ideal 
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die Schrift einen Spiegel der Lebens- und Herrscher
klugheit und frommen Tugend enthalte, sei ihr Inhalt 
treuer als die herodote'ische Darstellung des grossen 
Perserkonigs" (?). Jedenfalls ist sie in der reinsten atti
schen Sprache geschrieben und in der Composition 
meisterlich. - Die Erinnerungen an Sokrates 
('A no fh 'I' 17 fh 0 'Ill; V fh a '[ a .;s w " e (i'C 0 v ~) oder die 
Me m 0 r a b iii en in 4 Blichern, ein philosophisches 
Werk, das den Sokrates gegen die Anklagen der Gott
losigkeit und Jugendverflihrung vertheidigt. Es weicht 
in seiner niedrigeren Auffassung der Personlichkeit des 
Martyrers stark von dem hochidealen Plato ab (vgl. 
§ 48). - Minder bedeutende Schriften: 'Ano),oyla 
.;s w" e de: 0 v ~ (?), eine Vertheidigung des Sokrates.
.;svfhnOf1tO'l' ptJ.,0f10PW'l', das Gastmahl der Philo
sophen, das insbes()ndere des Sokrates Ansichten liber 
Liebe und Freundschaft enthalt. - 0 l" 0 'I' 0 fh U 0 ~ 
),oyo~ liber die Haushaltungskunst. - <Uewv, Ge
sprach zwischen Hiero und Simonides liber die Mittel, 
ein Land zu begllicken. - 'A.:f'ljva£wv nO),tHla (?), 
liber die Staatsverfassung der Athener. - Aa"H)at
fhovlwv nO),tHla (?), liber die Staatsverfassung der 
Spartaner. - Aoyo~ sl~ 'AY17f1l),aov (?), eine 
hypernolische Lobrede auf Agesilaos. - no Q 0 t ~ rfS e ~ 
nQo~oo(J)'/J, worin den Athenern die Wege angegeben 
werden, ihren Finanz~n aufzuhelfen. - n s e 't /, nn t
,,~~ tiber die Reitkunst. InnaQXt"O~ tiber den 
Befehlshaber der Reiterei. - K v v'lj y s '[ t" () ~ tiber die 
Jagd. - 5 Briefe (?). 

Wegen seiner fast rein attischen, lieblichen und ein
fachen Sprache, welche die schOne Mitte einerseits zwischen 
dem erhabenen und glanzenden, andererseits zwischen dem 
niedrigen und dtirftigen Stil inne halt, heisst Xenophon 
"die attische Biene." Quinctilian sagt von ihm, auf 
seinen Lippen habe eine Gottin der Ueberredung, ahn
lich wie bei Pericles, gethront, seine Sprache die Grazien 
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seiber gebildet (X, 1, 6). Doch ist er entschieden kein 
Talent ersten Rangs, wie sein Zeitalter so viele aufweist, 
und hat auch nicht das Herbe, das dem starkeren Cha
rakter inne wohnt. 

57. Hinter den drei grossen Meistern steht Ctesias 
(K";1j(1£a~) zuriick, Leibarzt des Konigs Artaxerxes 
Mnemon, der demselben aueh die ihm bei Cunaxa von 
Bruderhand geschlagene Wunde heilte. Er kehrte von 
dem persischen Hofe 399 v. Chr. in sein heimathliehes 
Cnidus zuriick und beschiiftigte sich damit, das reiche 
Material zu ordnen und zu verarbeiten, das er im Mor
genlande gesammelt. So entstanden seine persiscben 
und indischen Geschiehten, n l! Q (1 IX c1 und'f v ooc c1, 
naeh dem Urtheile der Alten allzu oft gegen die Wahr
heit verstossend und nur noch in Bruchstiicken erhalten. 

58. Philis tus ((]Hlb(1";O~) aus Syrakus, erst 
Freund, dann Gegner des alteren Dionysius, wurde von 
demselben 386 v. Chr. verbannt. In dem Kampfe, der 
nach des Tyrannen Tode zwischen dem jiingeren Dio
nysius und dem Dion ausbrach, verlor er das Leben. 
Er hat 11 Biicher ~blCl!luci geschrieben, die nurnoch 
in Fragmenten vorhanden sind. Sie umfassten die 
sicilische Geschichte seit der altesten Zeit bis auf die 
des Verfassers und gelten einerseits fUr nicht unbe
deutend, andrerseits fUr parteiisch. 

59. Theopomp (0l!onOfbno~) aus Chios, 380 
v. Chr. geboren, Schiiler des Isokrates, wandte sich 
dann von der Rechtswissenschaft zur Geschichtschrei
bung. Fur diesen Zweck scheute er nicht Geldopfer 
noch personliche Anstrengungen auf Reisen. Von seiner 
Schrift 'Ell1jvtlCci oder (/hltnntlCa, welche die griechi
sche Geschichte zur Zeit Philipps II. behandeln, exi
stiren· nur noch Bruchstiicke. 

60. Ephorus ("ErpoQo~) aus Cumae in Aeolien, 
Schuler des Isokrates, vor 333 v. Chr. bliihend, be
gann eine Geschichte aller Volker bis auf seine Zeit, 
Ta lCa.'tolov uberschrieben, also eine Universalge-

K 0 p p. griech. Literaturgesch. 10 
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schichte. Sie solI - denn sie ist verloren gegangen -
mit Ausschluss del' myth is chen Peri ode die Zeiten von 
1104-340 v. Chr. umfasst haben und von dem Sohne 
des Ephorus, dem De mop h i 1 us, vollendet worden sein. 

3. Die Beredtsamkeit. 
61. Dass unter den mittheilsamen und sprachge

wandten Griechen schon in del' alteren Zeit eine andere 
Volker iiberragende natiirliche Beredtsamkeit vorhanden 
war, kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Musste 
ja doch vor Gericht und in del' Volksversammlung 
offentlich und frei gesprochen werden. Der grosseste 
Redner dieser Richtung ist Perikles gewesen, mit 
Beinamen'Olvp.1fto~~ von dem Aristophanes sagt (Acharn. 
536): Er, der Olympier, Er blitzte, donnerte, verwirrte Grie
chenland. Thucydides bewahrt (II, 35-46) die Grab
rede des gross en Staatsmanns auf gefallene Athener, 
welche noch jeder Kiinstelei fern bleibt. Auch Kleon 
war in seiner Art ein bedeutender Reduer, doch nul' 
fiir den Pobel; wie ein Unsinniger schrie und tobte er 
auf der Rednerbiihne. Dagegen werden als Begrlinder 
einer kunstmassigen Beredtsamkeit die Syrakusaner 
Korax und Tisias genannt (450 v. Chr.?). 

62. Erst im peloponnesischen Kriege wurde, als 
Gorgias von Leontini 427 v. Chr. in Athen erschien, 
um flir seine Stadt Rlilfe zu suchen, auf dem neuen 
Boden die Naturgabe zu einer sich ihrer bewussten 
Kunst. Riel' hatte, namentlich in Sprache nnd Gram
matik, die Sophistik vorgearbeitet und flir die Beredt
samkeit einen guten Grund gelegt. Als nun der Leon
tiner mit seiner Kunst auftrat, glaubte man, in eine 
neue Welt versetzt zu sein. Seine Vortrage wirkten 
wahrhaft hinreissend; alles dachte, mit der neuentdeck
ten Beredtsamkeit Wunder wirken zu konnen. 

63. Zunachst legte man auf die Form den haupt
sachlichsten Werth, dagegen trat del' Inhalt zurlick. 
Die Prunk- oder Schaureden (r8VO~ bruJH"'fUeov) lei-
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sten in dieser Richtung das Hochste. Bald abel' wurde 
die sophistische Redekunst auch vor Gericht angewandt 
(Y81'O~ otxa1'txo1') und in del' Volksversammlung (Y81'O~ 
o'ljP/flyoQtX01' oder (fVpfJOV).,EVTlX01'); fast ein jeder bis 
auf die Allerbesten nahm von ihr etwas an. Nament
lieh traten eigene Verfasser von Gerichtsreden, ).,oyo
yedgJOt genannt, auf, welehe flir Andere Reden schrie
ben, und maehten damit gUinzende GesehiiJte. Welche 
Gefahren barg eine solche Richtung, wie tief unsittlich 
ist das von Sokrates bekampfte Ziel: T01' ~TT01'a 
Myo1' xednw 7lotEi1' d. h. die sehwachere Saehe dureh 
die Macht der Rede zur obsiegenden zu machen! Die 
sophistisehe Redekunst ist ein wesentlicher Faktor zu 
dem Untergange Athens geworden. 

64. Antiphon CAVTtgJW1'), von dem 17 Reden 
auf uns gekommen sind, steht an der Spitze des soge
nannten alexandrinischen Kanons der zehn beriihmtesten 
attischen Redner. - Andocides (AVOOX£O'lj~), urn 
dieselbe Zeit, ist der zweite, in seinen Reden, von wel
chen 4 (?) tibrig sind, ziemlich einfach und den wirk
liehen Verhiiltnissen folgend. - Ly s i a s (Av G£a~) 
(t 378 v. Chr.) , tiberaus fruchtbar als Redner, soli 
425 Reden. geschrieben haben, von denen 34 erhalten 
sind. Er zeichnet sich durch Charakterzeiehnungen, den 
treuen Ausdruck des wirklichen Lebens aus; er weiss 
den Ton jedes zu treffen, dem er die Rede in den Mund 
legt. Del' Ausdruck ist rein, die Sprache nattirlich und 
einfach, tiber dem Ganzen ruhtjedesmal eine unbeschreib
liehe Anmuth. Wegen diesel' Eigensehaften wird Lysias 
vielfach auf Schulen gelesen. - Iso era t e s CI (J 0 x Q d
'C'lj~), ,,0 e~TWe" genannt, der Lehrer fast aller Staats
manner und Feldherru seiner Zeit, gab sich 338 v. Chr. 
nach der Schlacht von Chaeronea den Tod. Schtich
ternheit und Korperschwache hatten ihn der theoreti
sehen Riehtung zugewiesen, die ihn zu dem Resultat 
flihrte: Weg mit del' sophistischen Redekunst, es muss 
eine vaterliindische Beredtsamkeit auf sittlicher Grund-
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lage aufgebaut werden. Aber seine Theorie blieb ein 
unerreichtes Ideal. 21 seiner ii beraus sorg~am ausge
arbeiteten Reden Rind eThalten, meist politische Prunk
reden; unter ihnen ist die gelesenste der ll(Xrr;yvl}u,O~ 
d. h. eine Lobrede auf die Verdienste von Athen und Rellas. 
,,Isokrates besitzt mehr Pracht als Anmuth. . .. Oft 
schreitet er kriiftig wie ein Heros einher, aber zu der 
erhabenen Redegewalt des Demosthenes verMlt er sich 
doch nur wie. ein Athlet zu einem Vaterlandsverthei
diger" (Westermann, Gesch. d. Beredtsamkeit in Griech. 
u. Rom). - Isaeus CI()(X;;o~) ct 348 v. Chr.), cha
rakteristisch durch das Gekiinstelte, Gefeilte und Ge
schmiickte seiner Reden, deren 11 iibrig sind, aIle sich 
auf Erbschaftssachen beziehend. - Lycurgus (Av
x 0 t'l} Y o~), ein durch Gewissenhaftigkeit und Uneigen
nlitzigkeit ausgezeichneter, rastlos auf das W ohl von 
Athen bedachter Staatsmann, gehOrt der antimacedoni
schen Partei an. Alexander forderte 335 v. Chr. auch 
seine Auslieferung (§. 6fl), doch gab er den Vor
steIlungen des Phocion nach: er mage seine Waft"en 
lieber gegen die Barbaren als 'gegen seiue Landsleute 
kehren. Von Lycurg's Reden ist nur eine, die gegen 
Leokrates, erhalten. 

65. De m 0 s the n es (d r; f1'0 (f.(}i rr; ~). Ein erschiit
terndes Lebensbild ro11t sich uns auf, reich wie wenige 
der gesammten Weltgeschichte an den alleraussersten 
Gegensatzen. Zuerst Kind des vollsten W ohlstandes, 
dann bitterarm und auf sich allein angewiesen, dann in 
redlicher Weise mlihevoll emporgekomrrien, oann, auf die 
schwachen und unzuverHissigen Reste ehemaliger Blirger
tugend gestiitzt, der erste Mann seines Staats, der uu
bestritten erste Redner aBer Zeiten, aber der Todfeind 
der beiden machtigsten Monarchen seiner Zeit und 
endlich der Martyrer fUr das untergehende Vaterland 
- das heisst Demosthenes. Spricht diese Reihe nicht 
mehr als alles Andere fUr ihn? - Demosthenes, Sohn 
eines recht wohlhabenden Fabrikanten aus dem Demos 
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Paiania, zwischen 385 und 381 v. Ohr. geboren, verlor, 
erst siebenjahrig, seinen Vater. Schurkische Vormiin
der betrogen ihn urn fast sein ganzes Vermogen; den 
Rest, ein Talent, liess er nach langerem Processe 
fahren, urn in seiner idealen Richtung nicht gestOrt, ja 
aufgerieben zu werden. Seit seinem siebenzehnten Jahre 
auf die eigene Kraft angewiesen, Schuler des Isaeus 
(§. 64), sich vertiefend in den schOn en Isocrates und 
in den herb en Thucydides, dessen unsterbliches Werk 
er achtmal abgeschrieben haben soli, entwickelte er 
eine Arbeitskraft wie wenige Menschen. Urn seine 
Existenz zu fristen, wurde er lororeaq,oq, d. h. Ver
tassel' von gerichtlichen Reden fill' Andere. Sein grosses 
Talent schuf ihm auch in diesem untergeordneten Ge
werbe Ruf und bald auch Vermogen. Damit kam er 
seinem Ideal, in del' Volksversarnmlung und der Ver
waltung Athen zu niitzen, naher. Sein den Biichern 
zugewandter, unermtidlicher Fleiss steigerte sich noch: 
schon vor Tagesanbruch sass er tiber der Oellarnpe bei 
den Pergamenen. Aber physische Schwierigkeiten, 
Klippen, an denen die Meisten scheitprn, thtirrnten sich 
ihm entgegen: seine Stimrne war diinn, sein Athern 
kurz, er konnte den scharfen Oonsonanten Q nieht in 
voller Schiirfe aussprechen. Und es galt viele, viele 
wogende Tausende von dern Granitwtirfel aus zu be
herrschen, welcher die Rednerbiihne Athens bildete. 
Dreissig Jahre alt, 354, trat er zurn ersten Male offent
lich auf, 3b 1 hielt er seine erste philippische Rede. 
Von da ab wurde er del' Leiter des 'Viderstaudes gegen 
den iibermachtigen Philipp, del' in Athen eine von dem 
Verrather Aeschines geleitete macedonische Partei in 
seinem Solde hielt. Dieselbe, stets wohlunterrichtet, 
wusste geschickt die Bestrebungen del' Ehrlichen zu 
vereiteln. So fiel das zu Athen haltende Olynth, so 
sehr sich Demosthenes als Mitglied der tJovl~ in seinen 
olynthischen Reden abmiihte, dass der II1uthigen, schwer
bedrangten Stadt geholfen werde, durch Verrath, so 
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fielen Methone, Appollonia und 32 andere griechische 
Stadte. Schritt fUr Schritt leistete der Edle Widerstand, 
gestutzt von der kleinen Schaar der Besseren: Lycur
gus, Ryperides, Regesippus. Indess er abel' redete, 
handelte Philipp, der gegen Vielstaaterei und eine sich 
zerfleischende Demokratie die machtigen Rtilfsmittel 
der militarischen Monarchie zu Felde fUhrte. Die letzte 
Staatsrede des grossen Redners, die wir von ihm be
sitzen, die dritte (9) olynthische, welche noch einmal 
aIle Griechen zum heiligen Kampfe auf Leben und Tod 
zusammenraffen will, ist "der Schwanengesang des 
sterbenden Griechenlands" genannt worden. Verge bells 
versohnte Demosthenes eine Anzahl von Stadten mit 
Athen, vergebens schuf er einen neuen Bund und wurde 
zum Lohn damr noch 339 mit einem· goldenen Ehren
kranze bekranzt. In Folge einer Aufforderung der 
Amphiktyonen, .die amphissaischen Lokrer niederzuwer
fen, riickte Philipp in demselben Jahre in Rellas ein, 
fUhrte schnell den dritten heiligen Krieg zu Ende und 
besetzte Elatea. Ein Schrecken ging durch Bootien 
und Attika, welche dem Angriff blosslagen. Demosthe
lles, mit Vollmacht ausgestattet, eilte nach Theben 
hinuber und entflammte durch herzdurchbebende Worte 
zum Btindnisse mit Athen. In zwei Treffen siegten 
anfangs die Verbtindeten, zweimal· wurde Demosthenes 
mit goldenen Ehrenkranzen geschmuckt. Da fiel 338 bei 
Chaeronea der zertrtimmernde Schlag. Vor dem jungen 
Alexander sank die "heilige Schaar", "trunken von 
Freude und Wein" beim Siegesmahl auf dem Schlacht
teld, rief aber und abermal Philipp: "Demosthenes, 
des Demosthenes Sohn, aus Paiania sagte dieses -
"dr;p'0(1.[)§V'ljr;, Ar;p,o(1.[)§vQVr;, IIuHx.vwvr; 'l:ao' EEnEv!" 
(Nach del' Einleitung von Rehdantz in den Demosth.) 
Aber Athen Hess seinen besten Burger noch nicht 
fallen, sondern hiess ihn, den bei Chaeronea Gefalle
nen die Leichenrede halten. 1m Jahre 336 verkun
dete Demosthenes, festlich geschmuckt, die Ermor-
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dung des allgemein verhassten Philipp. Ganz Griechen
land erhob sich, sank jedoch schnell nach der Ver
tiIgung Thebens durch den jungen Alexander 335 
zuruck. Urn diese Zeit gerieth Demosthenes in grosse 
Gefahr, denn von macedonischer Seite wurde seine Aus
lieferung und die von 9 anderen Staatsmannern und 
Feldherrn gefordert; doch da Athen sich weigerte, die
selben preiszugeben, liess man die Forderung fallen 
(Vgl. Lycurgus §. 64.). In den folgenden Jahren blieb 
Demosthenes der angesehenste Mann in Athen; selbst 
sein langjahriger Gegner Aeschines musste, nach der 
beruhmten Rede "vom Kranze" (ns!?" (f'CscpavQv) ehrlos 
geworden, die Stadt verlassen. Abel' 324 schlug die 
ewig bewegliche Meinung del' Menge, welche er in 
seltener Weise bishergefesselt hielt, platzlich urn. Seine 
Gegner klagten ihn der Bestechung durch den Harpa
Ius an und erwirkten seine Verurtheilung zu einer 
Geldstrafe. Da er dieselbe nicht zahlen konnte und 
in das Gefangniss geworfen wurde, so entfloh er nach 
Troezene. Denkt heute zu Tage wohl noch eine Seele 
damn, dass solch' ein Flecken an dem reinsten aller 
Oharaktere des Alterthums haftet? Schon 323, da sein 
grosser Feind, del' Weltbezwinger Alexander, zu Baby
lon in das Grab sank,' wurde Demosthenes von seinen 
Mitbiirgern ehrenvoll zuruckgerufen. Aber die Erhebung 
Athens scheiterte bald an den Waffen des eisernen 
Antipater, und Demosthenes, in die Acht erklart, ent
floh nach del' Insel Kalauria. Verfolgt von den mace
donischen Schergen, nahm er das Gift, das er stets 
bei sich trug, und starb am 16. Oktober 322 an 
del' inneren Schwelle des Tempels des Poseidon. So 
endete ein ernster und kranklicher Mann, fremd je
dem Vergnugen, nur den Freiheitsideen lebend. Mit 
ihm ging ein grosses Talent und ein fester Oharakter 
unter, ein Herz, das haher als eines fUr das griechische 
Vaterland schlug, dessen Hass gegen das Unrecht heisser 
gluhte als das eines Anderen. Welch' ein Vorbild der 
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Jugend, welch' eine Saule fUr eine kranke Zeit, sich 
daran aufzurichten! 

S e i n eRe den. Das Alterthum kannte deren 65, 
nns sind 61, doch auch diese nicht durchweg acht, 
geblieben. Ferner existiren noch 56 Einleitungen zu 
offentlichen Reden (?) und 6 Briefe (?). Unter jenen 
Reden stehen voran: die olynthischen, die phi
lippischen, die Rede iiber den Frieden, die 
Rede vom Kranze. "Jhr Eindruck auf das Gemiith 
ist gewaltig, erstens wegen del' aus ihnen sprechenden 
Lauterkeit der Gesinnung, welche in jedem Gedanken 
den Freund des Vaterlands, der Tugend, del' Wahrheit 
und des Anstands kuud giebt; zweitens wegen del' aus 
jeder Zeile hervortretenden geistigen Ueberlegenheit, 
welche ruhig und uniiberwindlich zum sicheren Ziele 
fortschreitet; drittens· in der Zaubergewalt del' Sprache, 
die grossartig und doch schlicht, reich und doch nicht 
iiberladen, fl'emdartig und doch befl'eundet, festlich und 
doch ungeziert, ernst und doch gefallig, gedrangt und 
doch fliessend, lieblich und doch eindringlich, ein treuer 
Abdruck des Jnnern und doch anch Andere tief er
greifend, das Gemiith unaufhaltsam mit sich fortreisst" 
(Nach Westermann.). 

66. A esc h i n e s (A l UX£vlfj q L del' lan!!jahrige 
\Vidersacher des Demosthenes, nachdem er 347 v. ChI'. 
in das Netz des Philipp gegangen war. Erst nach 
fiinfzehnjiihrigem Kampfe auf Leben und Tod erlag 
der erkaufte Verriither, welcher auch als Pylagore zu 
Delphi 340 den letzten heiligen Krieg gegen Lokris 
heraufbeschworen hatte, mit seiner Rede wider den 
Ktesiphon gegen die des Demosthenes "vom Kranze". 
Sofort verliess er, der Schande zu entgehen, Athen 
und Iebte in KIeinasien, auf Rhodos, wo er eine 
Rednerschule stiftete, und auf Samos, wo er 314 
starb. Er war auch in seinem Wesen del' ausserste 
Gegensatz zu dem diisteren Demosthenes, namlich ein 
jovialer, ja hiiufig lustiger Mann. Betriibend, dass dieses 
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zweitbedeutendste Rednertalent Athens, in ArgIist und 
Bosheit versinkend, auf Seiten der Feinde des Vater
lands stand! Von seinen Reden sind drei erhalten: 
Ka,,;a Ttfl'aeXoV, IlIie~ 1laea1lefa{Jf£ar;, "a,,;a 
K nj a Hf! OJ v,,;o r;, voll von Kraft, Glanz und Fiille. 
Wichtig ist er fUr die Fortbildung der Beredtsamkeit 
auch dadurch geworden, dass er die Kunst nach Asien 
iibersiedelte und Stifter der asiatischen Schule (§. 87) 
wurde, welche der untergehenden attischen folgte. 

67. Hyperides ('Y1lfedolfjr;), der Verbiindete 
des Demosthenes in dem schweren Kampte gegen Ma
cedonien, der neunte in dem Kanon der 10 attischen 
Redner. Auch seine Auslieferung wurde 335 v. Chr. 
von Alexander gefordert, aber, gleichwie die der iibri
gen 10, nicht zugestanden. Wie er dazu kam, 326 
gegen seinen alten Freund im harpalischen Processe 
aufzutreten, ist nicht klar. Nachdem er nach Alexan
ders Tode die Athener mit Feuereifer zum lamischen 
Kriege getrieben hatte, musste er nach der ungliick
lichen Schlacht von Crannon fliichtig werden, ward 
jedoch auf Aegina 322 ergriffen und auf Befehl des 
Antipater, nachdem ihm zuerst die Zunge ausgeschnitten 
war (?), hingerichtet. In seinen Reden, die bis auf 
Fragmente verI oren gegangen sind, hielt er die Mitte 
zwischen dem anmuthigen Lysias und dem gewaltigen 
Demosthenes. 

4. Andere Gattungen der Prosa. 

68. Dieser herrlichsten Periode der !!esammten 
Literaturgeschichte gehOrt auch das auf dem Gebiet 
der Heilkunde bahnbrechende Talent an. Der zweite 
Hippocrates, geboren auf Kos (470 v. Chr. ?), ge
storben in holiem Alter 364 in dem thessalischen 
Larissa, riihmte sich, aus dem stolzen Geschlechte 
der schon im trojanischen Kriege hochberiihmten Askle
piaden zu stammen, das sich von vaterlicher Seite auf 
den Gott zuriickfUhrte. Koische Aerzte, darunter sein 
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Vater, leiteten seine ersten Studien in der Medicin, 
Reisen, deren Umfang man nicht kennt, erweiterten 
und vertieften seine Kenntnisse. Wahrend der grossen 
Pest zur Zeit des peloponnesischen Krieges solI er zu 
Athen praktisirt und sich Anerkennung erworben haben. 
Unter seinem Namen existirt eine grosse Anzahl, 
52-72, von ionisch geschriebenen langeren und kiirze
ren Abhandlungen; 6 -7 dayon werden wohl acht 
sein. Sie zeigen uns, wie der Mann die Grundlagen 
einer wissenschaftlichen Medicin, namentlich auf den 
Gebieten der Pathologie, Therapie und Chirurgie, legte. 
Er fiihrte die bisherige Ueberlieferung von geheimen 
Kenntnissen und Mitteln, die von Geschlecht zu Ge
schlecht vererbt wurde, aus ihrem engen Kreise heraus. 
Dann aber durchhaul!hte er sie mit seinem Geiste, der 
erst im Einzelnen beobachtet und erkennt, sich darauf 
aber zu allgemeinen Resultaten erhebt. Seine Lands
leute, die Griechen, spater die Romer und Amber, 
haben ihn fleissig gelesen und erklart. - Sonst treten 
auf diesem und den andern Gebieten der praktischen 
Wissenschaften in dieser Peri ode noch keine bedeu
tend en Erscheinungen auf. 

Vierte Periode. 
Von Alexander dem Grossen bis zum Fall 
von Korinth: das Versiegen des hellenischen 
Geistes unter dem macedonischen Druck; 

die Alexandriner. 

69. Geschichtlicher Ueberblick. Das strafi' 
militarische Macedonierthum halt fortan das politische 
Leben der griechischen Einzelstaaten nieder, deren 
hOchsten Aufschwung die Bildung des aetolischen und 
die Erneuerung des achaeischen Bundes urn 280 v. Chr. 
bildet. Daneben ersteht nach Alexanders Tod in allen 
drei Erdtheilen eine lange Reihe hellenistischer Reiche, 
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deren Fiirstenhauser sich durch diejenigen Mittel zu 
stiitzen und zu befestigen suchen, welche, durch den 
griechischen Geist geschaffen, fertig vorlagen. Allein 
diese kiinstliche Pflege versiegt allmahlig durch die 
sinnliche Genusssucht der Fiirsten, durch die in den 
Familien wiithenden Streitigkeiten, durch den mehr und 
mehr obsiegenden morgenlandischen Sinn. Konnte es 
wohl anders sein, als dass die klimatischen und natio
nalen Unterschiede von der abendlandischen Menschen
natur gebieterisch ihr Recht forderten? 

70. Den Mittelpunkt des geistigen Lebens dieser 
Zeit bildet das Mus e u m zu Alexandrien in Aegypten 
mit seiner unermesslichen Bibliothek, von den ersten 
Ptolemaeern gegriindet. Spater kam dazu noch das 
Serapeum, mit neuen Biichersch1itzen ausgestattet. 
Hier fan den Gelehrtein grosserer Anzahl und viele 
Bunderttausende von Biicherrollen, die Basis der Studien, 
in denselben Gebaudemassen ihr Unterkommen. So 
wollte es der konigliche Held Ptolemaeus IJagi, der 
sich selbst an einem - leider verloren gegangenen -
Buche iiber des grosse!) Alexander Thaten versucht 
hatte, so auch seine nachsten Nachfolger; das junge 
Alexandria so11te fortan das alternde Athen iiberstrah
len. Bald zog sich die griechische Bildung von hier 
weg und zur neuen Hauptstadt Aegyptens hiniiber, eine 
neue Aera schien anzubrechen. Aber aus dem milden 
Attika unter die heisse Sonne Afrika's verpflanzt, 
nicht mehr auf die eigene Kraft angewiesen, sondern 
von orientalischen Fiirsten getragen, nicht mehr in
mitten wilder Volksstiirme, sondern im still en , von 
ptolemaeischer Bofluft umwehten Studierzimmer, ander
ten sich der Charakter und die Richtung des griechi
schen Geisteslebens. Nicht ohne Einwirkung blieben 
auch die Streitigkeiten der ihre Sache vertreten
den, allzunahe an einander wohnenden Gelehrten, wie 
sie sich unter ahnlichen Umstanden iiberall wiederholen 
wiirden. Also ward der letzte Zweck der Ptolemaeer 
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nieht erreicht; rufen auch wohl Biichersammlungen und 
Kunstschiitze tiefes Denken, warmes Fiihlen, reiche 
Phantasie hervor? Den Dichtern Alexandriens und der 
alexandrinischen Zeit fehlte es an Originalitat, Kraft 
und Geschmack; Gliitte und Feinheit ersetzten auch 
nicht Natur und Frische. Was in der Poe s i enoch 
erbliihte, war nichts als Nachbliithe, schwach, wenn
gleich nicht ohne Farbpnglanz. Andererseits erhob sich 
eine neue Wissenschaft, die" Phi I 0 I 0 gi e", welche von 
den besten Schriftstellern del' griechischen Vergangen
heit zehrte. Sie rettete, sammelte, brachte in Kanones, 
stellte die Texte fest, erliiuterte in sprachlicher, ge
schichtlicher und asthetischer Richtung. Welch' ein 
weites und truchtbares Feld! Gelehrte dieser neuen 
Gattung sind Zen 0 dot u s aus Ephesus urn 2t10 v. Chr., 
Aristophanes von 'Byzanz urn 240 v. Chr., VOl' allen 
aber del' scharfsinnige Aristarch um 180 v. ChI'. 
Letzterer hat als Hauptverdienst,. die homerischen Ge
dichte recensirt und in je 24 Biicner getheilt zu haben; 
seine Recension bildet die Grundlage des heutigen 
Textes (vgl. §. 6). Noch teger ging es auf den Ge
hieten der reinen und angewandten Mat he 11l a t i k, 
namentlich auf denen del' Mechanik und Astronomie, 
und auf dem del' Naturkunde zu, die so eben einen 
miichtigen Anstoss erhalten hatte. Mussten riicht 
Alexanders Entdeckungsziige, tiel' in Asien hinein un ter
nommen, beinahe so miichtig auf die Gemiither wirken 
wie zu ihrer Zeit die Fahrten des Columbus? Eine 
neue Welt that sich auf, vol! von Wundern und Ge
heimnissen. Namen wie Eu k lides, Era t 0 s the n es, 
Arc him e des haben bis auf den heutigen Tag in del' 
Kulturgeschichte der Menschheit einen guten Klang. 
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I. Die Po e s i e. 

1. Die bisherigen Gattungen. 

71. AratuE. ("AQaTo~)J aus Soli in Cilicien, um 
270 v. Chr., sehrieb auf Veranlassung des maeedoni
sehen Konigs Antigonus Gonatas ausser anderen Ge
diehten seine (/) a ~ v 6 p,sv a "a I. d ~OC1'fJ p,sia J Sternen
himmel und Wetterzeichen. Dieses Lehrgedicht fand 
besonders bei den Romern Anklang; es wurde nicht 
bloss eifrig gelesen, sondern auch vom jungen Cicero, 
yom Germanicus und vom Avienus in das Lateinisehe 
iibersetzt. 

72. Callimaehus (Ka).J'.£f"axo~L um 260 
v. Chr., ein Gelehrter von einem eisernen Fleisse und 
einem weit ausgedehnten Wissen, V orsteher der Biblio
thek zu Alexandrien,soll nieht weniger als 800 
Sehriften verfasst haben. El'halten von ihm sind [) 
episehe Hymnen, ein .wirklicher Hymnus und 80 Epi
gramme. Ovid urthEiilt iiber ihn: "So wenig stark er an 
Geist ist, so stark ist er in dem Kiinstlichen," ein Urtheil, 
das ausreieht. 

73. Apollonius CAno)"),,wv~o~L aus Alexan
dria, urn 222 v. Chr., ist der Dichter des noch heute 
vorhandenen Epos Argonautiea in vier Biiehern. In 
diesem, dem Homer nachgebildeten Heldengediehte, das 
eine besonders umfassende Kenntniss der Mythologie 
bekundet, zeigt sieh reeht der Charakter der Zeit: 
Kiinstelei an Stelle der Natur, Gelehrsamkeit anstatt 
des Flugs des dichterisehen Genius. Sonst ist anzu
erkennen, das Apollonius in seiner Schmucklosigkeit 
in einen Gegensatz zum prunkvollen Callimachus tritt. 

74. Auf dem dramatischen Gebiete erwuchs die 
neuere Komoedie, ohne Chor gleiehwie die mittlere, 
auch noch politisch zahmer und social spiessbiirger
lieher. Die Hauptsache in ihr sind die Charakter
zeichnungen untergeordneter oder niedriger Personlich
keiten: des meineidigen Kupplers, der freehen> Dirne, 
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des rasend Liebenden, des verschmitzten Sclaven, des 
bramarbasirenden Soldaten, des im Bezahlen zahen 
Vaters, des gefrassigen Schmarotzers u. s. w. WeI' aus 
del' Zeit des Aristophanes Mtte wohl geahnt, dass 
dessen hohe Muse schon so bald so tief herabgedriickt 
werden wiirde! Dichter del' neuen Komoedie sind vor 
allen: Menander, Diphilus, Philemon, alle drei 
gleich nach Alexanders d. Gr. Tod bliihend. An sie 
hat sich die alteste dramatiscbe Poesie del' Romer, die 
Komoedien des Plautus und Terenz (V gl. rom. Lit. G. 
§. 13-14), eng angeschlossen. Diese Nacbwirkung anf 
dem Boden der zweiten antiken, noch machtigeren Na
tion und die erste geistige Vermittelung zwischen beiden 
ist die hauptsachlichste Bedeutung del' neueren Komoedie. 

2. Die neuerstandene bukolische Poesie. 

75. Theocrit (080X(!vrO!;) aus Syrakus, um 
260 v. Chr., tbeils auf seiner reizend schOn en Reimatb
insel lebend, tbeils in dem aegyptischen Alexandria, 
gab dem Liede der sicilischen Rirten und dem Ge
sprach del' unteren Volksklassen unter seinen Lands
leuten eine K unstform. Ihn hatten offen bar zuerst die 
sinnigen, allgemein verbreiteten Volkslieder angeregt, 
die sicb zum grossen Theil um den Dapbnis, das Rir
tenideal Siciliens, drehten. So wurde er SchOpfer einer 
farbenvollen Nachbliithe der griechiscben Poesie, del' 
Bukolik. Doch singt er ausser den Rirten aucb von 
Fischel'll, Landleuten und kleinen Stadtleuten; aile 
abel' zeichnet er so und lasst sie· so sprecben, wie sie 
damals waren und sprachen. Er idealisirt wenig, er 
allegorisirt gar nicht. Bis in das Einzelnste ausmalend, 
weiss er den Volkston tauschend ahnlich zu treffen, 
ohne jemals in das Niedere odeI' in eine verschwom
mene Sentimentalitat herabzusinken. Von ihm sind 
30 Idyllen, d. b. Bildchen (doch zum Theil ange
zweifelt) vorhanden, 22 Epigramme und ein Bruch
stiick. Er ist Vorbild des jugendlichen Virgil gewor-
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den, der ibm in seinen Hirtenliedern, docb meist· alle
gorisirend, nacbabmt, und zwar mit Gluck. Ihm folgt 
seit dem XVII .. Jahrbundert die moderne Schaferpoesie, 
welcbe in Gessner gipfelt (Vgl. §. 111). Wenn Gotbe 
vom Theokrit singt: "Nicht im Pappelwald, An des 
Sybaris Strand, An des Gebirgs Sonnenbeglanzter 
Stirn nicht, Fasstest du ihn, den Blumen- singenden, 
Honig- lallenden, Freundlich winkenden Theokrit": so 
passt das auf den naturwucbsigeu und frischen Dichter 
nicht, sondern auf des sen schwacbliche Nacbfolger in 
der Bukolik. Das werden die folgenden Proben zeigen. 

1. 
Lied des Schnitters Milo. 

Du, von Aehren nmwogt, Fruchtspenderin, lass, 0 Demeter, 
Machtig erwachsen die Saat hier, Fiille del' Friichte sie tragen. 

Schnurt, ihr Binder, die Bundel, damit nicht ein Wandler des 
Weges 

Sag': ihr lockeren Bursch' gebt solcherlei Lohn auch verloren! 

Gegen den N ordwind mage del' Schnitt euch schauen des 
Biindels, 

Oder auch gegen den West: so wird noch voller die Aehre. 

Drescher des Korns soil nimmer des Mittags Schlummer be
schleichen, 

Denn aUs dem Halm wird Spreu am eh'sten um diese del' Stundeu. 

Mit der erwachenden Lerche beginnt, ihr Schnitter, die Arbeit, 
Hort mit del' schlafenden auf, doch ruhet euch wahrend der Hitze. 

Herrlich ist's Leben des Frosches, ihr Jungen: er braucht nicht 
zu 'sorgen, 

Wer ihm den Trunk einschenk', denn mitten im Vollen ja sitzt er. 

Zeit ist's, knausiger Meier, um jetzo die Linsen zu koch en. 
Schneide dich nicht in die Hand, indem dll spaltest den Kiimmel. 

Solches zu singen geziemt in der Sonn' arbeitenden Mannel'll, 
Aber das Lied von del' Lieb', bei der man verhungert, mein Kuhhirt, 
Magst du an's Miitterchen richten, wenn's wach liegt Morgens 

im Bette. 



160 

2. 
Zwei syrakusische Biirgerinnen auf dem .A.donisfeste. 

Gorgo. 
- Sieh, Praxinoa, sieh, was dort ein Gewiihl nm die Thiir' ist! 

Praxinoa. 
Ach, ein erschreckliches! - Gieb mil' die Hand! Du, Eunoa, 

fasse 
Eutychis an, nnd lass' sie nicht los, sonst gehst, du verloren. 
Alle mit Einmal hinein! Fest, Eunoa, an nns gehalten! -
Wehe mil' Ungliwkskind! Da riss mein Sommergewand schon 
Mitten entzwei, 0 Gorgo! - Bei Zeus, nnd soll es dir jemals 
Gliicklich ergehen, mein Frennd, so hilf mil' nnd rette den Mantel! 

Erster Fremder. 
J a, wer's konnte! Doch sei es versucht. 

Praxinoa. 
Ein graulich Gedrange! 

Stossen sie nicht wie die Schweine? 

Del' Fremde. 
Getrost! nnn habeu wir Ruhe. 

Praxinoa. 
Jetzt nnd kiinftig sei Ruhe dein Loos, dn bester del' Manner, 
1)ass du fiir uns so gesorgt! - Del' gute, mitleidige Mann der! -
Eunoa steckt in del' Klemme! Du Tropfin! frisch! mit Gewalt 

durch! 
- Schon! wir alle sind drin! so sagte zur Braut, del' sic einschloss. 

Gorgo. 
Hier, Praxinoa, komm': sieh erst den kiinstlichen Teppich! 
Schau, wie lieblich und zart! Du nlihmst es fur Arbeit del' Gotter. 

Praxinoa. 
Heilige Pallas Athene, weI' hat die Tapeten gewoben? 
Welcher Maler dazn so herrlich die Bilder gezeichnet? 
Wie natiirlich sie steh'n, wie in jeder Bewegung natiirlich! 
Wahrlich beseelt, nicht gewebt! Ein kluges Geschopf ist del' 

Mensch doch! 
Abel' er selbeI', wie reizend er dort auf dem silbernen Ruhbett 
Liegt, und die Schllife herab ihm keimet das friiheste Milchhaar! 
Dreimal geliebter Adonis, del' selbst noch im Hades geliebt wird! 
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Zweiter I<'remder. 

Sehweigt doeh, ihr Klatsehen, einmal! Kiinnt' ihr kein Ende 
noeh finden? 

Schnatterganse! W ie breit und wie platt sie die W lirter ver
hun zen ! 

Gorgo. 
Mein! was will doch der Mensch? Was geht dich unser Ge-

sehwatz an 'I 
Warte, bis du uns kaufst! Syrakuserinnen befiehlot du '! 
Wiss' aueh diess noeh dazu: wir sind von korinthiseher Abkunft, 
Gleiehwie Bellerophon war; wir reden ja peloponnesisch; 
Doriern wird's doch, denk' ieh, erlaubt sein, doriseh zu sprechen'l 

76. Bion (B£wv) aus Smyrna, angeblich Schtiler 
des Theokrit, ist der zweite Vertreter der Bukolik. 
Ausser 1 t\-19 kleineren Dichtungen existirt von ihm 
ein "Trauerlied auf Adonis" in 109 Hexametern, voll 
von tiefem Gefiihl, von Schmelz und Schimmer, von 
Pomp der Darstellung, aber ohne die einfache Kraft 
Theokrits. 

77. Moschus (Moa'X0C;) aus Syrakus, Schtilel' 
des Bion, schrieb ein Tl'auerlied in 148 Hexametern 
auf ihn; ausserdem besitzen wir von ihm 3 langere 
Idyllen und 6 klein ere Gedichte. Er zeigt sich in seinen 
Dichtungen gerade so sentimental, weichlich und geziert 
wie sein Vorganger und Lehrer. - Dnd blicken wir auf 
die gesammte Poesie zur Zeit der Alexandriner zuruck, 
sO tritt klar hervor: Es war die Kraft versiegt, sich zu 
del' erhohteu Geistesthatigkeit zu erheben, aus der allein 
wahre Poesie hervorgeht. 

II. Die Prosa. 

1. Die Philosophie. 

78. Die auf das Dreigestirn der Meister folgende 
Philosophie hat die Welt, so sehr sie auch nach Er
kenntniss der Wahrheit we iter rang, nicht vorwarts 
gebracht. Zwar verblieben die Schulen des Plato und 
Aristoteles, die akademische und die peripatetische, in 

Ko p p. griech. Literaturgesch. 11 
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ihren alten Bahnen, doch ohne zu neuen grossen Resul
taten zu gelangen. Andererseits traten, eingeengter als ihre 
hohe Vorgangerinnen, andere Schulen an deren Stelle, vor 
allen die der Epiknreer und die der Stoiker. Jene 
wurde von Epikur CEn£leoveo~) begriindet, der um 
300 v. Chr. in Athen lehrte. In der Metaphysik 
schloss sich der bedeutende Mann, dessen Schriften 
verloren gegangen sind, der Atomenlehre des Leucipp 
und Demokrit an, in der Ethik lautet sein Grundprin
cip etwa: "Der Endzweck der Philo sophie ist, ein 
gliickliches Leben zu schaffen. Dasselbe besteht jedoch 
nicht in der Lust des Augenblicks, sondern in del' 
dauernden, durch die Vernunft geschaffenen und mit 
der Tugend unzertrennlich verbundenen Gliickseligkeit." 
Diese Lehre verbreitete sich recht weit, da sie unschwer 
zu erfassen war und sich einschmeichelte; z. B. be
kannte sich Hoi'az zu ihr (Ep. I, 4, 16). Abei' die 
Epikureer versanken, ihrem idealen Meister ungetreu 
werdend, vielfach in den tiefen SchIamm des materiel
len Hedonismus. 

79. Umgekehrt erging es den Stoikern. Gleich
zeitig mit Epikur lehrte Zeno (Z'ljvwv) aus Citium auf 
Cypern, der Stifter del' stoischen Schule in der Bilderhalle 
(G'J;oa nO£let)"",) zu Athen. Del' Kern seiner Lehre, 
welche aus den Schriften seiner Nachfoiger entnommen 
werden muss, da von ihm nur Fragmente existiren, Iautet: 
"Mensch, du bist nach dem SchOpfungsplan geboren, 
urn zu ertragen und zu entbehren; daher riiste dich 
gegen Schlimmes und Gutes mit Gleichmuth." Diese 
Lehre, weiche hundertfach zu heroischen Thaten und 
selbstverleugnender Aufopferung gefiihrt hat, schlug 
namentlich auf dem Boden des ernsten Romervolks 
tiefe Wurzein. Anhanger von ihr waren: Cato d. J., 
Cicero, Seneca d. J., M. Aurelius. Aber auch sie fiihrte 
zu seltsamen Ausartungen, namentlich zu einer diiste
ren Weltanschauung und zu einem eisigen Rigorismus. 

80. In eine noch mehr abseits gelegene Bahn lenkte 
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die Schule del' Skeptiker ein, da ihr Stifter, Pyrrho 
aus Elis, ebenfalls urn 300 v. Chr., jede .Moglichkeit 
des Erkennens und damit die Wahrheit selbst leugnete. 
Dafiir setzte er, in seinem consequenten Leugnen nicht 
ahnend das "cogito, ergo sum", den Zweifel. .Man 
kam dahin, dass man an dem Zweifel seines Zweifels 
zweifelte u. s. w. Auch die Schriften Pyrrho's, welcher 
wegen seiuer Sittenreinheit in der hOchsten Achtung 
semel' Zeitgenossen stand, sind verloren gegangen. 

2. Die Geschichte. 

81. Die Geschichtschreibung der macedonischen Zeit 
ist uberaus di.irftig, auch ein Zeichen des gewaltigen 
Drucks von oben herab, der nicht viel ertragen konnte. 
Sie wurde es - in anderer Richtung - etwas weniger 
sein, waren des Bel'Ossus und Manetho Schriften er
halten geblieben. Berossus (BlI(!u)(1cJor;L Baals
priester zu Babylon, urn 280 v. Chr., schrieb nach 
Einsicht in die von Priesterhanden gefiihrten babyloni
schen Chroniken seine babylonischen odeI' chaldaeisehen 
Gesehiehten, Ba{1vAWYtxeX ~ XaAOatXa, deren Frag
mente, verglichen mit einzelnen Sehriften des A. T., ihre 
hohe Glaubwurdigkeit darthun. - Aueh fiir die des Ma
netho (MaY8-:Jw) aus Sebennytos, welcher urn 270 
v. Chr. Oberpriester in Heliopolis war, legen die an die 
neueren aegyptisehen Forsehungen gehaltenen Auszuge 
Zeugniss abo Ausser theologisehen, physisehen, astrono
misehen Sehriften sehrieb der Gesehiehtsforseher auf 
Grund der anderen Sterbliehen nieht zugangliehen prie
sterlichen Chroniken seine aegyptisehen Gesehiehten, 
A l y v nn a x eX ~ in drei Buchern. Die Fragmente dieses 
leiderverlornen Werks, welehe auch eine Tabelle von 
31 Dynastien der alten Pharaonen enthalten, stammen 
von Eusebius her, urn 300 n. Chr., und von Syneellus, 
vor 800 n. Chr. 

82. Von den in grosserem Umfange erhaltenen 
Historikern ragt nur Polybius (lIoAvfhor;) aus 
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Megalopolis hervor, Sohn des Strategen Lykortas vom 
achaeischen Bunde, geboren zwischen 212 und 204 
v. Chr. Staatsmannisch und militarisch in seiner Jugend 
vorgebildet, nahm er als Mann die zweite Stelle 
im Bundesrathe ein, die des "Hipparchen". Nach 
der Vernichtung Macedoniens, 168, den Romern ver
dachtig geworden, musste er 166 unter den 1000 
vornehmen Achaeern nach Rom wandern. In Folge 
seiner friiheren hohen Stellung, seiner feinen Bildung 
und seiner ansprechenden Personlichkeit fand er in dem 
Hause des Aemilius Paullus die allerfreundlichste Auf
nahme. Er half die Sohne des grossen Mannes heran
bilden, er gewann auch die besondere Freundschaft des 
noch grosseren Scipio Africanus d. J. Wahrend e1' 
damals die zur Weltherrschaft reife Roma in ihrer ganzen 
Starke kennen lernte, wurde er unvermerkt ein warmer 
Romerfreund. Hier in der Fremde Einheit, Kraft und 
Mannesstolz, dort in der alten Heimath erbliche Zer
rissenheit, Schwache und Verkommenheit - wer kann 
sich da wundern, dass der tiefer blickende Mann das 
Aufgehen seines Vaterlandes in das Romerreich als das 
Allerbeste erkannte! Nach sechszehnjahriger Verban
nung kehrte er mit dem Rest jener Geisseln, 150 an 
der Zahl, nach Griechenland zuriick. Schon im nach
sten Jahre eilte er in das Feldlager seines Freundes 
Scipio vor Karthago, urn Augenzeuge der vorauszu
sehenden grossen Katastrophe zu werden. Wahrend der 
drei langen Jahre der Belagerung fand er die Zeit, die 
Nord- und Westkiiste Afrika's, wissenschaftlich for
schend, zu Schiffe zu bereisen. Doch kehrte er, recht
zeitig benachrichtigt, noch VOl' dem Falle Karthago's 
zurn Heere zurftck. Auf die Kunde, dass es zwischen 
Rom und den Achaeern zum volligen Bruche gekom
men sei, flog er von Afrika nach seiner Heimath hin
iiber und langte beim Consul Mummius vor Korinth 
kurz vor de!ll Sturm auf die ungliicklicbe Stadt an. 
In der nun fiir Griechenland triiben Zeit vermochte er 
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vermoge seiner Beliebtheit bei den Romern von seinen 
Landsleuten manches Leid abzuwenden, manche Thrane 
derselben zu trocknen. In seinen spateren Jahren be
schiiftigte er sich ausschliesslich mit seinem grossen 
Geschichtswerke, das ihn auch mehrfach zu neuen 
Reisen veranlasste. Gestorben ist er, hochbetagt, 
122 in seiner Heimath nach einem ungliicklichen 
Sturz seines Pferdes. - Sein Geschichtswerk war 
eine Universalgeschichte, welche, synchronistisch ge
schrieben, die 53 Jahre von 220-168 v. Chr. be
handelt, in den beiden ersten Biichern jedoch die 
Anfange der romischen Macht darstellt, von der er 
glaubt, dass sie mit dem Untergang Macedoniens die 
Weltherrschaft errnngen habe. Von den 40 Biichern, 
aus denen das Werk bestand, sind ausser Fragmenten 
nur noch die fiinf ersten ganz erhalten. Seine Sprache 
hat etwas Hartes, fast Soldatisches. Weil er nicht bloss 
erzahlt, sondern auch durch Untersuchungen von Grund 
und Folge und durch die psychologische Beleuchtung 
der Charaktere motivirt, darum heisst er ein pragma
tischer Geschichtschreiber. Seinen ausgesprochenen 
Zweck aber, dumh sein Geschichtswerk Staatsmanner 
'heranbilden zu helfen, hat der grosse Historiker in 
vollem Maasse erreicht. 

3. Die Beredtsamkeit. 
83. Der macedonische Militarismus, welcher einen 

Demosthenes und Hypendes gemordet hatte, legte del' 
athenischen Zunge eiserne Fesseln an. Also verstummte 
die Beredtsamkeit odeI' versank in Kriecherei oder 
Speichelleckerei. Die letzten Redner von einigem 
Rufe sind der edle Ph 0 ci 0 n, del' hochbegabte Staats
mann Demetrius Phalereus und der erwerbsiichtige 
Din arc h us, welcher die letzte Stelle in dem Kanon 
der zehn attischen Redner einnimmt (vgl. §. 87). 

84. Dinarchus (d8£VCq!Xo~L geboren 361 
v. Chr. in Korinth, siedelte friihzeitig nach Athen 
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iiber und envarb sieh dadureh, dass er fUr Andere 
Reden sehrieb - seIber durfte er ja als Fremdling 
nieht auftreten - ein bedeutendes Vermogen. Von 
dem Antipater besehiitzt, zu dessen Parteigangern 
er zahlte, konnte er sieh der starken Gegenpartei 
gegeniiber halten. Naeh dem Tode seines Besehiitzers 
wurde er, ein siebenzigjahriger Greis geworden, auf 
Befehl des Polysperehon gemordet. Von ihm sind noeh 
3 Reden vorhanden: die gegen Demosthenes, eine 
gegen Aristogiton, eine gegen Philokles. 1m Uebrigen 
galt er fUr keinen origin ellen Redner, sondern nur fUr 
den besten unter den Naehahmern des Demosthenes; 
spottweise hiess er daher der "baurisehe" oder der 
"gerstene" Demosthenes. 

85. Der aetolis~he Bund that sieh um 280 v. Chi". 
zusammen, der alte aehaeisehe wurde erneuert: Grie
ehenland sehien neu geboren zn werden. Hand in 
Hand damit ging, dass in den weiteren Bundes
versammlungen und den engeren Bundesrathen die 
Staatsberedtsamkeit noeh einmal aufflaekerte. Die 
Grieehenherzen bebten, wenn die grossen Bundes
strategen Aratus, Philopoemen und Lyeortas 
das Wort nahmen. Allein die Flamme erloseh naeh 
kurzem Aufflaekern; die ewige Stammeseifersueht fUhrte 
bald zu erneuten inneren Kampfen, und diese zum 
Siege, erst del' Maeedonier, dann der Romer. 

86. Driiben, auf der Ostseite des aegeYsehen 
Meeres, erschloss sich die rhodische 'Beredtsam
k e it, in das Leben gerufen dureh den ausgewanderten 
Aeschines (§ 66), zur Zeit des Cicero durch den be
riihmten Apollonius von Alabanda, gewohnlich 
Molo genannt, zur vollen Bliithe. Diese Sehule bildet 
den U ebergang von der attischen zur eigentlich as i a
tischen Rednerschule, deren Stifter Hegesias 
aus Magnesia heisst, urn 300 v. Chr. Geboren unter 
dem iippigen HimmeIsstriche des Orients inmitten sol
cher Griechen, deren Fiihlen schon ein halb morgen-
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liindisches geworden war, triigt diese weichliche, der 
demosthenischen Kraft und Wahrheit diametral ent
gegengesetzte Beredtsamkeit einen doppelten Charakter. 
Entweder leuchtet sie im buntesten Farbenglanze und 
strotzt von bilderreicher Fiille, oder sie will mit einem 
unermesslichen Wortschwall iibertiiuben. Eine recht 
unwahre, die Sittlichkeit gefiihrdende Kunst! Sie sie
delte spiiter von Asien nach Athen iiber, wohin 
Jiinglinge aus den besten Familien des romischen 
Reichs urn ihretwillen zusammenstromten. Wie tief 
sie in Rom selbst W urzeln schlug, zeigt das Beispiel 
des hoch gefeierten Hortensius (Rom Lit.-G. § 19). 

87. Die Kano n es der Alexan driner, liickenhaft 
und theilweise fehlerhaft, mogen hier einen Platz finden: 

1. Epische Dichter: Homer,Hesiod, Pisander, 
Panyasis, Antimachus. 

2. Jam bog rap hen: Archilochus, Simonides, 
Hipponax. 

3. L yri k e r: Alcman, Alcaeus, Sappho, Stesi
chorus, Pindar, Bacchylides, Ibycus, Anacreon, Simonides. 

4. Elegiker: Callinus, Mimnermus, Philetas, 
Callimachus. 

5. Tragiker ersten Rangs: Aeschylus, Sopho
cles, Euripides, Ion, Achaeus; Tragiker zweiten 
Rangs: Alexander, Philiscus, Sositheus, Homer d. J., 
Aeantides, Sosiphanes, Lycophron. 

6. Komiker der alten Komoedie: Epichar
mus, Cratinus, Eupolis, Aristophanes, Pherecrates, 
Plato; der mittleren: Antiphanes und Alexis; der 
neueren: Menander, Philippides, Diphilus, Philemon, 
Apollodor. 

7. Geschichtschreiber: Herodot, Thucydides, 
Xenophon, Theopomp, Ephorus, Philistus, Anaximenes, 
Callisthenes. 

8. Attische Redner: Antiphon,' Andocides, 
Lysias, Isocrates, Isaeus, Aeschines, Lycurgus, De
mosthenes, Hyperides, Dinarchus (10). 
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9. Phi los 0 P hen: Xenophon, Aeschines, Aristo
teles, Theophrast. 

In diesem leichthingeworfenen Register der fiir 
mustergiiltig gehaltenen Schriftsteller fehlen Plato und 
Hippocrates ganzlich und ist Epicharmus falschlich 
unter die Dichter der alten Komoedie gerechnet. 

Fiinfte Periode. 

Vom Fall von Korinth bis zu dem von Byzanz: 
das Nachleben des Griechengeistes im Romer

reiche; die Byzantiner. 

I. Die Griechen im westromischen Reiche vom Fall 
von Korinth bis auf Constantin d. Gr. 

88. Die welterobernde Nation des Westens brach 
herein und trat ohne die Riesenkampfe, wie sie einst 
gegen das den Dreizack schwingende Karthago durch
gemacht, die geistig reiche hellenische Erbschaft an. 
Zum Romerreiche kam n'icht bloss das alte, niemals 
zu einem einheitlichen Staate gewordene Mutterland, 
sondern auch nach und nach die ganze hellenistische 
Saat bis zum Eupbrat, die auf den Spuren des grossen 
Alexander aufscboss. Der Zustand des eigentlicben 
Griecbenlands, des verOdeten, verarmten, seiner Kunst
scbiitze beraubten, jetzt "Provinz Acbaja" geheissenen, 
gestaltete sicb zum allertraurigsten im weiten Romer
reiche. J e beller einst von Hellas aus das Licbt der 
Menschlicbkeit geleuchtet, in desto tieferem Dunkel lag 
bald ibre Wiege da. 

89. Gleichwohl bildete sich in kurzer Zeit ein 
tiefinnerer Zusammenhang . zwiscben den Gebildeten der 
untergegangenen Griechenwelt und denen der von nun 
ab mit Macbt auch geistig emporstrebenden romiscben 
Nation. Hatte sich doch schon ein M. Porcius Cato, 
der bewussteste Vertreter der alten Zeit mit all' ihren 
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Vorziigen und Fehlern, zuletzt von dem reissenden Strome 
der hellenischen Bildung wegreissen lassen, war auch 
schon der feiner gebildete ZerstOrer von Karthago und 
Numantia, der jiingere Scipio Africanus, ein warmer 
Freund des durchgebildeten Griechen Polybius geworden. 
Welch' ein Staunen mag das begabte, doch lange Zeit 
baurisch gebliebene romische Volk erfasst haben, als 
sich ihm im letzten Jahrhunderte ein so nngeahntes, 
hochherrliches Bild aufrollte! Die Einwirkung dieser 
Oultur steigerte sich mit ausserordentlicher Schnellig
keit, wie sich fast von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ver
folgen las st. Ais dann die letzte Zuflucht des Griechen
geistes, das aegyptische Alexandria, 30 v. Ohr. durch 
Octavianus Stadt des Romerreichs geworden war, da 
blieb dem griechischen Gelehrten nichts iibrig, als auf 
das sich ihm zuwendende Rom zu schauen. Konnte 
er nicht stolz darauf sein, einer wirklichen Nation an
zugehoren, welche die damalige Welt ero bert hatte und 
sich dennoch vor seiner iiberlegenen Bildung beugte? 
In Schwarmen flog er zur Weltstadt hiniiber, dort mit 
ofl"enen Armen aufgenommen, als Philosoph, Rhetor, 
Mathematikel', Al'zt u. s. w. geschatzt. Dnd weiter: Ais 
Augustus in del' Nachbildung der griechischen Poesie eine 
Ableitung von der Politik erkannte, da lag Rom dem 
Griechenthume als seinem geistigen Herrn geradezu zu 
Fussen. Ahnte del' gebildete Romer, dass er das, was 
er der Nachwelt sein werde, nicht durch seine nationale, 
sondern zumeist nur durch die von ihm eingesogene 
griechische Bildung werden konne? Zuel'st umwehte den 
gelehl'ten Gl'iechen im Romerreiche Hofluft, dann abel' 
tl'ieb die Kraft des alten Geistes von seIber aus sich 
heraus neue Bluthen, wenn auch schwachere und farb-
10sere. Dieselben gehOren wesentlich der Prosa an, 
die antike Poesie setzt sich als l'omische fort. Die 
bedeutendsten Erscheinungen auf jenem Gebiete diirften 
die folgenden sein. 
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1. Die Phi los 0 phi e. 
90. In der Phi los 0 phi e vegetiren die alten 

Schulen weiter fort (Vgl. § 78-80), ohne also neue 
Resultate zu erzielen. Unter den Neupythagoraeern ragt 
del' als Wunderthiiter weitberiihmte Apollonius von 
Tyana, 40-70 n. Chr., hervor, eine del' Astrologie, 
Magie und Mantik ergebene, phantastische Erscheinung. 
- Wir besitzen vom Stoiker L. Annaeus Cornutus, 
welcher derselben Zeit angehOrt, die IUteste del' er
haltenen stoischen Schriften : IIsQ~ T~e; TWV -Sswv 
pV!1sooe;. - Noch ragen in diesel' Richtung Epictet, 
urn 90 n. Chr., und del' Kaiser M. Aurelius her
VOl', del' 180 n. ChI'. starb. - Ein beriihmter Skep
tiker ist Sextus Empiricus, urn 200 n. Chr., 
gewesen, von welchem zwei Schriften, die eine ,,[Jeoe; 
TOVe; [ka-S"lP,an'Xove;" gerichtet, erhalten sind. -
Selbst die alte Sophistik, die man liingst einge
schlafen glaubte, kam wiederum zum Vorschein und 
erhob sich bis zur Hohe eines Lucian. - Zu diesen 
alteren Schulen trat del' durch Phi I 0 J ud a eu s urn 
Christi Geburt begriindete jiidische HeIlenismus> eine 
allegorisch - mystische Philosophie. Sie schlug in einer 
Zeit Wurzeln, da der alte Gotterglaube gesunken, und 
die neue Gottesel'kenntniss noch nicht durchgedrungen 
war. - Zwischen Philo Judaeus und den Neu-Platonikern 
ist N urn e n ius urn 180 n. Chr., von dem Boden del' 
akademischen Lehl'e ausgehend, die Briicke geworden. 
- Abel' aIle diese Bestrebungen tragen den Charakter 
del' Oberfiachlichkeit; den letzten ernstlichen Versuch, 
zu einer tieferen Erkenntuiss durchzudringen, machte 
del' Geist des Altel'thums im Neu-Platonismus. 
Platonische, aristotelische und pythagoraeische Lehren 
bildeten den Kern dieses Systems, diistere morgen
landische Weisheit trat hinzu. A m ill 0 n ius Sac cas 
aus Alexandrien, urn 240 n. Chr., ist del' GrUnder des 
Neu-Platonismus; sein SchUler Plot in us Iehrte, in 
den gebildeten Kreisen hochgeachtet, 26 Jahre lang in 
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Rom. Dessen Schiiler waren wiederum Cas s ius 
Longinus aus Athen und Porphyrius, der Nach
folger' des Meisters, urn 300 n. Chr. Aus des Letz
teren Schule ging Jam b I i c h us, ein schwarmerischer 
Philosoph, hervor, als Magier und W underthater be
riihmt. Es strebten abel' diese N eu-Platoniker nichts 
Geringeres an, als den Menschen zu einer Ansehauung 
Gottes, ja zu einer Vereinigung mit ihm zu fiihren; 
Aseetik, Mystik und Magie sollten helfen, die Vernunft 
zuriiektreten. Sie seheiterten natiirlieh bei dies em 
V orwaltenlassen del' Phantasie, welche den festen Boden 
unter sieh veri or , und verfielen in eine Sehwarmerei, 
die wenig Erspriessliehes fUr die Menschheit ge
schaffen hat. 

91. Der geistvoUste Philosoph des sink end en Alter
thums ist del' Neusophist Lueianus (Aovuwv6~) 
aus Samosata in Syrien, urn 170 n. Chr. Die Haupt
ereignisse seines wechselvollen Lebens sind folgende: 
Zuerst erlernte er das Handwerk eines Steinmetz en, 
dann wandte er sieh der Wissenschaft zu, dann wurde 
er Sachwalter, dann durchzog er die Lande als Rhetor 
und Sophist, dann lehrte er langere Zeit hindurch in 
Athen Philosophie, dann nnternahm er eine zweite 
grosse Wandernng, endlich wurde er kaiserlieher Ge
richtsbeamter in Aegypten und starb dort urn 200. 
Zweimal verweilte er auf diesen Kunstreisen in Rom, 
und zwar einmal auf jeder derselben. - v'on den 80 
Sehriften, welehe seinen N amen tragen, sind etwa 30 
unacht, unter den aehten aber die dialogischen die 
besten, wahrseheinlich in Athen entstanden. Besonders 
werthvoll sind: Timon s. Misanthropns, Charon 
s. contemplantes, Piseator s. reviviseentes, 
Ca tap 1 u s s. tyran nus, De m ereede eo nd net is, 
Herm otim us s. des e ctis, Quom 0 do h isto ria 
eonscribenda sit, Alexander s. pseudomantis, 
Iearom en i ppus s. h yp ern eph elus, B is accu
satus, De parasito, Navigium s. vota, Con-
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vi vium s. Lapi thae, S omnium s. g alius, Dialogi 
deorum, Dialogi mortuorum, Verae historiae 
libri duo, De domo. Ob die 50 Epigramme, welche 
in der Ant.hologie Lucians Namen tragen, acht sind, 
ist zweifel haft. - Aus diesen Schriften tritt eine von 
massiger Bewunderung fUr die hohen SchOpfungen der 
griechischen Vergangenheit, noch am meisten fUr Epi
cur, erfiillte, sonst aber wesentlich negirende Natur 
hervor. Lucian verspottet den Volksglauben, den 
fremdlandischen Aberglauben, die Mystik, die Stoiker, 
die Lyriker u. s. w; wie er zum Christenthum steht, 
ist aus der beziiglichen Schritt: De m 0 r t e per e grin i 
nicht hinreichend klar. Sein loser Spott el'giesst sich 
auf alles, was ihm in religiosen, gesellschaftIichen und 
geistigen Anschauungen und Verhaltnissen lacherlich 
scheint, und da bleibt fast nichts iibrig, das er nicht 
antastet. Der Hauptfehler dieses ganz von der Kritik 
eingenommenen Kopfes ist Mangel an Tiefe nnd sitt
lichem Ernst, seine Hanptstarke die klare und einfache 
attische Sprache, die er sich durch Talent und Fleiss 
angeeignet hat, und der weltmannisch - witzige und 
lebendige Dialog. Die Urtheile iiber diesen seltsamen 
Geist gehen diametral auseinander: hier heisst er "der 
Voltaire des griechischen Alterthums", dort (Fr. A. Wolf) 
ein jugendbildender und in allen Schulen zu lesender 
Schriftsteller. Schlagen nicht diejenigen, welche die 
letztere Ansicht vertreten, die Einwirkung des die 
Schriften des Spotters durchziehenden geheimen Gifts 
allzu gering an? 

2. Geschichte nnd Geographie. 
92. Diodorus Sicnlus (d,oowQo~ 0 ~U8-

)" cO 'l:'lj ~), aus Agyrion anf Sicilien, lebte unter Caesar 
und Augustus in Rom und unternahm von dort aus 
weite Forschungsreisen. Er ist Verfasser einer Btp)'to
.:t1jX'lj d. h. einer Universalgeschichte in 40 Biichern. 
Dieselbe geht von der mythischen Zeit des Menschen-
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geschlechts bis auf das erste Triumvirat, 60 v. Chr., 
herab. Davon sind ubrig die Bucher 1-5, enthaltend 
die Mythologie und Urgeschichte del' altorientalischen 
Volker und del' Hellenen, und 11 - 20, ein Stuck 
griechischer Geschichte von 480-302 v. Chr., d. h. 
vom Beginn del' Perserkriege bis tief in die Diadochen
kampfe hinein. Wenn er auch 30 Jahre an dies em 
umfassenden Werke gearbeitet haben mag, so hat er 
sich dennoch zu keiner historischen Kunst und Kritik 
durchgearbeitet. Fur uns ist im Allgemeinen eine 
grosse Anzahl historischer Notizen und im Besonderen 
die detaillirte Geschichte Siciliens von Bedeutung. 

93. Dionysius (d~ovv(J'w~) von Halikarnass 
lebte urn 30 v. Chr. in Rom, dort mit umfassenden 
Studien auf dem Gebiete del' romischen Sprache, Lite
ratur und Geschichte beschiiftigt. Die Frucht derselben 
ist seine "romische Urgeschichte" rpWfba'iX~ 
&QXabOI.,Or£a) in 20 Buchern, von denen die ersten 
9 ganz, das 10. und 11. ZUlll grossten Theil vorhanden 
sind. Es umfasste die Zeit von den alten Sagen 
Mittelitaliens und del' Grundung Roms an bis auf die, 
wo das Werk des Polybius anfangt; die vorhandenen 
Bucher schliessen kurz nach del' Darstellung des De
cemvirats. Zwar geht Dionysius seiner schweren Auf
gabe gegenuber etwas zu wenig grundlich und of tel'S 
unkritisch zu Werke, doch bleibt er bei del' Armuth 
del' Quellen fill' diesen Zeitabschnitt noch die beste, 
namentlich fill' die Verfassungsgeschichte Roms. 

94. Strabo (~'CQdf1wv) aus Amasea in Kappa
docien, unter Augustus eluhend, lebte theils zu Rom, 
theils befil.lld er sich auf weiten Reisen, urn die ge
schichtlichen, politischen und physischen Verhiiltnisse 
del' alten Welt zu ergrunden. Die Friichte diesel' 
Forschungen sind die 17 Bucher seiner rBwrQarp~xd~ 
ungemein wichtig als die einzige uns erhaltene be
schreibende griechische Geographie. Er hat in ihr die 
alteren Geographen und Histol'iker benutzt - wenn-
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gleich ofter nicht kritisch genug -, namentlich die 
flir uns verlorene wissenschaftliche Geographie des um 
260 v. Chr. lebenden Alexandriners Eratosthenes. 

95. Josephus C1oou"lP0C;), ein judischer Ge
lehrter, geboren 37 n. Chr. zu Jerusalem, 63 in Rom 
weilend, dann wiederum in seiner Heimath. Hier zu
erst bemuht, einen Aufstand seiner Landsleute zu ver
hindern, dann aber selbst darin verwickelt und 67 Ge
fangener, kam er erst los, als er dem Vespasianus den 
zukunftigen Glanz von dessen Hause weissagte. Er 
nahm auch den Familiennamen desselben, Flavius, an 
und lag mit Titus vor Jerusalem, als dieser die un
gluckliche Stadt belagerte. Nach ihrer Ersturmung, 
70 n. Chr., kehrte er nach Rom zuruck und lebte 
hier seinen Studien. Seine Hauptschriften, uns erhal
ten, heissen: flEet TOt! '[ovoa'ixov nolsfkov und 
'[ovoa'ix~ £U'fOe£a, also "Vom judischen Kriege" 
und "Judische Geschichte". Oefters ist seine Glaub
wurdigkeit zweifelhaft, seine Darstellung allzubreit, 
seine Auffassung nicht die eines hoheren Geschicht
schreibers. 

96. Plutarchus (flloVTaexOc;) aus Chaeronea 
in Boeotien, von 50-130 n. Chr. (?), erfreute sich 
einer sorgfiiJtigen Erziehung und nach ihr einer philo
sophischen Durchbildung in Athen. Grossere Reisen, 
schon in jungeren J ahren unternommen, erweiterten 
rasch seinen Gesichtskreis. Nach Rom ubersiedelnd, 
wurde er vom Trajan mit del' Erziehung des kaiser
lichen Prinzen Hadrian betraut und spateI' zum 1'0-
mischen Consul und dann zurn Proconsul von Illyrien 
erhoben. Endlich machte ihn sein ehemaliger dank
barer Zogling Hadrian, zum Throne gelangt, zum 
Statthalter seiner heimathlichen Provinz Achaja. -
Der Umfang und der reiche Inhalt seiner Schriften 
legen von seinem Fleisse und seiner Belesenheit auf 
den Gebieten der Philo sophie und der Geschichte 
Zeugniss abo Von ihm sind: 
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a) die 'HSua oder :SvYYQa[tfldx'Ca l-H x 'Ca, 
lateinisch Moralia genannt, enthaltend 70 (?) Abhand
lungen liber geschichtliche, literar-geschichtliche, poli
tische, philosophische und religiose Themen. In diesen 
Schriften des sich als "Akademiker", also Nachfolger 
des Plato, bezeichnenden Schriftstellers strebt er nach 
VersUindlichkeit, gerath abel' after in das Breite und 
Gewohnliche. Wenn auch die Moralia die Wissenschaft 
nicht gefordert haben, so ist doch durch sie mancher 
strebende Kopf einer religios und sittlich zerfahrenen 
Zeit angeregt und gehoben worden. 

b) Viel bedeutender sind die Blot naQa).).r;).Ot 
von ihm, die Lebensbeschreibungen grosser Manner, 
von denen fast durchgangig ein Grieche und ein Romer 
zum Zweck del' Vergleichung neb en einander gestellt 
werden. Es sind dies: 

1. Theseus. 
3. Lykurg. 
5. Solon. 
7. Themisto kles. 
9. Pericles. 

11. Alcibiades. 
13. Timoleon. 
15. Pelopidas. 
17. Aristides. 
19. Philopoemen. 
21. Pyrrhus. 
23. Lysander. 
25. Cimon. 
27. Nicias. 
29. Eumenes. 
31. Agesilaus. 
33. Alexander. 
35. Phocion. 
37. Agis. 
39. 40. Die beiden 
41. Demosthenes. 

2. Romulus. 
4. Numa Pompilius. 
6. Valerius Publicola. 
8. Camillus. 

10. Fabius Maximus. 
12. Coriolan. 
14. Paull us Aemilius. 
16. Marcellus. 
18. Cato d. A. 
20. Flamininus. 
22. Marius. 
24. Sulla. 
26. Lucullus. 
28. Crassus. 
30. Sertorius. 
32. Pompejus. 
34. Caesar. 
36. Cato d. J. 
38. Cleomenes. 

Gracchen. 
42. Cicero. 
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43. Demetrius Poliorcetes. 44. Antonius. 
45. Dion. 46. Brutus. 

Dazu kommen noch die 4 abgesonderten Lebens
beschreibungen des Artaxerxes Mnemon, des Aratus, 
des Galba und des Otho. 

Plutarch ist nach seiner eigenen Erkliirung fern 
davon, eigentliche Geschichte zu schreiben oder gar mit 
den grossen Historikern der Vergangenheit wetteifern 
zu wollen. Er will vielmehr in seinen Lebensbeschrei
bungen, die er in seinen spateren Lebensjahren in 
Chaeronea schrieb, an hervorragenden Mannern den 
inneren Menschen mit dessen guten und schlechten 
Seiten enthtillen. Der Zweck davon solI der sein, 
durch das V orhalten dieser leuchtenden Beispiele aus 
einer besseren Vergangenheit eine kranke Zeit zu heilen 
und namentlich der Jugend Begeisterung fUr Mannes
tugend einzuhauchen. Dieses menschenfreundliche Princip 
macht den Schwerpunkt jener Biographien aus, nachst 
dem das Streb en nach Wahrheit und einem gerechten 
Urtheil. Andererseits entspricht die Form dem grossen 
Zweck allzu wenig: zwar fehlt es nicht an Anmuth 
und an Frische, doch an Einfachheit und Durchsichtig
keit; lange Perioden und gehiiufte Bilder erschweren 
die LectUre. Doch haben jene Lebensbeschreibungen 
wegen ihres zu Mannesthaten anspornenden Inhalts, 
wegen del' Hoheit der darin ausgesprochenen Ideen 
und wegen ihres tiefsittlichen Ernstes zu allen Zeiten 
warme Anerkennung gefunden, namentlich in den Herzen 
thatendurstiger Jtinglinge. 

97. Arrianus CAeQta:vo~), aus der Zeit del' 
Kaiser Hadrianus und Antoninus Pius, urn 136 n. Chr. 
Praefectus Cappadociae, siegreich im Kampfe gegen 
Alanen und Massageten, verlebte, zuletzt schriftstelle
risch thiitig, seinen Lebensabend in seiner Vaterstadt 
Nicomedia. U nter seinen Schriften ragen hervor: 
/(1'fOQH;JV lxvafJdr1l!w~ 'A).I!~dvoeov fJtfJUa C 
bis auf eine Lucke im 7. Buche erhalten. Geschrieben 
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in beinahe attischer Sprache, legen sie von seinen 
Studien, namentlich denen des Xenophon, ein riihm
liches Zeugniss abo Diese kurze Geschichte des konig
lichen HeIden, der nicht, wie sein Ahnherr Aehilleus, 
seinen Homer gefunden, ist noch die glaubwiirdigste 
von allen, vorzuziehen der lateinischen des Curtius 
Rufus und den einzelnen Nachriehten bei Diodor. 
Wenn auch del' eifrige, nicht unkritische, philosophisch 
und militairisch gebildete Mann nicht entfernt einen 
Alexander d. Gr. in seiner welthistorischen Bedeutung er
fasst hat, so wird doeh die hohere Schule dabei bleiben: 
er ist wegen seines gewaltigen Inhalts und seiner klaren, 
ansprechenden Form eine passende Lectfire. - Ausser
dem schrieb er in derselben Weise als Fortsetzung 
jenes Buchs: 'IvOtx~ mit einem Auszuge aus Nearch's 
IIa(!dnlQv~ d. h. aus dessen Tagebuche, welches der.,.. 
selbe fdhrte, als er die macedonische Flotte auf der 
Riickkehr aus Indien befehligte. N oeh andere Schriften 
von ihm sind: KVVlf/Yli'CtXOI; fiber die Jagd, IIa(!
Sud~ 'Alavua, BtSvvtxd, Ta p'B'Ca 'AU~av
o eo v. Doch existiren von den letzteren fiinf Sehriften 
nul' Ausziige und Fragmente. 

98. Pausanias (IIaV(favtal; 0 IIB(!tlf/rrJ'C~d, 
wahrscheinlich aus Lycien stamm end, um 150 n. ChI'. 
Er bereiste in langeren Zwischenraumen ausser anderen 
Landern besonders das alte Hellas, es nach allen 
Riehtungen hin durchforschend. Daraus ging die fiir 
uns ausserst werthvolle Schrift: II B (! t ~ r If/ (f t I; 'C1; ~ 
'EllaoQ~ in 10 Biichern hervor. Er sah die reli
giosen, politischen uud kiinstlerischen Ueberbleibsel der 
hochsten menschlichen Herrliehkeit in altersgrauen, 
verwitternden Resten, er forschte iiberall nach Sage und 
Geschiehte und legte die Resultate in seinem Buche 
nieder. Dasselbe, das lange auch als Fremdenfiihrer 
diente, ist ein reiches Archiv fUr Griechenlands Alter
thiimer, am meisten fdr die religiosen. Die Sehwaehen 
desPausanias sind: es fehlt oftmals an historischer 

K 0 p p. griech. Litera'urgesch. 12 
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Kritik und an gut em Geschmack, es ist auch seine 
Sprache, allzusehr dem Herodot nachahmend, zu ar
chalsirend und geziert. 

99. Appianus CAnnwvod, urn 150 n. Chr., 
hat 24 Bucher romischer Geschichte, 'pwf-barxa oder 
<Pwf-barxij £d'CoQ£a uberschrieben, verfasst, von denen 
ausser Bruchstiicken eilf ganz erhalten sind. Davon 
behandeln B. 6 und 7 Spanien und Hannibal, B. 8 
punische Geschichte, B. 11 syrische und parthische, 
B. 12 den Mithradates, die B. 13-17 - die fUr 
uns werthvollsten - die Biirgerkriege, B. 23 Illyrien. 
Als Geschichtschreiber ist Appian schlicht und wahr, 
vielleicht etwas zu stark fUr Rom Partei ergreifend, in 
der Sprache einfach und leicht verstandlich. 

100. Ptolemaeus (IhoA8f-baioc; 0 KAavchoc;) 
aus der Stadt Ptolemals in Oberaegypten, urn 150 n. Chr., 
langere Jahre im Serapeum zu Alexandria thatig. Von 
diesem bedeutenden Manne, welcher auf den Gebieten der 
Mathematik, Astronomie und Geographie zu den ersten 
Stern en des Alterthums zahlt, sind ausser andern 
Schriften erhalten: 

a) r8WYQacptx~ lICP~Y"Id£C; in 8 Biichern, eine 
vorwiegend mathematische Geographie von bedeutendem 
Werthe. 

b) MsyaA"I (J'vvw; tC; 'Cr;c; ad'CQoVOf-b£ac; in 
13 Biichern, das "\Veltsystem des grossen Astronomen 
enthaltend, das bis zum Anfang der. neueren Zeit 
gultig geblieben ist. Nach demselben bildet die Erde 
den Mittelpunkt des Weltalls, und bewegen sichdie 
anderen Himmelskorper urn sie. 

c) Kavwv {JadtA8tWV, ein Verzeichniss von 
Konigshausern von Nabonassar an bis auf Antoninus 
Pius. 

101. Diogenes von Laerte (L'hoY8V"lC; Aa8Q
HOC;) lebte wahrscheinlich gegen das Ende des 2. J ahr
hunderts v. Chr. als Grammatiker zu Athen. Er hat 
uns eine literar - historische Schrift: lIs Q l {J £ u)1/ , 
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oorp,a't(fJ'V xa~ &1TOp.(}fnHtr:(fJ'V 'tOO'll ~V pd,o
rJop£q fVOOX£P,1JrJa'V't(fJ'V in 10 Bfichern hinter
lassen. Es bildet darin das Anecdotische die Haupt
sache, es fehlt an Kritik, die tiefere Auffassung des 
hochideellen Zuges del' griechischen Philo sophie mangelt 
ganzlich. Dennoch ist del' Werth dieses Buchs. da 
indere einschlagende verloren gegangen sind, recht be
deutend, und bleibt dasselbe ausser den erhaltenen 
Werken del' Philosophen die Hauptquelle flir die Ge
schichte del' griechischen Philosophie. 

102. Athenaeus C.A.(}~va£oc;) aus Naukratis 
in Aegypten, urn 200 n. Chr., lebte als Grammatiker 
und Sophist in Alexaildl'ien und Rom und gab urn 
228 (?) ein umfassendes Sammelwerk heraus: df£1T'VO
rJop£rJ'ta£~ d. h. die literarische Tischgesellschaft, in 
15 Bfichern , von denen del' bei weitem grosste Theil 
wohlerhalten auf uns gekommen ist. Diese grossere 
Schrift, zusammengetragen aus nicht weniger als 1500 
meist verlorenen kleineren und gl'osseren, bewahrt eine 
Menge von Notizen fiber antike Geschichte, schone 
Literatur, Alterthfimer, Wissenschaften, Kfinste u. s. w., 
welche 80nst verloren gegangen waren, auf. Der Werth 
diesel' von dem fleissigen und belesenen Manne gesam
melten Nachrichten ist daher ausserordentlich gross. 

103. Dio (d£(fJv) Cassius Coccejanus, ·aus 
einer senatorischen Familie von Nicaea stamm end, um 
200 n. Chr., erfreute sich einer sOl'gfiiltigen Erziehung. 
SpateI' trat er als Rhetor und Sachwaltel' auf, dann 
bekleidete el' hohe Staatsamter, z. B. das Consulat und 
die Proconsulate von Afrika, Dalmatien und Pannonien. 
Den letzten Theil seines Lebens verlebte er in seiner 
Vaterstadt, stiller literarischer Thiitigkeit hingegeben. 
Er schrieb eine - verloren gegangene - Geschichte 
des Com modus und eine 'p(fJp,a;;x~ t,rJTOe[a~ eine 
romische Geschichte, in 80 Buchern. Von diesem in 
grossartigem Maassstabe angelegten Werke, an dem er 
22 Jahre arbeitete, sind die Bucher 37-54 vollstan-
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dig erhalten, von den ubrigen nur theils klein ere, theils 
grossere Bruchstucke. Das V orbandene ist, da sich in 
dem Verfasser der fleissige und kritiscbe Gelebrte, der 
Staatsmann und der Soldat vereinten, fUr die aussere und 
innere Gescbicbte Roms von hohem Wertbe. Andererseits 
legt dieses Werk eines kaiserlichen Beamten von einer 
verkommenen Zeit Zeugniss ab, welche auch nicht mehr 
einen Funken des altromischen Geistes bewahrt hat. 

104. Herodianus rHe(JJcJHXVO~) aus Alexan
dria, um 200 n. Chr., lebte in Rom und erhielt wegen 
seines Hauptwerks das romische Burgerrecht. Jenes 
entbielt ein Stuck Kaisergescbichte: Til ~ fI' E 'C a 
Maexov fJa(f~).Eta~ ~(f'Coe£aJ~ bestehend aus 8 
Biicbern. Sie umfassen die Zeiten von dem Tode 
Marc Aurels an bi& auf Gordianus III. und zeichnen 
sich durch Gewissenhaftigkeit, durch ein gerechtes 
Urtbeil, durch eine anmuthige, otters geradezu er
greifende Darstellung und durch eine noch leidlich reine 
Spracbe aus. 

3. Die fibrigen Richtungen der Prosa. 
105. Dio (dtwv XeV(fO(f'Cofl'o~~ d. h. Dio der 

Goldmund) aus Prusa in Bithynien, um 100 n. Chr., 
gehOrte einer gebildeten Familie an, wurde sorgfaltig 
erzogen und wandte sich dann nach Rom. Eine Zeit 
lang- daselbst wissenscbaftlich und politisch thiitig, 
wurde er unter Domitian vertrieben, kehrte aber unter 
N erva zur Hauptstadt zurfick und erfreute sich der be
sonderen Gunst dieses Imperators, sowie des auf ihn 
folgenden Trajan. Wir haben von dem tiefgebildeten 
und charaktervollen Manne, welcher der Stoa zuneigte, 
80 Reden in reiner Sprache und geschmackvoller Dar
stellung. 

106. Aelianus (Al).HXVO~ ;; Ta"Hxo~), urn 
130 n. Chr. in Rom weilend, schrieb ein militairisches 
Buch: HEel (f'Ceaujr~XWV 'Ca~Ewv <E).).'l'jVHeOOV, 
also fiber die Arten der griecbischen Heeresaufstellungen, 



181 

und widmete es dem Kaiser Hadrian. Dasselbe ist, in 
spaterer Zeit mehrfach erweitert und ergiinzt, in diesel' 
Form auf uns gekommen. 

107. Jamb lich us ('I afk{l).,t xo C; L Nachfolger 
des Aristides von Milet, welcher urn 160 n. Chr. 
gl'iechische Liebesromane verfasst haben solI. Diese 
Darstellungeu sind das prosalsch gewordene Epos der 
bUrgerlichen Gesellschaft, wirkend auf Phantasie und 
Geflihl, von den Griechen zuerst "milesische Fabeln" 
genannt. J enem Milesier also folgend, schrieb der 
Syrer Jamblichus seine '[ d'CO Q fa t B a (lv)., WY tX a f J 

welche von Unschicklichkeiten, seltsamen Abenteuern, 
Zaubereien u. s. w. wimmeln. Ein Auszug aus dies em 
Roman, dem Vorganger einer breiten Romanliteratur, 
ist beim Photius erhalten. 

108. Galenus (Fa).,1'jYoc; Ii lUatiotoc;) aus 
Pergamum, geboren ] 31 n. Chr., gestorben etwa 70 
Jahre alt, ist nachst dem Hippocrates del' bedeutendste 
Arzt des gesammten Alterthums gewesen. Auch ist 
an ihm das eigenthlimlich, dass er sammtliche Schrift
steller desselben an literarischer Fruchtbarkeit liber
trifft. Sorgfaltig in seiner Vaterstadt erzogen, in an
deren Stadten, z. B. Smyrna, Korinth und Alexandria, 
weiter gebildet, praktisirte er nach seiner Rlickkehl' 
zuerst in seinem heimathlichen Pergamum und dann in 
Rom. Erhalten sind von ihm etwa 100 echte medi
cinische Schriften, verloren gegen 125. Viele andere 
giebt es in lateinischen, arabischen und hebriiischen 
Uebersetzungen, ein Zeichen von del' warm en Anerken
nung del' Folgezeit. Noch andere, 30-50, liegen, bloss 
handschriftlich aufbewahrt, ungedruckt in Bibliotheken 
da. In jenen iichten Schriften behandelt Galenus: die 
Psycho logie, Physiologie, Pathologie, Anatomie, Phar
makologie, Therapie, Diatetik, Chirurgie und Philo
sophie. Seine Sprache ist wenig klassisch, seine Dal'
stellung oft breit und sich wiederholend, aber der Inhalt 
der Schriften der Art, dass er bis in das ] 6. Jahr-
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hundert Autoritat bHeb. Wenn die neuere Medicin 
den grossen Mann zu wenig "beachtet, so mage sie nicht 
vergessen: Galenus rief die Medicin aus der rohen 
Empirie und einem wiisten Dogmatismus zur einfachen 
~aturbeobachtung zuriick. 

109. Polyaenus (noi..vawo~), um 180 n. Chr., 
schrieb ~'C(!aH/r"'flJa'Ca in 8 Biichern, welche meist 
vollstandig auf uns gekommen sind. Sie enthalten 
nicht bloss taktische Massregeln und Beispiele von 
Kriegslist, sondern auch allerhand Ranke im Staats
und Privatleben. Es fehlt diesel' Schrift, welche nicht 
ohne Fleiss zusammengetragen ist und rr1anches Lehr
reiche bringt, an Kritik und einem festen Plan. 

II. Die Griechen im ostromischen Reiche seit Constan
tin d. Gr. bis auf Mahomed II. 

110. Del' dritte Sammelplatz del' griechischen Li
teratur wird seit Constantin d. Gr. das neue Konstan
tinopel, geschaffen aus dem alten Byzanz. Hier, wo 
europaeische Bildung und Asiatenthum zusammen
stiessen, wiederholt sich die Art der geistigen Thiitig
keit von Alexandria und Rom, doch mit sichtlich ab
nehmenden Kraften. Denn einerseits entfernte man 
sich immer mehr von der grossen Vergangenheit, an
dererseits thaten die Kaiser, unahnlich den aegyptischen 
Ptolemaeern, wenig fUr die Gelehrten. Diese, in enge
rem Sinne die By zan tin e r geheissen, fan den in 
Byzanz grosse Bibliotheken und reiche Sammlungen 
VOl' und wurden so zahlreich, dass sie grammatische, 
rhetorische, philologische und juristische Schulen bilden 
konnten. Abel' nicht mehr von einer allgemeinen 
Volksbildung getragen, sondern auf immer engel' wer
dende Kreise beschrankt und vom Christenthume ganz 
durchdrungen, erhob sich die byzantinische Gelehrsam
keit nicht mehr zu neuen Ideen, noch zu einer neuen 
schopferischen Tbatigkeit auf antikem Gebiete. Dennoch 
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haben auch diese Manner, meist Geistliche, in ihrem 
unscheinbaren Schaffen ein grosses Verdienst um die 
Menschheit: sie retteten durch ihren Sammelfleiss 
Triimmer aus einer besseren Vergangenheit fUr eine 
bessere Zukunft. Das ist del' glimmende Funke unter 
dem Drucke des Despotismus und in dem dichten 
Nebel trostloser dogmatischer Streitigkeiten und wird, 
nach dem Fall von Byzanz zu den starkeren Volkern 
des Abendlandes zuriickgetragen, dort zur leuchtenden 
Flamme. 

1. Die weltliche Literatur del' Byzantiner. 
111. Del' byzantinische Roman, aus jenen 

milesischen Fabeln (§ 107) erwachsen, gewann einen 
weiten Leserkreis. Um 390 n. Chr. schrieb del' Bischof 
He 1 i 0 dol' U s in Trikka in Thessalien seine phan
tasieerfiillten Al:J£onHux, durch welche als Faden die 
Todesgefahr und Verfdhrung iiberwindende Liebe des 
Theagenes und del' Chariklea hindurchgeht. Longus, 
eine sonst unbekamite Personlichkeit, verfasste einen 
lieblichen Hirtenroman: /lO£ll'8VUWV -';WV lCau~ 
daqJV£v lCa~ x)., or; V, von del' Liebe des Hirten 
Daphnis zur Chloe, nachst dem Theokrit (Vgl. § 75) 
das Vorbild Gessners. Gegen 400 n. Chr. schrieb 
Achilles Tatius den viel gelesenen Roman: 'EQw
HlCWV -';wv lCa-,;a A8vlC£nnr;V lCa~ K).,£-,;o
pwv-,;a, also von del' Liebe del' Leucippe und des 
Clitophon u. s. w. Die spateren Romane verlieren 
dadurch, dass sie in unschOnen Versen geschrieben 
sind, an Einfachheit und Anmuth. 

112. In dieser unendlich langen Periode del' Lite
raturgeschichte haben nul' zwei Dichter bei ihren niich
tern en Zeitgenossen eine Anerkennung gefunden, welche 
sie iiberlebt hat. Fiihlte man, dass schon gesungen 
sei, was in griechischer Zunge zu singen war, und hielt 
man jeden neuen Versuch von vorn herein fiir vergeb
lich? N och wahrscheinlicher ist: Die Seelen waren 
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einerseits so verstandesscharf, andererseits so eng und 
trocken geworden, dass in ihnen weder die alte noch 
eine neue Poesie Wiederhall fand. Der erste jener 
Gliicklichen, Non nus aus Aegypten, nach 400 n. Chr., 
erregte durch seine .d w v v t1 HX x eX, allgemeines Staunen. 
Es werden darin die Geburt des Dionysos und seine 
wunderbaren Ziige und Kiimpfe bis zu seiner Riick
kehr in den Olymp in einer oft blendenden, oft jedoch an 
U eberladung leidenden Form besungen. Zahlreiche SchUler 
und Nachahmer, z. B. Musaeus urn 500 n. Chr. in 
seinem anmuthigen erotischen Epos "Hero und Leander, " 
schlossen sich an den Dichter an, dessen heisses afri
kanisches Blut in dem Epos unverkennbar ist. Der 
zweite Gliickliche hiess Georgius Pisides, urn 630 
n. Chr., Geistlicher an der Sophienkirche zu Konstantinopel. 
Ausser einer Anzahl kleinerer oder minder beliebter 
Gedichte hat er drei grossere historische in iambischen 
Trimetern gedichtet: zwei Lo bHeder auf den Kaiser 
Heraklides und ein Gedicht auf einen avarischen Krieg. 
Beide zeugen, wie es inmitten eines solchen Staats
lebens nicht anders sein konnte, von hOfischer Bildung 
und von unwiirdiger Schmeichelei dem Throne gegen
iiber. 

113. Die Prosa bis auf Justinian. Als be
deutendere Erscheinungen treten fUr uns nur zwei her
vor: Hesychius und Stobaeus. Der Grammatiker He
sychius aus Alexandria, ein uns sonst vollig unbe
kannter Mann, ist der Verfasser eines in nur einer 
einzigen Handschrift erhaltenen Lexikons. Das alpha
betisch geordnete Buch hat fUr das Studium des Homer, 
der Dramatiker, Lyriker, Redner u. s. w. Bedeutung. 
- Johannes Stobaeus, ein Macedonier, um 460 
n. Chr., ein ungemein belesener Mann, trug aus 600 
Schriftstellern 2 Schriften zusammen: a) 'Ex I. ° r W v 
PVt1£XWV J OWl.8XnXWV xed n':hxwv {J£{Jl.£a (J', 
und b) 'Av,(}OI.Opov. Die letztere, "die Bliithen
lese", ist vorzugsweise ethischen Inhalts, eine Spruch-
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sammlung, fur den Sohn des Verfassers bestimmt. Beide 
Sammlungen sind nur sehr unvollstiindig auf uns ge
kommen. 

114. Noch einmal flackerte das heidnische Grie
chenthum in der Person des talentvollen, feurigen, 
von grimmigem Hasse gegen das Christenthum erfiillten 
Kaisers Julianus Apostata (361-363 n. Chr.) 
auf. Er wollte die alte Gotterwelt Homers von der 
neuplatonischen Philosophie durchdringen lassen und 
sie in ihrem alten Glanze wieder einsetzen. Zum 
Gluck fiir sein Reich fiel er, von einer parthischen 
Lanze durchbohrt - "tandem vicisti Galilaee!" -, 
er del' wirklich letzte der HeBenen. Von ihm sind 
zahlreiche Schriften erhalten, namentlich 8 Reden, 
83 Briefe u. s. w. - Proclus ausKonstantinopel, 
von 405 - 485 n. Chr., eine schwiirmerische, in ein
same Studien, strenge Bussungen und flnsteren Aber
glauben versenkte Natur, lebte lange Zeit als der hoch
gefeierte Lehrer des Neu-Platonismus in Athen. Seine 
Schule steigerte in der frommen Verirrung, des Leibes 
los und ledig zu werden, ihre Ascese bis zu del' Hohe, 
dass die Stadtbehorde einschritt. Der von gluhendem 
Hasse gegen das Christenthum erfiiBte Meister floh in 
Folge jenes Einschreitens von Rom nach Asien und 
ist auch . dort gestorben. Sein theologisches Haupt
werk, welches die feinsten Gedanken der neuplatoni
schen Gottesauffassung enthiilt, heisst: El~ '[;~v Il),a
,[;(AJVO~ iho),oy£av. - Unter Justinian (527-565 
n. Chr.) ist Tribonianus, del' erste Jurist seiner Zeit, 
del' Hauptredactor des grossen und unsterblichen Ge
setzbuchs "Corpus juris civilis Justiniane'i" 
zu nennen. Es besteht aus dem Codex Justinianeus, 
Institutionum D. Justiniani Ibb. IV., Digestorum s. 
Pandectarum lbb. L., Novellae; letztere sind, abwei
chend von den erstgenannten Theilen, meist in grie
chischer Sprache verfasst. - Als Geschichtschreiber 
ragt Belisar's Geheimsecretair und Begleiter Pro-
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cop ius durch Sachkenntniss, Einfachheit der Darstel
lung und einen gegen die Despotie gerichteten bitteren 
Grundton hervor. Erhalten sind von ihm 8 B u c her 
Zeitgeschichte, welche Justinians Kampfe gegen die 
N euperser, Vandalen und Ostgothen erzahlen. Beson
ders interessant aber sind seine'A v 8 xd'o '[; a d. h. eine 
erst nach seinem Tode herausgegebene Geheimgeschichte, 
grimmigen Hass gegen die damaligen Machthaber 
athmend. - Ph 0 t ius, 857 n. Chr., Patriarch von 
Konstantinopel (V gl. § 119), ein hervorragender Kir
cbenvater. Docb nocb hOher als seine schriftstelleriscbe 
Thiitigkeit auf dem Gebiete der Theologie steht sein 
Sammelfleiss auf dem der Alterthumskunde, wovon 
seine B t (J)., to j. 1; X'T1, in der er 280 Werke bebandelt, 
und seine A8~8WV avvarwrrL ein Glossar, Zeug
niss ablegen. - Constantinus Kephalas, urn 940 
n. Chr., war der Zusammensteller einer wertbvollen und 
umfassenden B 1 u the nl e s e alterer und neuerer, auch 
christlicher Epigramme. - Sui d as, vielleicht um 1000 
n. Chr., ist Verfasser eines kolossalen, durch ein freund
licbes Geschick uns erhaltenen Lexikons, welches eine 
reiche Fiille literargeschichtlicher, historischer und ar
chaeologischer Notizen enthiilt. Erst unser 19. Jahr
hundert bat sicb bemiibt, die Schiitze zu beben, welche 
in dieser weiten Fundgrube lagern. 

115. Die Prosa bis zum Fall von Byzanz. 
Die Tochter des verscblagenen Kaisers Alexius 1., des 
Vaters der Kreuzziige, und der Irene, Ann a Com n e n a, 
ging nach dem Tode ihres Gemabls in ein Kloster 
und scbrieb dort ihre A).,8~tac; d. h. die Gescbichte 
ibres Vaters von 1069-1118 n. Chr, in 15 Biichern. 
Die begabte und bocbgebildete Verfasserin zeigt in 
diesem Werke einerseits ibre kindlicbe Pietat, anderer
seits, dass sie die Tochter einer sittlich und staatlicb 
durch und, durch kranken Zeit ist. - Zonaras, urn 
1111, eine Zeit lang Staatssecretair, dann Monch, 
dann Scbriftsteller, schrieb ein C h ron i k 0 n, eine 
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Weltgeschichte in 18 Biichern yom Anfang del' Ge
schichte an bis auf den Tod des Kaisers Alexius 
Oomnenus. Er strebt darin sichtlich nach Unpartei
lichkeit und offenbart einen, im Byzantinerreiche sel
ten en , offen en Sinn fiir das Gute und Grosse. -
Joannes und Isaak Tzetzes, ein gelehrtes Briider
paar, gehOren del' zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts 
an. Joannes schrieb ein aus 1676 schlechten Hexa
metern bestehendes Epos '[),£otxci, eine Erganzung del' 
Kykliker, in 3 Abtheilungen: Ta 7r(}O Op'~(}OV, Ta 
'Op'r/I}ov, Ta p'8:J.' ~Op'''Il}ov. Ausserdem verfasste er 
eine umfangreiche Bt{Jlo~ ~(f'fO(}£X~, doch ohne 
Kritik und Ordnung in nicht mindel' schlechten Versen. 
Bedeutendersind seine Oommentare odeI' Para
ph r a sen del' Dichter z. B. des Homer, des Hesiod, 
des Aristophanes u. s. w. Den Oommentar zu Lyco
phron's Tragoedie Alexandra ha.ben die Briider gemein
schaftlich geschrieben. - E us ta t h ius, in spateren 
Jahren Erzbischof von Thessalonich, um 1180, hat 
verdienstliche umfassende Oommentare zur Ilias und 
Odyssee hinterlassen. - Manuel Moschopulus, 
gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, del' Bedeu
tendste aus del' Familie der die Texte verderbenden 
und altere, bessere Oommentare verwassernden Familie 
del' Moschopuli, hat diirftige und trockene S· c h 0 Ii e n 
zur Ilias, zum Hesiod, zum Pindar, zum Euripides 
u. s. w. neben anderem Machwerk verfasst. Das 
politisch verwesende und iiterarisch zusammenschrum
pfende Byzanz ging seinem Ende entgegen. 

116. Das Ende del' byzantinischen Studien, 
die Morgenrothe einer neuen Zeit. Naher un~ 
naher riickte del' starke Osmane del' Stadt, welche 
nur noch ihre hohe und feste Mauer schiitzte. Schon 
wanderten Biicherschatze nach Italien, wo Petrarcha 
(t 1374 n. Ohr.) und Boccaccio (t 1375) den Boden fUr 
erneute griechische Studien vorbereiteten, schon zeigten 
sich wieder, wie VOl' vierzeha Jahrhunderten, in del' 
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alten wiedergewonnenen dritten Heimath griechische 
Gelehrte aus del' vierten. Man ue I Chry solo ras 
(t 1415 auf dem Concil zu Kostnitz), del' in Rom, 
Venedig, Mailand und Pavia lehrte, del' wahre Wieder
hersteller del' griechischen Geistesbildung im Abend
lande, eroffnete fijI' seine Landsleute fiir den damals 
unschwer vorauszusehenden Fall von Byzanz eine Zu
fiuchtsstiitte in Florenz. Als del' entscheidende Schlag 
fiel, befanden sich schon die bei weitem meisten im 
Westen; nur die gelehrten Monche hatten die Kloster 
nicht verlassen diirfen. Schon 1438 trug G e 0 r g ius 
Gemistus, bekannter unter dem Namen Pletho, in 
Florenz iiber Plato vor. Bessarion, dessen Schiiler, 
trat zur lateinischen Kirche iiber und wurde in Rom 
Kardinal. Theodorus Gaza, der bahnbrechende 
griechische Gl'ammatiker, kam nach 1430 aus Thessa
lonich nach Mantua, Georgius Trapezuntius lehrte 
nach 1440 in Rom u. s. w. Von den Fliichtlingen nach 
dem Fall von Byzanz, welche namentlich bei ihrem 
Landsmann, dem Kardinal Bessarion in Rom und vom 
Herzoge Cosmo di Medici, dem Stifter einer platonischen 
Akademie in Florenz, mit offen en Armen aufgenommen 
wurden, sind zu nennen: del' Aristoteliker And r 0-

nicus Kallistus, Konstantin Lascaris, Janus 
Lascaris, Demetrius Chalcondyles u. s. w. 
Wenngleich diese Manner keineswegs, wie man friiher 
glaubte, die Wissenschaften hergestellt haben, so sind 
sie dennoch durch ihre eifrige Thiitigkeit auf den Ge
bieten del' griechischen Gl'ammatik und Literatur die 
Vorbereitenden gewesen. Sie zeigten den Abendlandern: 
es giebt etwas Besseres als eure spitzfindige und un
fruchtbare Scholastik und euer bal'barisches Monchs
latein, und in diesem Hoheren liegt fijr euch die Kraft, 
euch aus del' Geistesknechtschaft zu befl'eien! Wenig 
Jahrzehnte vel'gingen, da feiel'te auf dem Boden del' 
Zukunft del' Menschheit, dem deutschen, die griechische 
Wahl'heit und ScMnheit ihre vierte Auferstehung. "In 
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verklarter Form stiegen sie aus dem dunklen Grabe 
des Heidenthums heraut~ um neues Licht, neues Leben 
und neue Freiheit iiber die Welt auszugiessen." 

2. Die griechischen Kirchenvater. 
117. Demselben Geiste, der die einzige vollstandige 

Literaturgeschichte schuf, erwuchs auch der kolossale 
Baum der griechischen Patristik mit seiner weit aus
gebreiteten Krone. Freilich hat jene, beeinflusst von 
dem engen byzantinischen Sinne, mit der lateinischen 
nicht gleichen Strich halten konnen, die in Augustinus 
(Rom. Lit. G. § 80) gipfelt, dem bedeutendsten aHer 
Kirchenvater. Es konnen hier aus der iibergrossen Zahl 
nur diejenigen Vater eine Statte finden, welche durch 
ihre Schriften ganz besonders hervorragen. 

118. Die Vater der drei er~ten Jahrhun
derte nach Christus. Hier sind zu nennen: 
a) Ignatius, Bischof von Alexandria, Verfasser von 
7 uns erhaltenen theologischen Briefen; er starb als 
Blutzeuge 107 oder 116 in Rom. - b) Polycarp, 
von dem ein Brief an die Philipper existirt, Bischof 
in Smyrna, verbrannt 147 oder 169. - c) Justinus 
Martyr, geboren 84, Christ 133 (?), enthauptet 163, 
hat uns 10 Schriften hinterlassen. - d) Irenaeus 
aus Griechenland; geboren um 120, ein SchUler Poly
carps, BischOf zu Lyon, erlitt 202 den Martyrertod. 
Von seinen 5 Biichern gegen Ketzereien sind das erste 
und dazu einige Fragmente aus den iibrigen erhalten. 
- e) T. Flavius Clemens, vieHeicht aus Athen, ge
storben 216, war urspriinglich heidnischer Philosoph, 
wurde jedoch, zum Christenthum iibergetreten, einer 
der bedeutendsten Lehrer desselben. Nachdem er weite 
Reisen gemacht, verweilte er hauptsachlich in Alexan
dria, wo er die SteHung eines Presbyters und Kate
cheten einnahm. Die besten seiner auf uns gekomme
nen Schriften sind: ll(lO'f(lS1C'fU,6, d. i. eine Anmahnung 
an die Heiden, zum Christenthum iiberzutreten; lla£-
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oarU)rO~ d. i. eine Darstellung der christlichen Sitten
lehre; ~'[e(f)l"'a'C8i~ oder ~'[eWl"'a'[a d. h. Teppiche, in 
welche die reichlichen Blumen und Friichte der grie
chischen Studien des Verfassers eingewirkt sind, und 
zwar von einem christlichen Rande eingefasst. Die 
philosophische Richtung jertes, einst die Bewunderung 
seiner Zeitgenossen, hat ihn in spaterer Zeit in dEm 
Ruf der Ketzerei gebracht. - f) Origenes, mit dem 
Beinamen XaMe8Jl,[8eO~ d. h. der mit den eisernen 
Eingeweiden, so wegen seines unermiidlichen Fleisses 
genannt, wurde 158 zu Alexandria geboren. Er genoss 
im Schoosse einer Christenfamilie seine erste Bildung 
und auch den anregenden Unterricht des Presbyters 
Clemens. Als sein Vater starb, suchte er die. Seinen 
durch Unterricht in der Mathematik zu erniihren. 211 
ging er nach Rom, erwarb sich dort Bewunderer und 
Freunde und kehrte dann nach einiger Zeit wiederum 
nach seiner Vaterstadt zuriick. Wir sehen ferner, wie 
er in den folgenden Jahren Missionsreisen macht und 
auf diesen eine glanzende Beredtsamkeit voll von 
apostolischer Kraft entfaltet. Die Christenverfolgung 
unter Kaiser Maximinus veranlasste ihn, sich 2 Jahre 
verborgen zu halten, bei der unter Decius, 250, wurde 
er eingekerkert und musste harte Martern erdulden, 
welche einige Jahre spater, 254, zu Tyrus seinen Tod 
herbeifiihrten. Von den 6000 (?) Schriftell des als 
Wunder von Gelehrsamkeit angestaunten Mannes sind 
auf uns gekommen: die von den Principien, d. i. ein 
auf Plato's Philosophie gegriindetes christliches System; 
Commentare, Homilien, Scholien zur h. Schrift u. a. m. -

119. Die griechische Patristik vom 4. bis 
zum 9. Jahrhundert. £i) Eusebius (Pamphilus) 
aus Caesarea in Palaestina, geboren 261, gestorben 
340, Presbyter, dann Bischof seiner Vaterstadt, galt 
flir den gelehrtesten Mann seiner Zeit und ist der 
Vater der Kirchengeschichte. Sein Hauptwerk, bei 
dem er sich auch der materiellen Unterstiitzung deg 
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Kaisers Constantin erfreute, heisst 'E"";';lJrttart'£t"", 
'irt1:0eta und umfasst in 10 Biichern die Zeit von 
Christus bis zum Jahre 324. - b) A thanasius, 
geboren zu Alexandria 296, wurde Bischof 326 und 
starb 373. Die iiberaus grosse Zahl seiner Schriften, 
welche uns erhalten sind, kiinden von seinem Eifer 
nnd Fleiss. - c) Auch Cyrill, Bischof zu Jerusalem, 
386 gestorben, hat nns eine lange Reihe theologischer 
Schriften hinterlassen. - d) Gregor von Nazianz, 
geboren 300 auf einem Dorfe in Cappadocien, zuletzt 
Bischof von Constantinopel, 391 gestorben, ist der 
Verfasser von 57 uns erhaltenen Schriften. Unter den
selben befinden sich auch Gedichte in Hexametern, 
Gedichte in verschiedenen Versarten und Sinngedichte. 
- e) Von Johannes Chrysostomus, geboren 344 
zu Antiochia in Coelesyrien, Bischof zu Konstantinopel, 
407 gestorben, existiren 6 Bande von A bhandlungen, 
Reden, Predigten u. a. m. - f) Synesius, aus 
Cyrene in Aegypten, wurde 410 Christ und in eben 
demselben Jahre Bischof von Ptolemals. Die Zahl 
seiner erhaltenen Schriften, unter denen sich auch 10 
Hy~nen befinden, ist 11. - fJ) Theo doretus, ge
boren 393 zu Antiochia, Bischof zu Cyrus in Syrien, 
hinterliess uns 5 Biicher dogmatischer und ethischer 
Schriften, unter den en die 10 Reden von der gottlichen 
Vorsicht eine hervorragende Stelle einnehmen. -
h) Procopius von Gaza, dem sechsten Jahrhundert 
angehOrend, ist der Verfasser von 5 erhaltenen Schriften: 
Commentare, Scholien, Briefe. - i) Leo n tin u s 
Byzantinus lebte in demselben Jahrhunderte und 
schrieb theologische Schriften, von denen 6 auf uns 
gekommen sind; davon sind 4 gegen Ketzer gerichtet, 
z. B. gegen die Eutychianer, Nestorianer,. Apollinaristen 
u. a. m. - In den folgenden Jahrhunderten ist es in 
der Patristik recht still, dann aber leuchtet in dem 
neunten ein letzter glanzender Stern. Ph 0 t ius, einer 
zugleich vornehmen und reichen Familie angehOrig, 
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ergriff zuerst die soldatische Laufbahn und brachte es 
bis zum Hauptmann der kaiserlichen Garden. Zur 
staatsmannischen Thatigkeit berufen, erreichte dieses 
seltene Talent bald die SteHung eines Staatssecretairs. 
Dann der Kirche zugewandt, stieg er in 6 Tagen von 
geistlicher Stufe zu geistlicher Stufe bis zum Patriar
chen von Konstantinopel. Als solcher hat er in ver
h1i.ngnissvoller Weise zur Trennung der griechischen 
und romischen Kirche mitgewirkt und ist von Rom 
aus in den Bann gethan worden. Sein spateres Leben 
ist nicht minder reich an Wechsel als das friihere. 
Denn spater abgesetzt und in ein Kloster geschickt, 
wurde er nach 11 Jahren von neuem Patriarch und 
blieb es wiederum 8 Jahre; dann traf ihn abermals 
das Loos, abgesetzt zu werden und in ein Kloster 
gehen zu miissen, WI) der Greis 891 seine wechsel
vollen Tage beschloss. Seine verdienstlichen Schriften 
auf weltlichem Gebiet sind § 114 behandelt worden; 
nnter seinen geistlichen diirften die ersten Stellen ein
nehmen: Amphilochia, d. h. eine Sammlung geistlicher 
Miscellen an den Metropoliten Amphilochius und seine 
Commentare zum Lucas. Mit dem Untergange dieses 
letzten leuchtenden Gestirns am Himmel der byzan
tinischen Patristik brach auch hier das Dunkel herein. 

120. S chI u ss b etra chtu n g. Eine schwer wie
gende Frage tritt unwillkiirlich nach dem Vorauf
gehenden heran: auf welchen Gebieten haben die 
iibrigen Volker die Griechen iiberholt, auf welchen 
nicht? Israel iiberragt es in seiner wiirdigeren Gottes
auffassung und in seinem Streben nach einer hOheren 
Sittlichkeit; hier die Olympier, dort Jehova - wer 
konnte dain 'Zweifel sein? Rom steht dem viel
getheilten HeHas durch die Ausbildung eines einheit
lichen, machtigen Staats auf Grund eines langsam ent.;. 
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wickelten, grossartigen Rechts voran. Auch ging im 
Romerreiche das grosse Licht der Zeiten auf, die Lehre 
J esu Christi, freilich bald von griechischem Hauche 
angefacht, und wurde in jenem zur welterleuchtenden 
und welterwarmenden Sonne. Das Mittelalter mag in 
seiner Baukunst tiber den griechischen Styl hinweg
gegangen sein; wahrend der heHenische Architrav. wenn 
auch auf ragenden Saulen ruhend, dem Schauenden 
zuruft: "Ich bleibe bei dirl", wIn der gothische Bogen 
hinauf zu Gott. Kleine Kunstzweige abgerechnet, hat 
sonst das Mittelalter auf geistigem Gebiete niehts ge
schaffen, was auch nur entfernt den romischen SchOpfungen 
gleieh kame, gesch.weige denn den griechischen. U nd 
die modernen Volker? Das sophoeleische Drama mag 
in England dureh den von religiosen Schranken nieht 
eingeengten Shakspeare tiberholt worden sein, die 
deutsehe Lyrik del' grieehischen die Wage halten; 
doeh in der Konigin der Wissensehaften, die in aHe 
Leben giesst, in der Philosophie, steht Deutschland 
mit seinem Kant obenan. Wohl ragt auch die neuere 
Geschichtschreibung in ihren hOehsten Hohen tiber 
Thucydides hinaus, getragen von den Lehren von Jahr
tausenden, zu ethisehen und metaphysisehen Ideen 
fiihrend. Doch einen zweiten Homer sah noeh keine 
Zeit erstehen, aueh keinen zweiten Aristophanes, aueh 
keinen zweiten Demosthenes - Epos, Komoedie und 
Beredtsamkeit sind unerreiehte Ideale geblieben. Nun 
die Sculptur. Gottergebilde wie die grieehisehen und 
Mensehengestalten, zur GotterhOhe emporgetragen, hat 
noch kein zweites Volk gesehaffen und wird aueh wohl 
sehwerlieh eines del' jetzigen Culturvolker aus dem 
Stein oder dem Erz hervorrufen. Dagegen hat in der 
Malerei, welehe bei den Griechen alIzulange in del' 
Kindheit blieb, die neuere Kunst durch ihre vervoH
kommneten Mittel entsehieden den V orrang. Also er
giebt sieh: Auf einigen Gebieten des geistigen Sehaffens 
ist tiber Hellas hinweggegangen worden, auf anderen 

K 0 P p. griech. Literaturgesch. 13 



194 

liegt die Sache paritatisch, auf noch anderen ist nach 
mehr als zwei Jahrtausenden das griechische Vorbild 
maassgebend geblieben. Noch immer steht also die 
hellenische Cl1ltur, ruhend auf der harmonischesten 
Ausbildung alier Geisteskrafte, als das kostbarste Ver
machtniss der alten Zeit da. N och immer wirkt sie 
so machtig auf die Geister, dass die heutigen Volker 
urn ihrer eigenen Fortentwickelung wegen angstlich 
besorgt sein miissen, den Zusammenhang mit dem 
hochbegnadeten Hellas zu wahren. Am leichtesten wird 
dies der deutschen Nation, die sich seit Jahrhunderten 
bei der griechischen als der ihr wegen ihres allgemein 
menschlichen Fiihlens geistesverwandtesten Schwester am 
heimischesten befunden hat. 
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Quellen. 

Ausser den griechischen und romischen Schriftstellern: 

I. 1. Fr. v. Schlegel, Geschichte der alten und neueren 
Literatur. 2. O. Miiller, Geschichte der griechischen 
Literatur bis auf das Zeitalter Alexander's des Grossen. 
3. Be r n bar d y, Grundriss der griechischen Literatur 
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4. M u n k, Geschichte der griechischen Literatur. 5. N i
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beitung. 6. B erg k, griechische Literaturgeschichte. 
7. P a u I y , s Realencyclopiidie. 8. L ii b k e r ' s Reallexikon. 

II. 1. Nit s c h, Beitriige zur Geschichte der epischen Poesie 
der Griechen. 2.· W. v. Schlegel, Vorlesungen liber 
dramatische Kunst und Literatur. 3. G r u p p e, Ariadne, 
die tragische Kunst der Griechen. 4. Z e II e r, die Philo
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eigene. 
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