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DER Ü B E R L I E F E R U N G S W E R T DER Xopov-VERMERKE 

IN P A P Y R I U N D H A N D S C H R I F T E N * 

Die le tz ten Stücke des Ar is tophanes, d ie Ekklesiazusen (392 ) , der Plutos (388 ) , der Aio los i 
k o n und der Koka los (beide nach 388) gehören, w i e schon die a n t i k e n Leser b e m e r k t ha
b e n l , berei ts zur Mi t t l e ren K o m ö d i e . Ein Ind iz unter anderen dafür ist, daß i m Plutos der 
Chor nur noch in der Parodos singt2 und später — und dies nur selten — sich led ig l ich in 
Sprechversen hören Iäßt3. Sta t t dessen f i nde t sich insgesamt siebenmal in den Handschr i f 
t e n 4 oder in den Scho l ien5 der Verwe is auf einen A u f t r i t t des Chors, von d e m sonst n ich ts 
wei te r über l iefer t ist. Das gleiche Phänomen f i nde t sich zwe ima l in den Ekkles iazusen6 und 
einmal in den al lerdings viel f rüheren W o l k e n (423 )7 . 

Für den Plutos hat schon Hand ley den handschr i f t l i chen Befund dargelegt8. T r o t z d e m ist 
der Über l ie ferungswer t der xopoüVermerke nach w i e vor kon t rove rs9 , und erst recht d ie 
Frage, welcher A r t der A u f t r i t t des Chors an den be t r . Stel len war und welche F u n k t i o n er 
ha t te lO . Trennen d o c h 1500 Jahre den A u t o r Ar is tophanes von den äl testen Handschr i f t en . 
Weiteren A u f s c h l u ß kann man aber von den xopoüVermerken ' n Papyr i und in f rühen Per
gamenthandschr i f ten anderer Szeniker erwar ten , d ie einen be t räch t l i chen Te i l jener Lücke 
fü l len, t r o t z d e m aber noch n ich t vol ls tändig und systemat isch herangezogen w o r d e n sind. 
N i m m t man sie h inzu , so k lären sich einige der o f f e n e n Fragen. 

Schon der älteste Menanderpapyrus , eine Rol le aus d e m 3. Jh. vor Chr . , d ie be t räch t l i che 
Part ien des S ikyon ios Über l ie fer t l 1, zeigt am Ende des d r i t t e n und des v ie r ten A k t e s (149 , 
311) jenen V e r m e r k für den A u f t r i t t des Chors, ein X O P O T in der K o l u m n e n m i t t e in 

* Aus der ungedruckten Festschrift, Gerhard Müller zum 70. Geburtstag von Kollegen und Schülern dargebracht. 
Gießen 1977. 

t . So Horaz in der Ars poetica und mit ihm wohl Neoptolemos von Parion, Platonios, eine AristophanesVita und die 
AristophanesScholien. Siehe unten S. 77 f. und Anm. 77. 

2. Plutos 29095 = 296301; 302308 = 309315; iambische Strophenpaare, Wechselgesang mit Karion, Parodie des 
Dithyrambos "Kyklops oder Galateia" des Philoxenos, vgl. Schol. Plut. 290315; vorher (253289) iambische katalek
tische Tetrameter im Wechsel mit Karion. 

3. Plutos 32831; 487/88: Katakeleusmos eines Agon ohne Ode; 631 /32; 637 und 639/40: Dochmien, Tragödienparodie; 
vgl. Schol. Plut. 637, 639; 962/63; 1208/09: Exodos. 

4. Plut. 321 (xopoü in m.s. V) , 627 ixopov in m.s. V) , 770/71 {noßß&Tvov xopov RV), 802 (xopov in m.s. V, supra I. 
802 R2). 

5. Plut. 1 , 2 5 2 , 6 1 9 , 6 4 1 , 7 7 1 , 8 5 0 , 1042. 
6. Ekkl. 729/30 und 876/77: xopov R. 
7. Nub.889 xopov in m.s. RV. 
8. E.W. Handley, XOPOT in the Plutus, CQ 3, 1953, 5561. 
9. W. Beare, XOPOT in the Plutus, CQ 5, 1955, 4952; Th. Geizer, Aristophanes, RE Suppl. 12, 1970, 1440, 1496 f., 

1507. 
10. K.J. Maidment, The Later Comic Chorus, CQ 29 ,1935 , 124; W. Schmid, Geschichte der Griechischen Literatur, Mün

chen 1959, 212221, 441 f.; P. Händel, Formen und Darstellungsweisen in der aristophanischen Komödie, Heidelberg 
1963, 126139; G.M. Sifakis, Studies in the History of Hellenistic Drama, London 1967, 113115; R.G. Ussher, Ari
stophanes Ecclesiazusae ed. with intr. and comm., Oxford 1973, X X V I I f.; C.W. Dearden, The Stage of Aristophanes, 
London 1976,101105. 

11. PSorb 72 und 2272/73; vgl. Menandri Reliquiae selectae, rec. F.H. Sandbach, Oxford 1972, XI I I f., und A.W. Gomme 
— F.H. Sandbach, Menander, A Commentary, Oxford 1973, 3957. 
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einer Leerzeile. Solche xopoöVermerke f inden sich in Menanderkomödien ohne Ausnahme, 
wenn AktEnden überhaupt überliefert sind12; sie begegnen uns noch in jenem berühmten 
PapyrusCodex des 3./4. Jh. nach Chr., der Dyskolos, Samia und Aspis enthält, und zuletzt 
im Cairensis, einem PapyrusCodex des 5. Jh. nach Chr., der neben kleineren Fragmenten be
trächtl iche Stücke der Epitrepontes und der Perikeiromene bewahrt hat13. 
Nicht ganz unwichtig ist, daß sich die xopoüVermerke nicht nur auf Papyrusrollen, sondern 
auch in Pergament Codices des 3./4. Jh. nach Chr. f inden, wie sie bei Menander nicht ganz 
selten sind14. Die naheliegende Methode, Aktschlüsse und die zugehörigen Choreinlagen 
durch XOPOT in Zeilenmitte zu kennzeichnen, hat also den Wechsel vom Papyrus zum 
Pergament und den Übergang von der Rolle in den Codex überdauert und ist somit aus der 
Einzelrolle in die Menandersammlungen gelangt, wie sie vom 3. Jh. nach Chr. an begegnenl 5. 
Wie fest diese Konvention war, wird überdies dort besonders deutl ich, wo xopoüVermerke 
durch sich überlappende Papyri oder Pergamentblätter zu ein und demselben Aktschluß dop
pelt überliefert sind 16. 

Bei diesen so beharrlich über acht Jahrhunderte hinweg bewahrten Vermerken handelt es 
sich nun nicht um eine Eigenheit nur der MenanderÜberlieferung. Vielmehr f inden sich 
auch unter den Adespota der Mitt leren und der Neuen Komödie in Papyri des 3. und 2. Jh. 
vor Chr. eine Reihe von beinahe zeitgenössischen Beispielen für XOPOT 17. Was aber schwe
rer wiegt, es gibt auch Tragikerpapyri mit xopoüVermerk, und dies sogar von Autoren des 
5. Jh.: 

E i n Papyrus der S o r b o n n e aus der M i t t e des 3 . Jh . vor Chr . , der d ie Versenden von Eur ip ides H i p p o l y t o s 1106 e n t h ä l t , 
un te rsch läg t den A u f t r i t t des sog. Jägerchors: 5 1  5 7 , a m Ende des Prologs, künd ig t A p h r o d i t e zwar den H i p p o l y t o s m i t 
e i n e m KCöMO? v o n Dienern an , der gle ich e in L ied zu Ehren der A r t e m i s singen w i l l . Doch es f o l g t ein Fre i r aum von 2 Zei
len — in der n i c h t erha l tenen Z e i l e n m i t t e k ö n n t e m a n sich gut e in X O P O T vors te l len —, u n d erst nach der aus m i t 
t e l a l t e r l i chen H a n d s c h r i f t e n b e k a n n t e n l y r i schen Part ie (58 60 H i p p o l y t o s , 6 1  7 2 Chor ) setzt der Papyrus wieder m i t 
Sprechversen ( H i p p o l y t o s ) e i n 1 8 . Der Schre iber des Papyrus (oder seine Vor lage) hat also ein ande rwe i t i g erhal tenes Chor 
l ied ge t i l g t , d ie Lücke aber d u r c h S p a t i u m u n d m i t großer Wahrsche in l i chke i t auch d u r c h xopov k e n n t l i c h gemach t . 

Nahe v e r w a n d t ist ein HibehPapyrus v o m Beginn des 3 . J h . vor Chr . , der eine Part ie aus e inem OineusDrama überl ie
f e r t 1 9 . Ans te l l e eines Chor l i eds e n t h ä l t er den V e r m e r k xopov ß{e\oq] ( 7 / 8 Page). V o r h e r hat te Diomedes in einer ak t 
sch l ießenden Rhesis sich v e r p f l i c h t e t , seinem O n k e l Meleager ein würdiges Begräbnis auszur i ch ten , u n d war dann von der 
Bühne abge t re ten . Das C h o r l i e d ha t te d ie A u f g a b e , eine Lücke i m Ze i tab lau f zu überbrücken , denn nach d e m xopov ßeXoq 
hat das Begräbnis berei ts s t a t t g e f u n d e n , u n d es t r e t e n Personen a u f , die erregt darüber ber i ch ten . Man hat das Stück erst 
d e m Oineus des Eur ip ides zugew iesen20 j dann aber , wegen des xopov, an ein nachklassisches Stück , e twa den Oineus des 

12. D y s k o l o s 2 3 2 f . ( 1 / 2 ) , 4 6 2 f . ( 2 / 3 ) , 6 1 9 f . ( 3 / 4 ) , 7 8 3 f . ( 4 / 5 ) ; Aspis 2 4 9 f . ( 1 / 2 ) , 3 9 0 f . ( 2 / 3 ) , 5 1 5 f . (4 /5 : xopov 
in Leerzei le sicher ergänz t ) ; E p i t r e p o n t e s 171 f . ( 1 / 2 ) , 4 1 8 f . ( 2 / 3 ) ; Samia 4 2 0 f . ( 3 / 4 ) , 6 1 5 f . ( 4 / 5 ) ; S i k y o n i o s 149 f . 
( 3 / 4 ) , 3 1 1 f . ( 4 / 5 ) ; Georgos 9 6 f . ( 1 / 2 ) ; Per i ke i romene 2 6 6 f . ( 1 / 2 ) ; Heros 5 3 f . ( 3 /4 ?); Misumenos 2 7 5 f . ( 3 / 4 ) ; 
Dis E x a p a t o n 6 3 f . ( 2 / 3 ) . — Z i t i e r t w i r d nach Sandbach , in K l a m m e r n stehen d ie be t r . A k t z a h l e n . 

13 . P B o d m e r 4 , 2 5 , 2 6 ; PBarc 4 5 ; P C o l o n 9 0 4 .  PCairo 4 3 2 2 7 . 
14 . PL ips 6 1 3 , Pergament , 3 . Jh . nach Chr . , Per i ke i romene ; M embrana H e r m u p o l i t a n a , 3 . / 4 . Jh . nach Chr . , Dysko los ; 

P O x y 1 2 3 6 , Pergament , 4 . J h . nach C h r . , E p i t r e p o n t e s ; Membrana Pet ropo l i t ana 3 8 8 , 4 . Jh . nach Chr . , Ep i t repon tes 
(xopov 171 f . ) , Phasma; PFIo r 1 2 6 , Pergament , 5 . J h . nach Chr . , Aspis (xopov 3 9 0 f . ) ; PBerol 1 3 9 3 2 , Pergament , 
5 . Jh . nach Chr . , Misumenos . 

15. G o m m e — S a n d b a c h S. 4 0 . 
16. Aspis 3 9 0 f . : xopov i n PFIo r 1 2 6 , Pergament , 5 . Jh . nach Chr . , u n d P B o d m e r 2 6 , 3 . / 4 . Jh . nach Chr .  Samia 6 1 5 f . : 

Xopov in P B o d m e r 2 5 , 3 . / 4 . J h . nach Chr . , u n d PCair 4 3 2 2 7 , 5 . J h . nach Chr . 
17. V g l . C. A u s t i n , C o m i c o r u m G r a e c o r u m Fragmenta in Papyr is reper ta , Ber l in 1973 : 2 3 9 , 8 5 (PBerol 1 1 7 7 1 , 3 . Jh . vor 

Chr . , A lex i s? ) ; 2 4 4 , 3 4 2 (PH ibeh 5 , 3 . Jh . vor Chr . ) ; 2 5 7 , 9 6 (PSorb 7 2 , 3 . Jh . vor Chr . , Menander? ) ; 2 6 1 , 2 2 ( P V i n d o b 
2 9 8 1 1 , 3 . Jh . vor C h r . ) ; 2 7 3 , 15 (PHibeh 1 2 , 3 . Jh . vor C h r . ) ; 2 7 4 , 12 ( P L i t L o n d 9 2 , 3 . / 3 . Jh . vor Chr . ) .  Die Ste l len 
gesammel t bei A u s t i n , S. 4 5 3 . 

18. H . Cade l l , U n f r a g m e n t sur Papyrus de I ' H i p p o l y t e d ' E u r i p i d e , RecPap 2, 1 9 2 6 , 2536 m i t Tafe l 1; W.S. Bar re t t , 
» Eur ip ides H i p p o l y t o s , ed . w i t h i n t r . and c o m m . , O x f o r d 1 9 6 4 , 4 3 8 f . 

19. P L i t L o n d 8 0 (= PGren fe l l 2 , 1 8 9 7 , N r . 1 u n d PHibeh 1, 1 9 0 6 , N r . 4 ) ; Pack2 1 7 0 8 . 
2 0 . B.P. Gren fe l l  A . S . H u n t , T h e Hibeh Papyr i 1, 1 9 0 6 , 21 24 ; H. v. A r n i m , S u p p l e m e n t u m E u r i p i d e u m , Bonn 1913 , 

3 9 f . ; H . J . M . M i l n e , Cata logue o f t h e L i t e r a r y Papyr i in t h e Br i t i sh M u s e u m , L o n d o n 1 9 2 7 , Nr . 8 0 , S. 5 9 ; D . L . Page, 
Select Papyr i I I I L o n d o n 2 1 9 6 2 , N r . 2 8 , S. 158 f .  V g l . auch Barre t t S. 4 3 8 A n m . 2. 
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Chai remon (4 . Jh.) g e d a c h t 2 1 . Da aber der o.g. Hippolytos-Papyrus ein xopov anstelle eines in den Handschr i f ten erhalte 
nen EuripidesChorl ieds belegt, besteht wieder die Mögl ichke i t , das OineusFragment mitsamt d e m xopov /i4Xo<: d e m 
Euripides zuzusprechen. Wenn dies r ichtig ist, dann hätte auch hier ein Schreiber ein von Euripides verfaßtes Chor l ied ge
t i lgt und durch xopov ersetzt . 

Ein Jahrhundert jünger ist ein anderer HibehPapyrus, dessen Fr . 1 nach e inem zerstörten A k t s c h l u ß zwischen hor izonta len 
Linien -^o[p]ov ßU]Xoq ( 10 Turner ) enthä l t . V o r d e m nicht überl ieferten Chor l ied war von e inem Orake l die Rede, danach 
t r i t t Priamos (?) a u f , der in einer M o n o d i e erst A p o l l o n a n r u f t , dann den Seher Helenus erwähnt u n d seine Befürchtungen 
ausspricht. Das sicher zugehörige Fr . 2 bringt Sprechverse; Achi l les, die A t r i d e n , der Ver lust einer Rüstung,e ine Meergöt t in , 
Hephaistos werden erwähnt . D a m i t ist die Si tuat ion klar: Hektors Auszug in den von Patroklos erbeute ten W a f f e n gegen 
Achil les, der von Thet is eine neue Rüstung b e k o m m e n hat , berei tet sich vor . Die Fortsetzung bringen zwei wei tere Papyr i , 
und ein Z i ta t aus dem Hektor des Astydamas des Jüngeren (4 . Jh. vor Chr . ) , das in den gleichen Z u s a m m e n h a n g gehör t , 
sichert den A u t o r 2 2 . 

A u f einem Londoner Papyrus des 2 7 3 . Jh. nach C h r . 2 ^ schließlich f inden sich längere Strecken einer MedeaHand lung , die 

einmal , nach einer zerstörten Part ie , von xopov ( 1 1 2  1 3 Aust in) unterbrochen w i r d . Danach t r i t t j e m a n d (Medea? Aigeus?) 
auf , der den aus korinthischen Frauen bestehenden Chor anspricht m i t y]vva[ne<; at Kopwdiov ireöov [olKe]Cje ( 1 1 3 ) . 
Zunächst hatte man an die Medea des N e o p h r o n (4 . Jh. vor Chr . ) gedacht 2 * * , dann aber wegen einiger D e r b h e i t e n 2 5 be
zwe i fe l t , daß es sich u m ein Tragödienfragment handle , und deshalb K o m ö d i e oder Satyrspiel v e r m u t e t 2 6 . A n letzteres 
wi rd man besser nicht d e n k e n , da der Chor hier eben nicht aus Satyrn besteht . Für die i nk r imin ie r ten Stel len fände sich 
Vergle ichbares 2 ?. U n d das xopov ist nun wohl auch in tragischem Zusammenhang durch Parallelen hinre ichend gestützt. 

In der Regel er fähr t man aus den Papyr i n i c h t , we lche r A r t der n i ch t über l ie fe r te C h o r a u f 
t r i t t w a r . D o r t f r e i l i c h , w o w i r xopov ßiXoq Iesen28, kann m a n nur m i t A u s f a l l eines C h o r 
lieds rechnen. Wei t häuf iger ist aber d ie N o t i z xopov a l le in , d ie m a n als solche auch als A n 
weisung fü r eine ad l i b i t u m einzu legende T a n z n u m m e r vers tehen k ö n n t e . Das ver t rüge sich 
al lerd ings n ich t m i t d e m , was man über den t rag ischen und k o m i s c h e n C h o r i m Hel len ismus 
aus I nsch r i f t en we iß . Wie G. Si fak is gezeigt h a t 2 9 , belegen Fes t i nsch r i f t en v o m 3. bis z u m 
1. Jh . i m m e r w i e d e r , daß bei D r a m e n a u f f ü h r u n g e n neben den Schausp ie le rn , i h r e m Didaska
los und i h rem Aulosb läser i m m e r auch C h o r o d i d a s k a l o i und A u l e t e n fü r den C h o r beschäf
t i g t w e r d e n . In De lph i w e r d e n sogar d ie Mi tg l i ede r des k o m i s c h e n Chors , der bei d e n Soter ia 
2 6 3  2 5 3 vor Chr . a u f t r a t , i n sch r i f t l i ch ve rew ig t . Dabei ist in teressant , daß zwar zwe i ( 2 5 3 / 5 4 
vor Chr . ) , dre i ( 2 5 4 / 5 3 ; 2 5 3 / 5 2 vor Chr . ) oder gar vier ( 2 5 7 / 5 6 vor Chr . ) T r u p p e n v o n j e 
dre i Schauspie lern , e inem Didaska los u n d e inem Aulosb läser v o r h a n d e n s ind , daß diese 
T r u p p e n sich aber i m m e r in einen gemeinsamen k o m i s c h e n C h o r v o n 7 bis 8 Personen t e i l en 
müssen: O f f e n b a r hande l te es sich u m e inen hochspez ia l i s ie r ten Chor v o n Berufssängern, der 
auch für die Darb ie tungen von vier T r u p p e n — d ie na tü r l i ch n i c h t g le ichze i t ig e r f o l g t e n — 
h in re i chend Zwischenak ts l i eder im Reper to i re ha t te . 

Man dar f daher i m m e r h i n als sicher a n n e h m e n , daß d ie xopoü Ve rmerke der he l len is t i schen 
und späteren Papyr i n ich t led ig l ich A k t t r e n n e r oder Hinwe ise auf eine T a n z n u m m e r s ind, 

2 1 . A . K ö r t e , A P F 5 , 1 9 1 3 , 5 7 0 ; A . W . P i c k a r d  C a m b r i d g e , T h e Tragedy , in: J . U . Powel l , N e w Chapters in the History of 
Greek Literature 3 , O x f o r d 1 9 3 3 , 1 5 4 ; T . B . L . Webster , F o u r t h Century Tragedy and the Poetics, Hermes 8 2 , 1 9 5 4 , 
3 0 2 ; A . Lesky, Geschichte der Griechischen Li te ra tur , Bern und München 3  | g 7 i t 7 0 7 . — Zu Cha i remon u n d seinem 
Oineus vgl. auch B. Snell , Szenen aus Griechischen D r a m e n , Berlin 1 9 7 1 , 1 5 8  1 6 9 , der P L i t L o n d 8 0 nicht heranzieht . 

2 2 . E . G . T u r n e r , PHibeh 2 , 1 9 5 5 , N r . 1 7 4 , S. 9  1 4 ; Webster S. 3 0 5 f . ; P a c k 2 1 7 1 ; Snel l , Szenen S. 1 4 0 ^ * 4 ; ders., T G F 2 
1 , 6 0 , Astydamas II F 1 h. 

2 3 . P L i t L o n d 7 7 , Pack2 1 7 0 9 , Aust in N r . 3 5 0 . 
2 4 . W. Cröner t , Die Medeia des N e o p h r o n , A P F 3 , 1 9 0 6 , 1  5 ; M i l n e N r . 7 7 . 
2 5 . evr6vitü y\e§i 8 5 Aust in (dazu Snell bei Aust in z.St . : " w i r d of fenbar Jason beschimpf t wegen seiner Liebe zu Kreons 

T o c h t e r " ) ; 'e(xp\eße<; K4pa<; 9 7 Aust in (dazu vergleicht Aust in z .St . Eur . f r . 2 7 8 2 N a u c k = Hesych 2 , 4 6 6 : x e p a ? 
6p6tav TJ vevpa Ebpiir&r)<; \eyei Afryx)). K<^pa? = membrum virile auch Archi lochos 2 4 7 West; A P 1 2 , 9 5 , 6 . 

2 6 . P i c k a r d  C a m b r i d g e S. 1 5 2 ; D . L . Page, Euripides Medea , ed. w i t h in t r . and c o m m . , O x f o r d 1 9 3 8 , 2 1 9 5 5 , X X X I I A n m . 
6 ; E . A . T h o m p s o n , Neophron and Euripides' Medea , C Q 3 8 , 1 9 4 4 , 13 A n m . 3 ; Snel l , Szenen S. 1 9 9  2 0 5 , hier 2 0 5 
A n m . 8 . 

2 7 . Im Wort lau t verwandt ist Eur . Auge f r . 2 7 8 2 N a u c k (s.o.). Unerwar te t deut l ich ist auch Aischylos Ag. 1 3 9 0  9 2 . 
2 8 . Belege für xopov ße\o<;: Z u m Oineus des Euripides (?) und Hektor des Astydamas (s. o. S. 71 ) k o m m e n 2 7 3 , 1 5 

und 2 7 4 , 1 2 Aust in ( K o m ö d i e ) , ferner das KOßßäriov xopov i m Plutos 7 7 0 / 7 1 ( s . u . S 7 6 ) 
2 9 . Sifakis S. 1 1 3  1 2 6 . 
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sondern an Ste l le eines Chor l i eds stehen, das, aus we lchen Gründen auch i m m e r , n ich t mitge
t e i l t w e r d e n sol l oder k a n n . Es gab also mindestens v o m Frühhe l len ismus an T e i l m a n u s k r i p t e 
v o n B ü h n e n w e r k e n , d ie sich au f d ie Ro l l en der Schauspie ler oder gar nur auf die Wiedergabe 
der Sprechverse besch ränk ten . In d iesem Zusammenhang ist v o n Interesse, daß es auch die 
k o m p l e m e n t ä r e n T e i l m a n u s k r i p t e gegeben ha t : Ein Straßburger Papyrus aus der M i t t e des 
3. Jh . vo r C h r . en thä l t led ig l ich die l y r i schen Par t ien der Phoenissen, der Medea und der 
Melan ippe Desmot i s30 . U n d als T e i l m a n u s k r i p t e k a n n man v ie l le ich t auch d ie M u s i k p a p y r i 
be t rach ten . Sie über l ie fe rn meist t rag ische T e x t e m i t M e l o d i e n 3 1 und vere inen gelegent l ich 
mehrere solche Stücke o h n e d e n K o n t e x t 3 2 . Fre i l i ch ist hier jeder Fal l für sich zu beur te i 
len. 

Fragt m a n n u n , aus w e l c h e n Gründen T e i l m a n u s k r i p t e v o n Tragöd ien oder K o m ö d i e n m i t 
XopoüVermerk en ts tanden sein k ö n n t e n , so e m p f i e h l t es sich, d ie Gat tungen get renn t zu 
bef ragen u n d m i t der Neuen K o m ö d i e zu beg innen. Bedenk t man , daß d ie äl testen Menan
de r Papy r i m i t x o p o ü  V e r m e r k be inahe noch in d ie Lebenszei t des Dich te rs f a l l en33 und 
daß d ie sechs Belege fü r xopov bei Adespo ta der Neuen K o m ö d i e ebenfa l ls ins 3. Jh . gehö
ren34 f so m ö c h t e m a n f o l g e r n , daß Menander , ja v ie l le i ch t sogar al le A u t o r e n der Neuen Ko
m ö d i e d e m P u b l i k u m ihrer Z e i t besondere Lesetex te , n ä m l i c h T e i l m a n u s k r i p t e o h n e d ie ak t 
t r e n n e n d e n Chor l i ede r bere i tgeste l l t u n d mögl icherwe ise selbst die xopoüVermerke gesetzt 
haben. E in solches V e r f a h r e n läge auch deshalb nahe, we i l der Chor der Neuen K o m ö d i e le
d i g l i ch bei seinem ersten A u f t r e t e n , nach d e m 1. A k t , der Stel le der a l ten Parodos, d e m 
P u b l i k u m m i t einer k o n v e n t i o n e l l e n F o r m e l vorgeste l l t w i r d 3 5 , i m übr igen aber außerha lb 
der Zwischenak ts l i ede r nie zu W o r t k o m m t , nie in d ie Hand lung e ingre i f t u n d daher für das 
Vers tändn i s der Stücke ganz und gar e n t b e h r l i c h is t , w e n n auch n ich t en tbeh r l i ch fü r deren 
oiKovoiiia36. Die V e r b ä n d e der pro fess ione l len Schauspieler u n d Musiker aber , die den 
Thea te rbe t r i eb schon i m 3. Jh . vor C h r . beher rsch ten37 f d ü r f t e n w o h l auch T e x t e und Melo
d i e n der Zwischenak ts l i ede r besessen haben — o b aus der Feder der Dich te r , m u ß o f f e n blei
ben. V o m Aussehen solcher k o m p l e m e n t ä r e r T e i l m a n u s k r i p t e , d ie sich auf die peXr? be
sch ränk ten , mögen d ie M u s i k p a p y r i eine gewisse Vors te l l ung v e r m i t t e l n 3 8 . 

Eine solche E r k l ä r u n g f ände eine Stü tze d a r i n , daß das P u b l i k u m schon des 4. Jh . vor Chr . 
D r a m e n ebenso gern nur las w i e sah und h ö r t e 3 9 . Sie l ieße sich auch auf die jen igen Tragö
d i e n f r a g m e n t e m i t xopov über t ragen, d ie d e m 4. Jh. e n t s t a m m e n , also auf As tydamas ' 

30. PStraßburg WG 304 A  307; N. Lewis, Euripides, Lyrics, EPap 3, 1936, 5279; B. Snell, Euripides Alexandros, 
Hermes Einzelschriften 5, 1937,6984; Pack2 426. Erhalten sind Phoen. 15001581 und 17101736, Medea 844865, 
977981, 10871115, 12511292, 13891419 und Stücke einer unbekannten Tragödie (Melanippe Desmotis Lewis, 
Melanippe Sophe Snell). 

31. E. Pöhlmann, Denkmäler altgriechischer Musik, Nürnberg 1970, Nr. 2123, 32, 3540, dazu PLeyd 510 (D. Jourdan
Hemmerdinger, Un nouveau papyrus musical d' Euripide, CR AI Paris 1973, 292 f f . ) , POxy 3161/62 (M.W. Haslam, 
POxy 44,1976,5872) . 

32. PWien G 29 825 a/b recto = Pöhlmann Nr. 22;  , verso = Pöhlmann Nr. 23; PBerlin 6870 = Pöhlmann Nr. 3033; 
POslo 1413 = Pöhlmann Nr. 36/37, PMichigan 2958 = Pöhlmann Nr. 39/40; POxy 3161 recto und verso. 

33. Siehe oben S. 69 Anm.11 . 
34. Siehe oben S. 70 Anm.17 . 
35. Menander Dyskolos 230<32 (316 vor Chr.), Aspis 24549, Georgos 8995 (?), Perikeiromene 26166 (313 vor Chr.), 

Epitrepontes 169171 (304 vor Chr.), Fabula incerta, 242, 11215 Austin (?), Dis exapaton = Plautus Bacchides 105
108.  Spuren der Chorankündigung noch bei Terenz Heaut. 16971, Eun. 228.  Vorbereitet ist diese Konvention in 
der Mittleren Komödie, vgl. Plutos 253256, Antiphanes 91 Kock, Alexis 107 Kock.  Hierzu G.M. Sifakis, Aristotle 
and the Comic Chorus, AJPh 92, 1971, 421 25. 

36. Komödien wie der Dyskolos mit 969 Versen benötigen zur Ergänzung dringend die vier Zwischenaktslieder, die auch 
die Handlungslücken zwischen den Akten überdecken. 

37. Vgl. F. Poland, Technitai, R E 5 A 1, 1934, 247358. 
38. Siehe oben Anm. 31 f . 
39. 0 . Zwierlein, Die Rezitationsdramen Senecas, Meisenheim am Glan 1966 (Beiträge zur Klassischen Philologie 20), 

127155: "Das bühnenfremde Drama bei den Griechen". 
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Hektor und Neophrons Medea40, und sogar mit den bekannten Experimenten des Tragikers 
Agathon (Ende 5. Jh.) in Verbindung bringen, der, zum Mißvergnügen des Aristoteles, da
mit begonnen hatte, anstelle der alten die Handlung mittragenden tragischen Chorlieder le
diglich ißßöXina, autonome chorlyrische Einlagen zu sch re iben^ . 
Diese Manier des Agathon war, so Aristoteles, bei Euripides schon vorbereitet42. Trotzdem 
hat das lykurgische Staatsexemplar der drei großen Tragiker (um 330) auch von Euripides 
vollständige Texte mit Chorliedern bewahrt , die deshalb auch über Alexandria in die mittel
alterl ichen Handschriften gelangt sind. Die beiden Euripides betreffenden Fälle von xopov 
auf Papyrus im Hippolytos und Oineus43 sind daher als nachträgliche Eingri f fe in die Über
lieferung anzusehen, vielleicht mit dem Ziel, auch Euripides nach dem Vorb i ld der Manu
skripte der Neuen Komödie zu zerlegen in je ein Tei lmanuskr ipt für Schauspieler einerseits, 
den Chor andrerseits. 

Im 3. Jh. war es also möglich, in Manuskripten von Tragikern des 5. (Euripides) und des 4. 
(Astydamas, Neophron) Jh. sowie der Mitt leren Komödie (Alexis) Chorlieder durch xopov 
zu ersetzen. Zu einer festen Gewohnheit wurde dies spätestens in der Neuen Komödie, und 
die Menanderüberlieferung zeigt, daß diese Konvent ion von den Alexandrinischen Philologen 
übernommen wurde44. Läßt sie sich doch, wie oben gezeigt45 / von der Papyrusrolle des 
3. Jh. vor Chr. bis zu den Papyrus und Pergamentcodices des 5. Jh. nach Chr. verfolgen. Wie 
fügen sich aber nun die xopoüVermerke bei Aristophanes, die uns erstmals in Handschrif ten 
des 11. Jh. begegnen, in dieses Bild? 

Begonnen sei mit dem xopoüVermerk in den Wolken des Aristophanes. Er steht in R46 am 
l inken Rand von Vers 889 in einer Reihe mit Personensiglen, und zwar gekürzt als und 
entsprechend in V47 als 8. Solche ChorSiglen f inden sich auch neben erhaltenen Chorlie
dern. Gewicht gewinnt jeneY Vermerk erst durch die älteren Scholien in V48 f wo wir an der 
Stelle lesen: ...SurAr? Kai Kopcovfc a-noxoiprioävToov TOJU vnoKpiTcöv. ptXos 5e TOV 

Xopov ov Heirat, ä\Xä yi-ypanTaL pev ev piooj X O P O T . K a i £7rera i ev eiode'oei ava-

iraioTLKÖu (äpoißaCov) TCöV bnonpiTÜv KTX .49 
Der Scholiast, der vor Vers 889 ein Chorlied vermißt, hat also ein durch Ausrücken (£K0CCH<;) 

und Einrücken (efodeoiq) kolometr isch gegliedertes Manuskript vor sich, das mit dem Zei
chen der 8nr\f) (<) auf Wechsel des Metrums, mit der Koronis (C~~) auf ein Chorl ied bei 
leerer Bühne aufmerksam machte und zwischen 888/889 ev pe^oc^, in Zei lenmit te wie bei 

4 0 . Siehe o b e n S. 71 . 

4 1 . A r i s t o t . p o e t . 5 6 a 2 5  3 2 . 

4 2 . E b d . , vg l . W . K r a n z , S t a s i m o n , B e r l i n 1 9 3 3 , 2 2 8  2 6 6 . Z u d e m Paradebe isp ie l , E u r . Helena 1 3 0 1  1 3 6 8 , vg l . d e n V e r 
such einer u n i t a r i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n bei R. K a n n i c h t , E u r i p i d e s H e l e n a , hrsg. u n d e r k l . , H e i d e l b e r g 1 9 6 9 , z . S t . , u n d 
G . Mül le rs e n t s c h i e d e n e n W i d e r s p r u c h G n o m o n 4 7 , 1 9 7 5 , 2 4 4 . eßßöXißa bei E u r i p i d e s m ö c h t e n a b l e h n e n H . N e i t z e l , 
Die d r a m a t i s c h e F u n k t i o n der C h o r l i e d e r in d e n T r a g ö d i e n des E u r i p i d e s , Diss. H a m b u r g 1 9 6 7 ( L i t . S . 1 2 2 ) ; O. Panag l , 
Die " d i t h y r a m b i s c h e n S t a s i m a " des E u r i p i d e s , Diss. W i e n 1 9 7 1 . 

4 3 . Siehe o b e n S. 7 0 f . 

4 4 . A r i s t o p h a n e s v o n Byzanz sche in t eine M e n a n d e r  A u s g a b e g e m a c h t zu h a b e n , vg l . R . P f e i f f e r , H i s t o r y o f Classical 
S c h o l a r s h i p B d . 1, O x f o r d 1 9 6 8 , 1 9 0  9 2 . 

4 5 . Siehe o b e n S. 7 0 f . 

4 6 . C o d e x Ravennas 1 3 7 , 4 a. F a k s i m i l e : e d . J . van L e e u w e n , L e i d e n 1 9 0 4 . 

4 7 . C o d e x V e n e t u s M a r c i a n u s 4 7 4 . F a k s i m i l e : e d d . J .W. W h i t e  T . W . A l l e n , L o n d o n 1 9 0 2 . 

4 8 . Scho l i a i n A r i s t o p h a n e m 1 , 3 , 1 : S c h o l i a vetera i n n u b e s , e d d . W . J . W . K o s t e r  D . H o l w e r d a , G r o n i n g e n 1 9 7 7 . 
4 9 . S c h o l . n u b . 8 8 9 d H o l w e r d a . Das X O P O T bezeugen a u c h S c h o l . n u b . 8 8 9 a a/ß H o l w e r d a ; es ist n o c h T r i k l i n i o s u n d 

Tze tzes b e k a n n t , vg l . Scho l i a i n A r i s t o p h a n e m 1 , 3 , 2 : Scho l i a r e c e n t i o r a i n nubes , ed . W . J . W . K o s t e r , G r o n i n g e n 1 9 7 4 , 
z . S t . ;  , 1 ,4 ,2 : Tze tzae c o m m e n t a r i u s i n nubes , e d d . L y d i a Massa P o s i t a n o , D . H o l w e r d a , W . J . W . K o s t e r , G r o n i n g e n 
— A m s t e r d a m 1 9 6 0 , z .S t . 
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den Szenikerpapyri, die Not iz XOPOT enthiel t . Die Handschriften RV haben demnach mit 
ihren Siglen am Zeilenrand alte Überlieferung bewahrt , wenn auch umgeformt. Das Seiten
bi ld des Manuskripts, das der Scholiast beschreibt, ist somit wie folgt zu rekonstruieren: 

888 npös TtävTa rä Sikai* avTi\£yeiv Sw-qaerai. 

< C ~ X O P O T 

8 8 9 X<£pei bevpi- deü-ov aavröv 

Kolometr ie und Zeichensetzung der Wolken gehen, wie die subscriptio in V angibt50, zu
rück auf Heliodor (um 100 nach Chr.)51. Daraus aber, daß die Notiz yiypa-nTai pev ev 
pioop XOPOT mit den Notizen über 5cTrXf? und nopuviq einerseits, über eiodeoiq an
drerseits so eng zusammenhängt, darf man schließen, daß auch das xopov in der Redaktion 
des Heliodor bereits enthalten war52. Damit wäre immerhin ein xopoüVermerk bei Aristo
phanes auf antike Edit ionstechnik zurückgeführt53, wie wir sie an den Szenikerpapyri vom 
3. Jh. vor Chr. bis zum 5. Jh. nach Chr. beobachtet haben. Es bleibt die Frage, ob ein Chor
lied vor Vers 889 nötig ist und weshalb es nicht überliefert wurde: 
Mit Vers 889 beginnt das große Wortgefecht des Aikcuoc und des "A5IKOC Xöyoq, dem 
Strepsiades zuhört (vgl. 110710). Sokrates war vorher recht unmotiv ier t abgetreten (886f.) . 
Viel leicht hat er Pheidippides mitgenommen54; jedenfalls muß er nach 889 bereit sein, die 
Rolle eines der Xöyoi zu übernehmen. Zeit zum Umkleiden erhielte er durch die Choreinla
ge, auf die das XOPOT hinweist. Aus der Hypothesis I erfährt man nun aber, daß bei der 
Zweitfassung der Wolken, die allein erhalten ist, neben Parabase und Exodosauch das Wort
gefecht beider Xöyoi neu gefaßt wurde55. Dazu fügt sich, daß die Scholien die beiden Xöyoi 
als Kampfhähne in Käfigen auftreten Iassen56. Diese Notiz kann zwar ein Reflex der Erst
fassung von 424/23 sein, f indet jedoch in dem überlieferten Text der Zweitfassung (zwi
schen 420 und 417) keine Stütze mehr. Man hat daher den Ausfal l des Chorlieds von 889 
wohl zu Recht darauf zurückgeführt, daß Aristophanes die Überarbeitung nicht zu Ende ge
führt hat und das Stück als Lesedrama hinausgehen Iieß57. Offen bleibt , ob er selbst die 
Lücke vor 889 wie auch immer bezeichnet hat oder ob diese erst die Alexandriner erschlos
sen haben58. 

Einfacher liegen die Verhältnisse bei den beiden xopoüVermerken der Ekklesiazusen, da 
V die betr. Komödie nicht enthält und Scholien zu Vers 729/30 bzw. 876/77 nicht zu be
rücksichtigen sind. In R aber, der ältesten AristophanesHandschrift (10./11. Jh.) f indet 
sich an beiden Stellen ein XOPOT auf Leerzeile in Zei lenmit te und nicht am Rande wie 
sonst meist in V. Die xopoüVermerke in R  ev pioop, wie sie Heliodor zu Wolken 888/89 

5 0 . KencöXioTai ex TC5V "HXCOS cbpov. •napaye'ypaiTTac 6e en TCJV <baeivov Kai T,vppäxov KOU aWuv TWLöV. SO 
auch i m Neapo l i t anus 179 u n d Vat i canus Palat inus 1 1 6 , vgl. K.J . Dover , Ar is tophanes Clouds , ed. w i t h i n t r . and 
c o m m . O x f o r d 1 9 6 8 , C X I  C X I I I . 

51 . V g l . zu He l i odo rs K o m m e n t a r J.W. W h i t e , T h e Verse o f Greek C o m e d y , L o n d o n 1 9 1 2 , repr . Hi ldeshe im 1 9 6 9 , 3 8 4 
3 9 5 , d ie He l i odo rscho l i en  , S. 3 9 6  4 2 1 , sowie D. H o l w e r d a , De H e l i odo r i c o m m e n t a r i o m e t r i c o l / l l , M n e m o s y n e 
4 , 17 , 1 9 6 4 , 1 1 3  1 3 9 ;  , 4 , 2 0 , 1 9 6 7 , 2 4 7  2 7 2 . 

5 2 . So auch H a n d l e y 5 8 A n m . 5 , u n d H o l w e r d a I I 2 4 8 zu 'ev ßeo^. 
5 3 . Über Vorgänger des H e l i o d o r vgl . H o l w e r d a I I 2 6 3  6 6 . 
54 . So das H e l i o d o r s c h o l i o n z . St . (äTroxuprioävTU)v TLOV bixonpiT&v), vgl. aber Vers 8 8 6 u n d 1 1 1 2 , Dover z. St. u n d 

5 . L X X V I I  L X X X . 
5 5 . Vg l . Dover L X X X  X C V I I I . 
5 6 . Scho l . n u b . 8 8 9 c H o l w e r d a , u n d en tsprechend T r i k l i n i o s u n d Tzetzes, vgl. oben A n m . 4 8 / 4 9 . 
5 7 . Vg l . Dover X C V I I I . 
5 8 . Eine Lücke v o n f ü n f Versen vor der zwe i t en Parabase ( 1113 1130 ) un te r Beru fung auf d ie Erstfassung der W o l k e n be

zeugt schol . n u b . 1 1 1 5 a H o l w e r d a . Die nach Vers 1 2 8 3 der Wespen ausgefal lene A n t i s t r o p h e bemänge l t ein He l iodo r 
scho l i on in V zu 1 2 6 5  9 1 , S. 4 1 0 f . W h i t e . 
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gesehen hat59 - führen also jene ältere K o n v e n t i o n f o r t , d ie d ie Szen ike rpapy r i v o m 3. Jh. 
vor Chr . an al le in verwenden. 
A n beiden m i t X O P O T mark ie r ten Stel len wäre ein Chor l ied erwünsch t : 711 f f . macht sich 
Praxagora, die ihr Programm (Gütergemeinschaf t und Promisku i tä t ) berei ts dargelegt hat , 
auf zur Agora , u m die Ab l i e fe rung des Pr ivate igentums zu überwachen, u n d ihr Gat te Blepy
ros f o l g t ihr (725 f f . ) . A ls letzter verläßt Chremes60 d ie Bühne (728 f . ) : er w i l l seinen Haus
rat zur Ab l ie fe rung vorbere i ten . Nach d e m X O P O T t r i t t er (730 f f . ) aber an der Spi tze 
einer komischen Prozession von Haushaltsgeräten schon wieder auf u n d d i sku t i e r t m i t e inem 
Nachbarn , der zwar an dem bevorstehenden Gemeinschaf tsmahl t e i l nehmen , aber n ich ts ab
l iefern w i l l . Ein Chor l ied zwischen 729 und 7 3 0 würde d e m Chremes d ie fü r die angekündig
te Inventur nöt ige Ze i t lassen. 
Die Unte rha l tung der beiden un te rb r i ch t ein weib l i cher Hero ld ( 834 f f . ) , der z u m Festmahl 
ein lädt . Chremes und sein wen ig sozial ist isch gesinnter Nachbar gehen schl ießl ich beide z u m 
Essen, und nach i h rem A b t r e t e n steht w i e d e r u m X O P O T ( 8 7 6 / 7 7 ) . N a c h d e m xopoü Ver 
merk ist die Hand lung wieder merk l i ch f o r tgesch r i t t en : Das Festmahl ist längst vorbe i ; ein 
altes Weib und ein junges Mädchen war ten auf Männer , u m auch den zwe i ten Punk t des Re
f o r m p r o g r a m m s der Praxagora in die Tat umzusetzen. Der Zuschauer ist auf diese Wendung 
der Dinge vorbere i te t , denn Praxagora hat te berei ts 689 f f . den A b l a u f der Orgie vorgezeich
net : ai 8e yvvaitie<; aara räq ÖLÖÖovq/ irpooninTOVoai rotq änd SeiVr^oy/rdSe \£%ovoiv-

'Seüpo irap' fjßäq' (69395) . Wieder würde ein Chor l ied anstel le des XOPOT außerszeni
sche, v o m Zuschauer zu imagin ierende Hand lung angemessen überbrücken. 
Nach al ledem w i r d man k a u m bezwe i fe ln , daß Ar is tophanes in der Bühnenfassung an j enen 
beiden Stel len je ein Chor l ied vorgesehen hat te . Fre i l i ch m u ß man dann erk lä ren, weshalb 
gerade diese Chor l ieder n ich t in die Handschr i f t en gelangt s ind, o b w o h l in den Ekklesiazusen 
eine ganze Reihe von Chorszenen und Chor l iedern erha l ten ist. Al le rd ings stehen d ie d u r c h 
X O P O T ver t retenen Chor l ieder n ich t auf gleicher Stu fe w i e d ie übr igen A u f t r i t t e des 
Chors: 

Das erste Chorlied ( 289 -299 = 3 0 0 - 3 1 0 ) ist Teil der Parodos ( 2 8 5 - 3 1 0 ) , welche hier den Person um Person zusammengetre
tenen Chor der Athenerinnen von der Bühne weg in die Volksversammlung führt . Mit einer zweiten Parodos ( 4 7 8  5 0 3 ) , die 
auch einige Singverse enthält ( 483 492 = 4 9 3  5 0 3 ) , t r i t t der Chor wieder auf . Teil des Agons ( 571 709 ) ist eine weitere 
Liedstrophe ( 571 580 ) . 

Nun folgen die drei durch X O P O T untergliederten Sprechszenen ( 7 1 0  7 2 9 , 7 3 0  8 7 6 , 8 7 7  1 1 1 1 ) , deren letztere durch 
Monodien der alten Frau, des jungen Mädchens und des Jünglings musikalisch bereichert ist. Der Chor aber wird erst wieder 
tätig in einer Nebenparabase ( 1 1 5 4  1 1 6 2 ) und in der Exodos ( 1 1 6 3  1 1 8 3 ) , zu der er einige lyrische Zeilen beiträgt ( 1168 
1179 und 1180 83 ) . 

Wie man sieht, sind die in den Handschr i f t en entha l tenen Chorpa r t i en sämt l i ch in größere, 
du rch die Konven t i on geforder te Tei le (Parodos, A g o n , Parabase, Exodos) i n tegr ie r t . Sie 
k o n n t e n ohne Störung des Handlungsver laufs n ich t ent fa l len . Die X O P O T  L i e d e r dagegen 
sind nichts als Szenentrenner . M i t 7 0 9 ist ja das Zie l der Hand lung , d ie Er r i ch tung der Wei
berherrschaf t , erre ich t , und es geht nun d a r u m , in zwei Episoden die prak t ische V e r w i r k l i 
chung der Gütergemeinschaf t und Promisku i tä t vorzu füh ren . Die hier vorgesehenen Chore in
lagen sind zwar , wie gezeigt, für einen g la t ten Handlungsablauf auf der Bühne uner läß l i ch , 
für das Verständnis des Stücks j edoch en tbehr l i ch . Sie sind daher n ich t in d ie Lesetexte ge
k o m m e n , w o b e i wieder o f f e n b l e i b t , ob Ar is tophanes oder erst die A lexand r i ne r die Lücke 
bezeichnet haben. 

5 9 . Siehe oben S. 74 und R.G. Ussher, Aristophanes Ekklesiazusae, ed. w i t h intr . and c o m m . , O x f o r d 1 9 7 3 , X X V I I f . 
Vgl. Abb. 1 / 2 (aus J. van Leeuwen, Aristophanis ... Codex Ravennas 137 . 4 . A , phototypice editus, Leiden 1 9 0 4 ) . 

6 0 . Personenverteilung nach Ussher. 
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Der sehr v ie l re i chere B e f u n d i n d e n H a n d s c h r i f t e n 6 1 u n d S c h o l i e n 6 2 z u m P lu tos b r i n g t 

p r i n z i p i e l l n i c h t s Neues m e h r . Der Ravennas belegt Kop.p.äTiov xopov zu P lu t . 7 7 0 / 7 1 in 
der M i t t e einer Leerze i le , w i e be i d e n E k k l e s i a z u s e n 6 3 u n d H e l i o d o r s H a n d s c h r i f t der WoI-
k e n 6 4 . Der V e n e t u s dagegen hat das xopov a m l i n k e n Rand zu P lu t . 3 2 1 , 6 2 6 , 8 0 2 u n d 
f o l g t d a m i t der jüngeren K o n v e n t i o n , d ie aus R V z u W o l k e n 8 8 8 / 8 8 9 b e k a n n t i s t65 . H i n z u 
k o m m e n i n t e r l i nea re Nach t räge v o n z w e i t e r H a n d (P lu t . 7 6 9 / 7 7 0 Koppäriov xopov i n V , 
8 0 1 / 0 2 xopov in R) u n d d ie S c h o l i e n , w e l c h e x o p o ü  V e r m e r k e fü r 2 5 2 / 5 3 (Scho l . P lu t . 1 
u n d 2 5 2 a / b ) , 6 2 6 / 2 7 (Scho l . P l u t . 6 1 9 ) , 7 7 0 / 7 1 (Scho l . P lu t . 6 4 1 ) , 8 0 1 / 0 2 (Scho l . P lu t . 
7 7 1 ) , 9 5 8 / 5 9 (Scho l . P lu t . 8 5 0 ) , 1 0 9 6 / 9 7 (Scho l . P lu t . 1 0 4 2 ) belegen. 
Bei P l u t . 6 2 6 / 2 7 , 7 7 0 / 7 1 u n d 8 0 1 / 0 2 s t i m m e n also d ie x o p o ü  V e r m e r k e der H a n d s c h r i f t e n 
m i t d e n S c h o l i e n z u s a m m e n . Das geht bis in d ie E i n z e l h e i t e n : P l u t . 7 7 0 / 7 1 haben R V s ta t t 
des gäng igen xopov der P a p y r i jenes Koppänov xopov, u n d d ie g le iche S ingu la r i t ä t f i n d e t 
s ich zu dieser Ste l le in S c h o l . P l u t . 6 4 1 : ...eni rcp riXei Kopuviq- Kai £ £ T ? C Tö Koppariov 

xopov. I m übr igen ergänzen sich S c h o l i e n u n d H a n d s c h r i f t e n : Z u d e m x o p o ü  V e r m e r k zu 
3 2 1 / 2 2 f e h l t e in S c h o l i o n , u n d u m g e k e h r t f e h l t zu d e n S c h o l i e n zu 2 5 2 / 5 3 , 9 5 8 / 5 9 u n d 
1 0 9 6 / 9 7 ein x o p o ü  V e r m e r k in d e n H a n d s c h r i f t e n . T r o t z d e m geht schon aus d e m W o r t l a u t 
der S c h o l i e n h e r v o r , daß de ren A u s g a n g s p u n k t B e o b a c h t u n g e n an ä l te ren M a n u s k r i p t e n s ind , 
a m d e u t l i c h s t e n be i S c h o l . P l u t . 2 5 2 a: E f t Tö xopov- p e r d rö 'ri äv ric. ovxi npöq oe 
TdXrjdfi X4yoi' (= P l u t . 2 5 2 ) ioriv eyKeipevov OTLXOV rÖTrcp abro 5r? TOVTO pövov 

KOKKWUP xpüpo-ri yeypappivov: Der Scho l ias t beschre ib t e in xopov, das in der M i t t e einer 
Leerze i le steht (OTLXOV TöTTOJ) u n d w i e eine Ü b e r s c h r i f t r o t geschr ieben w a r . D a m i t ist auch 
der V e r l u s t des b e t r . V e r m e r k s in d e n H a n d s c h r i f t e n e r k l ä r t : Das KöKKLVOV xpä>Pa ' s t n i ch t 
sehr bes tänd ig , u n d überd ies w u r d e n E i n t r a g u n g e n in r o te r T i n t e erst in e i n e m z w e i t e n A r 
be i tsgang besorg t u n d dabe i l e i ch t übersehen66 . 
Die o b e n a u f g e f ü h r t e n P lu tos Scho l i en e n t s t a m m e n , m i t A u s n a h m e v o n Scho l . 2 5 2 a / b , der 
R e d a k t i o n des T r i k l i n i o s 6 7 # d ie , w i e g le i ch zu S c h o l . P lu t . 1 zu zeigen is t , d re i E l e m e n t e ver
e i n t . M a n f i n d e t B e m e r k u n g e n z u K o l o m e t r i e u n d M e t r i k , d ie sich v o n H e l i o d o r s T e r m i n o l o g i e 
e n t f e r n e n 6 8 : Eiodeoiq r o ü öpdßaTOc;- äpxerai en ovoTrjßaTiKfjq irepiööov, Kai e%r)<; e£ 

äpoißaiov. Ot de OTL'XOL eioiv lapßucoL rpi /nerpoi äKaTäXr\KTOL oprj\ oov TeXevraioq • TL 

jap äv ric. ovxi npös oe TäXr]dr\ Xiyoi ( = P l u t . 2 5 2 ) . E s f o l g e n B e o b a c h t u n g e n , d i e d u r c h 

A u t o p s i e an einer H a n d s c h r i f t g e w o n n e n s ind : 'Eni raiq änode'oeoi irapäypa^oq T , eni 
8e T<£ TtXei Kopcovi'q T . Kai ££rjc TOVTCOV Tö xopov. Den Besch luß b i l d e n I n te rp re ta 
t i o n e n des h a n d s c h r i f t l i c h e n B e f u n d s : oöyeiXe jap x o p ö f 6 9 evravda deivai Kai biarpi-
\pai ßiKpöv, äxpiq äv b Kapicov ovßpi^r) roiq yepovoiv: es w i r d also vo r 2 5 3 eine Hand
lungs lücke v e r m u t e t . 
Die Kopcoviq u n d d a n a c h d e n x o p o ü  V e r m e r k sah der Scho l ias t auch bei Scho l . P lu t . 7 7 1 , 
8 5 0 , 1 0 4 2 , d ie napäypayoq u n d danach d e n x o p o ü  V e r m e r k bei Scho l . P lu t . 6 1 9 . V o n die
sem t r e u b e w a h r t e n pa laeograph ischen B e f u n d sind scharf zu t r e n n e n d ie I n t e r p r e t a t i o n e n 

6 1 . V g l . dazu K . H o l z i n g e r , Kr i t i s ch exege t i s che r K o m m e n t a r zu A r i s t o p h a n e s ' P l u t o s , Wien 1 9 4 0 (= SB Wien 2 1 8 , 3 ) , 
1 2 6 f . , 1 9 9 f . , 2 3 6 f . , 3 1 7 f . sow ie H a n d l e y u n d A b b . 3 (aus J . van L e e u w e n , L e i d e n 1 9 0 4 ) . 

6 2 . V g l . S c h o l i a i n A r i s t o p h a n i s P l u t u m et N u b e s , ed . W . J . W . K o s t e r , L e y d e n 1 9 2 7 , w o n a c h z i t i e r t w i r d . 

6 3 . Siehe o b e n S. 7 4 f . 

6 4 . Siehe o b e n S. 7 3 f . 

6 5 . Siehe o b e n S. 7 3 . 
6 6 . V g l . V . G a r d t h a u s e n , Gr iech i sche Palaeograph ie B d . 1, L e i p z i g 1 9 1 1 , 2 0 9  2 1 4 . 
6 7 . Z u r V e r w e n d u n g ä l t e r e n S c h o l i e n m a t e r i a l s d u r c h T r i k l i n i o s vg l . K o s t e r , Scho l i a in A r i s t o p h a n i s P l u t u m et Nubes 

S. I  V l . 
6 8 . Siehe o b e n S. 7 3 f . u n d d e n E x k u r s bei K o s t e r , Scho l i a . . . S. 5 1  60 . 
6 9 . xop<fc K o s t e r ; vg l . aber \opov Oewai i n S c h o l . P l u t . 6 1 9 , 7 7 1 , 8 5 0 , 1 0 4 2 . 
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der überlieferten x°poüVermerke, die der Scholiast nach eigenem Gutdünken anfügt: mit 
dbyeiXe oder expvv begründet er, weshalb an den Bezugsstellen ein Chorlied erforderlich 
sei: entweder zur Überbrückung einer Handlungslücke (Schol. Plut. 1, 619, 641, 771) oder 
wegen Maskenwechsels zwischen zwei Szenen (Schol. Plut. 850, 1042). In einem Fall ver
mißt Triklinios sogar ein Chorlied, ohne dazu von einem xopoüVermerk angeregt zu sein, 
im übrigen aber mit den gleichen Argumenten und dem gleichen Wortlaut: ... ' E T U T<2 riXei 

•napdypaipoq. 'EXPVV KävTavda perä TT\V irepiobov TOV napövToq ovoTr}naToq (= Plut. 
822) KoppaTiov deivai xopov, axpts av dvoaq b XpepvXoq e%4\dot KTX. (Schol. Plut. 
802). Dies Argument beruht auf falscher Personenverteilung: läßt man den Chremylos nicht 
schon 824, sondern mit RV erst 959 wieder auftreten, so bleibt genügend Zeit für die Opfer
handlung hinter der Szene70. 

Die nur bei Triklinios bezeugten xopoüVermerke sind also Voraussetzung und nicht Produkt 
byzantinischer Gelehrsamkeit. Ihre Urkundlichkeit wird auch dadurch gestützt, daß zu Plut. 

252/53 und 626/27 drei von der TrikliniosRedaktion unabhängige Scholien vorliegen. De
ren erstes, jenes hübsche Zeugnis für interlineares xopov in roter Farbe (Schol. Plut. 252 a) 
wurde schon vorgestellt. Ein "altes" Scholion zur gleichen Stelle sucht jenen Befund der 
Handschriften zu erklären: ZxöXiov iraXawv eis Tö xopov- voeCrai ^codev TöTTOS, tv' 

77 TöTTOC; xopov • ' E P jap r f j via Küjpopbia oi x ° P o t f)yovv ai napaßäoeis eiravoavTO • 
Zvda ovv ßovXeTai b 770177777«; 5 i a r p ü / / a i pinpöp, TL'OTIOL rö x ° P ° ü Ivvoiav 51601k r\p.iv 

avapiveiv ßpaxv, los Kai ev BarpdxoK: Tö avXei Tic. ivbov Kai Tö 8iai>Xiov •npooavXei 
(Schol. Plut. 252 b). 
Unter Verweis auf den Schwund der Chorlieder, speziell der Parabasen, beim Übergang von 
der alten Komödie zur Näa sowie auf die bekannte Regiebemerkung in den aristophani
schen Fröschen über Aulosspiel hinter der Szene71 erklärt der Scholiast das xopov als 
einen Platzhalter für ein nie geschriebenes Chorlied, den schon Aristophanes eingesetzt habe. 
An letzteres ist freilich an dieser Stelle nicht zu denken, weil 252/53 ein Chorlied weder 
möglich noch nötig ist: Karion t r i t t schon 228 ab, um den Chor auf die Bühne zu holen, und 
marschiert 253 f f . an dessen Spitze in die Orchestra ein. Es ist also zwischen 252 und 253 
keine Handlungslücke zu überbrücken, vor allem aber kann der Chor vor seinem Einzug 
schwerlich singen72. Trotzdem verbürgt das Zusammentreffen von Schol. Plut. 1, 252 a und 
252 b zu 252/53 ein relativ hohes Alter des rätselhaften xopoüVermerks. Ob ein Alexan
driner hier ein förmliches ParodosLied vermißt hat? 
Ebenfalls von den TrikliniosScholien unabhängig ist ein Scholion zu 626/27, das wohl auf 
Schol. Plut. 252 b Bezug nimmt und, hier ganz zutreffend, ein Chorlied fordert, das jene 
Nacht überbrücken solle, während deren Plutos im Asklepieion Heilung von seiner Blindheit 
findet: oripeiojoai evravda ÖTL 84OV xopov 5 i d pioov Oeivai, p.4xP^ av eKeivoi 
'AOKXTITTLOV eXdövTes ävaßXi^aiev TOV UXOVTOV, ö 5 e irapaxpvpa TOV Kapicova eioyi-
pei evayyeXi^ovTa TOIS yipovoi nepi Tr)q TOV UXOVTOV ävaßXe\p ecos. Den hier nicht er
wähnten xopoüVermerk belegen V und Schol. Plut. 619. Die Situation nach dem Heil
schlaf des Plutos ist zutreffend beschrieben, abwegig ist aber der Versuch, Aristophanes zu 
entschuldigen: enoirioe de TOVTO OVK aXöycoq, äXXä rf) re 7-77? viaq Koopc^biaq ovvr]-
deia, ev ai irapaßäoeiq e-navoavTO, coq -rrpoeip-qTai, Kai äpa 6 e t | a i ßovXöpevoq coc, 
d p a Täxiora irdw b UXovroq äve"ßXe\p ev73. 

7 0 . V g l . H o l z i n g e r zu P l u t . 8 2 4 . 
7 1 . N a c h Ran . 3 1 1 s teh t ab\ei riq Zvöodev, nach Ran . 1 2 6 3 AtavXijov irpoaavXei r t c ; nach Aves 2 2 2 abXet; vg l . d ie 

S c h o l i e n z . S t . A u c h d ie S c h o l i e n k e n n e n d ie R e g i e b e m e r k u n g : nach M e n . D y s k . 8 7 9 s teh t abXeC i n Z e i l e n m i t t e . 
7 2 . So H a n d l e y 5 9 . 
7 3 . S c h o l . P l u t . 6 2 7 b = Dübne r S. 3 5 9 a 1 5  2 3 , aus Par is inus 2 8 2 1 , zu t r e n n e n v o n d e m T r i k l i n i o s  S c h o l i o n P l u t . 6 2 7 a; 

vg l . K o s t e r , Scho l i a ... z . S t . 
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Die Vorstellung, die Neue Komödie habe die xopoöVermerke von Aristophanes übernom
men, der damit Handlungslücken überbrückt habe, findet sich auch in einer Aristophanes
Vita: naXiv 8i kuXeXoi-nÖToq Kai TOV xopview TöV YIXOVTOV ypä\paq, eis Tö Siava-

•naveodai r d OKTIVIKCL npöocoira Kai ßereoKevaadai eiriypcupei xopov ^deyyößevoq ev 

hKeivois, ä Kai bp&ßev r o i k v4ovq ofrcoq eniypäyovTaq fT?Xcp 'kpioTo^pävov^^. Dies 
kann nur ein Philologe folgern, der seinen AristophanesText noch mit Texten der N4a mit 
XopoüVermerken vergleichen konnte, was nach dem 6. Jh. nach Chr. nicht mehr vorstellbar 
ist75. Die Erwähnung der umstrittenen Abschaffung der Choregie weist eher in alexandrini
sche Zeit. Wir kennen sie aus Platonios76, der älteste Beleg aber ist Horaz ars poetica 28184. 
Doch geht der ganze Komplex von Nachrichten auf frühhellenistische Quellen zurück77/die 
nach einer Erklärung dafür suchen, daß die PlutosHandschriften ebensowenig Chorlieder 
enthalten wie die Menanderhandschriften. 
Die übrigen mit xopov bezeichneten Stellen im Plutos seien nur noch gestreift. Zu 312/22 
hat V das xopov, ein Scholion fehlt. In dem Intervall hat sich, wie 337 f. besonders deut
lich wird, die Kunde vom Glück des Chremylos in der ganzen Stadt verbreitet. Ob mit der 
Ermahnung des Karion an den Chor 316 f f . ein ausgefallenes Chorlied angekündigt wird, ist 
strittig78. 626/27 ist schon behandelt. 770/71 haben RV und Schol ien KopiiäTiov x°Poü-
Karion tr i t t 770 ab, er muß wohl die Maske wechseln, um 788 als Frau des Chremylos wie
der auftreten zu können. Vorher hatte er noch den Chor zu einer Tanznummer aufgefordert 
(76063). 
Auch 801/02 bezeugen RV und Scholien das xopov. Danach beginnt der zweite, episodi
sche Teil des Plutos. Der Gott, Chremylos und seine Frau müssen sich zwischen den Szenen 
umkleiden. In der Zwischenzeit hatte Plutos das Haus des Chremylos mit Reichtümern ange
füllt, worüber Karion 802 f f . schon berichten kann. 958/59 und 1096/97 belegen nur die 
Scholien das xopov. In beiden Fällen erzwingt Personenwechsel wieder eine Umkleidepause. 
Eine solche wird auch nötig 1170/71, wo Bergk ein xopov substituiert hat. 
Alles in allem führt die Überprüfung der Kontexte im Plutos kaum über Beobachtungen hin
aus, die man auch in den Scholien finden kann: Die an den betr. Stellen erwünschten Chor
lieder überdecken außerszenische Handlung oder Maskenwechsel; gelegentlich werden sie so
gar ausdrücklich angekündigt. Vergleicht man nun den Befund des Plutos mit dem der 
Ekklesiazusen79(so fällt zunächst die Übereinstimmung hinsichtlich des zweiten, episodischen 
Teils auf: Die lediglich szenentrennenden Chorlieder nach Ekklesiazusen 709 und Plutos 801 
sind weder hier noch dort ausgeschrieben. In den älteren AristophanesKomödien, wo wir 
solche Chorlieder noch lesen können, haben diese zwar ebenfalls die Funktion von Szenen
trennern, sind aber, wenn auch oft ein wenig äußerlich80, mit der Handlung verknüpft. 
Offenbar hat Aristophanes nach 400 sich darum nicht mehr bemüht und als Szenentrenner 
beliebige Einlagen, ^pßöXifia nach dem Muster des Agathon81, vorgesehen, die nicht in den 
Lesetext gelangten. 
Beim Plutos ist diese Entwicklung noch weiter fortgeschritten: Auch im ersten Teil der 

74. Vgl. Scholia in Aristophanem 1,1 A: Prolegomena de Comoedia, ed. W.J.W. Koster, Groningen 1975, XXVI I I 5558 
= XI 7176 Dübner. 

75. Kenntnis ganzer MenanderStücke ist im 5. und 6. Jh. letztmals belegt, und im 8./9. Jh. geht die Neue Komödie ver
loren. Vgl. A. Dain, La survie de Menandre, Maia 15, 1963, 278309. 

76. Vgl. Scholia in Aristophanem 1,1 A I 1931, 4256 = I 5878 Dübner. 
77. Vgl. CO. Brink, Horace on Poetry Bd. 2, The 'Ars Poetica', Cambridge 1971, 310 f. und zu 283/84. 
78. Vgl. Handley 59 f . 
79. Siehe oben S. 75. 
80. Vgl. Thesmophoriazusen 113659. 
81. Siehe oben S. 73. 
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K o m ö d i e s c h w i n d e n n u n d ie t r a d i t i o n e l l e n C h o r s t ü c k e : Der Parodos ( 2 5 3  3 2 1 ) f e h l t das 
E inzugs l i ed82 / a u c h der A g o n ( 631 f f . ) hat k e i n e O d e m e h r , u n d d i e Parabase, das P r u n k 
stück der A l t e n K o m ö d i e , ist e n t f a l l e n . S t a t t dessen s tehen d r e i ges icher te x o p o ü  V e r m e r k e . 
B e t r a c h t e t m a n diese eben fa l l s als Ste l l en v o n £pj36Aipa, d a n n nähe r t s ich d i e S t r u k t u r des 
ers ten Te i l s des P l u t o s bis 8 0 1 d e u t l i c h der des z w e i t e n an . W o h i n d ies f ü h r t , wissen s c h o n 
d ie S c h o l i e n 8 3 : Der V e r l u s t der Parabase b e i m späten A r i s t o p h a n e s l e i te t e ine E n t w i c k l u n g 
e in , d ie be i d e n f ü n f A k t e n u n d d e n v ier C h o r e i n l a g e n M e n a n d e r s e n d e t 8 4 . 

So gu t dies alles z u s a m m e n s t i m m e n mag: f ü r d ie Frage nach A l t e r u n d U r h e b e r der xopov-
V e r m e r k e sind l e t z t l i c h äußere G r ü n d e e n t s c h e i d e n d . Wie geze ig t , setzen so lche V e r m e r k e 
au f t rag ischen u n d k o m i s c h e n P a p y r i m i t Beg inn des 3 . Jhs. v o r C h r . e i n 8 5 f also v o r d e n edi 
t o r i s c h e n B e m ü h u n g e n der A l e x a n d r i n e r u m M e n a n d e r u n d A r i s t o p h a n e s 8 6 ; sie ü b e r d a u e r n 
d e n Wechsel v o n der Ro l l e z u m C o d e x u n d v o m Papy rus z u m Pergament u n d s ind i n M e n a n 
d e r t e x t e n bis ins 5 . J h . nach C h r . b e l e g t 8 7 . Für d i e xopoüS te l l en be i A r i s t o p h a n e s l iegt b is 
j e t z t k e i n PapyrusBeleg v o r ; s o m i t ist hier der äl teste Zeuge f ü r j ene Trapeiriypcapri zunächs t 
der C o d e x Ravennas des 11. J a h r h u n d e r t s 8 8 . D o c h läßt sich j ene L ü c k e v o n sechs J a h r h u n 
d e r t e n übe rb rücken : B e i m P l u t o s zeigen d ie Ü b e r e i n s t i m m u n g e n der H a n d s c h r i f t e n einer
seits, der T r i k l i n i o s s c h o l i e n u n d übr igen S c h o l i e n andre rse i t s , v o r a l l e m i m I r r t u m o d e r i m 
U n ü b l i c h e n 8 9 , aber a u c h d ie A b w e i c h u n g e n der d r e i Q u e l l e n 9 0 , daß d i e b e t r . V e r m e r k e a u f 
ein u n d dieselbe Rezens ion zu rückgehen , d ie j e d e n f a l l s ä l te r ist als der C o d e x Ravennas. Da
zu k o m m t der V e r w e i s der Scho l i as ten au f A u t o p s i e 9 1 . Die jen igen S c h o l i e n , w e l c h e d i e 
Xopoü Ve rmerke bei A r i s t o p h a n e s u n d der N e u e n K o m ö d i e i n Bez iehung setzen, f ü h r e n über 
d ie d u n k l e n J a h r h u n d e r t e z u r ü c k mindes tens b is ins sechste J a h r h u n d e r t 9 2 . Das H e l i o d o r 
S c h o l i o n zu d e n W o l k e n l i e fe r t sch l i eß l i ch e inen Beleg f ü r xopoü be i A r i s t o p h a n e s i m 1. J h . 
nach C h r . u n d bewe is t z u s a m m e n m i t e i n e m S c h o l i o n z u m P l u t o s 9 3 / d a ß d i e ä l te re F o r m des 
XopoüVe rmerks d ie jen ige der P a p y r i is t : A u c h be i A r i s t o p h a n e s s teh t das xopov ursprüng
l i ch in Z e i l e n m i t t e au f Leerze i le u n d n i c h t a m R a n d . 

Die K o n v e n t i o n der P a p y r i u n d d i e der A r i s t o p h a n e s  H a n d s c h r i f t e n ist also i den t i s ch . Daher 
w i r d m a n w i e bei M e n a n d e r 9 4 d i e e n t f a l l e n e n epßöXcfia bei A r i s t o p h a n e s als C h o r l i e d e r ver
s tehen, was g le i chze i t i gen T a n z 9 5 n a t ü r l i c h n i c h t aussch l ieß t . Ferner w i r d m a n d e n xopov-
V e r m e r k e n be i A r i s t o p h a n e s g r u n d s ä t z l i c h das g le iche A l t e r zusch re i ben w i e d e n e n der 
Papy r i , sie also vo r d e m A r i s t o p h a n e s  u n d Menanderhe rausgeber A r i s t o p h a n e s v o n B y z a n z 
( u m 196 193 ) ansetzen u n d d ie M ö g l i c h k e i t v o n x o p o ü  V e r m e r k e n b e i m A u s f a l l v o n C h o r 
l i edern schon zu Beg inn des 3. Jhs. auch be i A r i s t o p h a n e s zugeben . 

82. Zu dem wohl irrigen xopoüVermerk 252/53 siehe oben S. 77. Ein Chorlied eröffnet die Parodos Acharner 204 ff., 
Wolken 275 ff., Lysistrata 256 ff., Frösche 316 f f . 

83. Siehe oben S. 77. 
84. Siehe oben S. 72. 
85. Siehe oben S. 6971. 
86. Vgl. Pfeiffer S. 19092, Geizer S. 155860. 
87. Siehe oben S. 70. 
88. Zu jenem Terminus vgl. Geizer S. 155052. 
89. Siehe oben S. 77 und 76. 
90. Siehe oben S. 76. 
91. Siehe oben S. 76. 
92. Siehe oben S. 78. 
93. Siehe oben S. 74 und 76. 
94. Siehe oben S. 71 f. 
95. Siehe oben S. 78. 
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Dabei bleibt, wie bei Menander96, freilich offen, ob die Vermerke vom Autor selbst stam
men. Der Verlust der an den fraglichen Stellen vorgesehenen eßßöXißa aber ist erklärlich: 
Da sie für das Verständnis der Handlung irrelevant waren, gelangten sie nicht in die Lesetex
te. Die professionelle Überlieferung der Techniten97 mag sie einige Zeit für Wiederauffüh
rungen außerhalb Athens bewahrt haben. Doch für die Bemühungen des ersten Ptolemaeers 
auch um die Komödie waren sie offenbar nicht mehr erreichbar. Man muß sich also damit 
abfinden, daß die Ekklesiazusen und vor allem der Plutos uns, was das Bühnengeschehen an
langt, als Torso vorliegen. 

96. Siehe oben S. 72. 
97. Verf., diese Zeitschrift 2, 1976, 6973. 
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Abb. 1: Aristophanes Ekkl. 727 - 734 in Codex R 
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Abb. 2: Aristophanes Ekkl. 873 — 882 in Codex R 
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Abb. 3: Aristophanes Plut. 769 - 775 in Codex R 
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