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ROMAN UND M Y S T E R I E N R I T U A L 

Zum Problem eines Bezugs zum dionysischen Mysterienritual im Roman des Longos 

I. 

Für einen Zweig der neueren Forschung zum Roman des Longos 'Daphnis und Chloe' steht 
das Problem des konkreten Bezugs der Romanhandlung zur kultischen Realität der dionysi
schen Mysterien im Mit te lpunkt , wobei gattungshistorische Aspekte als Ausgangsbasis die
nen: Der Roman des Longos bildet gleichsam eine Kreuzung zweier literarischer Genera; in
haltl ich ist er an die bukolische Dichtung anzuschließen, formal stellt er einen Liebesroman 
dar. Von beiden Seiten her wurde er mit den dionysischen Mysterien in Beziehung gesetzt. 

These R. Merkelbach^: R. Merkelbach, der im Anschluß an K. Kerenyi die These vom reli
giösen Ursprung des Romans vertr i t t2, sieht in den Erlebnissen von Daphnis und Chloe einen 
Reflex des dionysischen lnit iationsrituals3; die mystischen Anspielungen seien dabei frei l ich 
nur dem Eingeweihten erkennbar und verständl ich^ 

These G. Wojaczek^: Auf dieser LongosInterpretation Merkelbachs aufbauend6 und zusätz
lich gestützt auf die von R. Reitzenstein zuerst vertretene These vom religiösen Ursprung der 
Bukol ik, ßovKÖXoq sei seit alters die Bezeichnung für einen religiösen Mysten gewesen7, 
versucht G. Wojaczek nachzuweisen, daß die Gestalt des Daphnis nicht erst bei Longos, son
dern schon immer mit den dionysischen Mysterien und ihren Riten verbunden gewesen sei, 
daß Daphnis also von Anfang an nicht nur als Hirte, sondern auch als "religiöser ßovKÖXoq", 

als Dionysosmyste 'par excellence' aufgefaßt worden seiö. Mit der Bindung des Daphnis und 
der in ihm repräsentierten bukolischen Welt an den Dionysoskult, wie sie Merkelbach für den 

1. R. Merkelbach, Roman und Mysterium in der Antike, München 1962, 192224. Allgemein zustimmend: G. Frey
muth, Mus. Helv. 21, 1964, bes. 93 f f .  O. Mazal, DLZ 81, 1965, 12 f f . 

2. R. Merkelbach, a.O. Vorwort und 333. 
3. Als Beispiele für diese Interpretation seien hier angeführt (die Seitenzahlen beziehen sich auf das oben genannte 

Buch von R. Merkelbach): 
Ernährung des Daphnis durch eine Ziege (1,2): Trinken von Milch als Ritual der Mystenweihe (198); 
Sturz des Daphnis in die Wolfsgrube (1,10): Prüfung bei der Mystenweihe (200); 
anschließendes Reinigungsbad (1,13): Reinigungsbad der Mysterien (200); 
Überfall des Dorkon auf Chloe (1,21): Schreckszene als Initiationsprobe (202); 
Überfall der tyrischen Seeräuber 0,28): in Erzählung umgesetzte Initiationsprobe (203); 
vorübergehende Festnahme des Daphnis durch die Methymnäer mit anschließender Schlichtung des Streites durch 
Philetas (11,1418): Probe im Mysterienritual mit Prüfung des Lebenswandels des Initianden (207); 
Entführung und Geißelung der Chloe (II,20): Initiationsprobe (208); 
gegenseitiger Liebesschwur ( l l ,39): Eid des Mysten bei der Einweihung (211); 
LykainionSzene (111,1619): Initiationsszene mit Einweihung in den Geschlechtsverkehr, wobei Lykainion die 
Rolle der Mystagogin übernimmt (214); 
Apfelpflücken (III,34): rituelle Szene (215); 
Verwüstung des Garten durch Lampis (IV,7): Schreckszenen der Mysterienweihe (217): 
Rolle der Erkennungszeichen: nicht aus dem Motivschatz der Neuen Komödie, sondern aus dem dionysischen 
Mysterienritual abzuleiten (219); 
Versuchung des Daphnis durch Gnathon (IV,12) und Raub der Chloe durch Lampis (IV,28): Initiationsproben (220). 

4. R. Merkelbach 201; 337. 
5. G. Wojaczek, Daphnis, Meisenheim am Glan 1969 (= Beiträge zur klass. Philologie 34). 
6. G. Wojaczek 3; 5. 
7. R. Reitzenstein, Die Bukolik, in: R.R., Epigramm und Skolion, Gießen 1893, 204 f f . 
8. G. Wojaczek 3; 5; 21. 
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Roman des Longos erwiesen habe, greife Longos nur eine alte, kontinuierlich durchlaufende 
Tradition auf9. 

Zu diesem Ansatz Wojaczeks, der also die mystische Longos-Interpretation Merkelbachs von 
der Tradition der bukolischen Gattung her zu stützen sucht, sei Folgendes angemerkt: 
Die Zeugnisse, die eine V e r b i n d u n g der H i r t e n z u m D i o n y s o s k u l t erkennen lassen, präsent ieren sich in zwe i ze i t l i ch w e i t 
ause inander l iegenden G r u p p e n . 

(1) Die e ine, f r ühe G r u p p e b i l d e n literarische Zeugnisse des 5 . Jh . v .Chr . : So ist fü r Kra t i nos ein K o m ö d i e n t i t e l 'ßovnoXoi' 
über l i e fe r t ; über den I nha l t des Stückes ist n ich ts b e k a n n t , außer daß es m i t e inem D i t h y r a m b o s begann lO . Bei Ar i s topha 
nes11 begegnet d ie W e n d u n g "ßovKo\eü> 'Laß6.$u>v", w o b e i es sich j edoch berei ts u m eine s p r i c h w ö r t l i c h versch l i f fene Re
densar t zu hande ln sche in t , da dieser A u s d r u c k i m T e x t z u s a m m e n h a n g keineswegs reale Te i l nahme am SabaziosDienst 
m e i n t , sondern ganz in über t ragenem Sinn zu r Beze ichnung ausgiebiger Zechere i d i e n t . — In e inem Fragment aus Eur ip i 
des' ' A n t i o p e ' b e k r ä n z t ein H i r t e das säu len fö rm ige Ido l des Got tes m i t E f e u 1 2 . 
Die i n diesen l i te rar ischen Zeugnissen faßbare Bez iehung 'ßovxöXoi — d ionys ischer K u l t ' f ü h r t man auf die ursprüngl iche 
V o r s t e l l u n g u n d V e r e h r u n g des Got tes in St iergesta l t z u r ü c k ; d ie Anhänger des Got tes seien dieser Vors te l l ung entspre
c h e n d "ßovn6\oi" genann t w o r d e n 1 3 . Die V e r t r e t e r dieser Erk l ä rung fassen also "ßovKÖXoi" als ku l t i schen Begr i f f , näm
l i ch als d ie aus der St iergesta l t des Got tes ab le i tba re Beze ichnung für dionys isches Ku l tpe rsona l . 
Für die Bez iehung 'ßovKÖXoi—Dionysoskult' sei hier j edoch eine andere Erk l ä rung vorget ragen: Die his tor ische Umgebung , 
in der diese V e r b i n d u n g a u f t r i t t , läßt sich n ä m l i c h i m Fal l von Eur ip ides ' ' A n t i o p e ' näher bes t immen : Das Geschehen spiel t 
in m y t h i s c h e r V o r z e i t , Schaup la tz der H a n d l u n g ist Eleu thera i m i t seinem ura l ten D i o n y s o s k u l t , w o die Söhne der A n t i o p e , 
A m p h i o n u n d Zetos , bei d e m d o r t w o h n e n d e n H i r t e n Oineus ebenfa l ls als H i r t e n a u f w u c h s e n 1 4 . | n den ' Bakchen ' des 
Eur ip ides , deren M y t h o s nach al lgemeiner Au f fassung die Widers tände bei der A u s b r e i t u n g des Dionysosku l tes un te r den 
gr iech ischen E i n w a n d e r e r n sp iege l t ! 5 u n d deren e igent l i che i nha l t l i che Grund lage daher im M y t h o s bewahr te geschicht l i 
che Vorgänge der Einwanderungsze i t b i l d e n , spielen d ie H i r t e n gle ichfa l ls eine wich t i ge Rol le : Sie b e k ä m p f e n zwar zu
nächst im Sinne von Pentheus den neuen K u l t , sind aber d a n n , von der Mach t des Got tes überzeugt , als erste Gruppe j m 
Staat zur A n e r k e n n u n g des neuen Got tes b e r e i t 1 6 . i n dieser auf m yt h i sche r Grund lage gestal teten H i n w e n d u n g der H i r t e n 
z u m D i o n y s o s k u l t läßt sich daher w o h l ebenfa l ls — auch in dieser sozialen Kons te l l a t i on — ein histor ischer Vorgang der 
Einwanderungsze i t fassen: Die gr iechischen Einwandere r waren i h rem sozialen Status nach großente i ls H i r t e n 1 7 , die auf 
G r u n d ihrer Lebensweise als erste m i t d e m von der U r b e v ö l k e r u n g verehr ten G o t t 1 8 in Berührung kamen u n d i hn aner
k a n n t e n — i m Gegensatz zu i h ren Herren in den Städ ten u n d Adelss i tzen. Die Hi r t en als Verehrer des Got tes sind also m i t 
d e m soziale u n d rel ig iöse Ersche inungen der Einwanderungsze i t bewahrenden M y t h o s an sich ve rbunden , die H i r t e n w e l t 
ist se lbstvers tänd l icher R a h m e n des d ionys ischen Bere ichs19. A u f die Exis tenz eines den l i terar ischen Zeugnissen des 5. Jh. 
v .Ch r . zei tgenössischen, speziel l d ionys ischen Mystengrades b z w . Kul tpersona ls der 'ßovK.öXoi'20, d ie , ohne Beziehung z u m 
w i r k l i c h e n Hi r t endase in21 , das H i r t e n k o s t ü m gewissermaßen als ' A m t s t r a c h t ' trügen22_ läßt sich aus diesen Zeugnissen, da 
sie ' M y t h o s ' z u m I nha l t haben, gar n ich ts schl ießen. Die in i hnen gre i fbare V e r b i n d u n g 'ßovKÖXoi.—Dionysoskult' be ruh t 
auf den im M y t h o s b e w a h r t e n sozialen u n d re l ig iösen Verhä l tn issen der gr iechischen Frühze i t , ist also m i t dem M y t h o s an 

9 . G. Wojaczek 13; 2 1 ; 135 . 
10. K o c k , F A C 1 , 1 6 , f r g . 18. — Zwar kann sich ein D i t h y r a m b u s auch auf andere G o t t h e i t e n beziehen (vgl. dazu H. 

F r o n i n g , D i t h y r a m b u s u n d Vasenmalere i in A t h e n , Würzburg 1 9 7 1 , ), d o c h ist hier der "d ionys i sche G e h a l t " der 
Werke des Kra t i nos d u r c h A r i s t o p h . ran. 3 5 7 gesichert . 

11. A r i s t o p h . vesp. 10. 
12. E u r . Frg. 2 0 3 N ; vgl . O. K e r n , Dionysos Per i k ion ios , Jd l 11, 1 8 9 6 , 113 f f . ; B. Snel l , Szenen aus gr iechischen Dramen, 

Ber l in 1 9 7 1 , 8 2 . 
13. RE 3 (1899) s.v. ßovKÖXoq, Sp. 1 0 1 3  1 0 1 7 ( K e r n ) . 
14. B. Snel l 77 . 
15. E. S i m o n , Die G ö t t e r der Gr iechen , München 1 9 6 9 , 2 9 1 . 

16. E u r . Bacch. 7 6 9 f . 
17. G. R o h d e , S t u d i e n , Ber l in 1 9 6 3 , 8 2 ; G. Wojaczek 3. 
18. Z u m vorgr iech ischen Ursp rung des Got tes vgl. E . S i m o n (oben A n m . 15) 2 7 0 f f . 
19. Diese v o m M y t h o s vorgegebene V e r b i n d u n g zur H i r t e n w e l t ist zu untersche iden von der etwa in der späteren röm i 

schen Kaiserze i t zu beobach tenden Verschme lzung des d ionys ischen m i t d e m buko l i schen Bereich, bei der es sich je
d o c h n i c h t u m M y t h o s , sondern u m eine i dy l l i scha tmosphär ische Bere icherung der d ionys ischen Welt hande l t . Vgl . 
dazu A . Geyer , Das Prob lem des Real i tätsbezuges in der d ionys ischen B i l dkuns t der Kaiserze i t , Würzburg 1 9 7 7 , 1 9 f f . 

20 . RE 3 (1899) s.v. ßovK.6Xo^, Sp. 1016 ( K e r n ) . 
2 1 . R. Rei tzens te in 196 in Bezug auf die "hpyvpTai" der A r t e m i s : " w i e d e r e m p f i n d e n w i r , daß n ich t von w i r k l i c h e n 

H i r t e n , sondern von e inem re l ig iösen Stand gesprochen w i r d " . 
22 . G. W o j y c z e k 16 ; 4 1 . 
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sich gegeben23. Dafür spr i ch t auch d ie Tatsache, daß außer i n den hier ange füh r ten , j e d o c h ' M y t h o s ' g e s t a l t e n d e n l i te ra r i 
schen Zeugnissen 'ßovKÖXoi' i m d ionys ischen U m k r e i s in den f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e n n i c h t zu belegen s i nd24 . 

(2) In d ionys i schem Zusammenhang begegnet d ie Beze ichnung 'ßovKÖXoq' erst wieder auf Inschriften der r öm ischen Kaiser
ze i t , hier n u n e indeu t i g als ' T i t e l ' eines b e s t i m m t e n Mystengrades i nne rha lb einer m e h r oder wen iger d i f f e r e n z i e r t ausgestal
t e ten Mys tenh ie ra rch ie25 . Hier ste l l t sich fo lgendes P r o b l e m : Hande l t es sich bei dieser Beze ichnung — ein realer Bezug 
z u m Hir tendase in besteht in ke iner Weise  u m eine N e u s c h ö p f u n g , m i t der m a n bei der Organ isa t ion dieser Myste r ienver 
eine b e w u ß t an m y t h i s c h e Verhä l tn isse a n k n ü p f e n w o l l t e , oder dar f m a n eine zwar verborgene , aber durchgehende T r a d i 
t i o n voraussetzen, welche die in den l i te rar ischen Zeugnissen des 5. Jh . v .Chr . gre i fbare , au f rel ig iöse u n d soziale V e r h ä l t 
nisse der Frühze i t zurückgehende Beziehung 'ßovK.6Xoi— D i o n y s o s k u l t ' in F o r m eines M y s t e n g r a d e s b e w a h r t hä t te u n d sich 
eben erst in diesen I nsch r i f t en wieder fassen I ieße26? 
Eine S ich tung dieser I nsch r i f t en nach t opog raph i schen u n d ch rono log i schen Ges i ch t spunk ten erg ib t fo lgendes B i l d : Die f rü 
hesten I nsch r i f t en , in denen 'ßovK.6Xo<;' als Beze ichnung fü r e in M i t g l i e d eines d ionys ischen Thiasos v o r k o m m t , weisen i n 
au f fa l l ender K o n z e n t r a t i o n nach Pergamon: Sechs I n s c h r i f t e n 2 7 i al le aus d e m Ende des 1. Jh . / A n f a n g 2 . J h . 2 8 ( f ü h r e n 
'ßovndXoi' als eine G r u p p i e r u n g i nne rha lb d e u t l i c h nach versch iedenen F u n k t i o n e n u n d h ie rarch ischen G e s i c h t s p u n k t e n ge
g l ieder ter Th iaso i29 au f . Z w e i dieser I n s c h r i f t e n 3 0 beziehen sich dabei auf den dama l igen Priester des Dionysos Kathege
m o n , A u l u s lu l ius Quadra tus , e inen in Pergamon sowie a m H o f e Tra jans e in f l uß re i chen M a n n 3 1 , m i t dessen N a m e n das 
Wiederau fb lühen Pergamons in jener Z e i t aufs engste ve rbunden ist . Anges ich ts dieses Befundes ste l l t sich daher d ie Frage, 
o b die d i f f e renz ie r t e Organ isa t ion der d ionys ischen Th iaso i in Pergamon, w i e sie sich an den I nsch r i f t en ablesen l äß t , n i c h t 
u . U . auf die I n i t i a t i ve dieses Mannes zu rückgeh t . Ein Bl ick auf die T r a d i t i o n des Dionysosku l t es i n Pergamon u n d seine 
Ersche inungs fo rmen32 scheint dies zu bestät igen. 

Die E i n f ü h r u n g des Dionysosku l tes in Pergamon ist ve rbunden m i t der A n n a h m e des Kön igs t i t e l s d u r c h A t t a l o s t . 33 . In 
Ana log ie zu ähn l i chen Genealogien der übrigen hel len is t ischen Herrscherhäuser w i r d Dionysos f o r t a n als S t a m m v a t e r der 
A t t a l i d e n , als Dionysos K a t h e g e m o n , ve reh r t 34 w o b e i die Beziehung zu Dionysos wahrsche in l i ch über Te lephos , den m y 
th ischen ersten K ö n i g von Pergamon u n d ebenfa l ls Stammva te r der A t t a l i d e n , hergestel l t w u r d e 3 5 Diese po l i t i s che Genese 
sowie die V e r b i n d u n g m i t d e m T e l e p h o s m y t h o s haben d e m D i o n y s o s k u l t in Pergamon charak te r i s t i sche A k z e n t e ver l iehen : 
seine überaus enge V e r b i n d u n g m i t d e m H e r r s c h e r k u l t 3 6 sowie in i nha l t l i che r Hins i ch t die d u r c h den T e l e p h o s  M y t h o s ver
m i t t e l t e Berührung m i t d e m arkad isch buko l i schen Bere ich37 . Hinzu k o m m t als we i te re r charak te r i s t i scher Zug seine ganz 
besonders in tens ive Beziehung z u m T h e a t e r 3 8 . Diese äußer t sich augenfä l l ig in der seit der Z u g e h ö r i g k e i t zu Pergamon (189 
v.Chr. ) nachweisbaren ku l t i s chen V e r b i n d u n g eines Tei ls der d ionys ischen Künst le r von Teos speziel l m i t d e m pergameni 

23 . Das Frg. 4 7 2 N aus den ' K r e t e r n ' des Eur ip ides w i d e r s p r i c h t dieser I n t e r p r e t a t i o n n i c h t , da d ie Lesart 'ßovraq 
Zaypeui<;' auf einer keineswegs al lgemein akzep t i e r t en E m e n d a t i o n von Diels ( D L Z 1 8 8 9 , 1081) b e r u h t . Eine Über 
s icht über die verschiedenen Vorsch läge bei R. Cantare l la , E u r i p i d e . I : Cretes i , Mai l and 1 9 6 4 , 2 4 . 

24 . Die aus d e m 4 . Jh . v .Chr . d u r c h Ar is to te les ( A t h . P o l . 3,5) über l ie fe r te Beze ichnung des Amtss i tzes des A r c h o n Basi
leus als 'ßovKoXeCov', w o sich am Anthes te r i en fes t die Hei l ige H o c h z e i t der 'Bas i l i nna ' m i t Dionysos vo l l zog , läßt 
sich ebenfal ls ohne Schw ie r i gke i t aus den sozialen Verhä l tn issen der Frühze i t e rk lä ren : Der A r c h o n Basileus is t , w i e 
sein T i t e l besagt, der e igent l i che Nachfo lger des Kön igs , von dessen A m t er f r e i l i c h nur n o c h d ie re l ig iösen F u n k t i o 
nen b e w a h r t hat , sein A m t s l o k a l l iegt i m äl testen Te i l der Agora i n m i t t e n we i te re r ura l te r ö f f e n t l i c h e r Gebäude (vgl. 
J. Trav los , B i l d l e x i k o n A t h e n , Tüb ingen 1 9 7 1 , 2. A b b . 5) . Der Name ßovKoXeCov ist daher w o h l ebenfa l ls a l t u n d aus 
der zent ra len Bedeu tung des Got tes ( F r u c h t b a r k e i t ) fü r die ursprüng l i ch großente i ls aus H i r t e n u n d Bauern bestehen
de Bevö lke rung abzu le i t en , n i c h t aus ßovKÖXoc; = 'Mys te r i end iene r ' . 
Die einzige Ausnahme k ö n n t e ein von O . Crusius ( R h M 4 5 , 1 8 9 0 , 265 272 ) R h i n t h o n zugewiesenes Fragmen t sein, 
das sich aber dann — f o l g t man dieser Zuwe isung — als M y t h e n p a r o d i e gle ichfa l ls auf d ie D i c h t u n g des 5. Jh . m i t 
i h rem m y t h i s c h e n Mi l ieu bezöge. Diese Zuwe isung ist al lerd ings sehr u m s t r i t t e n , vgl. dazu M . Gigan te , R i n t o n e e i l 
Tea t ro in Magna Grec ia , Neapel 1 9 7 1 , 31 A n m . 18. 

25. RE 3 (1899) s.v. ßovKÖXoq, Sp. 1 0 1 4 f . ( K e r n ) ; M.P. Ni lsson, T h e Dionys iac Myster ies o f t h e Hel len is t ic and R o m a n 
Age, L u n d 1 9 5 7 , 5 5 . 

26 . So F. C u m o n t , The Bacchic I nsc r i p t i on in t h e M e t r o p o l i t a n M u s e u m , A J A 3 7 , 1 9 3 3 , 247 f . 
27 . l .v.P. Nr . 485^188 ; A M 2 4 , 1 8 9 9 , 179 , N r . 3 1 . 
28 . H.v . P r o t t , Dionysos K a t h e g e m o n , A M 2 7 , 1 9 0 2 , 1 8 4 . 
29. Als wei te re " T i t e l " w e r d e n über l ie fe r t : hpxißovKoXoq • (485 ; 4 8 6 A ; 4 8 7 ; 4 8 8 ; A M 2 4 , 1 8 9 9 , 1 7 9 , N r . 3 1 ) ; xopevaav-

req ßovKÖXoL ( 4 8 6 ' A ; A M 2 4 , 1 8 9 9 , 179 , N r . 3 1 ) ; bßvoSiSäoKaXoi, E e t A f j w i , xopriyos ( 485 ) ; 6iaTa£t!apxo<; ( A M 2 4 
1 8 9 9 , 179 , N r . 3 T ) , 7 p a M M a r e t k ( 487 ) . 

30 . l .v .P. N r . 4 8 6 A ; A M 24 , 1 8 9 9 , 179 N r . 3 1 . 
3 1 . Zu A u l u s l u l ius Quadra tus vgl . l .v .P. I I , 198 f f . 

32 . Für den pergamenischen D i o n y s o s k u l t grund legend : H.v . P r o t t , Dionysos K a t h e g e m o n , A M 27 , 1 9 0 2 , 1618 ; P. 
O h l e m u t z , K u l t e u n d Hei l ig tümer der G ö t t e r von Pergamon, Gießen 1 9 4 0 , 9 0  1 2 2 . 

33 . Vg l . H.v. Pro t t 177 ; P. O h l e m u t z 9 6 A n m . 12. 
34 . Vg l . H.v . Pro t t 162 f f . 

35 . Vg l . Chr . B a u c h h e n ß  T h ü r i e d l , Der M y t h o s von Te lephos in der a n t i k e n B i l d k u n s t , Würzbu rg 1 9 7 2 , 6 4 . 
36 . Vg l . H.v. Pro t t 163 f f . ; P. O h l e m u t z 9 2 f f . 

37 . Vg l . B a u c h h e n ß  T h ü r i e d l 5 1 ; 6 3 (zu den buko l i sch d ionys i schen Szenen a m Te lephos f r ies ) . 
38 . Vg l . H.v . Pro t t 1 6 5  1 7 3 ; P. O h l e m u t z 9 6 f f . 
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s e h e n D i o n y s o s K a t h e g e m o n : S i e n e n n e n s i c h "TO KOWOV ... TGJV nepi TöV Kadr^yenöva Avövvaov (T€XVLTCJV)" u n d 

s t e l l t e n w a h r s c h e i n l i c h d a s p e r g a m e n i s c h e H o f t h e a t e r . E i n w e i t e r e r d i o n y s i s c h e r V e r e i n , d i e "ol ßäuxoi TOV ebaarov 

deov", d i e f ü r E u m e n e s I I . e i n e n A l t a r s t i f t e t e n 3 9 , s c h e i n e n h i n g e g e n e h e r e i n P r i v a t v e r e i n g e w e s e n z u s e i n . — N a c h d e m E r 

l ö s c h e n d e r A t t a l i d e n d y n a s t i e z e i c h n e t s i c h , g e f ö r d e r t d u r c h a l l g e m e i n e N o t z e i t , e i n r a s c h e r N i e d e r g a n g d e s K u l t e s f ü r D i o 

n y s o s K a t h e g e m o n a t > 4 0 . E r s t u m d i e W e n d e v o m 1 . z u m 2 . J h . n . C h r . , a l s o z u r Z e i t d e s A u l u s l u l i u s Q u a d r a t u s , s c h e i n t d e r 

K u l t d e s D i o n y s o s K a t h e g e m o n , w i e d i e 'ßovic6Xoi'—Inschriften b e z e u g e n , w i e d e r e i n e n k r ä f t i g e n A u f s c h w u n g z u e r l e b e n 4 1 . 

B e i m V e r g l e i c h d i e s e r I n s c h r i f t e n m i t d e n K u l t z e u g n i s s e n d e r A t t a l i d e n z e i t f ä l l t n u n a u f : K e i n e s d e r a u s d e r K ö n i g s z e i t 

s t a m m e n d e n D o k u m e n t e l ä ß t e i n e d i f f e r e n z i e r t e G l i e d e r u n g d e r V e r e i n e e r k e n n e n — s ie t r e t e n j e w e i l s n u r a ls K o l l e k t i v i n 

E r s c h e i n u n g . Z u d e m b e g e g n e t n i r g e n d s d i e B e z e i c h n u n g 'ßovKÖXoi' o d e r e i n v e r g l e i c h b a r e r T i t e l f ü r M i t g l i e d e r e i n e s d i o n y 

s i s c h e n T h i a s o s : D i e M i t g l i e d e r d e r e i n z i g f a ß b a r e n p r i v a t e n K u l t g e m e i n s c h a f t b e z e i c h n e n s i c h a ls "ßäuxoi". D i e s e B e o b a c h 

t u n g s o w i e d i e z e i t l i c h e u n d t e i l w e i s e d i r e k t e V e r b i n d u n g d e r "ßovnöXoi"—Inschriften z u A u l u s l u l i u s Q u a d r a t u s s p r e c h e n 

d a f ü r , d a ß es s i c h b e i d e n i n d i e s e n I n s c h r i f t e n e r s c h e i n e n d e n T h i a s o i u m n e u o r g a n i s i e r t e V e r e i n e h a n d e l t u n d d a ß A u l u s 

l u l i u s Q u a d r a t u s a l s d e r d a m a l s z u s t ä n d i g e D i o n y s o s p r i e s t e r a n d i e s e r N e u o r g a n i s a t i o n n i c h t u n b e t e i l i g t w a r . 

B e i d e r W a h l v o n 'ßovnöXoq' a l s T i t e l f ü r e i n e n T e i l d e r D i o n y s o s m y s t e n m ö g e n z w e i t r a d i t i o n e l l e E l e m e n t e d e s p e r g a m e n i 

s c h e n D i o n y s o s k u l t e s b e s t i m m e n d m i t g e w i r k t h a b e n : S o z u n ä c h s t d i e i n d e r s p e z i e l l f ü r P e r g a m o n g ü l t i g e n B e z i e h u n g D i o 

n y s o s — T e l e p h o s g e g e b e n e a r k a d i s c h  b u k o l i s c h e K o m p o n e n t e 4 2 d a r ü b e r h i n a u s d e r E i n f l u ß d e s i n P e r g a m o n e b e n f a l l s 

t r a d i t i o n e l l i n b e s o n d e r e m M a ß e m i t D i o n y s o s v e r b u n d e n e n T h e a t e r s , d a O r g a n i s a t i o n u n d G l i e d e r u n g d e r T h i a s o i s t a r k 

a n s z e n i s c h e A u f f ü h r u n g e n e r i n n e r n 4 3 . D i e A u f f ü h r u n g v o n T h e a t e r s t ü c k e n u n d P a n t o m i m e n d i o n y s i s c h e n I n h a l t s w i r d 

a u c h d a m a l s b e l i e b t g e w e s e n s e i n — es sei h i e r n u r a u f d i e u n u n t e r b r o c h e n i n t e n s i v e A u f f ü h r u n g s  u n d W i r k u n g s g e s c h i c h t e 

d e r ' B a k c h e n ' d e s E u r i p i d e s v e r w i e s e n 4 4 . D e r g e r a d e i n t r a j a n i s c h e r Z e i t v e r s t ä r k t e i n s e t z e n d e l i t e r a r i s c h e K l a s s i z i s m u s ^ 

d ü r f t e d a b e i a u c h a u f d e r B ü h n e z u e i n e r B e v o r z u g u n g k l a s s i s c h e r D r a m e n g e f ü h r t h a b e n , d e r e n M y t h o s a b e r , s o w e i t e r 

d i o n y s i s c h e n I n h a l t s w a r , e i n e e n g e V e r b i n d u n g z w i s c h e n 'ßovKÖXoC u n d D i o n y s o s k u l t v o r A u g e n s t e l l t e ^ u n d so d i e W a h l 

v o n 'ßovndXos' a ls M y s t e n t i t e l m i t a n g e r e g t h a b e n k ö n n t e . E i n e z u s ä t z l i c h e S t ü t z e f ü r d i e s e A n n a h m e b i e t e t d i e B e o b a c h 

t u n g v o n H . v . P r o t t 4 7 ( d a ß n ä m l i c h d a s d u r c h d i e s e p e r g a m e n i s c h e n u n d e i n i g e w e i t e r e k a i s e r z e i t l i c h e 'ßovKÖXoi'— I n s c h r i f 

t e n s o w i e d u r c h e i n e B e m e r k u n g L u k i a n s 4 8 a u f K l e i n a s i e n e i n g r e n z b a r e u r s p r ü n g l i c h e V e r b r e i t u n g s g e b i e t d e r d i o n y s i s c h e n 

'ßovKÖXoi' s i c h z i e m l i c h g e n a u d e c k t m i t d e m T o u r n e e r a u m d e r e b e n f a l l s s e i t B e g i n n d e s 2 . J h . n . C h r . i n s c h r i f t l i c h n a c h 

w e i s b a r e n d i o n y s i s c h e n T e c h n i t e n . 

A u c h u n t e r d e m T r a d i t i o n s a s p e k t s t e h t a l s o d e r A n n a h m e e i n e r m i t A u l u s l u l i u s Q u a d r a t u s i n V e r b i n d u n g z u b r i n g e n d e n 

N e u g l i e d e r u n g d e r p e r g a m e n i s c h e n T h i a s o i , w i e d i e s d i e 'ßovKÖXoC—Inschriften n a h e l e g e n , n i c h t s e n t g e g e n : D e r T i t e l " 

'ßovKÖXos' i s t s o w o h l u n t e r d e m T e l e p h o s ' '  w i e u n t e r d e m ' T h e a t e r a s p e k t ' n i c h t n u r a ls b e w u ß t e r A n s c h l u ß a n m y t h i s c h e 

V e r h ä l t n i s s e , s o n d e r n a u c h a n s p e z i f i s c h p e r g a m e n i s c h e T r a d i t i o n z u v e r s t e h e n . D i e s e n e u e O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r p e r g a m e 

n i s c h e n T h i a s o i w u r d e i n d e r F o l g e z e i t w a h r s c h e i n l i c h v o n a n d e r e n T h i a s o i d e r U m g e b u n g a ls v o r b i l d l i c h ü b e r n o m m e n . 

E i n B e i s p i e l h i e r f ü r b i e t e t d e r T h i a s o s d e r A g r i p p i n i l l a 4 9 i d e r v o n L e s b o s n a c h I t a l i e n ü b e r t r a g e n w u r d e : L e s b o s a b e r l ag i n 

d e r d i r e k t e n E i n f l u ß s p h ä r e P e r g a m o n s 5 0 . 

Die v o n Wojaczek a n g e n o m m e n e ura l te u n d durchgehende T r a d i t i o n d ionys ischer 'ßov-
KöXOI'SI läßt sich also v o n diesem aus der I n t e r p r e t a t i o n der be iden Denkmä le rg ruppen sich 
ergebenden B e f u n d e n i ch t ha l ten . A u c h in der b u k o l i s c h e n D i c h t u n g , deren Blüte in den 

3 9 . V g l . A M 2 7 , 1 9 0 2 , 9 4 N r . 8 6 . 

4 0 . H . v . P r o t t 1 7 2 ; 1 7 8 . 

4 1 . V g l . H . v . P r o t t 1 8 5 . 

4 2 . V g l . B a u c h h e n ß  T h ü r i e d l 3 6 ; 5 2 . 

4 3 . V g l . b e s o n d e r s d i e F u n k t i o n e n xopevoavTeq ßovnoXoi., vp.voöi5äonaXoi, xoßvyöq. 

4 4 . Z u r A u f f ü h r u n g s  u n d W i r k u n g s g e s c h i c h t e d e r ' B a k c h e n ' d e s E u r i p i d e s i n f r e i l i c h n u r s k i z z e n h a f t e r A n d e u t u n g v g l . 
G . E . S a n d y s , B a c c h a e , C a m b r i d g e 1 9 0 0 , 8 2 f f . ; W . S c h m i d , G e s c h i c h t e d e r g r i e c h i s c h e n L i t e r a t u r I I I , M ü n c h e n 1 9 4 0 , 
6 8 1 f f . 

4 5 . E . N o r d e n , A n t i k e K u n s t p r o s a , D a r m s t a d t 1 9 7 1 ( = B e r l i n 1 9 1 5 ) 3 4 4 f f . 

4 6 . s . o . S . 1 8 0 . 

4 7 . H . v . P r o t t 1 8 5 . 

4 8 . L u k i a n , d e s a t t . 7 9 . 

4 9 . Z u m T h i a s o s d e r A g r i p p i n i l l a v g l . A . V o g l i a n o / F . C u m o n t , L a g r a n d e i s c r i z i o n e b a c c h i c a d e l M e t r o p o l i t a n M u s e u m , 
A J A 3 7 , 1 9 3 3 , 2 1 5  2 6 3 ; M . P . N i l s s o n ( o b e n A n m . 2 5 ) 4 7 . 

5 0 . A u c h A . B r ü h l , L i b e r P a t e r , P a r i s 1 9 5 3 , 3 0 1 , n i m m t f ü r d e n M y s t e n g r a d d e r 'ßovKoXoC  w e n n a u c h m i t a b w e i c h e n 
d e m z e i t l i c h e n A n s a t z ( H e l l e n i s m u s ) — p e r g a m e n i s c h e n U r s p r u n g a n , d e r d a n n v o n d e n M y s t e r i e n v e r e i n e n a n d e r e r 
k l e i n a s i a t i s c h e r S t ä d t e ü b e r n o m m e n w o r d e n se i . 

5 1 . G . W o j a c z e k 2 f . ; 5 5 . 
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Zeitraum zwischen beide Gruppen fällt, fehlt jeder Hinweis, der eine solche Annahme stüt
zen könnte: Dionysos spielt in der dort gestalteten bukolischen Welt kaum eine Rolle52. 
Somit scheidet der zudem methodisch sehr bedenkliche53 Versuch Wojaczeks, die 'mysti
sche' LongosInterpretation Merkelbachs von der bukolischen Tradition her zu stützen, aus 
der Diskussion aus, so daß allein die These Merkelbachs als Gegenstand der Auseinanderset
zung bestehen bleibt. 

Um für die Beurteilung der von Merkelbach vertretenen mystischrituellen Interpretation des 
LongosRomans eine breitere, über eine punktuelle Diskussion54 hinausführende Grundlage 
zu gewinnen, soll 'Daphnis und Chloe' zunächst mit zwei weiteren Texten gleicher Gattung, 
aber unzweifelhaft religiösmystischer Tendenz verglichen werden: mit den 'Metamorphosen' 
des Apuleius55 sowie mit einem in griechischer Sprache verfaßten Roman aus jüdischem 
Umkreis, 'Joseph und Aseneth'56. 

I I . 

7. Apuleius: 'Metamorphosen' 

Die religiöse Intention der 'Metamorphosen' als eigener Beitrag des Apuleius ergibt sich aus 
einem Vergleich seines Werkes mit dem in einer Epitome noch faßbaren griechischen Origi
n a l . Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dieser Vorlage bestehen im Einschub 
der umfangreichen Erzählung von Amor und Psyche sowie vor allem in der Neukonzeption 
des Schlusses58: An Stelle einer burlesken Rück Verwandlungsszene auf dem Höhepunkt 
einer obszönen Schaustellung im Theater, wie sie die griechische Vorlage bot59, tritt bei 

52 . Vg l . die sehr spär l ichen u n d be i läu f igen E r w ä h n u n g e n des Got tes bei T h e o k r i t ; d ie einzige A u s n a h m e b i l d e t bei i h m 
Id . 2 6 , das j edoch ke in e igen t l i ch ' buko l i sches ' Ged i ch t is t , sondern eine Eur i p i des Rezep t i on dars te l l t . 

53 . Feste Grund lage b i l de t fü r i h n , wie schon e r w ä h n t , die 'mys t i sche ' L o n g o s  I n t e r p r e t a t i o n Merke lbachs . I n d e m er d ie 
bei Longos m i t Daphnis ve rbundenen Szenen u n d M o t i v e in der l i te rar ischen T r a d i t i o n z u r ü c k v e r f o l g t , über t räg t er 
auch den für Longos angenommenen myst i schen Sinn auf das V o r b i l d zu rück u n d g e w i n n t au f diese Weise d ie feh 
lenden Zwischeng l ieder der " d i onys i schen ßovnöXoi" z u m großen Te i l aus der b u k o l i s c h e n D i c h t u n g , w o b e i e twa 
T h e o k r i t , an den Longos b e w u ß t a n k n ü p f t , zwangs läu f ig z u m M i t g l i e d eines d ionys i schen Ku l t ve re ins (wenn auch 
m i t p r i m ä r l i terar ischer Zie lse tzung: Wojaczek 5 5 . 1 3 7 ) w i r d u n d in seinen G e d i c h t e n ebenfa l ls auf d ionys isches 
K u l t r i t u a l anspie l t ( I d . 1 .7 .26 ) . Dies sei, u m ein besonders e indrucksvo l les Beispiel herauszugre i fen , a m M o t i v der 
Weißhäu t i gke i t k u r z er läu te r t . Beim S c h ö n h e i t s w e t t b e w e r b u m Chloe (Longos I 16) b e t o n t D o r k o n seine Hel lhäu
t i g k e i t . Wojaczek (S. 17) e rk l ä r t dazu un te r Hinwe is au f eine N o t i z bei H a r p o k r a t i o n , D o r k o n habe sich d ie H a u t 
küns t l i ch gewe iß t , we i l seine Au fgabe als Mys te r iend iene r dies e r f o r d e r t habe. — N u n begegnet das M o t i v der Weiß
häu t i gke i t auch bei T h e o k r i t (Ep igr . 2) , w o Daphn is als 'XeuKÖxpcJ?' beze ichnet w i r d . Wojaczek über t räg t n u n d ie 
fü r die Weißhäu t i gke i t des D o r k o n gegebene E r k l ä r u n g auch auf das E p i g r a m m : d ie hel le H a u t des Daphn is sei hier 
ebenfa l ls aus d e m d ionys ischen K u l t r i t u a l zu erk lä ren . In diesem Z u s a m m e n h a n g e r w ä h n t er j e d o c h n i c h t e i n m a l , 
daß 'We ißhäu t i gke i t ' ein ganz geläuf iger , speziel l we ib l i che r Schönhe i t s t opos is t , der i n diesem Sinn auch in d i o n y 
sischem Zusammenhang begegnet , so bei E u r . Bacch. 4 5 7 f f . , w o Pentheus d ie H e l l h ä u t i g k e i t des Dionysos i m Sinne 
der V e r w e i c h l i c h u n g t a d e l t , da er d a d u r c h nu r Liebesreiz ausüben w o l l e . A u c h bei T h e o k r i t begegnet dieser T o p o s 
vor a l lem als Kennze ichen we ib l i che r Schönhe i t (vgl. I d . 10 ,25 ; 1 1 , 1 9 ) . Die gle iche Bedeu tung d ü r f t e er daher auch 
im zwe i ten T h e o k r i t  E p i g r a m m haben, n ä m l i c h die zar te Schönhe i t des Daphn is zu charak te r i s ie ren . A u c h bei L o n 
gos ist dieser T o p o s nur in diesem Sinn zu i n t e rp re t i e ren : D o r k o n un te r s t r e i ch t seine H e l l h ä u t i g k e i t als Ze ichen sei
ner S c h ö n h e i t , — er w i l l ja Chloe fü r sich gew innen . Daphn is hingegen, der diesen V o r z u g n i c h t au fzuwe isen ha t , ver
sucht i hn d a d u r c h a b z u w e r t e n , daß er i hn als w e i b l i c h beze ichne t . 

5 4 . Z u r p u n k t u e l l e n K r i t i k vgl. R. T u r c a n , R H R 1 6 3 , 1 9 6 3 , 186 f .  G. F r e y m u t h , Mus . Helv . 2 1 , 1 9 6 4 , bes. 9 3 f f . 
55 . A p u l e i u s , M e t a m o r p h o s e o n l i b r i X I , ed. H e l m . Le ipz ig 1 9 6 8 . 

56. Ausgabe: M . P h i l o n e n k o , Joseph et Asene th , Le iden 1 9 6 8 , m i t gründ l i cher E i n f ü h r u n a u n d re icher B ib l i og raph ie . 
S. West, Joseph and Asena th . A neglected Greek R o m a n c e , C Q 2 4 , 1 9 7 4 , 7081 ( k r i t i sche , vor a l lem myst ischa l le 
gor ische Deutungen be t re f f ende Ause inanderse tzung m i t P h i l o n e n k o ) . Den Hinwe is auf diesen R o m a n verdanke ich 
Her rn Dr . O . S c h ö n b e r g e r (Würzburg) . 

57 . Die E p i t o m e ist i m Corpus der L u k i a n  S c h r i f t e n über l i e fe r t . Einen R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h des gr iech ischen Or ig i 
nals m i t Hi l fe der E p i t o m e sowie der v o n A p u l e i u s v o r g e n o m m e n e n la te in ischen Bearbe i tung u n t e r n i m m t H . van 
T h i e l , Der Eselsroman, Ze temata 5 4 , 1 9 7 1 . 

5 8 . Vg l . van Th ie l 1; für die Ein fügung der A m o r / P s y c h e  E r z ä h l u n g läßt sich bei A p u l e i u s sogar d ie E i n r i c h t u n g einer 
eigenen Handlungspause nachweisen (van Th ie l 1 0 7  1 1 0 ) . 

59 . E p i t o m e 5 3 f . 
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Apuleius die von Todesangst beschleunigte Flucht des Esels aus dem Theater zum sicheren 
Meeresstrand, wo er erschöpft einschläft60. Nachts schrickt er aus dem Schlaf auf, besinnt 
sich auf das Ausmaß seiner bisherigen Leiden und beschließt, Isis um Hilfe und Rettung an
zuflehen61. Ihren äußeren Ausdruck f indet diese innere Hinwendung zur Gottheit im Gebet 
des Esels mit der Bitte um Erlösung62, worauf ihm die Gött in im Traum erscheint und un
ter Erteilung genauer Verhaltensvorschriften die Rettung zusagt63. Indem Apuleius hier die 
Erlösung in die Hände der Isis legt — sie selbst erteilt auch ihrem Priester in Traumepiphanie 
die für die Rück Verwandlung nötigen Anweisungen64 _# löst er jedoch die ursprünglich nur 
an die einfache Bedingung des Rosenverzehrs geknüpfte Rückverwandlung65 aus dem Be
reich des Zufalls und verleiht ihr den Charakter eines göttl ichen Erlösungs und Gnadenak
tes66. Mit dieser 'religiösen Konzeption' der Rückverwandlung ändert sich auch die Beurtei
lung der Verwandlung in Eselsgestalt: Sie erscheint jetzt nicht mehr als komisches Mißge
schick infolge einer Verwechslung, wie dies in der griechischen Vorlage der Fall war, sondern 
als Folge eines Vergehens, das in der curiositas des Lucius gegenüber dem den Göttern vorbe
haltenen Bereich bestand67. Damit aber ist das gesamte Eselsdasein als Strafe für dieses Ver
gehen aufzufassen: Die Neukonzeption des Schlusses rückt den gesamten Roman unter eine 
religiöse Perspektive. 

Dies gilt jedoch nicht nur für die zurückliegenden Ereignisse, sondernder Gnadenerweis der 
Göt t in verpfl ichtet Lucius zugleich, als Ausdruck seiner Dankbarkeit sein künftiges Leben 
ganz dem Dienst der Gött in zu widmen und sich in ihre Mysterien einweihen zu Iassen68. 
Diese Einweihung, die das positive Gegenstück zu der als pervertierte Initiationsszene gestal
teten magischen Verwandlung in Eselsgestalt b i lde t69 / wi rd in ihren drei Stufen mit einer — 
angesichts des den Mysten auferlegten Schweigegebots — erstaunlichen Deutlichkeit geschil
dert, wobei der Autor dem Leser eine Fülle von Sachinformation bezüglich der äußeren 
Rituale v e r m i t t e l t ^ . Von einer verdeckten, nur dem Eingeweihten verständlichen Dar
stellung kann zumindest hier keine Rede sein71, im Gegenteil: der Autor neigt gerade in die
sem Punkte zu größtmöglicher Offenheit72. 

60. Apul. Met. X, 34,3 f . 
61. Apul. Met. XI,1. 
62. Apul. Met. XI,2. 
63. Apul. Met. XI,36. 
64. Apul. Met. XI,6,1. 
65. Apul. Met. III.25. 
6 6 . Vg l . die Rede der Isis, A p u l . M e t . X l , 5 : "adsum tuos miserata casus, adsum favens et propitia ... iam tibi Providen

tia mea inlucescit dies salutaris." — In der Epitome hingegen — wie wohl auch in der griechischen Vorlage — bleibt 
die Erlösung ganz im Bereich des Zufälligen, vgl. Epitome 54: Lucius erblickt zufällig unter den Blumenarrange
ments, die den Tisch schmücken, auch Rosen, verzehrt sie sogleich und ist von seiner Eselsgestalt befreit. 

6 7 . V g l . die Rede des IsisPriesters (Met . X I , 1 5 , 1 ) : "curiositatis inprosperae sinistrum praemium reportasti". A u c h 
Lucius selbst hat ein dunkles Schuldbewußtsein, vgl. Met. XI, 2,7: "ac si quod offensum numen inexorabili me sae
vitia premit, mori saltem liceat...". — Zur Auffassung von 'curiositas' als frevelhafte Neugier gegenüber dem Gött
lichen bei Apuleius vgl. A. Wlosok, Zur Einheit der Metamorphosen des Apuleius, Philologus 113, 1969, 7277. 

6 8 . A p u l . M e t . X I , 6 ,4 : "plane memineris et penita mente conditum semper tenebis mihi reliqua vitae Wae curricula 
adusque terminos Ultimi spiritus vadata" ( Isis); vgl. auch X I , 15,5 (Pr iester) . 

69. Zur Entsprechung und Bezugnahme beider Komplexe aufeinander bis in die sprachliche Formulierung hinein vgl. 
A. Wlosok 7881. 

70. An 'Realien' werden mitgeteilt: Heilige Bücher, deren Texte für Uneingeweihte unentzifferbar sind (XI,22); Reini
gung durch Besprengen, Enthaltsamkeitsgebot, Anlegen eines Leinengewandes (XI,23); eingehende Schilderung des 
Prunkgewandes, das der Myste nach der Einweihung trägt, sowie Festgelage als Abschluß der Einweihung (XI, 24). 
Zweite Einweihung in die OsirisMysterien:Thyrsosstäbeund Efeu als heilige Gegenstände (Xl,27); Enthaltsamkeits
gebot, Scheren des Haupthaares, nächtliche Einweihung (XI,30). Dritte Einweihung: nur noch kurze Erwähnung des 
äußeren Ablaufs (Xl,28). 

71. Einzige Ausnahme: Schilderung der Erlebnisse im Tempelinnern während der Einweihung (XI, 23,79). 
72. Wenn der Autor auf eine Schilderung verzichtet, dann immer nur unter ausdrücklicher Berufung auf das Schweigege

bot (vgl. Met. XI, 23,3; 23,6; 27,3). 
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Daß diese eingehende Schilderung der Isismysterien nicht Selbstzweck ist, sondern zugleich 
einen Appell zur Nachahmung darstellt, zeigt die wiederholte Betonung der Vortei le, die ein 
Leben im Dienst der Isis mit sich bringt: Einerseits werden glückliche Jenseits und Unsterb
lichkeitshoffnungen geweckt73, andrerseits verhi l f t die Göt t in ihrem Diener auch im irdi
schen Leben zum Erfolg: den einzelnen Stufen der Einweihung läuft zunehmender berufl i
cher Erfolg parallel74. Diesen Appellationscharakter des Werkes verstärkt noch die nach
drückliche Identifizierung Lucius = Apuleius, die weit über die im PikaroRoman als Beglau
bigungstopos übliche IchForm hinausgeht75 und bezeichnenderweise erst im religiösen 
Schlußteil einsetzt76. Dadurch stellt sich der Autor mit seiner ganzen Person hinter die von 
ihm in seine Bearbeitung der griechischen Vorlage hereingetragene religiöse Tendenz. Das zu 
Beginn amüsante Unterhaltung versprechende Werk77 endet so als religiöse Propaganda
schrift. 

Diese grundlegende Neukonzeption des Schlusses im religiösmystischen Sinn wi rk t sich 
nicht nur auf die Beurteilung der einzelnen Ereignisse aus, sondern bringt zugleich eine Än
derung der ursprünglichen Romanstruktur mit sich: Die wesentlichen Ereignisse erscheinen 
nicht mehr, wie in der griechischen Vorlage, als zufällige, gleichsam linear aneinandergereih
te Abenteuerkette, sondern sie werden durch diese religiöse Perspektive im Sinne von 
'Extrempunkten' zueinander in Beziehung gesetzt, wobei sich folgende Momente als struk
turprägend erweisen: 

— Vergehen (curiositas) mit nachfolgender Strafe (Verwandlung in Eselsgestalt) 
— am Tiefpunkt des Leidens Hinwendung zur Gotthei t , wobei das Gebet mit der 

Bitte um Rettung diesen seelischen Vorgang nach außen bezeichnet 
— erlösungsverheißende Epiphanie der Gottheit 
— Erlösung mit anschließendem Leben im Dienste der Gottheit = Einweihung in die 

Mysterien78. 

Die Romanstruktur verläuft also nicht mehr, wie in der griechischen Vorlage, linear, sondern 
beschreibt mit ihren Hoch und Tiefpunkten eine Ar t ' innere Handlungskurve', die den vom 
Autor intendierten Sinn klar zum Ausdruck bringt: Erlösung und Rettung aus den durch sei
ne Verfehlungen bedingten Leiden sowie dauerndes Glück f indet der Mensch nur bei der 
Gottheit . Voraussetzung dafür ist jedoch die Hinwendung des Menschen zur Gotthei t , also 
seine innere Umkehr, die sich somit als Scheitelpunkt der religiös bestimmten inneren Hand
lungskurve, als das zentrale, strukturtypische Element erweist, wobei die Motive des Gebets 
und der unmittelbar damit gekoppelten gött l ichen Epiphanie diesen Wendepunkt nach 
außen bezeichnen. 

Vor allem diese Auswirkung auf die Romanstruktur erweist daher die religiösmystische Ten
denz als das eigentliche Anliegen des Verfassers, wobei das im Prooemium79 und durch die Wahl 

73 . A p u l . Met . X ! , 6 , 5 ; 21 ,6 . 
74 . A p u l . M e t . X I , 6 ,5 (Ve rhe ißung der Isis); X I , 2 7 , 8 ; 2 8 , 5 ; 3 0 , 2 . 
75. Vg l . van Th ie l 3 . 
76 . A p u l . M e t . X I , 27 . 
77 . A p u l . M e t . I , 1. 
78 . Dieses Schema bestät ig t zug le ich d ie zwe i te w i c h t i g e E r w e i t e r u n g des A p u l e i u s , d ie an zent ra le r Stel le eingeschobene 

Erzäh lung von A m o r u n d Psyche (s.o. S. ) , die in Umrissen die gleiche Sta t i onenab fo l ge a u f w e i s t : 
— V e r f e h l u n g (curiositas — Strafe) 
— Leidenszei t — Ergebung in den Wi l len der G ö t t e r (Venus) 
— re t tende Ep iphan ie des Got tes (Eros) 
— glückl iches künf t iges Dasein, was auf der Ebene der H a u p t h a n d l u n g d e m g lück l i chen Leben der Is ismysten i m 

Jenseits entsprechen d ü r f t e . 
79. A p u l . M e t . I , 1. 
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des 'Schelmenromans' als literarische Gattung proklamierte Ziel, den Leser gut zu unterhal
ten, sich unter der am Ende zutage tretenden religiösen Perspektive als publikumswirksames 
Vehikel des religiösen Gehaltes entpuppt. 

2. 'Joseph und Aseneth' 

Ähnlich verhält es sich bei dem in griechischer Sprache verfaßten Roman 'Joseph und 
Aseneth', dessen Autor wahrscheinlich aus jüdischen Kreisen Ägyptens stammt80. In forma
ler Hinsicht ist das Werk in engem Anschluß an den griechischen Liebesroman konzipiert — 
alle Merkmale dieses Romantypus sind vollständig vertreten81. Diese Einkleidung des Ge
schehens in einen Liebesroman dürfte der Funktion nach der 'Unterhaltungskomponente' 
bei Apuleius entsprechen: Sie dient ebenfalls nur als Träger des eigentlichen, religiösen Ge
haltes, da die Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen den beiden Helden nur die Motiva
tion für das zentrale Romangeschehen, die Hinwendung der ägyptischen Priestertochter 
Aseneth zum jüdischen Glauben, bildet. Erst dann steht ihrer Verbindung mit Joseph, in den 
sie sich beim ersten Anblick verliebte, der sie jedoch ihrer Andersgläubigkeit wegen ablehnte, 
nichts mehr im Wege, ja sie wird sogar auf göttlichen Willen hin vollzogen82. Auch hier 
bringt ein pathetisches Gebet mit Schuldbekenntnis, Reue und Bitte um Rettung (auch aus 
ihrer Liebesqual)83 diese innere Wende zum Ausdruck, worauf ein Engel als Bote Gottes er
scheint und ihr die "Geheimnisse Gottes"84 verkündet. Diese Begegnung mit dem Engel ist 
als Einweihungsszene mit konkreter Beziehung zum Kultritual aufzufassen85, die aber — im 
Unterschied zu Apuleius — hier in die Epiphanieszene selbst hineinverlegt ist und bei der 
dem Engel die Rolle des Mystagogen zufällt86: Abgesehen von den äußeren Vorbereitun
gen87f tragen Handlungen und Gebärden des Engels ausgesprochen zeremonielles Gepräge88, 
seine Rede ist formelhaft stilisiert89. In der Mitteilung und Ausgestaltung dieser 'Einwei
hungsszene', die den bei Apuleius nur angedeuteten Vorgängen im Isistempel entsprechen 
dürfte, geht der Verfasser dieses Romans also noch über Apuleius hinaus. 

Verfolgt man die 'innere Handlungskurve' bei 'Joseph und Aseneth', so zeigt sie eine ähnli
che Struktur wie die 'Metamorphosen': 

— falsche religiöse Haltung, später als Schuld begriffen90, wird zur Ursache für Leid 
und Verzweiflung 

— auf dem Tiefpunkt des Leidens Hinwendung zu Gott, wobei das Gebet mit der 
Bitte um Rettung diese Wende nach außen bezeichnet 

80. Philonenko 99 f f . , der den Roman aus historischen Gründen auf den Beginn des 2. Jh. n.Chr. (a.O. 108) datiert, 
während West, CQ 24, 1974, 80 f . , für eine Datierung eventuell noch in hellenistische Zeit eintr i t t . 

81. Vgl. Philonenko 4348. 
82. 15,5; 15,9. — Ähnlich wie bei Apuleius begegnet auch hier das Motiv der Doppelepiphanie, um die Erfüllung der 

Bitte zu bewerkstelligen. 
83. 1 2 , 2  1 3 , 3 . 
84. 16,7: ßCLKapüi et aü, ÖTI Ü7re/<a\iV0T) ooi rä h.-nöppr\Ta TOV deov; vgl. Philonenko 187 mit Belegen dafür, daß 

die Bezeichnung r d hrröppr^ra in den Bereich der Mysteriensprache gehört. 
85. Vgl. Philonenko 89 f f . 
86. Bei Apuleius übernehmen — der anderen Plazierung der Einweihungsszene entsprechend — von der Gött in bestimmte 

Priester diese Aufgabe. 
87. In den Bereich der Vorbereitungen gehören: siebentägiges Fasten der Aseneth (1011); Waschung (14,1217); Anle

gen eines reinen Gewandes (14,1216)  vgl. die entsprechenden Vorbereitungen des Lucius bei Apuleius (s. oben 
A n m . 7 0 ) . 

88. Vgl. die Honigwabenszene (16): Der Autor legt in dieser Szene besonderen Wert auf die genaue Angabe der Gestik 
des Engels, wodurch man bei der Lektüre unwil lkürl ich den Eindruck einer rituellen Handlung gewinnt. 

89. Vgl. die dreifache Anrede der Aseneth am Beginn der Erscheinung (14,48), die Verwendung dreigliedriger Formeln 
(14,4; vgl. dazu Philonenko 90 f.) sowie die Seligpreisung der Aseneth (16,7). 

90. 12,6. 
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— Epiphanie des Engels als des Boten Gottes zum Zeichen der Erhörung und gleich
zeitiger Einweihung in den neuen Glauben 

— Erfüllung der Bitte im realen Bereich, was zugleich den Auftakt zu einem glück
lichen Dasein im diesseitigen und jenseitigen Leben bedeutet91. 

Die diesem Ablauf wegen seiner exemplarischen Wende an sich innewohnende, auf den Leser 
zielende Aufforderung zur Nachahmung wird auch hier zusätzlich verstärkt durch die vom 
Autor auf assoziativer Ebene vorgenommene Gleichsetzung Aseneths mit Neith92, so daß 
also die Bekehrung Aseneths zugleich den Übertritt der ägyptischen Göttin selbst zum jüdi
schen Glauben bezeichnet93. Diese hier unverhüllt hervortretende missionarische Tendenz 
verwandelt auch diesen Roman  wie den des Apuleius — in eine religiöse Propagandaschrift. 

Diese beiden nach Typus, Milieu und Erzählsituation so unterschiedlichen Romane zeigen 
also dennoch eine Reihe grundlegender Gemeinsamkeiten: 

— Auf eine hinsichtlich religiöser Bindung neutrale Grundkonzeption94 wird die re
ligiöse Komponente gewissermaßen aufgesetzt. Dies führt zu einem Funktions
wandel des die ursprüngliche Grundkonzeption bestimmenden Geschehens, das 
dadurch zum publikumswirksamen Träger des religiösen Gehaltes degradiert wird. 

— Im Zusammenhang mit dieser Bindung an einen bestimmten religiösen Gehalt 
steht in beiden Fällen die konkrete Bezugnahme auf Kultrituale der jeweiligen re
ligiösen Gemeinschaft, speziell auf das teilweise bis in Einzelheiten (Vorbereitun
gen, äußerer Ablauf) wiedergegebene Initiationsritual. Zugleich wird die mit der 
Einweihung verknüpfte Hoffnung auf ein glückliches Leben im Diesseits und Jen
seits, auf Unsterblichkeit, deutlich ausgesprochen95. 

— Der in die ursprüngliche Grundkonzeption neu hineingetragene religiöse Gehalt 
zeigt in beiden Fällen Auswirkungen auf die Romanstruktur, d.h. die von ihm ge
prägte 'innere Handlungskurve' setzt sich gegenüber dem zugrundeliegenden, line
ar verlaufenden Strukturtypus durch96. Diese neue, von der religiösen Konzep
tion her geprägte Struktur erweist sich bei beiden Romanen als nahezu identisch: 
Als wesentlich strukturbestimmende Elemente ergeben sich bei beiden 

— Verfehlung 
— daraus resultierendes Leid 
— Hinwendung des Helden zur Gottheit 
— göttliche Epiphanie mit Erlösungsversprechen (in beiden Fällen gekoppelt mit 

dem Motiv der Doppelepiphanie, um die Erlösung zu realisieren) 
— Erlösung, verbunden mit dem Eintritt in die neue religiöse Gemeinschaft (Ein

weihung) 
— künftiges glückliches Leben. 

Der 'Scheitel' dieser 'inneren Handlungskurve' liegt dabei in der inneren Umkehr des jeweili
gen Helden, deren äußeres Zeichen in beiden Fällen das Gebet bildet, mit dem wiederum die 
Epiphanie der Gottheit selbst bzw. ihres Boten als unmittelbare Antwort gekoppelt ist. 

91. 15,4 (Unsterblichkeit); 15,9 (Joseph). 
92. Zu dieser Gleichsetzung Aseneth — Neith vgl. Philonenko 6179. 
93. Dieser Übertritt wird zusätzlich durch den Namenswechsel der Aseneth (15,6) verdeutlicht, vgl. Philonenko 52. 
94. Apuleius, Metamorphosen: <C griechischer Eselsroman. 

"Joseph und Aseneth": <C griechischer Liebesroman. 
95. Apul. Met. XI, 6,5; 21,6; 'Joseph und Aseneth' 15,4. 
96. Struktur der Vorlage für Apuleius (griechischer Eselsroman): einfache Abenteuerkette. 

Struktur der Vorlage für 'Joseph und Aseneth' (Liebesroman): in der Regel zweisträngige Abenteuerkette unter dem 
Gesichtspunkt der Trennung und Wiedervereinigung der Liebenden. 
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Diese Umkehr des Helden bildet in ihrer Funktion als 'Scheitelpunkt' das entscheidende 
dynamische Moment der inneren Handlungskurve und ist eine offenkundig propagandistisch
missionarische Tendenz, bedingt durch 

— das in der Umkehr des Helden als dem Scheitelpunkt der religiösen Struktur be
schlossene, ausgesprochen dynamische, in missionarischappellativer Absicht auf 
den Leser zielende Element, der durch diese exemplarisch vorgeführte Wende zur 
Nachahmung aufgefordert wird; 

— das von beiden Autoren zur Verstärkung des missionarischen Charakters gleicher
maßen angewandte Identifikationsverfahren: Die Gleichsetzung des bekannten 
Sophisten Apuleius mit dem Helden seiner Erzählung (bezeichnenderweise erst im 
explizit religiösen Schlußteil des Romans einsetzend) bzw. von Aseneth mit der 
ägyptischen Göttin Neith heben die in beiden Romanen vorgeführten exemplari
schen Wandlungen aus dem Bereich der literarischen Unverbindlichkeit und ver
leihen ihnen Aktualität. So bilden beide Werke einen Aufruf an den Leser, sich 
ebenfalls der jeweiligen religiösen Gemeinschaft anzuschließen und sich den teil
weise geschilderten Initiationsriten zu unterziehen. 

3. Longos: 'Daphnis und Chloe' 

Für einen Vergleich dieser beiden in ihrer missionarischen Zielsetzung auf ein breites Publi
kum hin konzipierten Werke mit dem Roman des Longos unter dem Aspekt der Bindung an 
den religiösen Bereich bietet sich daher als Ansatzpunkt zunächst die bei den beiden 'Myste
rienromanen' als Scheitel der inneren Handlungskurve bezeichnete Phase des Geschehens 
an97, in der jeweils die unverhüllte Bindung an die religiösmystische Sphäre einsetzte: die 
Hinwendung des Helden zur Gottheit in äußerster Notsituation, als deren äußere Merkmale 
sich die Motive des Gebets und der unmittelbar darauf folgenden hilfeversprechenden Epi
phanie der Gottheit bestimmen Iießen98. 

Eine scheinbar entsprechende Situation begegnet auch im Roman des Longos: Daphnis, über 
den Raub Chloes durch die Methymnäer völlig verzweifelt, klagt den Nymphen sein Leid99, 
was — ganz dem bei den beiden 'Mysterienromanen' aufgezeigten Schema entsprechend — 
eine Traumepiphanie der Göttinnen zur Folge hat, in der sie ihre Hilfe zusagenlOO. Die 
äußeren Umstände gleichen also denen in den 'Metamorphosen' und 'Joseph und Aseneth': 
Verzweiflung — Wendung an die Götter — Epiphanie mit Hilfeversprechen. Der Inhalt ist 
hier jedoch ein völlig anderer: nicht erstmalige Hinwendung zu den Göttern und demütige 
Bitte um Hilfe — sondern Vorwürfe wegen göttlicher Tatenlosigkeit. Daphnis klagt die Nym
phen an, sie hätten Chloe, die ihnen immer eine eifrige Verehrerin gewesen sei, im Stich ge
lassen; er beschuldigt also die Göttinnen gewissermaßen des Verrats101. 

Dieser schwerwiegende Unterschied im Gehalt — die Rede des Daphnis an die Nymphen 
wird man wohl kaum als Gebet bezeichnen wollen — beleuchtet das im Vergleich mit den 
Helden der beiden 'Mysterienromane' völlig andere Verhältnis von Daphnis und Chloe zum 
göttlichen Bereich: hier keine vorangegangene Verfehlung oder Vernachlässigung der 

9 7 . s . o . S . 185. 187 . 
9 8 . s.o. S. 185. 186 . 
9 9 . Longos I I , 2 2 . 

100 . Longos I I , 2 3 . 
101 . Longos 11,21: Kai rat? Nüju^cu? tu? npo8ovoai<; KaTeßentpero  also E igen in te rp re ta t i on des A u t o r s ! 
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Götter102f daher auch keine Spur von Schuldbewußtsein, wie es im Gegensatz dazu bei 
Aseneth voll ausgeprägt 03, bei Lucius immerhin ahnungsweise vorhanden istl04. Daphnis 
und Chloe bemühen sich von Anfang an um rechtes Verhalten gegenüber den Göttern, und 
die Hilfe der Nymphen ist nach der Interpretation des Autors der Lohn dieses rechten Ver
haltens105. 

Interessanterweise ist dabei jedoch das Motiv des Vergehens im Sinne der Vernachlässigung 
des Göttlichen an sich, das bei 'Joseph und Aseneth' und Apuleius fest mit dem Motiv der 
Umkehr verbunden ist, auch bei Longos keineswegs eliminiert: Die Nymphen weisen näm
lich bei ihrer Traumerscheinung Daphnis auf die bis dahin unterlassene Verehrung Pans hin 
— ein Versäumnis, das Daphnis dann schleunigst nachholt. Das Motiv der Schuld fehlt also 
auch hier nicht, es bleibt jedoch — im Gegensatz zu 'Joseph und Aseneth' und Apuleius — 
ohne strukturelle Funktion, da die Nymphen aus dem Bewußtsein ihrer Beistandsverpflich
tung heraus bereits vor der Anklage des Daphnis von sich aus Pan um Hilfe bei der Rettung 
Chloes gebeten haben. Der Hinweis auf die Verfehlung erfolgt also erst, als die Hilfe schon 
eingeleitet ist. 

Die für die beiden Mysterienromane strukturprägenden Motive der Schuld sowie des Gebets 
(mit anschließender Götterepiphanie) als äußerer Zeichen einer inneren Umkehr sind zwar 
vorhanden, zeigen aber, da mit völlig anderem Gehalt erfüllt, keinerlei Wirkung auf die 
Handlungsstruktur: Das 'Gebet' des Daphnis ist keine Umkehr, sondern bezeugt im Gegen
teil die enge Verbundenheit, ja Vertrautheit des Helden mit dem göttlichen Bereich. Eben
sowenig wird die versäumte Verehrung Pans im Sinne einer Schuld wirksam, wie sie bei den 
'Mysterienromanen' die Voraussetzung für die innere Umkehr bildete. 
Die in dieser Funktionslosigkeit sich äußernden Negation der für die 'Mysterienromane' cha
rakteristischen Motive mit dem daraus resultierenden Fehlen des für jene typischen Um
schwungs, der sich zudem als der eigentliche Träger des missionarischappellativen Elements 
erwiesen hatte106f läßt die andersartige Struktur des LongosRomans deutlich hervor
treten: Daphnis und Chloe sind in ihrem Verhältnis zu den Göttern von jeher vorbildlich, 
wie sie ihrerseits von Anbeginn ihres Lebens unter dem besonderen Schutz der Götter ste
hen107. ihr Verhalten gegenüber der Götterwelt entspringt einer natürlichen Frömmigkeit, 
wie andrerseits die göttliche Fürsorge für die beiden mit keinem irgendwie erkennbaren Ein
tritt in eine bestimmte religiöse Gemeinschaft verbunden ist. Unter dem religiösen Aspekt 
verläuft die Handlung daher linear. Wichtig ist allein die fortschreitende Entfaltung des Lie
besmotivs bis zur glücklichen Erfüllung im Rahmen eines einfachen, frommen, naturverbun
denen bukolischen Lebens. 

Beim Roman des Longos handelt es sich also nicht wie bei den beiden anderen Romanen um 
eine unterhaltsam eingekleidete religiöse Propagandaschrift, sondern vielmehr um die Dar
stellung einer zudem durch die Wahl des insularen Schauplatzes in sich geschlossenen Ideal
welt: Diese ideale Konzeption zeigt sich zunächst vor allem darin, daß die Grenzen zwischen 
dem menschlichen und göttlichen Bereich bis zu einem gewissen Grade aufgehoben sind. 
Dies äußert sich nicht nur im wiederholten direkten Verkehr zwischen Göttern und Men
102. Vgl. Longos II, 2; 22 (Daphnisrede). 
103. 'Joseph und Aseneth' 12, 47. 
104. Apul. Met. XI, 2,7. 
105. Longos II,2. 
106. s.o. S. 185. 187 f . 
107. Vgl. ihre wunderbare Rettung sowie die regieführende Rolle des Eros, wodurch dem Eingreifen der übrigen Götter 

gleichsam nur Hilfsfunktion zukommt. 
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sehen, sei es in der unmittelbaren Begegnung Mensch—Gott 108r im aktiven Eingreifen der 
Götter in die Ereignisse der Menschenwelt 109 oder in Traumerscheinungenl 10, sondern 
auch in der sprachlichen Gestaltung: Der Autor bedient sich sehr häufig des Mittels der 'my
thologischen Überhöhung'111: Die Aussetzung und wunderbare Errettung der Kinderbrin
gen die Hirten selbst mit göttlicher Vorsehung und vergleichbaren Schicksalen von Götter
kindern in Zusammenhangl 12. Die Namen der beiden weisen ebenfalls in die göttlichmythi
sche Sphäre: "Daphnis" erinnert nicht nur an den mythischen Hirten, sondern ist zugleich 
Beiname des A p o l l o n i a , während "Chloe" als Beiname der Demeter belegt ist114. In be
sonderem Maße aber wird der mythischgöttliche Bereich bei der Formulierung von Verglei
chen hereingeholt 15, so daß man hier geradezu von einer Angleichung sprechen kann. Die
se auf verschiedenen Ebenen vollzogene Annäherung zwischen Menschen und Göttern dient 
jedoch nicht nur der Idealisierung, sondern weckt darüber hinaus gezielte Assoziationen an 
die Idealvorstellung vom Goldenen Zeitalter, zu dessen Hauptmerkmalen die weitgehende 
Aufhebung der Schranken zwischen Götter und Menschenwelt, der direkte Verkehr mit den 
Göttern, zählte115a. 

Auf den Idealcharakter dieser hier gestalteten Welt weist der Autor jedoch auch noch von 
einer anderen Seite und ebenfalls durch ein sprachliches Mittel hin, nämlich durch das in 
erster Linie der Naivität von Daphnis und Chloe geltende Stilmittel der Ironie'' 16. Damit 
aber deutet er zugleich eine gewisse Distanz zu der von ihm selbst geschaffenen Welt an, d.h. 
daß er sich ihres idealen, um nicht zu sagen irrealen Charakters wohl bewußt ist. 

4. Ergebnis des Romanvergleichs 

Stellt man also den Roman des Longos den beiden 'Mysterienromanen' zum Vergleich an 
die Seite, so unterscheidet er sich von ihnen in wesentlichen Punkten: 
— durch das Fehlen der für die religiöse Struktur der Mysterienromane charakteristischen 

inneren Umkehr des Helden: Daphnis und Chloe sind in ihrem Verhältnis zu den Göt
tern von Anfang an vorbildlich. Die religiöse Struktur des LongosRomans verläuft also 
im Gegensatz zu den beiden anderen, in dieser Beziehung dynamischen Romanen linear; 

— durch den Mangel an jeglicher offenkundig missionarischen Tendenz im Sinne einer 
Aufforderung zum Anschluß an eine bestimmte religiöse Gemeinschaft, wie sie sich bei 
den Mysterienromanen in der exemplarischen Umkehr des Helden sowie in den erwähn
ten Identifikationsverfahren zur Bekräftigung des religiösen Gehaltes äußerte. Ähnliches 

108. Longos II, 46 (Begegnung Eros — Philetas). 
109. Longos II, 2529 (Wunder Pans zur Befreiung Chloes). 
110. Vgl. Longos I, 7 (Eros); I I , 23 (Nymphen); II, 27 (Pan); I I I , 27 (Nymphen geben Daphnis den Geldhinweis); IV, 34 

(Traum des Dionysophanes). 
111. Hierauf wies zuerst G. Rohde (oben Anm. 17) 35. 40 f . hin. 
112. Vgl. Longos 1 , 6 . 8 ; 111,32; I, 16, wo Daphnis selbst seine wunderbare Rettung in Parallele setzt zur Ernährung des 

Zeus durch eine Ziege. 
113. Vgl. O. Schönberger, Longos, Berlin 21973, 22. 
114. Schönberger 22. 
115. Vgl. Longos I, 16, wo Daphnis sich mit Zeus, Pan und Dionysos vergleicht. Weitere Beispiele: 

I, 24: Chloe  Nymphe; 
I I , 2: Daphnis — Dionysos; Chloe — Mänade; 
I I I , 34: Pflücken des Apfels  Parisurteil; 
IV, 4: Herde des Daphnis  Herde des Pan; 
IV,14: Daphnis — Apol lon; 
IV,17: Daphnis  mythische Hirten von großer Schönheit (Anchises, Bronchos, Ganymed). 

115a. Vgl. B. Gatz, Weltalter, Goldene Zeit Spudasmata 16, 1967, 36 f . 
116. Hinweis auf dieses Stilmittel zuerst bei H.H. Chalk, JHS 80, 1960, 49; vgl. Schönberger 30 f . 
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fehlt bei Longos — im Gegenteil: Die gelegentlich aufklingende Ironie deutet eher auf 
eine gewisse Distanz des Autors zu der von ihm selbst gestalteten Idealwelt; 

— durch das Fehlen von eindeutig auf konkrete Mysterienrituale beziehbaren Hinweisen 
— auch dies im Gegensatz zu den beiden anderen Romanen mit der teilweisen Schilde
rung der Initiationsriten. 

Dieses offenbar bewußte Vermeiden der für die beiden 'Mysterienromane' charakteristischen 
Züge sowie das Fehlen jeglicher auf Mysterien und ihre Rituale beziehbarer Hinweise ver
wehren trotz eines unbestreitbar gegebenen dionysischen Hintergrunds! 17 die Annahme 
einer Bindung des Longos an das dionysische Mysterienritual. 

III. 

Die aus diesem Vergleich mit den beiden 'Mysterienromanen' resultierende Ablehnung der 
These von der Bindung des LongosRomans an das dionysische Mysterienritual bestätigt ein 
Blick auf die formale Konzeption des Romans sowie seine Stellung innerhalb der geistigen 
Tendenzen seiner Zeit, — Aspekte, die in Merkelbachs Interpretation keinerlei Beachtung 
finden. 

7. Konzeption als literarisches Kunstwerk 

Wies im Verlauf der Erzählung selbst die gelegentlichauftretende Ironiel 18 mit ihrem Distan
zierungseffekt bereits auf die Gegenständlichkeit des Werkes, auf seinen Objektcharakter hin, 
so ist im Proömium dieser Gesichtspunkt geradezu thematisch: Der Autor gibt hier nicht nur 
über Bestimmung und Zielsetzung seines Werkes Auskunft — der Roman sei ein Weihge
schenk an Eros, die Nymphen und Pan und solle darüber hinaus zu einem freudespendenden 
und hilfreichen Besitz aller Menschen werden119 —, sondern er äußert sich an erster Stelle 
über dessen Konzeption als Kunstwerk: Der Roman sei als sprachliche Umsetzung eines 
kunstvollen Gemäldes in bewußter künstlerischer Konkurrenz zu diesem entstanden 120. 
Somit sind bereits im Proömium neben der Liebesthematik alle werkbestimmenden Fakto
ren klar definiert: die religiösbukolische Komponente in der Bestimmung des Romans als 
ländliches Weihgeschenk, seine Ausrichtung auf ein breites Publikum sowie die bewußte 
Konzeption als literarisches Kunstwerk. Was die Rangabfolge dieser Faktoren betrifft, so 
scheint der Autor selbst auf den künstlerischen Aspekt den größten Wert zu legen, da er ihn 
ausführlich an erster Stelle nennt. 

Die Verwirklichung dieses künstlerischen Anspruchs spiegelt sich zunächst vor allem in der 
ausgefeilten formalen Gestaltung: in der überaus kunstvollen Komposition der Erzählung, 
wobei sich Symmetrie und Parallelismus als beherrschende Kompositionsprinzipien erwei
s e n d , sowie in der sprachlichen Darbietung des Stoffes unter durchweg rhetorischen Ge
sichtspunkten in engem Anschluß an die zeitgenössische rhetorische Theorie122. 

Darüber hinaus scheint sich der Autor auch an poetologischen Regeln orientiert zu haben: 
Vor allem an Grundsätze der aristotelischen Poetik fühlt man sich bei 'Daphnis und Chloe' 
in auffälliger Weise erinnert, so daß sich die Frage eines — wie auch immer gearteten — 

117. Auf den dionysischen Hintergrund des Romans hat als erste G. Rohde, RhM 86, 1937, 41, hingewiesen. 
118. s.o. S. 190. 
119. Longos, Proömium 3. 
120. Longos, Proömium 12. 
121. Schönberger 38 f f .  T. Hägg, Narrative Technique in Ancient Romances, Stockholm 1971, 314. 
122. Zusammenfassend: Schönberger 35 f f . 
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Anschlusses an Aristoteles zumindest stellt123. 

Im Mittelpunkt der aristotelischen Poetik stehen die Ausführungen über die Tragödie. Als 
Vertreter der erzählenden Dichtung behandelt Aristoteles nur das Epos124# wobei er die für 
die Tragödie dargelegten Regeln in vielen Punkten auch für das Epos beachtet wissen wilM 25. 
Bei der Frage nach einer eventuellen Rezeption aristotelischer Grundsätze bei Longos muß 
man also die für das Epos aufgestellten (größtenteils auch für die Tragödie gültigen) Richtli
nien zugrundelegen, was auch insofern gerechtfertigt erscheint, als man den Roman in man
cher Hinsicht gattungsgenetisch als Nachfolger des Epos ansprechen kann126. Die Untersu
chung beschränkt sich dabei auf zwei zentrale Aspekte der aristotelischen Theorie: Hand
lung und Verhältnis zur Realität. 
Handlung im Sinne von Handlungsführung, d.h. die Zusammenfügung der einzelnen Hand
lungsteile, bezeichnet Aristoteles mit dem Begriff 'juü0o<r'127# er gebraucht ßüdoq also zu
nächst in technischem Sinn. Andrerseits verwendet er iivdoq zur inhaltlichen Charakterisie
rung eines bestimmten Stoffkreises, der Götter und Heroen'mythen'128, was wohl dem 
üblichen Sprachgebrauch entsprach. Der aristotelische Gebrauch des Wortes umschließt also 
zwei Aspekte: einen technischen und einen inhaltlichen, wobei der technische im allgemei
nen Wortverständnis wohl nicht ohne weiteres mitschwang, da ihn Aristoteles in der Art 
einer Definition ausdrücklich formuliert129. 

Auch Longos verwendet ßüöoq zur Bezeichnung der Handlungsführung ganz in aristotelisch
technischem Sinn, wenn Pan das Geschehen um Daphnis und Chloe als "Mythos der Liebe" 
bezeichnet, den Eros bilden wolle130. Dabei schwingt jedoch zugleich der inhaltliche Aspekt 
mit, der das Geschehen in die Nähe der Götter und Helden'mythen' rückt und dem bei Lon
gos zudem das durchgehend zu beobachtende Verfahren der Mythologisierung entspricht! 31; 
die bei Aristoteles in der Definition des Begriffs ßüdoq beschlossene technische wie inhalt
liche Komponente begegnet also bei Longos in ganz ähnlicher Weise. 

Für Mythos im Sinne von Handlungsführung fordert nun Aristoteles für Tragödie und Epos 
gleichermaßen, der Mythos solle sich auf eine "einzige, vollständige und abgeschlossene 
Handlung ... mit einem Anfang, Mitte und Abschluß"132 beziehen; er fordert also die Ein
heit des Mythos — ein Grundsatz, dem auch Longos nach Möglichkeit zu entsprechen sucht: 

123. Eine breite, direkt bezeugte Wirkungsgeschichte der aristotelischen Schrift läßt sich in der Antike bekanntlich nur 
schwer fassen (vgl. M. Fuhrmann, Einführung in die antike Dichtungstheorie, Darmstadt 1973, 197 f.). Immerhin 
sprechen ihre Erwähnung durch den Neuplatoniker Simplikios (6. Jh.) sowie die Tatsache der wohl letztlich auf grie
chische Vorlagen zurückgehenden arabischen Übersetzung des 10. Jh. dafür, daß zumindest im Osten die aristoteli
sche Poetik in gewissem Ausmaß noch bekannt und greifbar gewesen ist. — Breiter scheint die indirekte Wirkung ge
wesen zu sein, wie sie das zähe Weiterleben aristotelischer Kategorien in der hellenistischen Dichtungstheorie (vgl. 
Fuhrmann 121 f f .) bis in die Literaturkrit ik der römischen Kaiserzeit (z.B. bei Dion v. Prusa: s. unten Anm. 141) be
zeugen. Die — direkte oder indirekte — Kenntnis der aristotelischen Kategorien ist daher für den zudem dem östli
chen Kulturkreis verbundenen Longos nicht von vorneherein auszuschließen. 

124. Als literarische Gattung hat der Roman auch in den späteren antiken Poetiken keinerlei Beachtung gefunden; vgl. da
zu K. Kerenyi, Die griechischorientalische Romanliteratur, Darmstadt 1973 (= Tübingen 1927), 2.  O. Weinreich, 
Der griechische Liebesroman, Zürich 1962, 7. 

125. Arist. poet. 23/24, 1459 a/b. Soweit im Folgenden Textzitate in deutscher Übersetzung gegeben werden, sind sie der 
Übertragung von O. Gigon, Stuttgart 1967 (Reclam) entnommen. — Fuhrmann 38 f f . 

126. Weinreich 22 f f .  E.B. Perry, The Ancient Romances, Berkeley 1967, 45 f f . 
127. Arist. poet. 6, 1450 a.  Vgl. Fuhrmann 18 f f . 
128. Arist. poet. 9, 1451 b.  Vgl. Fuhrmann 18. 24. 
129. Arist. poet. 6, 1450 a. 
130. Longos II 27. 
131. s.o. S. 190. 
132. Arist. poet. 23, 1459 a; vgl. auch 8, 1451 a.  Vgl. Fuhrmann 20 f f . 43. 45 f . 
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Das Geschehen umfaßt nur einen bestimmten Lebensabschnitt des Paares. Die Einheit der 
Handlung liegt dabei in der kontinuierlich fortschreitenden, an keinem Punkt unterbrechba-
ren133 Entwicklung der Liebesbeziehung bis zu ihrer Erfüllung, wobei das gegenseitige 
Treuegelöbnis am Ende des zweiten Buches als vorläufiger Höhepunkt in formaler wie inhalt
licher Hinsicht die Mitte deutlich bezeichnet134. Die Geschlossenheit des Schauplatzes so
wie das feste Gerüst der Jahreszeiten unterstützen zusätzlich die durch die seelische Entwick
lung gegebene Einheit des Geschehens. 

Im Hinblick auf die Art der Handlungsführung unterscheidet Aristoteles schließlich zwischen 
"verschlungenem" und "einfachem" Mythos, "der sich kontinuierlich und einheitlich ohne 
Peripetie oder Entdeckung vollzieht"! 35. Da bei Longos eine Peripetie im eigentlichen Sin
ne fehlt, ist sein Mythos eher den einfachen, kontinuierlich verlaufenden Mythen zuzurech
nen, denn die 'Entdeckung' am Schluß ist hinsichtlich ihrer dramatischen Wirksamkeit kaum 
z.B. mit der des 'Ödipus' zu vergleichen, sondern dient eher der Beseitigung eines letzten 
Hindernisses vor dem glücklichen Abschluß. 

Was das Verhältnis Dichtung — Realität, also den Realitätsbezug der Dichtung angeht, so be
zeichnet es Aristoteles als Aufgabe des Dichters, nicht "zu berichten, was geschehen ist, son
dern was geschehen könnte, was möglich wäre nach Angemessenheit oder Notwendig
keit" ! 36. Demgemäß bestehe auch der Unterschied zwischen Geschichtsschreiber und Dich
ter darin, "daß der eine erzählt, was geschehen ist, der andere, was geschehen könnte"! 37. 
Der Dichter soll hiernach durchaus "Erfinder von Handlungen"!38 sein, aber mit der ein
schränkenden Forderung nach der Möglichkeit einer Handlung, also nach deren potentieller 
Realität. An anderer Stelle geht Aristoteles über diese Forderung nach potentieller Realität 
noch hinaus, indem er die Wahrscheinlichkeit zum obersten Grundsatz erhebt: "Man muß 
das Unmögliche, das wahrscheinlich ist, dem Möglichen vorziehen, das unglaubhaft ist"!39. 
Der Dichter hat also bei der Erfindung der Handlung auch über den Bereich der potentiellen 
Realität hinaus freie Hand, sofern er nur die Gesetze der Wahrscheinlichkeit beachtet. Gera
de um diesen Wahrscheinlichkeitsgehalt bemüht sich nun Longos in besonderer Weise. Da er 
durch 'Mythologisierung' die Annäherung seines Stoffes an die Sphäre des Göttermythos er
strebt, ist die Möglichkeit göttlichen Eingreifens von vornherein mitgegeben. Um aber die 
Glaubwürdigkeit und damit den Eindruck der Wahrscheinlichkeit für die Gesamtkonzeption 
zu erreichen, bemüht er sich um eine äußerst sorgfältige Motivation der Ereignisse und Hand
Iungenl40f worin man ein bewußtes Beachten dieses von Aristoteles so nachdrücklich for
mulierten Wahrscheinlichkeitsgrundsatzes sehen möchte!41. 

Diese offenkundige Rezeption aristotelischpoetologischer Kriterien!42 unterstreicht neben 

133. Hierin unterscheidet sich Longos grundlegend von den übrigen Liebesromanen, in denen die Entwicklung der Liebes
beziehung bis zur Vereinigung meist nur den Auftakt für eine beliebig fortsetzbare Abenteuerkette bildet. 

134. Vgl. dazu A. Geyer (oben Anm. 19) 15 f f . 
135. Arist. poet. 10, 1452 a. 
136. Arist. poet. 9, 1451 a.  Vgl. Fuhrmann 22 f f . 49. 
137. Arist. poet. 9, 1451 b. 
138. Arist. poet. 9, 1451 b. 
139. Arist. poet. 24, 1460 a.  Vgl. Fuhrmann 49 f f . 
140. Vgl. G. Rohde (oben Anm. 117) 33 f . 
141. Daß dieser von Aristoteles formulierte Wahrscheinlichkeitsgrundsatz in der antiken Literaturkrit ik bis ins 2. Jh. n.Chr. 

ein wesentliches Beurteilungskriterium darstellt, zeigt Dion v. Prusas 'Philoktet' (Or. 52), in dem er einen kritischen 
Vergleich der entsprechenden Dramen des Aischylos, Sophokles und Euripides gerade unter dem Aspekt der Wahr
scheinlichkeit vornimmt. Vgl. dazu J.W.H. Atkins, Literary Criticism I, London 1952 (= Cambridge 1934), 331 f f . 

142. Zur Wahrscheinlichkeit einer solchen Rezeption s. oben Anm. 123. Auch bei anderen Romanschriftstellern begegnet 
zwecks Aufwertung des eigenen Produkts die Anlehnung an poetologische Richtlinien, meist in Form des Anschlus
ses an die Tragödiendichtung. Vgl. K. Kerenyi (oben Anm. 24) 15. 
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der ausgefeilten formalen Gestaltung den künstlerischen Anspruch des Werkes und somit die 
Konzeption des Romans primär als literarisches Kunstwerk. Allein dieses Übergewicht der 
ästhetischen Komponente macht ein außerkünstlerisches und außerästhetisches Hauptanlie
gen, wie es bei der Interpretation des Romans als Mysterientext Voraussetzung wäre, un
wahrscheinlich. 

2. Stellung innerhalb der geistigen Tendenzen der Zeit 

Die feste Verankerung des Romans im zeitgenössischen geistigen und literarischen Ambiente 
äußert sich zunächst in seiner betonten Publikumsbezogenheit. Auf diesen Aspekt weist der 
Autor im Proömium nicht nur als auf einen Programmpunkt hin143, sondern er wählt zu
dem für sein Werk wohl nicht ohne Absicht die beim breiten Publikum beliebte Gattung des 
Liebesromansi44. Daß er diese Form im Vergleich zum 'normalen' Liebesroman, in dem die 
den Liebenden drohenden Gefahren, nicht aber die Liebe selbst den eigentlichen Gegenstand 
bilden145/ durch die ausschließliche Konzentration auf die Entwicklung des Liebesverhält
nisses und die so erzielte Geschlossenheit der Handlung gewissermaßen 'veredelt', dürfte den 
Roman auch für anspruchsvollere Leser attraktiv gemacht haben. 

Ebenfalls im Gegensatz zum üblichen Liebesroman wählt Longos die bukolische Welt als 
nahezu alleinigen Handlungsraum. Dieses Aufgreifen des bukolischen Milieus mit wiederhol
ten Hinweisen auf dessen Einfachheit146 läßt starken Einfluß zeitgenössischen popularphi
losophischen Gedankengutes erkennen147. | n diesen Lehren nahm das Ideal einfacher, an
spruchsloser Lebensführung, die allein dem Menschen zu innerer Freiheit und wahrem Glück 
verhelfen könne, eine zentrale Stellung ein, womit sich als Realisationsraum dieses Ideals 
vielfach die — freilich idyllisch verklärte — Vorstellung vom ländlichbukolischen Dasein als 
dem Inbegriff einfachen, naturgemäßen Lebens verband 148. Die wohl geschlossenste Gestal
tung dieses Ideals begegnet in Dion von Prusas 'Euböischer Idylle', die zum Roman des Lon
gos nahe Parallelen aufweist 49; So ist beiden zunächst der insulare Schauplatz gemeinsam; 
auch bei Dion spielt das Geschehen auf einer Insel (Euböa), wobei die geschilderte Land
schaft ausgesprochen liebliche, 'bukolische' Züge trägt150 und sogar das Motiv des wohlbe
stellten Gartens nicht fehlt l51. Auch das Milieu zeigt Verwandtschaft. Zwar handelt es sich 
bei Dion nicht um Hirten, sondern um Jäger, aber die Verbindung zur Hirtenwelt ist gewahrt 
in ihrer Herkunft aus dem Hirtenstand sowie in ihrem eigenen, wenn auch bescheidenen Be
stand an Ziegen und Vieh152. Als typische Elemente bukolischer Lebensform begegnen 
auch hier Laublager und Fellkleidung, und ähnlich wie die Hirten bei Longos zeichnen sich 
auch die Jäger durch beispielhafte Frömmigkeit153 und arglose Naivität aus154. Gemeinsam 
ist ferner die Spannung zwischen Stadt und Land, in beiden Fällen unter Einschluß des 

143. Longos, Proöm. 34. 
144. Vgl. etwa Persius I 134. 
145. Den Hinweis auf diese für den griechischen Liebesroman übliche Handlungsstruktur verdanke ich einer Vorlesung 

von Herrn Dr. Latacz über den griechischen Roman. 
146. Zusammenstellung entsprechender Stellen bei R. Vischer, Das einfache Leben, Studienhefte zur Altertumswissen

schaft 11,1965,137. 
147. Vgl. Vischer 79 f f . 
148. Die Verklärung ländlichen Lebens u.a. im Sinne ethischer Vorbildlichkeit beginnt schon bei Euripides und Aristo

phanes. Vgl. Vischer 58. 
149. Auf diese Ähnlichkeit wies bereits O. Weinreich (oben Anm. 124) 19 hin, ohne jedoch näher darauf einzugehen. 
150. Dion Chr. Or. 7, 14. 
151. Dion Chr. Or. 7,64 . 
152. Die einzelnen Bereiche ländlichen Lebens wird man nicht trennen dürfen: vgl. Longos III 29, wo Daphnis von seinen 

bäuerlichen Fähigkeiten spricht. 
153. Dion Chr. Or. 7, 52. 
154. Dion Chr. Or. 7,2226. 
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Verleumdungsmotivs''55/ wobei Dion, seiner didaktischen Absicht entsprechend, diesen Ge
gensatz weit stärker als Longos herausarbeitet. Und nicht zuletzt fühlt man sich in der Ge
staltung des Liebes und Hochzeitsmotivs bei der Schilderung des abendlichen Festmahls156 
an Longos erinnert. 

Der Unterschied beider Konzeptionen idealen bukolischen Lebens darf dabei freilich nicht 
übersehen werden: Bei Dion dient die idyllische Szenerie nur als Illustration eines philoso
phischen Anliegens, das er vor allem am Schluß als 'Moral' deutlich formuliert. Von dieser 
außerliterarischen, primär philosophischen Zielsetzung her ist es zu erklären, daß Motive, die 
bei Longos voll entfaltet erscheinen, hier nur angerührt werden. Bei Dion hat die Idylle nur 
'Hilfsfunktion', was sich bereits in ihrer Stellung als Einleitung zu einer theoretischen Ab
handlung ausdrückt. Bei Longos hingegen fehlt eine vergleichbare Ausdeutung, die zudem 
gegen die ausgeprägte l'artpourl'art—Tendenz des Romans verstießel57. Die Vorbildlich
keit bukolischeinfachen Lebens, wie sie die Popularphilosophen nahezu aller Richtungen in 
theoretischer Formulierung als Ideal vertraten, wird hier allein mit sprachlichen Mitteln und 
ohne explizite Ausdeutung gestaltet. Daß aber gerade bei dieser Ausweitung der sonst auf 
die Bukolik als poetische Gattung beschränkten idealländlichen Welt, d.h. bei ihrer Überfüh
rung in eine beim breiten Publikum beliebte Großform, zeitgenössischer popularphilosophi
scher Einfluß eine wesentliche Rolle gespielt haben dürfte, scheint nach diesem Vergleich 
mit Dion von Prusa kaum mehr zweifelhaft, zumal sich auch sonst bei Longos Elemente ky
nischer Philosophie nachweisen Iassen158; die dieses Ideal am nachdrücklichsten vertreten 
hatte. 

Weder aus der literarischbukolischen Tradition noch aus zeitgenössischen philosophischen 
Tendenzen ableitbar ist die Bereicherung dieser bukolischen Welt mit dionysischen Elemen
ten159f die schließlich zur Auffassung des Romans als Spiegel des dionysischen Mysterien
rituals verleiteten. Sie entsprechen vielmehr, wie die Analyse dieser dionysischen Motive in 
ihrer Verbindung mit der Handlungsstruktur des Romans ergibt160r der zeitgenössischen, 
sich auch etwa in der Beliebtheit dionysischer Themen bei der Dekoration von Wohnhäusern 
äußernden161 Auffassung vom Dionysischen als einem unverzichtbaren Bestandteil eines 
glücklichen Lebens162. 

3. Das "Goldene Zeitalter"als Zentralvorstellung 

Diese den Gehalt des Romans entscheidend bestimmenden Komponenten — Liebesthematik, 
philosophischer Einfluß, dionysischer Hintergrund — berühren sich jedoch trotz ihrer schein
baren Divergenz darin, daß sie sich gleichermaßen auf die gemeinsame, im Verfahren der My
thologisierung bereits mehrfach anklingende163 Grundvorstellung vom "Goldenen Zeitalter" 
beziehen lassen. 

155. Dion Chr. Or. 7, 2732. Longos II 19. 
156. Dion Chr. Or. 7,62 f f . 
157. s.o.S. 191. 
158. Vgl. Rohde (oben Anm. 117) 40. 
159. Siehe oben Anm. 117. Ausführlich Geyer (oben Anm. 19) 15 f f . 
160. Vgl. Geyer 15 f f . 
161. Vgl. Geyer 94 f f . 
162. Zusammenfassend Geyer 161 f f . 
163. Siehe oben S. 190. 
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Erfüllte Liebe in Verbindung mit der Vorstellung vom Goldenen Zeitalter begegnet zuerst 
bei dem vor allem in sprachlicher Hinsicht für Longos vorbildlichen Theokrit164 als aus
schließliches Charakteristikum des Goldenen Zeitalters; bei Longos ist die Liebe das beherr
schende Thema des Romans schlechthin. — Ebenso impliziert die Gestaltung des in der Popu
larphilosophie verbreiteten Ideals vom einfachen, ländlichbukolischen Leben den Bezug 
zum Goldenen Zeitalter: Bukolisches Dasein als urtümliche Lebensform wurde in der An
thropologie fast aller zeitgenössischer philosophischer Systeme, besonders aber von den 
Kynikern mit dem Goldenen Zeitalter gleichgesetzt!65 — wohl nicht zuletzt wegen der die
ser Lebensform zugeschriebenen ethischen Vorzüge. Von dieser moralphilosophischen Posi
tion aus ergab sich dann die geläufige idealisierende Beurteilung gegenwärtigen ländlichen 
Daseins als eines 'Überbleibsels' aus dem Goldenen Zeitalterl66, und von daher erklärt es 
sich auch, daß in der kaiserzeitlichen Poesie gerade die Bukolik bevorzugte literarische Aus
sageform für 'Goldene Zeitalter'—Vorstellungen ist 167 — ein Tatbestand, der als literarische 
Tradition neben den zeitgenössischen philosophischen Einflüssen Longos u.U. ebenfalls zur 
Wahl des bukolischen Milieus als Realisationsraum seiner mit Reminiszenzen an das Goldene 
Zeitalter ausgestatteten Idealwelt bestimmt haben dürfte. — Gleiches gilt für den dionysi
schen Hintergrund des Romans, der als Element der mit der Vorstellung vom Goldenen Zeit
alter verknüpften TrypheMotivik untrennbar gegeben ist 168. 

Von einer Verbindung des LongosRomans zum dionysischen Mysterienritual kann daher 
keine Rede sein. Es handelt sich vielmehr um die Schilderung eines glückseligen bukolisch
idealen Daseins vor dionysischem Hintergrund als einer wesentlichen Komponente dieses 
Daseins im Sinne einer in Einzelzügen an das Goldene Zeitalter erinnernden TrypheVor
stellung. 

164. Theoer. Id. 12,15 f . Zwar begegnet bei Empedokles (128 D) Aphrodite als Herrscherin im Goldenen Zeitalter, doch 
ist dies hier nicht in primär erotischem Sinn gemeint, sondern eher als Verkörperung liebender Eintracht. — Zur 
TheokritRezeption bei Longos: Rohde 27 f . ; M.C. Mittelstadt, RhM 113, 1970, 214 f .  Die Erotik bleibt dann 
seit dem Hellenismus vor allem in den poetischen Gattungen fest mit der Vorstellung vom Goldenen Zeitalter ver
bunden: vgl. Gatz (oben Anm. 115 a) 130 f f . 

165. Vgl. Gatz 144160. 
166. z.B. Verg. georg. 2,473 f f . 
167. z.B. Calp. ecl. 1. 4.  Carm. Einsidl. 2. 
168. z.B. Verg. ecl. 4,29.  Calp. ecl. 4,123 f . 
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