
Studien zum homerischen Epos. 
V o n Friedrich Pfister, W ü r z b u r g . 

I. Zeiteintei lung und Kompos i t ion . 

I n der I l i a s wie in d e r Odyssee w e r d e n v o m D i c h t e r g e n a u e Zei t  u n d 
T a g e a n g a b e n g e m a c h t , so d a ß ke in Zweife l d a r ü b e r b e s t e h e n k a n n , a n w e l c h e m 
T a g ein j edes der g e s c h i l d e r t e n E r e i g n i s s e s t a t t f i n d e t . H i e r f ü r w e r d e n o f t 
b e s t i m m t e f o r m e l h a f t e W e n d u n g e n u n d V e r s e g e b r a u c h t , v o n d e n e n a m 
h ä u f i g s t e n d e r V e r s v o r k o m m t ^juog ö' rjQLysveia qpdvrj QodoödxtvXo^ r\(hc,r 

d e r in d e r I l i a s zwe ima l , in d e r Odyssee n e u n m a l zur B e z e i c h n u n g des n e u e n 
T a g e s in d e r D a r s t e l l u n g des E p o s s t e h t , d a z u n o c h m e h r e r e Male i n d e r 
Odyssee i n d e r E r z ä h l u n g d e s M e n e l a o s u n d des O d y s s e u s u n d i n d e r A u t o 
l y k o s  E p i s o d e des 19. B u c h e s . E s w i r d a b e r d u r c h a u s n i c h t d e r A n b r u c h 
e ines j e d e n T a g e s b e z e i c h n e t , a u c h w i r d j a n i c h t j e d e r T a g a u s f ü h r l i c h 
g e s c h i l d e r t , i m Gegen te i l , in be iden E p e n w e r d e n die m e i s t e n T a g e g r u p p e n 
weise z u s a m m e n g e f a ß t u n d g e z ä h l t , o h n e d a ß G e n a u e r e s ü b e r sie b e r i c h t e t 
w i r d , u n d d ie Masse d e r Ere ign i s s e w i r d auf ein ige wen ige T a g e z u s a m m e n 
g e d r ä n g t . I m 1. u n d i m 24. B u c h d e r I l i a s u n d i m 5. B u c h d e r Odyssee 
f i n d e n sich diese Z e i t a n g a b e n , die jewei ls e ine R e i h e v o n T a g e n z u s a m m e n 
sch l i eßen : 9 T a g e d a u e r t d ie P e s t , a b e r a m 10. b e r u f t Achi l l eus d ie V e r s a m m 
l u n g d e r A c h ä e r ; g e s t e r n s ind die G ö t t e r zu d e n Ä t h i o p i e r n g e g a n g e n , a b e r 
a m 12. w e r d e n sie w i e d e r z u r ü c k k e h r e n ; als n u n z u m 12. M a l d ie E o s h e r a u f 
s t ieg, k a m e n die G ö t t e r z u m O l y m p o s . So i m 1. B u c h d e r I l i a s u n d ä h n l i c h 
a u c h i m 24. B u c h , w o die S p a n n e v o n 9, 10 u n d 11 T a g e n g e n a n n t w i r d . 
I m 5. B u c h d e r O d y s s e e : 4 T a g e l a n g e r b a u t O d y s s e u s d a s N o t s c h i f f u n d a m 
5. f ä h r t er v o n Ogyg ia a b ; 17 T a g e l a n g 1 f ä h r t er auf d e m M e e r , a m 18. e r 
sche inen die B e r g e des P h a i a k e n l a n d e s ; 2 N ä c h t e u n d 2 T a g e k ä m p f t O d y s s e u s 
i m S t u r m , a m 3. T a g t r i t t W i n d s t i l l e e in . E s s ind also d u r c h a u s n i c h t i m m e r 
„ r u n d e " Z a h l e n , s o n d e r n wir f i n d e n 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18 T a g e , 
j e n a c h d e m sie d e m D i c h t e r f ü r se ine B e r e c h n u n g b r a u c h b a r e r s c h e i n e n . 

B e r e i t s Z e n o d o t u n d A r i s t a r c h h a b e n auf diese T a g e z ä h l u n g g e a c h t e t , 
wie wir a u s d e n Schol ien u n d a u s d e r I n s c h r i f t d e r P a r i s e r T a b u l a Iliaca2^ 
wissen. W i r k e n n e n i h r e B e r e c h n u n g a b e r n u r f ü r die e r s t e n 20 bzw. 25 T a g e 
d e r I l i as . N a c h Z e n o d o t u m f a ß t d a s 1. B u c h d e r I l i a s 20, n a c h A r i s t a r c h 
21 Tage . D e r 3. S c h l a c h t t a g i s t f ü r A r i s t a r c h ( r ich t ig) d e r 25. T a g d e r 
I l i as . A r i s t a r c h l ieß also m i t V I I 433 k e i n e n n e u e n T a g b e g i n n e n , s o n d e r n 
d e r 23. T a g se t z t e n a c h i h m m i t V I I 381, d e r 24. m i t V I I I 1, d e r 25. m i t 
X I I ein. 

1 Die Zahl von 17 und 18 Tagen auch in der Erzählung ügamemnons in der Nekyia 
des 24. Buches der Odyssee 63ff., vielleicht nach der Aithiopis. 

2 Text der Inschrift bei Lachmann, Betrachtungen über Homers Ilias, 1847, 90ff.;. 
Th. Bergk, Kleine philologische Schriften I I (1886) 409ff.; vgl. Lippold, R.E. IV 
A 1886ff., wo weitere Literatur. 
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In der neueren Zeit legte man auf die Zeiteinteilung des Dichters wenig 
Wert . Wilamowitz sagt grob (Die Heimkehr des Odysseus, 1927, 133): 
„Die Tage hat der Dichter nicht gezählt, die Hörer konnten es gar nicht, und 
so viele das auch in Ilias und Odyssee getan haben, immer ist es ein Rationalis
mus gewesen, der die Poesie und erst recht den rhapsodischen Vortrag ver
kenn t . " So wird auch von Bethe, Drerup, Wilhelm Schmid (Gr. Lit.gesch. I 
96 und 107) und Geffcken, deren Werke mir gerade zur Hand sind, die Tages
einteilung der Epen nicht beachtet oder als nebensächlich behandelt1 . Aber 
es muß doch etwas hinter den sorgfältigen Tagesangaben des Dichters stecken, 
sonst hä t te er sie nicht gemacht und sonst hät te auch Wilamowitz kein so 
scharfes Verdammungsurteil gegen diejenigen geschleudert, die eine Nach
prüfung dieser Angaben versuchen wollten. Auf jeden Fall darf die Frage 
aufgeworfen werden, warum der Dichter so regelmäßig die Sonne auf und 
untergehen läßt. Denn die Tatsache besteht nun einmal, daß in beiden Epen 
genaue Tagesangaben vorliegen, und es darf also auch die Frage nach ihrer 
Bedeutung für die Dichtung und für den Dichter gestellt werden. 

Wir geben zunächst diesen Tatbestand für die I l i a s : 
153 f . : 9 Tage wütet die Pest im Achäerlager, am 10. Tag findet die Achäer

verSammlung s ta t t . 
I 424f.: Thetis spricht zu Achilleus am 10. Tag: Gestern (also am 9. Tag) 

ging Zeus mit den übrigen Göttern zu den Äthiopiern; am 12. Tag (also am 
20. Tag der Ilias) wird er zurückkehren. Man kann diese Stelle auch so ver
stehen: Am 12. Tag, d. h. von dem Tag an gerechnet, an dem Thetis spricht; 
dann würde die Rückkehr am 21. Tag erfolgen. •— Es ist auffällig, daß der 
Dichter gerade in dieser Zeit die Götter zu den Äthiopiern weggehen läßt. 
Er muß einen besonderen Grund dafür gehabt haben, zumal er die Götter 
gleich darauf (194, 222) wieder im Olymp anwesend sein läßt, ein Widerspruch, 
an dem schon Aristarch Anstoß nahm. Die nächste Folge der Abwesenheit 
der Götter ist die, daß Thetis mit ihrer Bitte an Zeus so lange warten muß, 
vom 10. Tag an, an dem Achilleus seine Klage vorträgt , bis zum 20. Tag, 
an dem die Götter zurückkommen. Für dieses lange Warten der Thetis ist 
kein ersichtlicher Grund vorhanden. 

Am gleichen (10.) Tag fähr t Odysseus nach Chryse (308ff.; 430f.) und 
bringt dort dem Apollon das Sühneopfer dar, das den ganzen übrigen2 Tag 
(472) in Anspruch nimmt. 

I 475: Sonnenuntergang des 10. Tages. 
I 477: Sonnenaufgang des 11. Tages; Rückkehr des Odysseus von Chryse. 
I 493: Rückkehr der Götter am 12. Tag ihrer Reise, wie 425 gesagt ist, 

also am 20. Tag; Thetis geht zu Zeus. Mit ex roto ist also der Tag der Abreise 
der Götter gemeint, mit dvcodExdrrj der gleiche Tag wie mit öaiösxdrr] 425. 

I 601, 605: Sonnenuntergang des 20. Tages. 
I I 2: Götter und Menschen schlafen die ganze Nacht. Traum Agamemnons 

in der Nacht des 20./21. Tages. 
I I 48: Morgenröte des 21. Tages. 
1 Ohne genaue Zählung der Tage geht auch Heinr. Peters, Zur Einheit der Ilias 

(1922) auf die Tagesangaben ein; seine zusammenfassenden Aufsätze Neue Jahrbb. 47 
<1921) 318ff. und 53 (1924) 201 ff. waren mir nicht zugänglich. 

2 Auch IL XVII 384 bedeutet 7iav)]/ueQiGg den ganzen übrigen Tag. 



Studien zum homerischen Epos. 139 

I I 41—VII 380: Der erste Schlachttag, der 21. Tag. 
V I I 282, 293: Anbruch der Nacht. 
V I I 313ff.: Nachtmahl der Achäer. 
V I I 370ff.: Nachtmahl der Troer. 
V I I 381: Morgenröte des 22. Tages; vgl. 372. 
VII 421 f . : Frühmorgen des 22. Tages, eines Ruhetages, an dem die Ver

brennung der Toten stat tf indet . Abend und Nacht werden nicht ausdrücklich 
erwähnt; dafür ä[jL(piXvxr} vv£ 433. 

VII 433: Morgengrauen des 23. Tages, des 2. Ruhetages, an dem das 
Grabmal errichtet und der Mauerbau ausgeführt wird. 

VII 465f.: Sonnenuntergang. Nachtmahl. 
VII 482: Nacht . 
V I I I 1: Morgenröte des 24. Tages. 
V I I I 1—484: Der zweite Schlachttag, der 24. Tag. 
V I I I 53: Frühmahl . 
V I I I 66ff. : Vormittag, Mittag. 
V I I I 485f.: Anbruch der Nacht. 
V I I I 485—X 579: Nacht des 24./2Ö. Tages. 
X 251 f . : Der 2. Teil der Nacht. Kundschaftergang. 
X I l f . : Morgenröte des 25. Tages. 
X I — X V I I I : Der drit te Schlachttag, der 25. Tag, der mittlere Tag der 

Ilias. 
X I 84f. ( f o r m a l e V I I I 66f.): Vormittag, Mittag. 
XVI 777f.: Nachmittag, gegen Abend. 
X V I I I 136: Thetis will bei Sonnenaufgang (des 26. Tages) die neuen 

Waffen dem Achilleus bringen. 
X V I I I 239ff.: Sonnenuntergang. 
X V I I I 245, 298, 314: Nachtmahl. 
X V I I I 267ff.; 315, 354: Nacht, in der die Waffen für Achilleus ge

schmiedet werden. 
X I X 1: Morgenröte des 26. Tages. 
X I X 1 — X X I I I 108: Der vierte Schlachttag, der 26. Tag. 
X X I 5: „Am Tag zuvor" bezieht sich auf die Ereignisse des 25. Tages. 
X X I I I 11, 55: Nachtmahl. 
X X I I I 62: Nacht. 
X X I I I 109: Morgenröte des 27. Tages. 
X X I I I 217: Nacht. 
X X I I I 226: Morgenröte des 28. Tages. 
X X I I I 226—897: Leichenspiele für Patroklos. 
X X I V 2ff . : Nachtmahl. Nacht . 
X X I V 12: Morgenröte des 29. Tages. Erste Schleifung der Leiche des 

Hektor . 
X X I V 31 (formal = I 493): Als nun die 12. Morgenröte anbrach, sprach 

Apollon zu den Göttern. Mit EX xolo ist der Tod Hektors gemeint, der am 
26. Tag eintrat . Am 27. Tag ist also die erste Morgenröte danach, am 38. Tag 
die 12. Morgenröte. Nach X X I V 107 wird die Schleifung der Leiche Hektors 
a n 9 Tagen vorgenommen, d. h. am 29.—37. Tag. Dazu X X I V 413: Schon 
a m 12. Morgen liegt die Leiche Hektors im Lager der Achäer. Da Hektor 
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a m 26. T a g ge fa l l en i s t , i s t d ie 1. M o r g e n r ö t e d i e des 27. Tages , die 12. d i e d e s 
38. Tages . Also f a n d d ie G ö t t e r v e r s a m m l u n g a m 38. T a g s t a t t . 

X X I V 3 5 1 : A b e n d des 38. Tages . 
6 3 6 : N a c h t d e s 38. z u m 39. T a g . 
6 6 4 — 6 6 7 : 9 T a g e l a n g soll d ie K l a g e u m H e k t o r d a u e r n (also v o m 39. b i s 

z u m 47. T a g ) , a m 10. (also a m 48. T a g ) soll V e r b r e n n u n g u n d L e i c h e n m a h l 
s t a t t f i n d e n , a m 11. (also a m 49. T a g ) d a s G r a b m a h l e r r i c h t e t w e r d e n . 

6 7 8 : N a c h t des 38. z u m 39. T a g . 
6 9 5 : M o r g e n r ö t e des 39. T a g e s . 
7 1 3 : D e r 39. T a g . 
7 8 1 — 7 8 5 : 9 T a g e l a n g w i r d H o l z g e h o l t ( am 3 9 .  4 7 . Tag) , a m 10. (also 

a m 48. T a g ) f i n d e t d ie V e r b r e n n u n g s t a t t . 
7 8 8 : M o r g e n r ö t e des 49. T a g s . A n d i e s e m T a g E r r i c h t u n g des G r a b m a l s 

f ü r H e k t o r . 

D a n a c h u m f a ß t a lso d a s e i n l e i t e n d e 1. B u c h (die E n t s t e h u n g der Menis ) 
20 T a g e , d e r H a u p t t e i l ( I I — X X I I I , die W i r k u n g d e r Menis u n d ih r E n d e ) 
4 S c h l a c h t t a g e u n d 4 R u h e t a g e , d e r Sch luß t e i l ( X X I V , V e r s ö h n u n g zwischen 
A c h i l l e u s u n d P r i a m o s , L e i c h e n f e i e r f ü r H e k t o r ) 21 Tage , d a s G a n z e also 
49 T a g e , d. h . 7 H e b d o m a d e n . D i e a u s f ü h r l i c h e S c h i l d e r u n g v e r t e i l t s ich 
auf d e n m i t t l e r e n H a u p t t e i l v o n 22 B ü c h e r n , es g e h t i h m v o r a u s u n d fo lg t 
i h m j e ein B u c h , in w e l c h e m j ewei l s 20 ode r 21 T a g e k u r s o r i s c h b e h a n d e l t 
w e r d e n . 

B e t r a c h t e n wir n u n diese T a g e b e r e c h n u n g o h n e B ü c k s i c h t auf die m e h r 
o d e r m i n d e r g r o ß e A u s f ü h r l i c h k e i t d e r Sch i lde rung , s o n d e r n b e t r a c h t e n wir 
l ed ig l ich d ie V e r t e i l u n g d e r 49 Tage , d . h. d e n T a g e s p l a n se lbs t , so sehen wir 
f o l g e n d e s : I n d e r M i t t e v o n 49 T a g e n s t e h t d e r 25. T a g , d e m j e 24 T a g e v o r a n 
g e h e n u n d fo lgen . Diese r 25. T a g i s t d e r 3. S c h l a c h t t a g , d e r T a g des t i e f s t e n 
U n g l ü c k s d e r A c h ä e r , a n d e m d e r Grol l des Achi l leus sich a m s c h ä r f s t e n 
a u s w i r k t , a n d e m d a s F e u e r a n d ie G r i e c h e n s c h i f f e geleg t w i r d . U m i h n 
g r u p p i e r e n sich s y m m e t r i s c h j e ein w e i t e r e r S c h l a c h t t a g (der 24. u n d 26. T a g ) 
u n d j e 2 R u h e t a g e (der 22. u n d 23. u n d d e r 27. u n d 28. Tag) . Diese M i t t e 
d e r 3 S c h l a c h t t a g e u n d 4 R u h e t a g e w i r d e i n g e r a h m t v o n j e 21 Tagen , die i h r 
v o r a n g e h e n u n d fo lgen . Diese be ide r se i t i gen 21 T a g e w e r d e n d u r c h d i e 
g le ichen W e n d u n g e n g r u p p e n w e i s e e i n g e f ü h r t : I 53f . = X X I V 664f . (vgl. 
784f . ) evvfjjuaQ ... r f j öexdrr}. I 493 = X X I V 31 akX 6re br\ Q EX rolo 
dvcodexdrr] yevsx' rjcbg. I n d e r R e d e d e r T h e t i s bzw. des H e r m e s I 425 = 
X X I V 413 öcodsxdrrj. F e r n e r e n t s p r e c h e n d e m 10. u n d 11. T a g d e s 
1. B u c h e s d e r 38. u n d 39. T a g des 24., be ide a n d e r g le i chen Ste l le auf 
d e n be iden F l ü g e l n : d o r t die R ü c k g a b e d e r Chryse i s n a c h der A c h ä e r v e r s a m m 
lung , h ie r die R ü c k g a b e d e r L e i c h e des H e k t o r n a c h der G ö t t e r Versammlung . 
I h n e n g e h e n d o r t die 9 T a g e d e r P e s t (der 1.—9. Tag) , h ie r die 9 T a g e d e r 
S c h l e i f u n g des H e k t o r ( am 29. — 3 7 . Tag) v o r a u s , w o r a n sich d o r t wie h i e r 
die R ü c k g a b e a n s c h l i e ß t , u n d es fo lgen j ewei l s 10 w e i t e r e Tage , die h ie r wie 
d o r t d ie Z a h l des 21 T a g e fü l l en . Vgl. d e n be igegebenen P l a n . 

Diese S y m m e t r i e i s t n a t ü r l i c h v o m D i c h t e r b e w u ß t gegeben , u n d n u r 
u m dieser S y m m e t r i e wil len sch ick t er die G ö t t e r f ü r 12 T a g e zu d e n Ä t h i o p i e r n 
u n d l ä ß t die T h e t i s so vie le T a g e w a r t e n , d a m i t er die gle iche A n z a h l d e r T a g e 
i m 1. wie i m l e t z t e n B u c h e r h ä l t . 
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Wir t reten an die O d y s s e e heran. 
tl 22—444: Der 1. Tag. Götter Versammlung. Athena bei Telemachos in 

I thaka . Telemachos und die Freier. 
I I 1: Morgenröte des 2. Tages. 
I I 433: Nacht . 
I I I 1: Sonnenaufgang des 3. Tages. 
I I I 329, 335: Sonnenuntergang. 
I I I 404: Morgenröte des 4. Tages. 
I I I 487: Sonnenuntergang. 
I I I 491: Morgenröte des 5. Tages. 
I I I 497: Sonnenuntergang. 
IV 1—305: Abend und Nacht. 
IV 306: Morgenröte des 6. Tages. An diesem Tag fordert Menelaos den 

Telemachos auf, noch einige Zeit, 11 oder 12 Tage (IV 588), in Sparta zu 
bleiben. Darauf Telemachos: „Hal te mich ja nicht l a n g e Zeit zurück", wie 
P o c k e , Die Odyssee (1943) 6 richtig erklärt . In der Tat fähr t Telemachos 
erst am 35. Tag von Sparta ab (s. unten). Sein langer Aufenthalt ist sachlich 
so wenig begründet wie das lange Warten der Thetis in der Ilias, zumal Tele
machos ja erklärte (II 374), daß er nicht allzu lange von I thaka fernbleiben 
wolle. 

IV 786: Nachtmahl. IV 793f.: Nacht . 
V 1: Morgenröte des 7. Tages. 
V 34: Odysseus soll am 20. Tag zu den Phaiaken kommen. Er fähr t 

nach der folgenden Darstellung am 12. Tag von Ogygia ab und kommt am 
31. zu den Phaiaken. 

V 228: Morgenröte des 8. Tages. 
V 262f.: Erbauung des Notschiffs am 8.—11. Tag; Abfahrt von Ogygia 

am 12. Tag. 
V 278f.: Ruhige Pahr t von 17 Tagen, am 18. Tag erscheint die Küste des 

Phaiakenlandes, d . h . am 29. Tag. Ebenso V I I 267f. 
V 282: Am 29. Tag kehrt Poseidon von den Äthiopiern zurück, wo er 

also nach I 22f. 4 Wochen weilte. Mit Rücksicht auf diese 28 Tage ist die 
Zahl von 17 Tagen für die ruhige Pahr t des Odysseus gewählt. 

V 388f.: Sturm am 29. und 30. Tag; am 31. Tag kommt Odysseus ins 
Phaiäkenland. 
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VI 1: Schlaf des Odysseus und Traum der Nausikaa in der Nacht zum 
32. Tag. 

VI 48: Morgenröte des 32. Tages. 
VI 170: Odysseus sagt, gestern (d. h. am 31. Tag) war der 20. Tag seiner 

Fahrt von Ogygia her, wo er ja am 12. Tag abfuhr. 
VI 321: Sonnenuntergang des 32. Tages. 
VII 13: Nachtmahl. VII 344: Nacht. 
VIII 1: Morgenröte des 33. Tages, an welchem Odysseus den Phaiaken 

von seiner Fahrt berichtet: VIII 1—XIII 17. 
VIII 417: Sonnenuntergang. 
XIII 18: Morgenröte des 34. Tages. An diesem Tag Abfahrt des Odysseu s 

auf dem Phaiakenschiff. 
XIII 35: Sonnenuntergang. 
XIII 93 f.: Morgenstern des 35. Tages. Vor Tagesanbruch wird Odysseus 

schlafend in Ithaka an Land gebracht und unterredet sich mit Athena, die 
dann noch vor dem Aufgang der Sonne nach Sparta zu Telemachos sich 
begibt (XIII 440, XV 1). 

XIV 407: Nachtmahl des 35. Tages bei Eumaios. 
XIV 457: Nacht des 3S./36. Tages. Dies ist dieselbe Nacht wie XV 188. 
XV 5: Nacht vor der Morgenröte des 35. Tages. 
XV 56: Morgenröte des 35. Tages. 
XV 185: Sonnenuntergang des 35. Tages. 
XV 189: Morgenröte des 36. Tages. 
XV 296: Sonnenuntergang des 36. Tages. 
XV 302: Nachtmahl des 36. Tages bei Eumaios. 
XV 495 und XVI 2: Morgenröte des 37. Tages. 

Die Ereignisse verlaufen also folgendermaßen nebeneinander: 
Odysseus: 

35. Tag: Vor Sonnenaufgang Lan
dung inlthaka. Gespräch mit Athena. 
Erster Tag bei Eumaios. 

36. Tag: Zweiter Tag des Odysseus 
bei Eumaios. 

37. Tag: Dritter Tag des Odysseus 
bei Eumaios. 

Telemachos: 
35. Tag: Vor Sonnenaufgang Athena 

in Sparta. Gespräch mit Telemachos, 
der dann nach Pherai fährt. 

36. Tag: Fahrt nachPylos und Ab
fahrt zu Schiff. 

37. Tag: Ankunft in Ithaka, dann 
zu Eumaios. 

Am 37. Tag: Zusammentreffen des Odysseus und Telemachos bei Eumaios. 
Dazu XVII 515: Eumaios sagt am 38. Tag, Odysseus sei 3 Tage und 3 Nächte 
bei ihm gewesen, d. h. am 35., 36. und 37. Tag und den darauffolgenden 
Nächten. 

XVI 452: Abend des 37. Tages. 
XVII 1: Morgenröte des 38. Tages. 
XVII 606: Herannahen des Abends. 
XVIII 305f.: Abend; vgl. XVIII 428, XIX 49f. 
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X I X 603f., X X 1: Nacht. 
X X 91: Morgenröte des 39. Tages. 
X X I I I 347: Morgenröte des 40. Tages. 

Danach umfassen also die Bücher I—IV und X I I I — X X I V je 6 ausführlich 
geschilderte Tage, das dazwischen liegende Stück V 1—XII I 92, das zum 
großen Teil ( IX—XII) durch die Erzählung des Odysseus bei den Phaiaken 
am 33. Tag ausgefüllt ist, 28 Tage, das Ganze also 40 Tage. Die a u s f ü h r l i c h 
geschilderten Tage stehen also nicht wie in der Ilias in der Mitte des Epos, 
sondern auf beiden Flügeln: der 1.—6. und der 35.—40. Tag. Die dazwischen
liegenden Tage 7—34 werden mehr summarisch behandelt, besonders für die 
Tage 8—30 braucht der Dichter nur etwa 162 Verse (V 228—389). Dabei 
entspricht der erste dieser Tage dem letzten, d. h. der 7. dem 34. Tag insofern,, 
als auf jenen Tag die Götterversammlung mit dem Beschluß der Heimkehr 
des Odysseus fällt, an diesem Tag die Heimfahrt vom Phaiakenland angesetzt 
ist. So findet sich auch vom 9. bis zum 30. Tag keine Erwähnung des Tages 
anfangs, die regelmäßig beim 1.—8. und beim 31.—40. eintrit t . Die Mitte, 
der 7.—34. Tag, umfaßt also zusammen mit der am 33. Tag gegebenen Er
zählung des Odysseus die gesamte Heimfahrt des Odysseus von Troja bis 
nach I thaka , die Tage 1—6 die sog. Telemachie, die 6 Schlußtage 35—40 
die Ereignisse in I thaka . Von den 6 ersten Tagen enthält der 1. und 2. Tag 
die Vorbereitung der Fahr t des Telemachos und die Abfahrt (Buch I und I I ) , 
die vier folgenden Tage die Fahr t nach Sparta und den Aufenthalt dort. 
Die 6 Schlußtage umfassen entsprechend in den zwei ersten Tagen (35. und 
36. Tag) die Erzählung von Odysseus und Telemachos, als sie noch getrennt 
sind (XIII—XV), die vier letzten Tage ihr gemeinsames Handeln (XVI bis 
XXIV). Eine weitere Symmetrie besteht darin, daß am letzten Tag des 
1. Teils (also am 6. Tag des Ganzen) und jeweils am vorletzten des 2. und 
3. Teils (d. h am 33. und 39. Tag) die Erzählung (desMenelaos an Telemachos,. 
des Odysseus für die Phaiaken und des Odysseus für Penelope) über die 
älteren Ereignisse gegeben wird. Siehe auch den beigegebenen Plan. 

6 Tage: 28 Tage: Geschichte des Ody 
7 .  3 4 . Tag 

sseus 6 Tage: 

Telemachie 4 Tage 19 Tage: Fahr t von Ogy
gia zum Phaiakenland 

12.—30. Tag 

3 Tage Odysseus und 
Telemachos 

1.—6. Tag 7.
 T

ag
 

8. bis 
11. Tag . 

31. bis 
33. Tag 34

. T
ag

 

35.—40. Tag 

Wir haben also in der Odyssee wie in der Ilias eine Symmetrie des Tage
plans. Und so ist auch der auffällig lange Aufenthalt des Telemachos in 
Sparta genau so wie das lange Warten der Thetis in der Ilias durch die Rück
sicht auf die symmetrische Anordnung der Tage hervorgerufen. Aus anderen 
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Gründen kommt auch F o c k e a. a. 0 . S. 8 zu dem Schluß: „Die Verlängerung 
des Aufenthaltes beruht also mitnichten auf nachträglicher Gewaltsamkeit, 
sondern ist von vornherein vorgesehen und sorgsam eingeleitet. Derselbe 
Dichter, der Telemach nach Sparta schickte, hielt ihn dort für eine unbe
st immte Zeit planmäßig fes t ." 

Wollte der Dichter der Odyssee die zu schildernden Ereignisse auf 40 Tage 
zusammendrängen, so mußte er den Odysseus seine Abenteuer selbst erzählen 
lassen und mußte mit dem 10. Jahr der I r r fahr ten einsetzen, so wie der Ilias
dichter im 10. Jah r des Krieges die Handlungen seines Epos spielen läßt. 
Dieser Tageplan ist — und das gilt für beide Epen — vom Dichter als sym
metrischer Grundriß entworfen worden, um hierauf den Bau zu errichten, 
zum Teil aus Werkstücken, die ihm bereits, von anderer Hand geformt, vor
lagen, und die er, mehr oder minder sie bearbeitend, einfügte. Dieser einheit
liche Plan ist überall eingehalten. Wenn der Hörer oder Leser einen Anstoß 
irgendwo nimmt, wie etwa daran, daß Telemachos erst im 10. Jahr auszieht, 
um Kunde von seinem Vater zu holen, ungefähr einen Monat, bevor dieser 
wirklich in I thaka eintrifft , so muß er sich sagen: Der Inhal t der Telemachie 
war dem Dichter durch den Mythos gegeben, und zwar sicher bereits in 
poetischer Form (wohl hexametrisch) gestaltet. Wenn unser Dichter dieses 
Stück des Mythos beiziehen wollte — und er konnte es ja wohl nicht gut 
beiseite lassen —, so hat er auch dieses in seinen Tagesplan einspannen müssen 
und das ist ihm nicht schlecht gelungen. 

Diese „innere Symmetrie" oder „ideelle Symmetrie" der beiden Epen, 
die auf dem Grundplan der Tageeinteilung beruht, hat jedoch keine „äußere 
Symmetr ie" oder ein Ebenmaß in der Komposition der Epen und in der 
harmonischen Gliederung der einzelnen Teile zur Folge, d. h. hinsichtlich der 
Verszahl der einzelnen Teile läßt sich keine Harmonie feststellen. So bean
sprucht etwa in der Ilias der erste Schlachttag rund 3660 Verse, der zweite 
484, der dri t te 5680 und der vierte 2160 Verse. Daher bildet auch der mittlere 
Tag des Tageplans, der 25. Tag, durchaus nicht genau die Mitte des Epos 
selbst; diese liegt' vielmehr etwa bei X I I I 260, also im ersten Drittel der 
Schilderung des 25. Tages, und dieser Schlachttag erstreckt sich bis zum 
Ende des 18. Buches, nimmt also fast ein Drit tel des Ganzen (5680 von 
15690 Versen) ein. Und so umfassen auch die ersten 20 Tage 650, die 
letzten 21 Tage 800 Verse. Das gleiche können wir auch für die Odyssee 
feststellen. Die 6 Tage der Telemachie (I—IV) beanspruchen 2220 Verse, 
die Fahr ten des Odysseus von Troja bis zum Phaiakenland (V—XII) 
3990 Verse, die 6 letzten Tage (Odysseus in I thaka, X I I I — X X I V ) 5900 
Verse. Das Mittelstück des Tageplans der Odyssee, die Tage 7—34, ge
hört vollständig der ersten Hälf te des Epos an, da es in den Büchern V—XII 
seinen Platz hat , und die 6 letzten Tage nehmen die ganze 2. Hälf te der 
Odyssee (XII I—XXIV) ein. 

Nach diesem gleichen Prinzip der „ideellen Symmetrie" hat auch A i s c h y 
lo s die ältesten der uns erhaltenen Tragödien komponiert, wie ich an anderer 
Stelle gezeigt habe1 . Ich füge hier, um dies zu veranschaulichen, den Plan 

1 Festgabe für Heinr. Bulle (Würzburger Studien zur Altertumswissenschaft X I I I 
1938) 143ff. 
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In dieser Tragödie entsprechen sich die einzelnen Teile 

Einzugslied des Chors. Dabei Danaos als 
stumme Person 

I 

Chor und Danaos 
Nur Trimeter 

I I 

Chor, Pelasgos mit großem Gefolge, Da
naos zuerst als stumme Person, dann 
redend 

I I I 

Chorlied 
Chor allein 

IV 

Chor und Danaos: 
1. Bericht des Danaos 

2. Segenslied für Argos 

3. Chor und Danaos 
V 

Chorlied 
Chor allein 

der Hiketiden bei. 
chiastisch: 

I und I X : Ein und Auszugs
lied des Chores. Rein lyrische 

Part ien. Dabei Danaos als 
s tumme Person. 

I I und V I I I : Chor und Da
naos. Nur Trimeter. Verhal
tungsmaßregeln des Danaos an 
seine Töchter gegenüber den 
Argivern. 

I I I und V I I : Chor, Pelasgos 
und eine weitere Person (Danaos 
bzw. Herold, die vom gleichen 
Schauspieler gespielt wurden). 
Jeweils Entscheidung des Pelas
gos. Trimeter und lyrische Par
tien. Jeweils ein Amoibaion. 
Großes Gefolge des Pelasgos und 
des Herolds. 

IV und VI : Chorlied, bei des
sen Vortrag der Chor allein ist, 
da Danaos beide Male in die Stadt 
gegangen ist. Anruf des Zeus um 
Hilfe. 

V: Die Mitte des Ganzen, das 
Segenslied des Chores für Argos, 
von zwei Szenen umgeben, in 
denen nur ein Schaiispieler (Da
naos) auf t r i t t . 

Auch hier hat die ideelle 
Symmetrie keine Harmonie in 
den Größenverhältnissen der ein
zelnen Teile zur Folge. 

Wem das Nachrechnen und 
Zählen der Tage als Rationalis
mus 1 erscheint, der möge be
denken, daß jede Wissenschaft mit der Ratio arbeitet und daß der Dich
ter ja selbst so „rationalistisch" war, einen genauen Tageplan von vorn
herein zu entwerfen. Wenn es überhaupt das Recht des Philologen ist, zu 
versuchen, in die Werksta t t des Dichters einen Blick zu werfen, um seine 
Arbeitsweise zu erkennen, so darf er auch den Grundplan sich klarmachen, 
nach dem der Dichter gearbeitet hat und den er ja so deutlich hat hervor
t re ten lassen; und um so größere Genugtuung wird ihn dann erfüllen, wenn 

1 Ist es nicht ein viel schlimmerer Rationalismus, wenn man sagt: Die Stellen der 
Ilias X I 600—610, XVI 80—90, XVII I 3—14 können nicht vom Verfasser des Gedichtes 
stammen, das den Mauerbau voraussetzt, da dort das Bestehen einer Mauer nicht be
achtet werde ? Beim Zählen der Tage handelt es sich doch nur um ein Feststellen dessen, 
was der Dichter wirklich sagt. 

Würzburger Jahrbücher. Jahrg. 3. JQ 

VI 

Chor, Herold mit großem Gefolge, später 
Pelasgos 

VII 

Chor und Danaos 
Nur Trimeter 

VII I 

Auszugslied des Chors. Dabei Danaos als 
stumme Person 

I X 
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er dadurch notgedrungen zu dem Ergebnis kommt, die E i n h e i t l i c h k e i t 
einer Dichtung zu erweisen, die ein „Rationalismus" (im schlechten Sinn) 
durch fortwährende, falsch geführte Analyse zerpflückt hat . Analyse wird 
immer auch dem homerischen Epos gegenüber notwendig sein1; aber wenn 
man einmal den einheitlichen Grundplan der Epen erkannt hat, kann die 
Analyse nur das Ziel im Auge haben, Verständnis fü r die Dichtung zu ge
winnen und auch unter anderem n a c h M ö g l i c h k e i t festzustellen, wie der 
Baustoff aussah, den der Dichter zur Erfüllung seines Planes verwandte, wie 
die Vorstufen gestaltet waren, die zu den uns erhaltenen Epen führten, und 
ob und welche Veränderungen das einheitliche Werk des Dichters in späterer 
Zeit erfuhr. 

Wenn sich etwa nachweisen läßt, daß die Diomedie nicht vom Dichter der 
Ilias stammen kann, so ist zu überlegen, ob der Iliasdichter das fremde Werk
stück nicht selbst in seinen Plan eingebaut hat . Das gleiche gilt auch von 
der Dolonie und von der Nekyia der Odyssee. Wer Anstoß daran nimmt, 
daß im 6. Buch der Ilias Hektor in dem Augenblick das Schlachtfeld verläßt, 
wo es so schlecht um die Troer steht, und er in die Stadt geht, um die Frauen 
zum Bittgang aufzufordern, der doch erfolglos bleibt, der möge bedenken, 
daß der Dichter dadurch in die Lage versetzt wird, eine der schönsten Szenen 
der Ilias zu geben, Hektor und Andromache. Durch die Andomacheszene, 
durch die Opferszene und die Glaukosepisode wird die Schilderung der Kämpfe, 
die gerade in VI 1—71 den Gipfel der Brutal i tät erreicht haben, wohltuend 
unterbrochen. Die Andromacheszene war dem Dichter sicher durch die Über
lieferung gegeben und er wollte an ihr nicht vorübergehen. Daß der Schiffs
katalog nicht vom Dichter der Ilias stammt, ist gewiß. Hät t e er ihn selbst 
verfaßt , so hät te er doch vor allem d i e Helden erwähnt, die in seinem Epos 
auch sonst genannt werden, und er hät te nicht zehn Helden im Katalog 
angeführt , die in der Ilias überhaupt nicht vorkommen. Von Interpolatoren 
und Redaktoren sollte künftighin nicht mehr soviel geredet werden. Hier 
hat die Interpretat ion und die Analyse die dankbare Aufgabe zu zeigen, 
inwiefern die zahlreichen,,Anstöße", die eine rationalistische Kritik genommen 
hat , wirklich berechtigt sind. Und wenn man wirklich mit Recht irgendwo 
einen Widerspruch feststellt, dann ist immer noch zu untersuchen, ob er auf 
das Konto eines Interpolators zu setzen ist, der ja doch auch ein verständiger 
Mann gewesen sein kann, oder auf das des Dichters des Epos selbst, der etwa 
eine Szene, wie er sie im 11. Buch der Odyssee gibt, nicht auslassen wollte. 
Ein Dichter, der die Verse X I I 260ff. schrieb, hat ja an der Doppelweisung 
durch Kirke und Teiresias keinen Anstoß genommen; aber wer will beweisen, 
daß auch diese Verse von einem Interpolator stammen ? Der „Widerspruch" 
allein ist hierfür nicht maßgebend; denn irgendein Dichter muß ja die 
Verantwortung dafür übernehmen. Und warum sollte es nicht Homer selbst 
sein ? 

1 Wir sollten auch in unserer Philologie ein wenig Planwirtschaft treiben. Wie wäre 
es, wenn zwei oder drei Kollegen sich vereinigten, um die 48 Bücher des Epos an ihre 
Schüler zu verteilen, die als Dissertation jeweils einen wissenschaftlichen Kommentar 
zu einem oder mehreren Gesängen lieferten? Man darf doch wohl behaupten, daß 
C. E. Schmidt mit seinem Parallelhomer (1885) ein nützlicheres und lebensfähigeres 
Buch geschaffen hat als etwa Ed. Schwarz mit seinem Odysseebuch. 
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II. Epos und Heroenkult. 

Von vielen Heroen, deren Taten von Homer besungen wurden, sind uns 
aus späterer Zeit Kulte bezeugt, so von Achilleus, Agamemnon, Menelaos, 
Diomedes, Aias, Odysseus, Kalchas u. a. Das gleiche gilt auch von Heroen, 
die in Ilias und Odyssee keine Rolle spielen oder hier überhaupt nicht genannt 
werden, wie Theseus, Herakles, Iason und viele andere mehr ; von ihnen 
haben epische Dichtungen erzählt, die uns nicht erhalten sind. Man kann 
ganz allgemein behaupten, daß alle bedeutendere mythische, d. h. im Epos 
besungene Heroen zugleich Gegenstand eines Kultes waren. Es ist gewiß 
von Wichtigkeit sowohl für unsere Kenntnis der Geschichte der griechischen 
Religion als auch für die Beurteilung der epischen Dichtung, die Frage zu 
entscheiden, ob diese Heroen deshalb kultisch verehrt wurden, weil Homer 
ihre Taten besang, oder ob schon fü r die Dichter diejenigen, die sie in ihren 
Gesängen als Träger der Handlung auf t re ten ließen, bereits Gegenstand 
des Kultes waren, ob also die mythischen Heroen schon vor der Ents tehung 
der homerischen Poesie einen Kult genossen oder ob dieser erst später, etwa 
unter dem Einfluß des Epos, eingerichtet wurde. 

Folgende Gründe scheinen mir den vorhomerischen Heroenkult unwider
leglich zu beweisen: 

1. D i e A r t d e s K u l t e s . I m griechischen Kul t können wir hinsichtlich 
der blutigen Opfer zwei Arten unterscheiden, die prinzipiell voneinander 
geschieden sind und auch sprachlich verschiedene Bezeichnungen aufweisen1 . 
Auf der einen Seite stehen die uranischen Opfer, den himmlischen Göttern 
geweiht, im strengen Sprachgebrauch ftvalai genannt ; dazu das Verbum 
dvEiv, das Opfertier legelov, der Altar ßco/uög. Auf der anderen Seite die 
chthonischen Opfer für die unterirdischen Gottheiten und die Toten, evayi-
a/xara; dazu zur Bezeichnung der Handlung evayi&iv, das Opfertier heißt 
oyäyiov, der niedere Altar ia^dga oder die Opfergrube ßö&Qog. Das Wort 
evaytCeiv bedeutet , , tabulieren", d. h. von den chthonischen Opfern durf te 
im Gegensatz zu den isgeia nichts gegessen werden, sie waren tabu, ge
hörten ganz den Unterirdischen und wurden ganz verbrannt , sie hießen auch 
danach 6ÄoxavT(üf.iata. Solche chthonische Opfer waren naturgemäß auch 
im Totenkult üblich. Heroenkult ist aber gesteigerter Totenkult , und für die 
Griechen waren die mythischen Heroen Menschen der Vorzeit, die wegen 
ihrer Verdienste und Taten eines solchen Kultes für würdig erachtet wurden. 
Wir müssen also annehmen, daß sich der Heroenkult in den Formen des 
Totenkultes bewegte, d. h. daß er chthonischen Charakter t rug, daß den 
Heroen evay(a/j,ara dargebracht wurden. Dies ist auch häufig der Fall und 
d e r G e g e n s a t z evayi^eiv (bg rjgcoL u n d ftveiv d>g fieco w i r d i n d e r g r i e c h i s c h e n 
Literatur des öftern erwähnt, zum erstenmal von Herodot (II 44). Nun ist 
aber die auffallende Tatsache festzustellen, daß der Heroenkult durchaus 
nicht immer das chthonische Ritual zeigt, sondern daß zahlreichen Heroen 
„wie Göttern" geopfert wurde, daß ihnen also keine evayia/xara, sondern d-vaiai 
dargebracht wurden, daß ihre Kul ts tä t te nicht als rjQCpov oder /uvfj/Lia,, 
sondern ausdrücklich als IEQöV bezeichnet wurde. Dazu kommt, daß auch 
außerhalb der eigentlichen Opfer sich im Heroenkult Bräuche (ÖQ(b/J,sva) 

1 Vgl. zum Folgenden Pfister, Der Reliquienkult im Altertum II 466ff. 
10* 
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f i n d e n , d ie als B e s t a n d t e i l des T o t e n k u l t s u n e r k l ä r l i c h s ind u n d die sons t 
n u r i m G ö t t e r k u l t v o r k o m m e n . 

So w u r d e d e m H e r a k l e s b a l d cog ßecö, b a l d OJQ fjgcoi g e o p f e r t 1 , a u c h d e m 
Achi l l eus b r a c h t e n d ie Thessa l i e r a l l j ä h r l i c h in d e r T r o a s d u r c h eine F e s t 
g e s a n d t s c h a f t O p f e r i n be iden F o r m e n d a r 2 . A n d e r e n H e r o e n w u r d e n u r in 
d e r u r a n i s c h e n F o r m g e o p f e r t . H i e r f ü r d r e i Beispie le , d ie a u c h f ü r d a s E p o s 
v o n W i c h t i g k e i t s ind . 

I n T h e r a p n e bei S p a r t a w u r d e n H e l e n a u n d Menelaos in e inem H e i l i g t u m 
{ISQOV) v e r e h r t , d a s b e r e i t s H e r o d o t (VI 61) e r w ä h n t . E s w u r d e i h n e n ein 
K u l t ov% &><; riQCoaiv äXX d)g fieoig d a r g e b r a c h t 3 . W i e die engl i schen Aus
g r a b u n g e n l e h r t e n 4 , r e i c h t e diese r K u l t m i n d e s t e n s in die f r ü h g e o m e t r i s c h e , 
w a h r s c h e i n l i c h soga r i n d ie s p ä t h e l l a d i s c h e E p o c h e h i n a u f . D e m u r a n i s c h e n 
K u l t e n t s p r a c h d ie E n t r ü c k u n g s l e g e n d e . W e i l d e r K u l t sich n a c h oben 
r i c h t e t e , d e s h a l b g a l t d a s H e i l i g t u m n i c h t a l s „ G r a b " d e r H e r o e n , d a s i h r e 
R e l i q u i e n u m s c h l o ß , s o n d e r n sie w a r e n k ö r p e r l i c h e n t r ü c k t w o r d e n , wie 
E u r i p i d e s s a g t . A b e r v o n d e r E n t r ü c k u n g des Menelaos weiß b e r e i t s d e r 
D i c h t e r d e r Odyssee zu e r z ä h l e n ( I V 561 ff . ) . D a weissag t P r o t e u s d e m Mene
laos : D i r i s t es n i c h t b e s t i m m t , in A r g o s zu s t e r b e n , s o n d e r n d ich w e r d e n die 
G ö t t e r ins E l y s i o n senden , wo a u c h R h a d a m a n t h y s w o h n t , w o ein l iebl iches 
L e b e n h e r r s c h t , u n d z w a r deswegen , weil d u H e l e n a zur G e m a h l i n h a s t u n d 
d a d u r c h Schwiege r sohn des Z e u s bis t . Diese E n t r ü c k u n g s l e g e n d e w u r z e l t 
i m u r a n i s c h e n K u l t , d e r d u r c h sie e r k l ä r t w i r d . 

E b e n f a l l s i n T h e r a p n e w u r d e n die B r ü d e r d e r H e l e n a , die D i o s k u r e n ver 
e h r t ; d a ß d o r t i h r e G r ä b e r w a r e n , w i r d n i c h t gesag t . Sie h a t t e n a u c h ein 
ISQOV b e i m D r o m o s in S p a r t a (Paus . I I I 14,6) u n d e inen vaog i m P h o i b a i o n 
g e g e n ü b e r v o n T h e r a p n e auf d e m r e c h t e n U f e r des E u r o t a s (Paus . I I I 20,2). 
V o n K a s t o r a l le in w i r d i n S p a r t a bei d e r Skias ein ieqov e r w ä h n t , m e r k 
w ü r d i g e r w e i s e m i t e inem juvfj/bia (Paus . I I I 13,1), P o l y d e u k e s h a t t e ein isqov 
a n d e r S t r a ß e n a c h T h e r a p n e ( P a u s . I I I 20,1) . Ü b e r d e n K u l t wissen wir im 
e inze lnen n i c h t s , a b e r isqov u n d vaog weisen auf e inen gö t t l i chen K u l t h in , 
ebenso a u c h d a s F e h l e n d e r R e l i q u i e n in d e n m e i s t e n H e i l i g t ü m e r n d e r Dios
k u r e n , f e r n e r a u c h d ie in S p a r t a g e f e i e r t e n T h e o x e n i a 5 , wobei die D i o s k u r e n 
b e w i r t e t w u r d e n u n d g e m e i n s a m m i t d e n a n d e r n G ä s t e n spe is ten . A b e r i h r e n 
g ö t t l i c h e n K u l t k e n n t a u c h be re i t s d a s E p o s ; Od. X I 302f f . w i r d b e r i c h t e t : 
Sie (die D i o s k u r e n ) h ä l t be ide l e b e n d die E r d e f e s t (vgl. IL I I I 243f . ) u n d a u c h 
u n t e r d e r E r d e h a b e n sie E h r e v o n Zeus u n d a b w e c h s e l n d T a g f ü r T a g l eben 
sie u n d s ind sie w i e d e r t o t ; g ö t t e r g l e i c h e E h r e n h a b e n sie e r l a n g t . Dies e r k l ä r t 
P i n d a r ( N e m . X 5 5 f f . ) s o : A b w e c h s e l n d b r i n g e n sie e inen T a g bei i h r e m V a t e r 
Zeus zu , d e n a n d e r n i n d e r T i e f e d e r E r d e i n d e n H ö h l u n g e n v o n T h e r a p n e ; 
vgl . P y t h . X I 61 f f . ; I s t h m . I 31. E s i s t also h ie r k e i n e v o l l s t ä n d i g e E n t 
r ü c k u n g wie bei Menelaos , s o n d e r n T a g f ü r T a g l eben sie a b w e c h s e l n d i m 

1 H e r o d o t I I 44 ; D i o d . I V 39. D a h e r w i r d H e r a k l e s v o n P i n d a r , N e m . I I I 38 als 
rjgcog deog beze ichne t , wozu d e r Schol ias t b e m e r k t , d a s Orakel h a b e befoh len , d e n Herak les 
vvv fxev cbg rjQa>a, r f j öe iniovorj wg deov zu v e r e h r e n . E i n solches Doppe lop fe r i s t 
z. B . f ü r Sikyon bezeug t , P a u s . I I 10,1; vgl . Nilsson , Griech . F e s t e 1906, 452f . 

2 P h i l o s t r . H e r . p . 324 sqq . K . 
3 I sok r . Hei . 61; vgl . Äneas v o n Gaza p . 937 Migne, P a t r . G r . vol . 85 ; E u r i p . Or . 

1631 f f . ; 1683f f . ; Hei . 1676ff . 
4 Vgl. Böl t e , R .  E . V A 2352f . 
5 Ziehen , R .  E . I I I A 1477f . ; vgl . R .  E . V A 2256f f . 
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H e i l i g t u m in T h e r a p n e ode r i m O l y m p o s . E s i s t vie l l e i ch t d a r a u s zu schl ießen , 
d a ß sie h ie r b a l d d>g fieot b a l d &Q rjQCüeg v e r e h r t w u r d e n (wie e t w a Achi l l eus i n 
d e r T r o a s ode r H e r a k l e s i n S i k y o n (s. A n m . 1, S. 148) . Auf j e d e n F a l l i s t 
d e r K u l t b e r e i t s d e m E p o s b e k a n n t . 

U n d schl ieß l ich I n o - L e u k o t h e a , die i n M e g a r a ein H e r o o n b e s a ß u n d d o r t 
a l l j ä h r l i c h d u r c h eine ftvaia v e r e h r t w u r d e (Paus . I 42,7) . Bei H o m e r (Od. V 
333f f . ) t r i t t sie als M e e r n y m p h e a u f , u r s p r ü n g l i c h e ine S t e r b l i c h e , d e s K a d m o s 
T o c h t e r , j e t z t a b e r h a t sie i m Meer w o h n e n d g ö t t l i c h e E h r e n (§ecbv e£ e/ujuoQe 
nprfe). 

A u ß e r d iesen b e r e i t s d e m E p o s b e k a n n t e n F ä l l e n g i b t es n o c h m e h r 
H e r o e n , d e n e n u r a n i s c h e K u l t e g e w i d m e t w u r d e n . Meis t w u r d e dieses d e r 
R e g e l w i d e r s p r e c h e n d e R i t u a l d u r c h e ine E n t r ü c k u n g s l e g e n d e b e g r ü n d e t 1 . 
D e n n d e r u r a n i s c h e K u l t w a n d t e sich hinauf z u m H i m m e l , d e r c h t h o n i s c h e 
K u l t h i n a b zur E r d e , also d o r t h i n , w o m a n d e n G e g e n s t a n d d e r k u l t i s c h e n 
V e r e h r u n g sich d a c h t e . W e n n m a n also e inem H e r o s , d. h . e i n e m V e r s t o r b e n e n 
e inen u r a n i s c h e n K u l t d a r b r a c h t e , so m u ß t e er n a c h d e r V o r s t e l l u n g d e r 
O p f e r n d e n i m H i m m e l u n d n i c h t u n t e r d e r E r d e i m G r a b h a u s e n ; G r a b u n d 
E n t r ü c k u n g s l e g e n d e sch l ießen sich aus . A u s d e m e i n e m H e r o s g e w i d m e t e n 
u r a n i s c h e n K u l t e n t s t a n d als E r k l ä r u n g diese r A b w e i c h u n g v o m ü b l i c h e n 
R i t u a l die L e g e n d e v o n se iner E n t r ü c k u n g , die j a als e ine k ö r p e r l i c h e g e d a c h t 
w u r d e . W e n n n u n diesen H e r o e n ein K u l t e r s t s p ä t e r auf G r u n d i h r e r V e r 
h e r r l i c h u n g d u r c h d a s E p o s e i n g e r i c h t e t w o r d e n w ä r e , h ä t t e sich dieser K u l t 
d o c h i n d e n B a h n e n des üb l i chen T o t e n k u l t e s m i t c h t h o n i s c h e n O p f e r n 
g e h a l t e n u n d es w ä r e i h n e n ein K u l t ojg TIQOXSLV, n i c h t cog fieoig v e r l i e h e n w o r 
d e n . A b e r es k o m m t n o c h e t w a s h i n z u . 

I n S p a r t a w u r d e ein Zeus A g a m e m n o n v e r e h r t 2 , i n R h o d o s e x i s t i e r t e e in 
H e i l i g t u m d e r H e l e n a D e n d r i t i s 3 , Achi l leus h a t t e als P o n t a r c h e s i m S c h w a r z e n 
Meer V e r e h r u n g 4 . Diese K u l t e k ö n n e n n i c h t j ü n g e r a l s d a s E p o s sein . D e n n 
wie h ä t t e m a n d a z u k o m m e n k ö n n e n , n a c h d e m e i n m a l d i e G e s t a l t e n d e s 
A g a m e m n o n , d e s Achi l leus , d e r H e l e n a d u r c h die ep i sche D i c h t u n g a l s Men
schen d e r Vorze i t f e s t g e p r ä g t w a r e n , i h n e n K u l t e e i n z u r i c h t e n , i n d e n e n d e r 
e ine z u m K u l t b e i n a m e n d e s Zeus , d e r a n d e r e zu e i n e m g ö t t l i c h e n S c h ü t z e r 
zur See, H e l e n a zu einer B a u m g ö t t i n (mi t h ö c h s t m e r k w ü r d i g e r L e g e n d e 
P a u s . I I I 19,10) w u r d e ? 

Zu diesen u r a n i s c h e n O p f e r n , d ie e inze lnen H e r o e n d a r g e b r a c h t w u r d e n , 
t r e t e n n u n n o c h zah l r e i che ögcb/ueva, k u l t i s c h e H a n d l u n g e n , d i e a n H e r o e n 
f e s t e n v o r g e n o m m e n w u r d e n 5 u n d d i e n i c h t s m i t e i n e m T o t e n k u l t zu t u n 
h a b e n , s o n d e r n ebenfa l l s auf e inen g ö t t l i c h e n K u l t h inwe i sen , also a u c h n i c h t 
n a c h d e r ep i schen D i c h t u n g e i n g e f ü h r t sein k ö n n e n . 

2. D i e K u l t e i m K o l o n i a l l a n d . Viele h o m e r i s c h e H e r o e n w u r d e n a u c h 
i m gr iech ischen K o l o n i a l l a n d i n K l e i n a s i e n v e r e h r t . E s is t b e k a n n t , d a ß d ie 
a u s w a n d e r n d e n A c h ä e r , I o n e r u n d D o r e r wie a u c h d ie s p ä t e r n a c h d e m W e s t e n 

1 Vgl. Wochenschr. f. klass. Philol. 1911, 81 ff . ; Reliquienkult I I 480ff.; Pf ister, Die 
Religion der Griechen und Römer (Bursians Jahresber. 229, 1930) 155. 

2 Lykophron 335, 1123ff., 1369 mit Schol.; Staphylos bei Clem. AI. Protr. I I 38; 
F H G IV 506. Sam. Wide, Lakonische Kulte 333ff. 

3 Paus. I I I 11,9; vgl. Polyän. I 13. 
4 Escher, R.E. I 223f.; Diehl, Gnomon I I I 1927, 633ff.; Reliquienkult I Anm. 33. 
5 Nilsson, Griech. Feste 453ff.; Reliquienkult I I 489ff. 
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z i e h e n d e n K o l o n i s t e n i h r e e i n h e i m i s c h e n K u l t e a u s d e m M u t t e r l a n d m i t i n 
d i e n e u e H e i m a t n a h m e n 1 . Auf diese Weise k a m H e l e n a n a c h R h o d o s , 
A g a m e m n o n n a c h K l a z o m e n a i , Achi l l eus n a c h K l e i n a s i e n u n d ins S c h w a r z e 
Meer , K a l c h a s n a c h K l a r o s - K o l o p h o n . Diese K u l t e s ind ä l t e r als d a s E p o s , 
d a sie b e r e i t s i n d e r Zei t zwischen d e r d o r i s c h e n W a n d e r u n g u n d d e r E n t 
s t e h u n g d e s E p o s n a c h d e m O s t e n k a m e n . A u c h w ä r e , wie gesag t , w e n n sie 
j ü n g e r a l s d a s E p o s w ä r e n , d e m Achi l leus k a u m d e r K u l t n a m e P o n t a r c h e s , d e r 
H e l e n a n i c h t d a s E p i t h e t o n D e n d r i t i s beigelegt w o r d e n , n o c h w ä r e d e r 
A g e m e m n o n k u l t m i t h e i ß e n Quel len u n d B r u n n e n 2 i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t 
w o r d e n . 

3. H o m e r i s c h e Z e u g n i s s e . I m E p o s k a n n n a t ü r l i c h des K u l t e s d e r 
H e r o e n , d ie in d e r D i c h t u n g a l s h a n d e l n d e P e r s o n e n a u f t r e t e n , n i c h t g e d a c h t 
w e r d e n . N u r e i n m a l s p r i c h t d e r D i c h t e r d e u t l i c h v o m rjjui'&ecüv yevoq dvögcov 
(II. X I I 23). A b e r n o c h einige Ste l l en weisen d a r a u f h i n , d a ß die ep i schen 
D i c h t e r d i e s e n K u l t k a n n t e n . D a ß die V e r f a s s e r v o n II . V I I 8 4 f f . u n d Od. 
X X I V 73 f f . v o n d e n G r ä b e r n d e s Achi l leus , P a t r o k l o s u n d Ant i l ochos i n d e r 
T r o a s w u ß t e n , i s t w o h l e h e r a n z u n e h m e n , a l s d a ß m a n auf G r u n d dieser 
Ste l l en s p ä t e r i r g e n d w e l c h e G r a b h ü g e l d o r t m i t d iesen N a m e n in V e r b i n d u n g 
b r a c h t e u n d e inen K u l t d o r t e i n r i c h t e t e . F e r n e r heißj; es Od. X I 601 f f . v o n 
H e r a k l e s : Sein E i d o l o n s a h O d y s s e u s i n d e r U n t e r w e l t , er se lbs t a b e r , d . h . 
k ö r p e r l i c h 3 l e b t e er bei d e n u n s t e r b l i c h e n G ö t t e r n u n d h a t t e des Zeus T o c h t e r 
H e b e zur G e m a h l i n , w a r a lso wie d e r e n t r ü c k t e Mene laos ein Schwiege r sohn 
d e s Zeus . U n d m i t B e z u g auf diese Ste l le p r e i s t H e s i o d (Theog . 950f f . ) d e n 
H e r a k l e s glück l i ch , d a er le idlos u n d o h n e zu a l t e r n i m O l y m p o s w o h n e 4 . So 
w i r d also a u c h d e r u r a n i s c h e K u l t des H e r a k l e s a l t u n d d e m ep i schen D i c h t e r 
b e k a n n t gewesen se in . F e r n e r k e n n t d a s E p o s (II. I I 5 4 7 f f . ; Od. V I I 80f . ) 
d e n K u l t d e s E r e c h t h e u s auf d e r a t h e n i s c h e n Akropo l i s 5 . D a z u t r e t e n die d r e i 
b e r e i t s b e s p r o c h e n e n Zeugn i s se f ü r Menelaos , d i e D i o s k u r e n u n d I n o  L e u k o 
t h e a . Auf a n d e r e H e r o e n g r ä b e r , d ie i m E p o s e r w ä h n t w e r d e n , will ich h ie r 
n i c h t e i n g e h e n : A g a m e m n o n ( K e n o t a p h , Od. I V 584), Aias (in d e r P r o p h e 
z e i u n g d e s H e k t o r , I I . V I I 8 4 f f . u n d d ie r i c h t i g e B e m e r k u n g des E u s t a t h i o s 
d a z u ) , A i p y t o s (II. I I 603f f . ) , A i s y e t e s (II. I I 793), E e t i o n (II. V I 415f f . ) , 
E l p e n o r (Od. X I I 10ff . ) , H e k t o r (Sch luß d e r I l ias) , I los (II. X 415, X I 166, 
371, X X I V 349), M y r i n e (II. I I 811 ff . ) , Oid ipus (Beg räb n i s in T h e b e n , IL X X I I I 
677f f . ) , P h r o n t i s (Od. I I I 278f f . ) , T y d e u s (II. X I V 114). 

4. A r c h ä o l o g i s c h e Z e u g n i s s e . Sie h a b e n e t w a f ü r die K u l t e des 
M e n e l a o s u n d d e r H e l e n a i n T h e r a p n e , d e s H y a k i n t h o s i n A m y k l a r u n d des 
P e l o p s i n O l y m p i a e inen v o r h o m e r i s c h e n U r s p r u n g erwiesen . E b e n s o g i b t 
es j a a u c h G ö t t e r h e i l i g t ü m e r , die H o m e r e r w ä h n t u n d d ie d u r c h d ie Aus
g r a b u n g e n a l s v o r h o m e r i s c h erwiesen w u r d e n , wie d a s H ö h l e n h e i l i g t u m d e r 
E i l e i t h y i a i n Amisos (Od. X I X 188). 

1 Bilabel, Die ionische Kolonisation, 1920; in meinem Reliquienkult finden sich viele 
Nachweise. > 

2 Kleidemos, F H G I 361; Paus. VII 5,11; I X 40,11; Strabo XIV 645; Philostr. Her. 
300 p.160 K. 

3 Das Pronomen avrög als Körper im Gegensatz zu ^v^r] II. I 3; XVI 856ff.; X X I I 
362ff. ; X X I I I 65f. 

4 Antike Grammatiker haben sowohl Od. X I 602—604 als auch Theog. 947—955 
athet ier t ; die Homerverse schrieb man dem Onomakritos zu. 

5 Reliquienkult I 8ff. 
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5. D a s W e s e n d e r m y t h i s c h e n H e r o e n . Diese ganze Beweisführung 
fü r die Priorität des Heroenkultes gegenüber dem homerischen Epos ist für 
denjenigen überflüssig, der den Satz H. Useners fü r richtig häl t : „Wir dürfen 
mit Überzeugung den Satz aufstellen, daß alle Heroen, deren Geschichtlichkeit 
nicht nachweisbar oder wahrscheinlich ist, ursprünglich Götter waren." 
Denn dann sind die uranischen Kulte und die übrigen besonderen Dromena, 
die den „Heroen" galten, uralte Riten, die den ehemaligen Göttern gewidmet 
waren und auch beibehalten wurden — denn der Kult ist immer konservativ — 
als diese Götter im Mythos zu Heroen, zu Menschen der Vorzeit wurden. Daß 
diese Heroen aber einst Götter waren, diese von Usener und Ed. Meyer einst 
vertretene Ansicht gewann zuletzt sogar bei v. Wilamowitz immer mehr an 
Boden, der noch im Hermes 54 (1919) 60,1 erklärte: „Den Glauben, daß 
Heroen wie Agamemnon deklassierte alte Götter wären, sind wir hoffentlich 
los." Aber schließlich gab e r 1 doch etwa für Inachos, Asopos, Taygete, 
Dirke, Kallisto, Iphigeneia, Erechtheus, Athamas, Pelops, Salmoneus die 
ursprüngliche Göttlichkeit zu. 

Wenn im allgemeinen die den mythischen Heroen gewidmeten Kulte älter 
als die epische Dichtung sind, die ihre Taten feiert, dann ist von Anfang an 
das Epos im eminenten Sinn eine heilige Dichtung, die auf religiösem Boden 
ruht , da ja die im Epos auftretenden Heroen Gegenstand des Kultes waren 
und das Epos eben diese Kultheroen besang. Nun war aber die Hauptkul t 
s tä t te eines Heros vorzüglich in seiner Heimat, die häufig auch seine Reliquien 
zu besitzen sich rühmte, und so ist etwa der S c h i f f s k a t a l o g für die Griechen 
von besonderer religiöser Bedeutung gewesen, da er ja ein Verzeichnis der 
Heroen mit Angabe ihrer Heimat, d. h. dem Sitz ihrer Hauptkul te enthielt. 
Dies wußte der Verfasser des pseudoaristotelischen Peplos noch sehr wohl, 
als er seine Grabepigramme nach den Angaben der Boiotia dichtete. Der Ver
fasser des Schiffskatalogs, der ja ein anderer war als der Dichter der übrigen 
Ilias (s. oben), hat seine Angaben über die Heroen und ihre Heimat aus 
epischen Dichtungen entnommen, in denen diese Heroen eine Rolle spielten 
und da als beheimatet genannt wurden, wo sie einen Kult genossen. 

Vor 40 Jahren habe ich bereits gezeigt, daß in der griechischen Heldensage 
wie auch im homerischen Epos, das diese Sagen gestaltet, das „Gesetz der 
Bodenständigkeit" gilt: Die Namen der mythischen Genealogien2, die für eine 
griechische Stadt oder Landschaft aufgestellt wurden, etwa für Megara, 
Troizen oder Achaia oder die Namen der thessalischpylischen Genealogie 
sind nicht frei erfunden, sondern sie wurzeln im Kult oder in der lokalen 
Bezeichnung; diese Heroen waren Gegenstand des Kultes oder Ortsepony
moi oder beides, und die Genealogie wurde aus diesem Namensvorrat zu
sammengesetzt, der größtenteils vorher schon in der Sage eine Rolle spielte. 
Die Sage beschäftigte sich mit den im Kult verehrten Wesen und mit Orts
namen, die sie zu erklären und auf einen Heros oder Gott zurückzuführen 
suchte. Die kultische Bodenständigkeit eines Heros kann auch darin ihren 
Ausdruck finden, daß sein Name als Kultbeiname eines Gottes erscheint, 

1 Die griechische Heldensage I und I I (S.B. der Berl. Ak. 1925); vgl. Philol. Wochen
schrift 1926, 281 ff.; Pfister, Religion der Griechen und Römer 154f. 

2 Diese habe ich im 1. Teil meines Buches über den Reliquienkult untersucht; vgl. 
auch Rhein. Mus. 68,1913, 529ff.; Pfister, Religion der Griechen und Römer 179, 215, 218. 
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wie bei Zeus Agamemnon, Amphiaraos, Trophonios, und wenn griechische 
Kolonisten dem Apollon Iasonios einen Kult in Kyzikos stifteten, so schloß 
sich bald die Legende an, Iason sei auf seiner Fahrt selbst dorthin gekommen. 
Ähnlich werden wir urteilen etwa bei Aphrodite Aineias, bei Athena Aiantis. 
und in vielen anderen Fällen. In den mythischen Heroennamen sind also 
nur ganz ausnahmsweise freie Erfindungen zu erblicken; sie sind meist im 
Kult oder in der topographischen Bezeichnung bodenständig. Auch im 
homerischen Epos sollte man stets bei jedem Heros, der mit Heimatangabe 
genannt wird, untersuchen, ob er an diesem Ort im Kult oder als Eponymos 
verwurzelt ist, ehe man von „freier Erfindung" des Dichters spricht. Dies 
gilt auch für ganz nebensächliche Personen. 

Nehmen wir als Beispiel Od. IV 216f.: Vor dem Mahl wäscht Menelaos 
in Sparta sich die Hände. Asphaiion, der Diener des Menelaos, gibt ihm das 
Wasser. Asphaiion wird sonst im Epos nirgends als nur in diesen zwei Zeilen 
erwähnt. Man darf wohl eine freie Erfindung des Namens annehmen für 
eine Person, die der Dichter einmal braucht und dann sogleich wieder ver
schwinden läßt. Aber man darf doch bemerken, daß Asphaiion und Asphalios 
ein häufiger Kultbeiname des Poseidon war und daß dieser Gott mit diesem 
Beinamen gerade in Sparta auf dem Marktplatz und ebenso in Tainaron 
einen Kult hatte1. Der spartanische Diener des Menelaos mit Namen As
phalion und der in Sparta verehrte Poseidon mit diesem Beinamen müssen 
wohl irgendwie miteinander zusammenhängen; auf keinen Fall kann der 
Kult in Sparta auf Grund dieser zwei Homerverse eingerichtet sein. Der 
Dichter dieser zwei Verse braucht selbst von diesem spartanischen Kult 
nichts gewußt zu haben, aber er kannte den Namen Asphaiion aus einer 
mythischen Überlieferung, die in jenem Kult wurzelt. 

Oder ein anderes Beispiel. In II. V 49ff. erlegt Menelaos den Skamandrios, 
der nur an dieser Stelle genannt wird. Er heißt hier Sohn des Strophios; er 
war ein großer Jäger, den Artemis selbst diese Kunst gelehrt hatte. Haben 
wir es hier mit einer Erfindung des Dichters zu tun ? Auf jeden Fall gab es 
eine kultische Verbindung der Artemis mit Strophios; denn ein Kult der 
Artemis Strophaia ist für.Erythrai bezeugt2. Skamandrios ist Eponymos und 
vom Fluß der Troas abgeleitet. Also auch hier sind es keine frei erfundene 
Namen. 

Der Einfluß des homerischen Epos auf die Gestaltung des Mythos war 
ungeheuer. Bald nach der Entstehung des Epos setzen die mythologischen 
Darstellungen in der bildenden Kunst ein, auf Vasen und Fibeln, im wesent
lichen Herakles und Theseustaten gebend, danach Szenen aus dem troischen 
Sagenkreis3. Gleichzeitig systematisierte Hesiod den Mythos, dann schöpfen 
die Lyriker und die Tragiker aus dem Epos und für die ältesten „Historiker" 
von Hekataios ab gab das Epos geschichtliche Überlieferung. Gering dagegen 
war der Einfluß des Epos auf den Kul tus , nicht nur auf den Heroenkult, 
sondern auch auf1 den Götterkult. Pallas Athena und Phoibos Apollon, 
unter diesen Namen im Epos besungen, sind unter diesen Namen nicht unter 
die Kultgötter aufgenommen worden. Dem Perikles gelang es nicht, das alte 

1 Paus. I I I 11,9; Suid. s. v. Taivagov. 
2 Gebhard, R.E. I V A 376. 
3 Religion der Griechen und Römer 159ff. 
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Kultbild der Polias zugunsten der jungfräulichen homerischen Athena des 
Phidias zu verdrängen. Homerische Epitheta der Athena wie Erysiptolis, 
Ageleia und Tritogeneia sind keine Kultbeinamen geworden, noch weniger 
Epitheta wie ivvooiycuog für Poseidon, yAavxcömg oder ärovrcbvtj für Athena. 
Ob etwa der Kult der Athena Oxyderkes in Argos (Paus. I I 24,2) auf 
Grund der IliasStelle (V 127f.) eingerichtet wurde, wie die von Pausanias. 
wiedergegebene Überlieferung will, wird sich nicht beweisen lassen. So gelang 
es auch dem Epos nicht, unhomerische Vorstellungen aus dem Heroenkult,, 
wie sie im Ritual und in Beinamen wie Dendritis und Pontarches und sonst 
noch bestanden, zu beseitigen und das homerische Bild des Heros an ihre 
Stelle zu setzen. 

III . Intermezzo: Thersites. 

Auf den Kultus hat te das Epos nur ganz geringen, kaum mehr feststell
baren Einfluß, aber es wirkte ausschlaggebend auf die Gestaltung des Bildes; 
der Götter und Heroen, das in der Vorstellung der Folgezeit weiterlebte. Wie 
stark dies der Fall war, können wir an dem Beispiel des Thersites erkennen. 

In der AchäerverSammlung des 2. Buches der Ilias t r i t t er mit maßlosem 
Geschrei auf. Der Dichter schildert ihn so genau wie niemanden sonst im 
ganzen Epos 1 : 

Nur Thersites erhob sein zügelloses Geschrei noch; 
Viele ungebührliche Worte barg er im Herzen, 
Immer verkehrt, ohne Maß und Ziel, mit den Fürsten zu hadern, 
Wo ihm nur etwas erschien, das lächerlich vor den Argeiern 
Wirkte; der häßlichste Mann, der gegen Troja gekommen: 
Säbelbeinig und hinkend auf einem Fuße, die Schultern 
Höckrig, gegen die Brüst zusammengebogen; darüber 
Spitzte sich zu sein Kopf, besät mit spärlicher Wolle. 
Widerlich war er zumal den Herrschern Achill und Odysseus; 
Beide schmähte er stets. Doch jetzt mit schrillem Gekreische 
Schalt er den edlen Herrn Agamemnon, doch rings die Achaier 
Zürnten ihm heftig empört und grollten darob in der Seele. 
Aber der Lästerer schalt mit lautem Geschrei Agamemnon. 

Und er macht dem König den Vorwurf, den seitdem unzählige Male im Krieg 
der Landser gegenüber dem Offizier erhob: daß er den ganzen Vorteil habe„ 
reiche Beute und Weiber, während der gemeine Mann die Lasten zu t ragen 
habe. Also Schluß mit dem Krieg! Laßt uns nach Hause fahren, und jener 
mag allein hier bleiben und sich den Wanst füllen; da wird er sehen, ob auch 
wir etwas helfen können oder nicht! 

Das sind ja wohlbekannte Worte. Aber was geschieht ? Odysseus fähr t 
den Mann hart an, er solle seinen Mund halten, denn er sei der erbärmlichste 
von allen, die gegen Troja zogen. Wenn er noch einmal gegen den König 
schimpfe, dann werde er, so wahr er Odysseus sei, ihm die Kleider vom Leibe 
reißen und ihn mit Schlägen aus der Versammlung jagen: 

1 Die Übersetzung gebe ich nach Hans Rupe (HeimeranVerlag 1948). 
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Also s p r a c h er u n d sch lug m i t d e m Z e p t e r i h m R ü c k e n u n d S c h u l t e r n , 
D a ß er sich k r ü m m t e v o r S c h m e r z , u n d re ich l ich en t f lossen i h m T r ä n e n . 
B l u t i g e r h o b sich so fo r t e ine schwe l l ende S t r i e m e a m R ü c k e n 
U n t e r d e m g o l d e n e n S t a b ; er s e t z t e sich h in , vol ler Schrecken , 
L e i d e n d , v e r s t ö r t e n Gesich ts , u n d w i s c h t e sich a b seine T r ä n e n . 
A b e r wie sie i h m a u c h z ü r n t e n , sie l a c h t e n d o c h herz l i ch d a r ü b e r , 
U n d z u m N a c h b a r g e w a n d t s p r a c h m a n c h e r d ie fo lgenden W o r t e : 
Meine r T r e u , u n z ä h l i g e T a t e n v o l l b r a c h t e Odysseus , 
G l ä n z t e v o r a n m i t t r e f f l i c h e m R a t u n d e r w e c k t e die K r i e g s l u s t . 
J e t z t a b e r t a t er d a s M e i s t e r s t ü c k v o r al len Arge ie rn , 
D a ß er d e n l ä s t e r n d e n F r e c h l i n g so r a s c h z u m Schweigen g e b r a c h t h a t ! 
Schwer l i ch w i r d i h n sein t r o t z i g e r Sinn w o h l s t ache ln , v o n n e u e m 
W i d e r d ie F ü r s t e n sich a u f z u l e h n e n m i t k r ä n k e n d e n W o r t e n ! 

E s i s t k e i n Zweife l , d a ß die G e s t a l t des T h e r s i t e s m i t seiner Widerse t z l i ch 
k e i t gegen d e n a d l i g e n Off iz ie r d e m L e b e n e n t n o m m e n i s t ; solche F ä l l e v o n 
A u f l e h n u n g m ö g e n j a i m m e r wiede r v o r g e k o m m e n sein. D e r D i c h t e r , d e r 
f ü r d e n A d e l sch re ib t , s t e h t i nne r l i ch u n d äuße r l i ch auf d e r Sei te seiner B r o t 
h e r r n . K u r z v o r d e r T h e r s i t e s s z e n e w i r d j a d a s L o b des diOTQeyrjg ßaaikevq 
g e s u n g e n , d e r se ine nur} v o n Zeus h a t u n d d e r v o n Zeus gel ieb t wird , u n d i h m 
g e g e n ü b e r w i r d d e r „ M a n n a u s d e m V o l k e " (ö^/uov avr\q) fe ig u n d k r a f t l o s 
g e n a n n t , er , d e r w e d e r i m K a m p f n o c h in d e r R a t s v e r s a m m l u n g e t w a s gi l t , 
d e m g e g e n ü b e r d ie Adl igen so vie l v o r t r e f f l i c h e r s ind . „ N i c h t g u t is t die H e r r 
s c h a f t v ie l e r ; einer soll H e r r s c h e r sein, e iner d e r K ö n i g , d e m Zeus selbs t d a s 
S z e p t e r ver l i eh u n d d ie Gesetze , d a m i t er i h r K ö n i g se i . " D e r ßaaiXevg u n d 
E^O%OQ avrjo w i r d d e m br\fxov ävtjg gegenübe rges t e l l t , j e n e w e r d e n v o n 
O d y s s e u s m i t l i e b e n s w ü r d i g e n W o r t e n (dyavolg STteeacriv) a n g e r e d e t , dieser 
w i r d a n g e s c h r i e n u n d m i t d e m Stock b e d r o h t . A n e iner a n d e r e n Stel le (II. 
X I I 211 ff . ) l ä ß t d e r D i c h t e r j a e inen „ M a n n a u s d e m V o l k e " se lbs t , d e n T r o e r 
P o l y d a m a s , zu H e k t o r s a g e n : I m m e r schi is t d u mich , w e n n ich i n d e r 
V e r s a m m l u n g V e r n ü n f t i g e s r e d e ; f re i l i ch z i e m t es sich n i c h t f ü r d e n M a n n 
a u s d e m Volke , a n d e r e r M e i n u n g zu sein, w e d e r in d e r R a t s v e r s a m m l u n g n o c h 
i m K r i e g e , s o n d e r n n u r de ine M a c h t s t e t s zu v e r m e h r e n . 

H o m e r z e i c h n e t d e n T h e r s i t e s h ä ß l i c h , n i c h t , wie Less ing m e i n t e , u m i h n 
l äche r l i ch , s o n d e r n u m i h n u n s y m p a t h i s c h u n d v e r ä c h t l i c h zu m a c h e n . D a s 
V e r h a l t e n , w e g e n dessen T h e r s i t e s d e m D i c h t e r selbs t ebenso wie d e n A c h ä e r n 
v e r h a ß t i s t , i s t a n sich pr inz ip ie l l j a n i c h t v e r w e r f l i c h : E r n i m m t j a n u r 
d a s R e c h t d e r f r e i e n M e i n u n g s ä u ß e r u n g in d e r R a t s v e r s a m m l u n g f ü r sich 
i n A n s p r u c h u n d dieses w i r d v o n Odysseus u n t e r d e m Bei fa l l d e r A c h ä e r 
m i t d e m S t o c k n i e d e r g e k n ü p p e l t . Z u m e r s t e n m a l is t es in d e r e u r o p ä i s c h e n 
L i t e r a t u r , d a ß dieses M e n s c h e n r e c h t a u f t a u c h t ; a b e r es w i r d v o m a r i s t o k r a t i 
s c h e n D i c h t e r v e r w o r f e n , u n d seine A u t o r i t ä t w a r so groß , d a ß in d e r g e s a m t e n 
s p ä t e r e n Li te ra tu r , bis auf d e n h e u t i g e n T a g 1 die S y m p a t h i e f a s t al ler auf 
Seiten des O d y s s e u s s t e h t , d e r d e n K n ü p p e l schwing t , a n s t a t t auf Seiten des 
M a n n e s , d e r d a s M e n s c h e n r e c h t f ü r sich in A n s p r u c h n i m m t . D a s is t gewiß 
m e r k w ü r d i g , a b e r es i s t in d e r u n ü b e r t r e f f l i c h e u rea l i s t i schen A r t der Schi lde
r u n g des D i c h t e r s b e g r ü n d e t . 

1 Viele Zeugnisse bei Gebhard, R.E. 2455 ff. 
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D a d u r c h w a r d a s Bi ld des b ö s e n D e m a g o g e n T h e r s i t e s f ü r al le Z u k u n f t 
g e p r ä g t wie d a s Bi ld des K l e o n d u r c h T h u k y d i d e s u n d A r i s t o p h a n e s ; n u r h a t 
m a n bei K l e o n i n d e r N e u z e i t v e r s u c h t , i h n i n a n d e r e r B e l e u c h t u n g zu 
b e t r a c h t e n . So h o c h a u c h i n s p ä t e r e r Zei t d ie G r i e c h e n die R e d e f r e i h e i t 
s c h ä t z t e n , des T h e r s i t e s w a r d i m m e r n u r m i t A b s c h e u g e d a c h t ; so g r o ß w a r 
d a s Gewich t des h o m e r i s c h e n W o r t e s . P i a t o n , d e r u n s s a g t (Gorg . 561 E ) , 
d a ß n i r g e n d s in G r i e c h e n l a n d e ine so g r o ß e R e d e f r e i h e i t b e s t e h e wie i n 
A t h e n — (dazu a b e r a u c h sein U r t e i l ü b e r d i e TiaoQrjoia i m d e m o k r a t i s c h e n 
S t a a t , R e p . V I I I 557 B) — n e n n t i m se lben Dia log (525 E ) d e n T h e r s i t e s 
(jiovrjgdg ididjrriQ i m G e g e n s a t z zu d e n F ü r s t e n ) m i t a b s c h ä t z i g e n W o r t e n 
u n d l ä ß t i h n ( R e p . X 620 C), d e n P o s s e n r e i ß e r {yehaxoTtoioc), i n d e r U n t e r 
w e l t d a s L e b e n s l o s e ines A f f e n w ä h l e n , w ä h r e n d sein G e g n e r O d y s s e u s m i t 
B e d a c h t d a s L o s e ines v o n S t a a t s g e s c h ä f t e n f r e i e n P r i v a t m a n n e s (ävögdg 
idiciitov äjiQayfJLovoq) a u f h e b t . N u r i n d e n K r e i s e n d e r K y n i k e r h a t T h e r s i t e s 
A n k l a n g g e f u n d e n . D e m o n a x l o b t i h n als e i n e n k y n i s c h e n V o l k s r e d n e r 
(KVVLHöV drjjurjyoQOv, L u k i a n , D e m o n . 61) u n d a u c h d e r S o p h i s t L i b a n i o s 
h e b t i n se inem E n k o m i o n auf T h e r s i t e s u . a . seine jiagpr]aia h e r v o r . A b e r 
d a s s ind z ieml ich d i e e inz igen S t i m m e n a u s d e m A l t e r t u m , d i e d e m v ie l 
G e s c h m ä h t e n sich f r e u n d l i c h ges inn t zeigen. 

D i e n e u e r e Zei t i s t n i c h t m i l d e r m i t i h m u m g e g a n g e n . I c h s te l le ein p a a r 
P r o b e n z u s a m m e n . L e s s i n g , L a o k o o n 2 3 : D e r t ü c k i s c h e , k n u r r e n d e T h e r 
s i t e s , dieses S c h e u s a l v o n e i n e m M e n s c h e n . — H e r d e r , K r i t i s c h e W ä l d e r 
I 2 0 : D e r b o s h a f t k n u r r e n d e K e r l , d e r n i c h t s w ü r d i g e h ä ß l i c h e K e r l , d ie 
s c h w ä r z e s t e Seele u n t e r a l len vor T r o j a . — B e t h e , H o m e r I I I 3 2 : P e r s o n i 
f i k a t i o n p l e b e j i s c h e r G e m e i n h e i t . — D r e r u p , H o m e r i s c h e P o e t i k I 2 4 9 : 
F r e c h e r K r ü p p e l . 

D a ß es wirk l i ch die K u n s t u n d d a s A n s e h e n H o m e r s w a r , w o d u r c h d a s 
B i l d des w ü s t 6 n Aufwieg l e r s f ü r al le Z e i t e n f e s t s t a n d , w i r d d a d u r c h b e s t ä t i g t , 
d a ß d e r M a n n , d e r n a c h T h e r s i t e s i n d e r gle ichen W e i s e s c h i m p f e n d a u f t r a t , 
e i n e g a n z a n d e r e S c h ä t z u n g i m A l t e r t u m e r f u h r : Arch i lochos . A u c h er h a t t e 
d e n K r i e g v i e l f a c h k e n n e n g e l e r n t , o h n e e in h e r o i s c h e r K ä m p f e r zu sein . U n d 
wie T h e r s i t e s i s t er d e m Off iz ier n i c h t w o h l g e s i n n t u n d er v e r s p o t t e t d e n 
ad l igen F e l d h e r r n , d e r f e in r a s i e r t u n d f r i s i e r t i n v o r n e h m e r U n i f o r m i n s F e l d 
z i e h t , u n d i h m g e g e n ü b e r l o b t er d e n g e w ö h n l i c h e n S o l d a t e n , d a s * F r o n t 
s chwe in , d e n h ä ß l i c h e n u n s c h e i n b a r e n K e r l , d e r a b e r w e n i g s t e n s M u t h a t 
(Frg . 60 Dieh l ) . D a s R e c h t d e r f r e i e n M e i n u n g s ä u ß e r u n g w u r d e so i n ä h n l i c h e r 
L a g e v o n T h e r s i t e s wie v o n A r c h i l o c h o s g e b r a u c h t , a b e r d e r W i d e r h a l l be i 
d e r N a c h w e l t w a r g a n z v e r s c h i e d e n . T h e r s i t e s w a r d v e r d a m m t , Arch i lochos 
n e b e n H o m e r ges te l l t . D e n n d e r P a r i e r w i r k t e pe r sön l i ch d u r c h seine D i c h t u n g , 
w ä h r e n d Ther s i t e s , e in Geschöpf des D i c h t e r s , in d e r h o m e r i s c h e n G e s t a l t u n g 
l e b t e . W a s b l e i b e t a b e r , s t i f t e n d i e D i c h t e r . 

IV. Die Entstehung des homerischen Epos. 

W i r wol len e i n m a l v e r s u c h e n , k u r z d a r z u s t e l l e n , l ed ig l i ch h y p o t h e t i s c h , 
w i e u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r E n t w i c k l u n g des H e r o e n k u l t e s u n d d e s 
H e r o e n m y t h o s die E n t s t e h u n g d e s h o m e r i s c h e n E p o s zu d e n k e n i s t . W i r 
m ü s s e n m i t d e r Zei t b e g i n n e n , d a die e i n w a n d e r n d e n I n d o g e r m a n e n auf d e r 
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Balkanhalbinsel zu Griechen wurden, mit der Zeit, da ihre Religion als griechi
sche Religion entstand und ihr Mythos sich bildete. 

1. Die mi t t e lhe l l ad i s che Zeit (etwa 2000—1600). Zu Beginn dieser 
Epoche war das Mittelmeergebiet wie auch das nördliche Europa von einer 
nichtindogermanischen, aus verschiedenen Rassen und Völkern bestehenden 
Bevölkerung bewohnt. Um 2000 dringen die ersten indogermanischen Stämme 
aus ihrer östlichen Heimat ins nördliche Europa ein und verschmelzen sich 
mit der einheimischen Bevölkerung. So entstehen im späteren deutschen 
Gebiet die Germanen, die dann in diesem Raum von etwa 1500 ab für ein 
Jahrtausend die Träger der Kultur der Bronzezeit waren. Bald nach 2000 
(diese Zeit ist nur unsicher anzugeben und wird von den einzelnen Forschern 
verschieden bestimmt) wandern auch die ersten indogermanischen Stämme 
in die Balkanhalbinsel ein, vermischen sich hier mit der Urbevölkerung und 
werden als Griechen Träger der mykenischen Kultur (Ioner und AchäerÄoler). 
Die nichtindogermanische Bevölkerung der mittelhelladischen Zeit besaß 
bereits eine Schrift, wie wir vor allem aus Funden aus Kreta und aus Pylos 
wissen, ebenso wie schon viel früher eine Schrift in Mesopotamien und Ägypten 
bestand. Die in die Balkanhalbinsel eingewanderten indogermanischen 
Stämme brachten wie die im Norden und Westen eingedrungenen Indo
germanen, aus denen später die Germanen und die Bevölkerung der Apennin
halbinsel entstanden, eine Religion mit, die aber gemäß der verschieden ver
laufenen und ungleich lang andauernden Wanderungszeit und der verschie
denen Veranlagung der einzelnen (protohellenischen, germanischen und 
italischen) Stämme beim Eintritt in die neuen Wohnsitze im einzelnen ver
schieden war und auch wohl bereits nichtindogermanische Elemente während 
dieser Zeit von außen aufgenommen hatte. Erst in den neuen Wohnsitzen ist 
die griechische Religion in der mykenischen Zeit ausgebildet worden, ebenso 
wie die germanische Religion in der Bronzezeit im heutigen deutschen Raum 
von der Mitte des 2. Jahrtausends ab, die eigentliche römische Religion in 
Italien von etwa 700 ab entstanden ist. In allen drei Fällen spielte die Über
nahme religiöser Vorstellungen durch die Eingewanderten aus der Religion 
der alteingesessenen Bevölkerung eine Rolle, in besonderem Maße bei der 
Ausbildung der griechischen Religion. Denn im Gegensatz zu den Völkern, 
auf die die einwandernden Indogermanen im nordeuropäischen Raum und 
in Italien stießen, hatten die der Balkanhalbinsel bereits eine beträchtliche 
Kulturhöhe erreicht und waren von Völkern hoher Kultur umgeben, mit 
denen sie Verbindung unterhielten. 

2. Die s p ä t h e l l a d i s c h e Zeit, die Zei t der mykenischen K u l t u r 
(etwa 1600—1200). Dieses 2. Jahrtausend, insbesondere die mykenische Zeit, 
ist also die Epoche, in der die griechische Religion als solche entstanden ist 
und zugleich mit ihr auch der griechische Mythos, der ein Bestand der Religion 
ist. Unter Mythen verstehe ich1 religiöse Erzählungen, deren Helden Götter, 
göttliche Wesen und Heroen sind; ihre Taten spielen sich (zum Unterschied 
von der Legende) in der „mythischen" Vorzeit ab, die für die Griechen der 
historischen Zeit mit der Rückkehr der Herakliden abschloß. Wie schon die 
zahlreichen nichtindogermanischen Götter und Heroennamen der Griechen 
zeigen, ist der Beitrag der vorindogermanischen Bevölkerung zur griechischen 

1 Siehe Pfister, Religion der Griechen und Römer 146 ff. 
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Rel ig ion ein r e c h t b e d e u t e n d e r . D i e m e i s t e n G ö t t e r  u n d H e r o e n g e s t a l t e n , 
d i e wir a u s d e m h o m e r i s c h e n E p o s u n d a u s d e r Ü b e r l i e f e r u n g d e r s p ä t e r e n 
Z e i t k e n n e n , w u r d e n b e r e i t s i n d e r m y k e n i s c h e n Zei t i m K u l t v e r e h r t , u n d 
a u c h d e r G r u n d s t o c k d e r M y t h e n g e h ö r t diese r Zei t a n . E r s e t z t sich a u s d r e i 
E l e m e n t e n z u s a m m e n : a u s d e m , w a s d i e i n d o g e r m a n i s c h e n E i n w a n d e r e r 
m i t b r a c h t e n , a u s d e m , w a s d ie v o r i n d o g e r m a n i s c h e B e v ö l k e r u n g d e r B a l k a n 
h a l b i n s e l a n re l ig iösen E r z ä h l u n g e n b e s a ß u n d w a s t e i lwe i se w i e a u c h v ie le 
K u l t e ü b e r n o m m e n w u r d e , u n d a u s m y t h i s c h e n N e u b i l d u n g e n diese r Z e i t . 
D a z u k o m m t als w e i t e r b i l d e n d e s E l e m e n t d ie G e s t a l t u n g s k r a f t d e r D i c h t e r 
u n d S ä n g e r , d ie i n L i e d e r n diese M y t h e n a u s g e s t a l t e t e n . Diese L i e d e r h a b e n 
zugle ich d ie w i c h t i g s t e n Quel len m i t t e l b a r f ü r d a s s p ä t e r e E p o s ge l i e f e r t . 

Z u n ä c h s t i s t w o h l d ie m y t h i s c h e E r z ä h l u n g i n P r o s a o d e r i m P r o s i m e t r u m 
w i e d e r g e g e b e n w o r d e n , d a n n a b e r a u c h i n k u r z e n b a l l a d e n a r t i g e n L i e d e r n , 
d i e v o m S ä n g e r (äoidög) z u r B e g l e i t u n g d e r L e i e r a n d e n F ü r s t e n h ö f e n v o r 
g e t r a g e n w u r d e n . Als S p r a c h e w u r d e d e r D i a l e k t d e r e i n g e w a n d e r t e n gr iech i 
s c h e n S t ä m m e v e r w e n d e t , a lso d e r i on i sche u n d d e r äo l i sche D i a l e k t . H i e r 
w u r d e b e r e i t s d ie G r u n d l a g e z u r s p ä t e r e n h o m e r i s c h e n K u n s t s p r a c h e ge leg t , 
h i e r e n t s t a n d e n w o h l s c h o n v ie le d e r s c h m ü c k e n d e n B e i w ö r t e r , d i e i n d e r 
h o m e r i s c h e n D i c h t u n g n o c h g e b r a u c h t w e r d e n . M a n c h e v o n i h n e n w a r e n 
b e r e i t s d e n s p ä t e r e n D i c h t e r n n i c h t m e h r r e c h t v e r s t ä n d l i c h , j e d e n f a l l s w a r i n 
n o c h s p ä t e r e r Zei t i h r e B e d e u t u n g u n k l a r , wie e t w a d i e W ö r t e r ärqvyerot;, 
d/uvßcov, /uEQOTteg, vcöqotp u . a . Diese l y r i s c h e n D i c h t u n g e n e n t s t a n d e n d a , w o 
d i e in i h n e n b e s u n g e n e n G ö t t e r u n d H e r o e n v e r e h r t w u r d e n , i m g r i e c h i s c h e n 
M u t t e r l a n d , a l s K u l t l i e d e r , d i e a n F e s t e n , w o h l a u c h b e i m f e i e r l i c h e n M a h l , 
v o r g e t r a g e n w u r d e n . Sie w a r e n z u n ä c h s t wie d e r K u l t u n d d e r M y t h o s 
se lbs t l oka l g e b u n d e n , d a d ie e i n h e i m i s c h e n H e r o e n i n e r s t e r L i n i e g e f e i e r t 
w u r d e n . U n d e i n h e i m i s c h w a r e n d i e H e r o e n d a , w o sie e i n e n K u l t g e n o s s e n . 

So s t e h e n a m A n f a n g d e r g r i e c h i s c h e n K u n s t d i c h t u n g i on i sche u n d äo l i sche 
b a l l a d e n a r t i g e L i e d e r i n l y r i s c h e n V e r s m a ß e n , d e r e n Stoff d e r M y t h o s w a r , 
u n d d e r M y t h o s e r z ä h l t e v o n d e n G ö t t e r n u n d H e r o e n , d i e gle ichze i t ig i m 
K u l t v e r e h r t w u r d e n . N u n g e h ö r t e n z u r Z a h l d e r G ö t t e r a b e r d a m a l s n i c h t 
n u r G e s t a l t e n wie Zeus , H e r a , Apol lon , A r t e m i s , A t h e n a , A p h r o d i t e u . a . , 
s o n d e r n a u c h A g a m e m n o n , Menelaos , Achi l l eus , Aias , H e l e n a , d ie D i o s k u r e n 
s i n d u r s p r ü n g l i c h G ö t t e r gewesen . I n d e r m y k e n i s c h e n Zei t m u ß sich a lso 
a u c h d e r P r o z e ß a b g e s p i e l t h a b e n , d e n wir a l s D e p o t e n z i e r u n g d e r G ö t t e r 
beze i chnen , die E n t w i c k l u n g , i n d e r a u s u r s p r ü n g l i c h e n G ö t t e r n d ie H e r o e n 
s i ch b i lde t en . Sie w u r d e d a d u r c h e inge le i t e t , d a ß diese N a m e n v i e l f a c h 
genea log i sch m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t w u r d e n u n d d a ß d i e A d e l s g e s c h l e c h t e r 
i h r e n S t a m m b a u m auf diese G ö t t e r z u r ü c k f ü h r t e n , u n d g e f ö r d e r t d u r c h d i e 
D i c h t u n g , die i h r e T a t e n b e s a n g . D u r c h diese e r z ä h l e n d e D i c h t u n g w u r d e 
d i e E i g e n s c h a f t dieser P e r s o n e n , d ie i u g l e i c h T r ä g e r d e r m y t h i s c h e n H a n d l u n g 
u n d G e g e n s t a n d d e s K u l t e s w a r e n , als M e n s c h e n d e r Vorze i t g e w i s s e r m a ß e n 
k a n o n i s i e r t u n d i h r R e c h t auf k u l t i s c h e V e r e h r u n g d u r c h d e n P r e i s i h r e r 
T a t e n w e i t e r h i n b e g r ü n d e t u n d g e f e s t i g t . I m M y t h o s ä n d e r t e s ich i h r W e s e n , 
n i c h t a b e r h a t sich i h r K u l t g e w a n d e l t . D e n n be i u r s p r ü n g l i c h u r a n i s c h e n 
G ö t t e r n wie A g a m e m n o n , Menelaos , H e l e n a , d e n D i o s k u r e n w u r d e d e r u r a n i 
s c h e K u l t b e i b e h a l t e n u n d ebenso w u r d e n a u c h d i e m e r k w ü r d i g e n K u l t 
h a n d l u n g e n , d ie i h n e n a l s G ö t t e r n z u k a m e n , n u n w o sie a l s M e n s c h e n d e r 
V o r z e i t g a l t e n u n d als H e r o e n v e r e h r t w u r d e n , i h n e n n i c h t g e n o m m e n . 
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D i e G r i e c h e n h a t t e n i m m e r d ie N e i g u n g , i h r e G ö t t e r mensch l i ch a u f z u 
f a s s e n . Viele Sagen e r z ä h l t e n v o n d e m V e r k e h r d e r G ö t t e r m i t d e n Menschen , 
v o n i h r e n W a n d e r u n g e n auf E r d e n u n d i h r e r E i n k e h r bei s t e r b l i c h e n G a s t 
f r e u n d e n . A u c h d i e N e i g u n g d e r Ade l sgesch l ech t e r , e inen G o t t a l s i h r e n 
A h n h e r r n zu n e n n e n , t r u g zu dieser V e r m e n s c h l i c h u n g be i ; die G ö t t e r w u r d e n 
a n d ie S p i t z e m e n s c h l i c h e r S t a m m b ä u m e g e s e t z t u n d sie se lbs t genea log isch 
m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n . D i e G r i e c h e n d e r h i s t o r i s c h e n Zei t h a t t e n e ine f e s t e 
R a n g o r d n u n g d e r i m K u l t v e r e h r t e n G e s t a l t e n : z u n ä c h s t die g r o ß e n G ö t t e r 
w i e Z e u s u n d se ine F a m i l i e , d a n n n i e d e r e G o t t h e i t e n wie E i l e i t h y i a , die F l u ß 
g ö t t e r , N y m p h e n , D r y a d e n , P a n , schl ieß l ich d ie H e r o e n u n d d a n n die ge
w ö h n l i c h e n T o t e n u n d A h n e n . Diese R a n g o r d n u n g w a r f ü r die s p ä t e r e n 
G r i e c h e n ein f ü r a l l e m a l in d e r ep i schen Poes i e u n d i n d e r hes iode i schen 
T h e o g o n i e f e s t g e l e g t ; d u r c h sie w u r d e n d ie w i c h t i g s t e n G e s t a l t e n des gr iech i 
s c h e n K u l t e s i h r e m R a n g u n d W e s e n n a c h b e s t i m m t ; a u c h i h r e N i c h t e r w ä h 
n u n g i n d e r ep i schen Poes i e w a r f ü r d i e R a n g o r d n u n g b e d e u t u n g s v o l l . S o 
k a n n a l so H e r o d o t ( I I 53) m i t R e c h t sagen , d a ß H o m e r u n d H e s i o d es w a r e n , 
d u r c h d i e d e n gr i ech i schen G ö t t e r n i h r e R a n g o r d n u n g (ttjuai) zugewiesen 
w u r d e . W o r a u f s t ü t z t e sich n u n d i e Ü b e r l i e f e r u n g , die diese R a n g o r d n u n g 
f e s t s t e l l t e ? D e r G r u n d h i e r f ü r k a n n n u r i m K u l t g e s u c h t w e r d e n , a b e r n i c h t 
i n d e r A r t d e s K u l t e s ; d e n n vie le H e r o e n w u r d e n d>g ftsoC v e r e h r t u n d v ie le 
G ö t t e r genossen e inen c h t h o n i s c h e n K u l t . W e n n es a lso n i c h t d ie Q u a l i t ä t 
des K u l t e s w a r , so m u ß es d i e Q u a n t i t ä t d e s K u l t e s gewesen sein, d . h . d i e 
V e r b r e i t u n g u n d S t ä r k e des K u l t e s . D i e m e h r l o k a l e n G o t t h e i t e n v o n ge
r i n g e r e r k u l t i s c h e r B e d e u t u n g w u r d e n zu H e r o e n , die a l lgeme ine r v e r b r e i t e t e n 
K u l t g e s t a l t e n b l i eben a l s G ö t t e r b e s t e h e n . 

3. D i e Z e i t d e r d o r i s c h  ä g ä i s c h e n W a n d e r u n g e n (e twa 1200 bis 
1000). D e r l e t z t e d e r gr i ech i schen S t ä m m e , d ie D o r e r , w a n d e r t zu B e g i n n 
diese r E p o c h e i n d i e B a l k a n h a l b i n s e l ein, k u l t u r e l l vie l t i e f e r s t e h e n d als d i e 
S c h ö p f e r d e r k r e t i s c h e n u n d m y k e n i s c h e n K u l t u r . Sie e r o b e r n u n d z e r s t ö r e n 
d i e m y k e n i s c h e n B u r g e n , u n d es s e t z t n u n n a c h d e r s u b m y k e n i s c h e n Ü b e r 
g a n g s z e i t die E i s e n z e i t ein. U m 1000 k o m m e n die p r o t o g e o m e t r i s c h e n V a s e n 
a u f , d i e v o n 900 a b d u r c h d e n g e o m e t r i s c h e n St i l a b g e l ö s t w e r d e n . D i e 
d o r i s c h e W a n d e r u n g h a t a b e r a u c h die B e s i e d l u n g d e r k l e i n a s i a t i s c h e n K ü s t e 
u n d d e r I n s e l w e l t z u r F o l g e : äol ische , ion i sche u n d d o r i s c h e Volks te i l e s iede ln 
sich o s t w ä r t s d e s M u t t e r l a n d e s a n . D i e A u s w a n d e r n d e n n e h m e n i h r e K u l t e , 
M y t h e n u n d L i e d e r m i t in d i e n e u e H e i m a t u n d b a l d e n t s t e h t i m O s t e n e ine 
K u l t u r , d i e d ie d e s M u t t e r l a n d e s b a l d ü b e r f l ü g e l n w i r d . 

Diese K u l t W a n d e r u n g , d ie H a n d in H a n d m i t d e r K o l o n i s a t i o n ging , h a t t e 
a u c h e ine S a g e n v e r s c h i e b u n g u n d  e r w e i t e r u n g , a u c h e ine g e o g r a p h i s c h e Aus
d e h n u n g d e r W a n d e r u n g s s a g e n z u r Folge. r Als Beisp ie l sei K a l c h a s 1 g e n a n n t , 
d e r S e h e r d e r G r i e c h e n v o r T r o j a , d e r i n d e r I l i a s ö f t e r s e r w ä h n t wird , a b e r 
o h n e H e i m a t s a n g a b e , w o h l d e s h a l b , weil m e h r e r e S t ä d t e sich u m i h n s t r i t t e n . 
So r ü h m t e sich M e g ä r a , se ine H e i m a t zu se in u n d m a n ze ig te a u c h sein G r a b 
d o r t ( P a u s . I 43,1) , a u c h A r g o s u n d M y k e n e w u r d e n als H e i m a t beze i chne t . 
N u n e r h o b a b e r n e b e n a n d e r e n O r t s c h a f t e n a u c h K l a r o s bei K o l o p h o n , d ie 
b e r ü h m t e O r a k e l s t ä t t e , d e n A n s p r u c h auf seine R e l i q u i e n . F ü r d ie E r k l ä r u n g 
eines so lchen Bes i t zes s t a n d e n zwei L e g e n d e n t y p e n z u r V e r f ü g u n g , W a n d e r u n g 

1 Vgl. über ihn Heckenbach, R.E. X 1552ff. 
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des Heros oder Translation seiner Gebeine. Man griff zu ersterer Form und 
so erzählte man1, Kalchas sei nach der Zerstörung Trojas zu Fuß durch Klein
asien gewandert und in Kolophon gestorben und begraben worden. So stand 
es bereits im Epos der Nostoi, in dem überhaupt vielfach solche lokale Kult
überlieferung berücksichtigt war. Daß dieser Kult des Kalchas in der Tat 
alt war, geht daraus hervor, daß man auch in Siris in Unteritalien das Grab 
dieses Heros zeigte. Siris ist aber eine Gründung von Kolophon und die 
ionischen Kolonisten haben also, als sie um 700 nach dem Westen zogen, den 
einheimischen Kult des Kalchas mitgebracht. Aus der Tatsache des Kalchas
kultes in Kolophon ist also die Sage von der Wanderung dieses Sehers ent
standen. 

Auf diese Weise wurden vielfach die Wanderungen der Heroen, die von 
Troja nach Hause zogen, erweitert, so auch die Fahrten des Aineias, der 
Argonauten, des Herakles u.a. 2 . 

Ursprünglich war die mythische Erzählung, die von einem Heros handelte, 
als einzellige mythische Erzählung im Einzellied gestaltet worden. Aber es 
gab auch Ansatzpunkte, an die sich immer mehr Episoden anschlössen, 
K o n z e n t r a t i o n s p u n k t e , die zum Mittelpunkt vieler einzelner Erzählungen 
wurden, schließlich zum Mittelpunkt größerer Mythenkreise. So haben einzelne 
Heroen in besonders starkem Maße solche Erzählungen an sich gezogen, die 
ursprünglich anderen Personen galten; «auch Märchen traten in den Bereich 
des Mythos ein, wie wir etwa an der Überlieferung von Odysseus (Kirke und 
Polyphemmärchen) erkennen können. Neben Odysseus waren es auch Herakles 
und Theseus, die zum Mittelpunkt größerer Sagenkreise wurden. So gab es 
auch K o n z e n t r a t i o n s m o t i v e , die unter einem bestimmten Gesichtspunkt 
viele Einzelsagen vereinigten. Ein solches Motiv war z. B. ein Kriegszug 
wie der gegen Troja oder Theben; immer mehr Einzeltaten und einzelne 
Helden fanden in der Erzählung von diesem Krieg Aufnahme. Oder es war 
eine Wanderung, die im Lauf der Zeit immer weiter ausgedehnt wurde, indem 
immer neue Gegenden und Episoden in ihren Bereich eintraten, häufig auf 
Grund lokaler Überlieferung, so wiederum die Wanderungen des Herakles, 
des Odysseus, des Aineias, der Argonauten. Die Ausdehnung der Fahrten 
des Dionysos läßt sich noch in späterer Zeit feststellen: durch den Alexander
zug ist Dionysos auch nach Indien gekommen, wo man denn auch seine dort 
hinterlassenen Spuren aufzeigen konnte. Auch das Generationsmotiv ist hier 
zu nennen als konzentrierend wirksam. Die lokalen mythischen Genealogien, 
die ihre Namen der Ortsbezeichnung oder dem Kult entnahmen, bildeten ein 
Gerüst, in das immer mehr Sagen eingespannt wurden. So entstanden um 
ein Heroengeschlecht Sagenkreise, die den Grundstock einer Lokalgeschichte 
für die mythische Zeit abgaben. Auf diese Weise wurden Einzelmythen zu 
größeren Einheiten zusammengefaßt, angeknüpft an einen Faden oder sich 
um einen bestimmten Punkt herum bildend. Auch innere Motive konnten 
konzentrierend wirken, wie etwa der Groll des Achilleus in der Ilias, die 
Heimat und Gattentreue des Odysseus, der Fluch, der in einem Geschlecht 

1 ProklosExzerpt aus den Nostoi; Apollod. Epit . Vat. 6,2f.; Strabo XIV 642. Aus
führlich hat auch die Melampodie (bei Strabo 1. c.) vom Tod des Kalchas in Kolophon 
erzählt. 

2 Siehe Reliquienkult I 133ff. 
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von Generation zu Generation sich weiter vererbt, wie im Geschlecht der 
Tantaliden oder Kadmiden. 

Auch diese Mythenkomplexe haben ihre Dichter gefunden, ja sie sind 
wohl von ihnen erst ausgebildet worden und ein Motiv wie das Menismotiv 
ist sicher erst von einem Dichter erfunden worden. So müssen wir also für 
diese komplexeren Stoffe Kleinepen voraussetzen, die dem erweiterten Mythos 
gerecht wurden. Bereichert wurde der Mythos in dieser Wanderungszeit auch 
dadurch, daß die Kolonisten in der neuen Heimat ebenfalls eine Sagenüber
lieferung vorfanden, die sie mit dem altgriechischen Gut verbanden, wobei 
es häufig zur Gleichsetzung der fremden Gestalten mit den mitgebrachten kam. 

4. Die Zeit des sog. gr iech i schen M i t t e l a l t e r s (etwa 1000—750). 
Zu Beginn dieser Epoche wird die griechische Buchstabenschrift geschaffen, 
es setzt die Blütezeit des geometrischen Stils ein, es entsteht die Polis und 
eine städtische Kultur, im 9. Jahrhundert entstehen auch die ersten großen 
Tempel mit Götterbildern, wie man wohl aus dem Epos schließen darf1. 
In der Mitte des 10. Jahrhunderts erbaut ja auch Salomo mit phönizischer 
Hilfe, die er durch König Hiram I. erhält, den Tempel in Jerusalem. Im 
8. Jahrhundert sind dann auch die großen sog. homerischen Epen gedichtet 
worden, die bereits dem Hesiod bekannt sind und die Buchstabenschrift 
voraussetzen. 

Von diesen Epen besitzen wir ja außer Ilias und Odyssee noch Auszüge, 
Eragmente und Notizen, die es uns ermöglichen, wenigstens den allgemeinen 
Inhalt verlorener Epen uns vorzustellen, und die spätere Dichtung, Lyrik und 
Tragödie, sowie die bildende Kunst haben epische Dichtungen als Quellen 
benutzt, so daß auch sie uns zur Rekonstruktion alter Epen dienen können. 
Ebenso setzt Hesiod bereits den wesentlichen Bestand epischer Poesie voraus. 
Gewiß waren zu seiner Zeit alle wichtigen Mythen von epischen Dicnhter 
behandelt, wie auch die bildende Kunst von der Mitte des 8. Jahrhunderts an 
nach epischer Überlief erung mythologische Darstellungen gab(s. oben S. 152f.). 
Diese „homerische" Dichtung bildet den Endpunkt einer Entwicklung von 
nahezu einem Jahrtausend und reicht mit ihren Wurzeln bis zu den Balladen 
der mykenischen Zeit. 

Den Dichtern, die die homerische Poesie geschaffen haben, war ein reicher 
Stoff geboten in den älteren Dichtungen und auch in der mündlichen Über
lieferung. Aus letzterer haben ja sogar noch Herodot und Thukydides ge
schöpft2. Durch die älteren Dichtungen erhielten die neuen Dichter aber 
nicht nur den Mythos geformt überliefert, sondern auch eine Kunstsprache, 
die aus ionischen und äolischen Elementen bestand, da ja die ältesten (mykeni
schen) Lieder nur in diesen Dialekten gedichtet waren. Diese Kunstsprache 
wird jetzt voll ausgebildet. Da die mykenischen Lieder naturgemäß die 
kulturellen Zustände ihrer Zeit wiedergaben, so vererbte sich die Kenntnis 
dieser mykenischen Kulturelemente mittelbar auch an die homerischen 
Dichter. Daher finden wir bei diesen eine Mischung von Elementen, die aus 

1 Tempel werden erwähnt für Athena auf der Burg in Troja, II. VI 88, 269, 297ff., 
für Athena in Athen, II. I I 549ff., vgl. Od. VII 81; für Apollon in Troja, II. V 446ff., 
512, VII 83; für Apollon in Chryse, II. I 39; für Apollon in Delphi, II. I X 404; Od. VIII 80. 
Vgl. weiter Od. VI 10, X I I 346. 

2 So berichten Herodot I 171 (vgl. VII 170f.) und Thukydides I 4 auf Grund münd
licher Überlieferung von Minos; vgl. meine Religion der Griechen und Römer 162f. 
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der Bronze- und der Eisenzeit stammen. Wenn, wie Viktor Bur r 1 gezeigt 
hat, ,,im Achäerkatalog der Ilias Überlieferungsgut aus der mykenischen 
Zeit enthalten ist", so stammt auch dieses in letzter Linie aus der Dichtung 
dieser Zeit. 

Ob und in welchem Maß diese mythischepische Überlieferung auch 
historische Elemente enthält, ist bisher mit Sicherheit noch nicht nach
gewiesen. Ich glaube nicht, daß die Aussicht sehr groß ist, aus den Mythen 
etwa mit Hilfe der Ausgrabungen historische Ereignisse festzustellen. Auch 
die Erklärung der Inschriften von Boghasköi durch Forrer und andere Ge
lehrte haben zu keinen haltbaren Ergebnissen in dieser Beziehung geführt2. 
Auch allgemeine Erwägungen wie etwa der Vergleich der homerischen Epen 
mit unserer mittelhochdeutschen Epik hilft nicht weiter. Denn beide beruhten 
auf einer ganz verschiedenen Grundlage. 

Das homerische Epos hat den Mythos zum Stoff, d. h. die religiöse Er
zählung, deren Helden im Kult verehrt wurden. Ganz anders die deutschen 
Epen, etwa das Nibelungenlied, das rund 2000 Jahre nach Homer entstanden 
ist. Auch dieses Gedicht wie auch andere Heldenlieder des späteren Mittelalters 
steht am Ende einer langen Entwicklung, die in die Zeit der Völkerwanderung 
zurückreicht. Sie beziehen sich auf Ereignisse und Personen dieser Zeit, etwa 
auf Ermanarich, von dem uns ein antiker Historiker (Ammianus Marcellinus) 
berichtet, Theoderich oder Attila. Sie haben also als Grundlage die Sage, 
d. h. profane Erzählungen (die „Maere"), deren Helden zum Teil geschicht
liche Persönlichkeiten sind, und keiner dieser Helden genoß, wie dies bei den 
griechischen Heroen der Fall war, kultische Verehrung. Dieser religiös
kultische Untergrund fehlt also der germanischen Sage und dem deutschen 
Epos. So sagt auch der griechische Dichter zu Beginn seines Werkes, daß 
die Muse, die Göttin, ihn belehren soll; der deutsche Dichter aber weist auf 
die ,,alten maeren" hin, auf die Überlieferung der Menschen, die „viel Wunder
bares" berichtet und die er wiedergeben will: da hat die Märe ein Ende, das 
ist der Nibelunge Not, heißt es zum Schluß. Hartmann von Aue nennt 
„Bücher mannigfaltger Art" als seine Quellen, Wolfram von Eschenbach 
nennt sie sogar mit Namen und auch das Annolied (Wir hörten ... singen 
von alten Dingen, wie schnelle Helden fochten) weist auf die alte Überlieferung 
hin; dem griechischen Dichter gilt der Sang aber als göttliche Offenbarung. 

Man möchte schließlich noch wissen, wo die homerischen Epen entstanden 
sind, ob im Kolonialland oder im Mutterland. Durchweg nimmt man das 
Erstere an. Doch scheint mir hierfür noch kein Beweis erbracht zu sein. Auf die 
antike Überlieferung kann man sich nicht berufen. Smyrna als Heimat Homers 
ist aus der Bezeichnung Melesigenes herausgesponnen, die man, sprachlich 
unmöglich — denn Melesigenes meint einen, „der sich um sein Geschlecht 
kümmert" (Scherling, R.E. XV A 492), „der für seine Sippe sorgt" (Schade
waldt) — als den am Meies, dem smyrnäischen Fluß, Geborenen oder von 
Meies Gezeugten deutete, und Chios stammt aus dem Apollonhymnos. Aber 
es wurden auch los und Kolophon, Kyme und andere Städte genannt, 
Aristarchos trat für Athen ein. Daneben erhoben sich aber schon im Altertum 

1 Neüv xardXoyoi; (Kl io , B e i h e f t 49, 1944). Fre i l i ch i n d e m E n d e r g e b n i s k a n n i ch 
d e m Ver fas se r , wie o b e n a n g e d e u t e t , n i c h t b e i s t i m m e n . A b e r d ie so rg fä l t i gen Einze l 
u n t e r s u c h u n g e n B u r r s w e r d e n d a v o n n i c h t b e r ü h r t . 

2 Rel ig ion d e r Gr iechen u n d R ö m e r 103 f f . 
Würzburger Jahrbücher. Jahrg. 3. j i 
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Stimmen, die auf die Unmöglichkeit einer Heimatbestimmung hinwiesen. 
Man hatte eben keine Überlieferung darüber. Ich glaube auch nicht, daß 
das Volksbuch, das im 6. Jahrhundert von Homer erzählte, authentisches 
Material zur Verfügung hatte und daß man den späteren Bearbeitungen, 
die uns erhalten sind, auch nur soviel entnehmen darf, wie dies Schade-
wald t tut. 

Auch die Sprache des Epos, die uns K a r l Meister 1 als eine Kunstsprache 
zu verstehen gelehrt hat, die in dieser Form und Dialektmischung nirgends 
im Verkehr gebraucht wurde, kann für eine Ortsbestimmung des Epos nicht 
verwendet werden. Diese Dialektmischung mußte sich notwendig ergeben 
aus den ionischen und äolischen Liedern, die im Mutterland in mykenischer 
Zeit entstanden sind. Wie diese Lieder ihrem Inhalt nach den Anfang der 
Entwicklung bilden, die zum homerischen Epos führte, so auch der Sprache 
nach, und diese Entwicklung hat sich im Mutterland fortgesetzt und ist auch 
im Kolonialland weitergeführt worden. Hesiod hat sich in Askra derselben 
Kunstsprache bedient. 

Schließlich die wenigen geographischen Hinweise, die sich in der Ilias 
finden und die den Osten als die Heimat des Dichters bestimmen sollen, 
können hierfür wirklich nicht ins Feld geführt werden, so etwa die Schwäne 
und Kraniche, die auf dem „asischen Gefilde" sich tummeln (im Gleichnis 
II. II 459ff.) oder die Erwähnung des Ikarischen Meeres (ebenfalls im Gleichnis 
I I 145). 

Wir werden vorläufig uns damit begnügen müssen, dem Epigramm der 
Anthologie beizustimmen, das von Homer sagt: 

Vaterland ist dir der große Himmel, Kalliope aber 
Brachte dich selbst zur Welt, nicht eine sterbliche Frau. 

1 Die homerische Kunstsprache, 1921; vgl. dazu Hatzidakis, Ehein. Mus. 81, 1932, 
97ff., auch Witte, R.-E. VIII 2213ff. 


