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MISANTHROPISCHE TECHNIKEN IN LUKIANS TIMON' 

Mit Ausblicken auf Menanders 'Dyskolos' und Sophokles' 'Philoktet' 

Für Walter Marg 

Sonderlinge, Outsider, griesgrämige Alte und gekränkte Ehrenmänner stehen als poetische 
Motive schon an den griechischen Anfängen der Literatur — man denke an den aggressiven 
Zynismus des homerischen Thersites^ oder an den tief erlittenen Haß des aischyleischen Pro
metheus2. Die zeitgenössischen Nachfahren dieser Gestalten, die das Zerbrechen ihrer Sozial
bindung tragisch durchleiden oder misanthropisch bejahen, sind etwa Hans Schnier in H. Bolls 
"Ansichten eines Clowns" oder auch Edgar Wibeau in U. Plenzdorfs "Neuen Leiden des jun
gen W.". Die typologische Spanne ist gewaltig: Alleingelassene, Verlassene, Ausgestoßene 
hier, dort Zurückgezogene, Einsiedler, nach "innen" Emigrierte, in freiwilliger Isolation Le
bende; beim einen eine objektiv begründbare schicksalhafte oder charakterlich bedingte In
kompatibilität mit der Gesellschaft, beim anderen eine selbstverhängte, auf Fehlurteil oder 
moralischem Fehlverhalten beruhende Reduzierung bzw. Aufgabe der menschlichen Kon
takte. 

Was die Psychologie, welche den Terminus 'Misanthropie' nicht benutzt, unter den Stichwor
ten Regression3, Panzerung4, UmweltPhobie, provokativer Aggressionsdrang, masochisti
scher ÜberIchKult, Selbstbespiegelung u.a. zusammenfaßt, ist von sich aus noch nicht litera
turfähiges Motiv. Hinzukommen muß ein Ethikon, in der Regel ein ins Absolute gesteigerter, 
Menschlichem nicht gerecht werdender Gerechtigkeitssinn und Wahrheitsfanatismus, ein 
"MichaelKohlhaasKomplex". Und gerade diese Komponente, jener die Existenz beherr
schende Weltverbesserungsgedanke gibt dem Misanthropen das poetische Format. Nicht der 
neurotische Mensch kann Zentralfigur poetischen Geschehens sein; der 'Held' bedarf bei aller 
Besonderheit eines hinreichend allgemeinmenschlichen, "normalen" Kernes, der eine wenig
stens partielle Identifikation des Lesers erlaubt: Homers Publikum dürfte das Niederknüppeln 

1. Il ias B 2 2 4  2 4 3 . Natür l i ch kann Thers i tes m i t seinen 'Wah rhe i t en ' n i c h t a n k o m m e n ; d ie no rmgebende Adelsgesel lschaf t 
e m p f i n d e t die K r i t i k an A g a m e m n o n s Ü b e r g r i f f e n als A n g r i f f auf sich selbst u n d b i l l i g t Odysseus' r igoroses Einschre i 
ten gegen den häß l i chen , ' f rech schwä tzenden ' Sonder l i ng . 

2. Aisch . P r o m . 9 7 5 f . : a-n\ü Xö-yto ro ik TrävTaq exöatpco öeoifc, 
ÖOOL nädovreq ei) KQ-KOVOC JU' £K8I!KOJ<;. 

Für Prometheus b i lden d ie G ö t t e r , vor a l lem die G r u p p e u m Zeus, d ie 'Gese l l schaf t ' ; sein G ö t t e r h a ß e n t s p r i c h t also 
der mensch l i chen Misan th rop ie . 

3. Beacht l i ch eine Stud ie über einen d e m M i s a n t h r o p e n nahestehenden T y p u s : Hans v. Hen t i g , Der Desperado, Ein Bei
t rag zur Psycholog ie des regressiven Menschen, B e r l i n / G ö t t i n g e n 1 9 5 6 . V o n den mehr d e s k r i p t i v als ana ly t i sch vorge
ste l l ten Var i an ten ist hier die S. 146 153 beschr iebene ( " V e r s t r i c k t e u n d G e h e t z t e " ) von Interesse: " D e r S t o ß eines 
Mißgeschicks oder einer Ungerech t i gke i t schär f t ih re V e r l e t z l i c h k e i t ... F l u c h t , d ie sich A n g r i f f s f o r m bed ienen k a n n ... 
K o m p l e x des Ver l o ren  u n d Ausgestoßense ins . " usw. Der wesen t l i che Unte rsch ied d ü r f t e in Fo lgendem l iegen: Der 
Desperado real is iert sich in der Randzone der Gesel lschaf t , der M i s a n t h r o p sieht sich i m M i t t e l p u n k t eines Ideals als 
verkann te r Ver t re te r u n d ve rbann t die n i ch t anerkennende u n d h in te r d e m Ideal zu rückb le i bende Gesel lschaf t in d ie 
Randzone seines Wel tb i ldes . 

4. Der bekann te marx is t i sche Anhänger der Schule S i e g m u n d Freuds, W i l h e l m Reich (Charak te rana lyse , F r a n k f u r t 1 9 7 3 
[ 1 9 3 3 . 1945 ] ) hat nachd rück l i ch auf die ' n a z i s t i s c h e Schranke ' der Verschlossenen u n d T r o t z i g e n h ingewiesen, d ie 
sich als 'Panzerung ' cha rak te r l i ch perpe tu ie ren k a n n . 
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des Thersites nicht als so selbstverständlich empfunden haben wie die Griechenfürsten um 
Odysseusö. Poetische Valenz hat aber der sensible Gerechte, der zum Misanthropen wird 
(tragisch) oder umgekehrt jener Misanthrop (meist verbitterter Greis), der durch ein drama
tisches Ereignis oder Erlebnis zur menschlichen Gemeinschaft  nicht unbedingt zur Philan
thropie — zurückfindet (komische Version)6. 

Die ausführlichsten und reifsten Gestaltungen dieses Typos in der griechischen Literatur sind 
Menanders Komödie 'Dyskolos' und Lukians Dialog Timon'. Beide Stücke tragen den Unter
titel 'Misanthropos', wenn auch nicht feststeht, ob er bei Menander authentisch ist. Aber Lu
kians Timon trennen von Menanders Knemon nicht nur vier Jahrhunderte, nicht nur eine an
dere Konzeption der Misanthropie, sondern vor allem die literarische Form: Drama und Dia
log. Merkwürdig, daß der Misanthrop, ob er nun Timon, Knemon oder Michael Kohlhaas 
heißt, schon immer ein amphibisches Dasein zwischen Bühne und erzählender (bzw. dialogi
scher) Prosa gehabt hat, wobei offensichtlich die Bühne überwiegt: Von Aischylos war schon 
die Rede; hinzu kommen z.B. Sophokles (Philoktet), Aristophanes (Dikaiopolis in den 
'Acharnern'), unsere Menanderkomödie, Terenz (Heautontimorumenos), Shakespeare, Gol
doni, Moliere, Schiller, Kotzebue, Ferd. Bruckner, v. Hofmannsthal bis hin zum 'Philoktet' 
von Heiner Müller. Am Anfang steht aber die Prosafabel vom habituellen Misanthropen Ti
mon, nach den Forschungen Bertrams? eine Erzählung des Neanthes von Kyzikos8. Die mo
tivgeschichtliche Tradition der misanthropischen Prosa bis zu Kleist (Michael Kohlhaas) oder 
sogar Heinrich Boll (Ansichten eines Clowns) ist noch nicht untersucht, doch dürfte die Lite
ratur nicht eben zahlreich sein. Hierher gehört zunächst auch der Dialog des Lukian. Aller
dings haben die Philologen viel Schweiß und Mühe darauf verwendet, diesen Dialog als ver
kappte Komödie zu erweisenö. Dahinter stand weniger das Bemühen um Struktur und Tech
nik des Dialogs als der Drang, verlorene Komödien zu rekonstruieren. Der Gewinn für den 
Bestand der Nea, Mese und Palaia war erstaunlich, allerdings auch recht vergänglich, wenn 
man ihn kritisch beleuchtet. Das Kunstwerk des Lukian selbst geriet hinter den bitteren Vor
würfen, was an Komödienmaterial vorgelegen habe, verunstaltet, kontaminiert und verflacht 
zu haben, fast aus dem Blick. Im Grunde aber reduziert sich der Kern dieser Kritik auf die 
Anklage, keine Komödie geschrieben zu haben. Wenn man aber dem Sophisten konzediert, 
bei seinem Leisten zu bleiben und in literarischer Variierung der Diatribe einen Dialog zu 
schreiben, dann muß dieser Dialog seine eigenen künstlerischen Gesetze haben dürfen. Die
sen soll nun zunächst nachgegangen werden in der Hoffnung, daß damit auch das typologi
sche Schema des Misanthropen Timon zutage tr i t t . 

5. Der l l i asd ich te r beschre ib t real ist isch S t r i e m e n , W u n d e n , Tränen u n d Schmerz des Geschundenen in au f fä l l i gem K o n 
t ras t zur R e a k t i o n der U m g e b u n g (B 2 7 3 ) : 

ot 6e Kai axvvßevoi -nep en' abrco r}öv yeXaaaav. 
6 . G r u n d f o r m e n der M i s a n t h r o p i e versuchten erstmals zu d i f f e renz ie ren A . Wida l , Des divers characteres du misan th rope 

chez les ecr ivains anciens et modernes , These Paris 1 8 5 1 . 
7. F. B e r t r a m , Die T i m o n l e g e n d e , Eine Entw ick lungsgesch i ch te des M i s a n t h r o p e n t y p u s in der a n t i k e n L i t e r a t u r , Diss. 

Heide lberg 1 9 0 6 . B. beschränk t sich al lerd ings ganz auf d ie T i m o n g e s t a l t , die er von Phryn ichos u n d Ar is tophanes über 
Plu ta rch (v. A n t o n . 6 9 ) , L u k i a n u n d L iban ios bis h in zu Kosmas von Jerusalem u n d Tzetzes ve r fo lg t . N i c h t in al len 
P u n k t e n überho l t ist E. P i c c o l o m i n i , Sul la leggenda d i T i m o n e i l m i s a n t r o p o , T o r i n o 1 8 8 4 , 2 4 7  3 2 2 ; vera l te t Binder , 
Über T i m o n den M i s a n t h r o p e n , Progr . U l m 1 8 5 6 . 

8 . Die Zuwe isung b e r u h t auf Scho l . A r . Lys is t r . 8 0 8 ; im übr igen ist der Rhe to r Neanthes von K y z i k o s m i t seinem biogra
ph ischen S a m m e l w e r k r i e p t evSö^ojv avSptov eine nebe lha f te Gesta l t . 

9 . " e i n kle ines prosaisches D r a m a " , so C h r . M a r t i n Wie land , L u k i a n von Samosata, Sämt l i che Werke Bd. 1, 1 T e i l , Leipz ig 
1 7 8 8 , N d r . Darms tad t 1 9 7 1 , 5 4  1 0 4 ; " u n a p icco la c o m e d i a " , so G. Dei la Ste l la , Qualche a p p u n t o sul T i m o n e d i Lu
c iano ' A t e n e e Roma 1 9 1 9 , 1 0 7  1 1 7 ; " e i n kle ines D r a m a " , so W. K iau lehn , De scaenico d i a l o g o r u m appara tu capi ta 
t r i a , Diss. Hal le 1 9 1 3 , 2 0 1  2 1 4 ; " d e r k o m ö d i a n t i s c h s t e al ler D i a l o g e " , so I . Ledergerber , L u k i a n u n d die a l ta t t i sche 
K o m ö d i e , Diss. Fre ibu rg /Schwe i z 1 9 0 5 ; am schär fs ten ve r f och t T h . K o c k ( L u k i a n u n d d ie K o m ö d i e , Rhe in .Mus . 4 3 , 
1 8 8 8 , 2 8  5 9 ; hier 4 3 f f . ) d ie These, d e m Dia log Luk ians l iege u n m i t t e l b a r eine K o m ö d i e , welche auch immer (s. un ten 
A n m . ' 16) z u g r u n d e , u n d er ste l l te aus ein igen Sätzen Luk ians längere T r i m e t e r f o l g e n d u r c h geringe Umste l lungen her. 
Fre i l i ch sagt dies m e h r über Luk ians St i l u n d Kocks metr i sche Komb ina t i onsgabe als über die Natu r der Quel len Luk ians 
aus. 
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I 

U m zunächst den I nha l t des T i m o n ' zu r ekap i t u l i e ren : 
T i m o n , ein vermögender u n d generöser Bürger des per ik le ischen A t h e n (eine h is to r i sche Ge
stal t u n d seit Ar i s tophanes in der L i t e r a t u r zu Hause), w a r i n fo lge übermäßiger Großzügig
ke i t u n d Fre igeb igke i t sch l ieß l ich v e r a r m t . A u f A t t i k a s har te r Scho l le f r i s t e t er sein Leben , 
zurückgezogen von al ler mensch l i cher Gesel lschaf t aus V e r b i t t e r u n g über d ie U n d a n k b a r k e i t 
der f rüheren Freunde , die den A r m e n j e t z t n i c h t mehr kennen w o l l e n . Hier setzt L u k i a n e in : 
T i m o n hader t m i t Zeus, der dieses h imme lsch re iende V e r h a l t e n unges t ra f t d u l d e . Zeus w i r d 
d u r c h T i m o n s V e r f l u c h u n g u n d V e r h ö h n u n g aus seiner B e q u e m l i c h k e i t au fgeschreck t u n d 
läßt sich von Hermes be r i ch ten , was aus j enem T i m o n g e w o r d e n sei, der f rüher so re i ch l i che 
H e k a t o m b e n geop fe r t habe. U m n u n wiede r in den G e n u ß dieser W o h l t a t zu k o m m e n , be
schl ießt Zeus, sich T i m o n s a n z u n e h m e n u n d i hn wiede r re ich zu machen : der R e i c h t u m 
(nXoüroq) soll so fo r t zu i h m gehen. Dieser s t räub t sich aber m i t Händen u n d Füßen gegen 
einen Her rn , der den Wer t des Geldes n i c h t zu schätzen wisse, u n d läßt sich auch n i c h t 
d u r c h Zeus ' B e m e r k u n g beschw ich t i gen , daß T i m o n sich in der Z u c h t der A r m u t (Ueuia) 
von G r u n d auf geänder t habe. Erst d e m ka tegor ischen Befeh l füg t sich Plu tos u n d w a n d e r t , 
von Hermes gele i tet — er ist l ahm u n d b l i n d —, nach A t t i k a , un te rwegs über sein Wesen u n d 
j eden m i t i h m get r iebenen M i ß b r a u c h A u s k u n f t gebend. 

Sie t r e f f e n T i m o n arbe i tend an in Gesel lschaf t der asket ischen T u g e n d e n : Uevia, Uöpoq, 
Kaprept'a, 'KvbpeCa haben i hn z u m v o r b i l d l i c h e n , m i t sich ( n i ch t m i t der Wel t ) z u f r i e d e n e n 
Sol ips is ten gemach t : er weis t den hohen Besuch barsch ab, o h n e e igen t l i ch etwas gegen Her
mes und Zeus zu haben — er schre ib t i hnen (poet ische I r on ie ! ) sogar Fürso rg l i chke i t zu; 
nur in Plu tos e r b l i c k t er d ie Ursache seiner s c h l i m m e n Er fah rungen . Der aber d r e h t den 
Spieß u m u n d beschu ld ig t seinerseits T i m o n des Frevels w i d e r den rech ten G e b r a u c h des 
Geldes. Got te rgeben fügt sich T i m o n sch l ieß l ich in sein Schicksal u n d g e h o r c h t , Plu tos , sei
nen V e r d e r b e r , den Gegner seiner Genossin u n d Meis te r in Penia, gewissermaßen als ungerech
te St ra fe auf sich zu nehmen . 

Al le ingelassen f i n d e t er alsbald den Thesauros, einen T o p f m i t G o l d , begrüßt i hn m i t une rwa r 
t e t e m Enthus iasmus u n d g ib t sich s o f o r t eine Lebenssatzung als M i s a n t h r o p o s u n d M o n o t r o 
pos, m i t dem Z ie l , seine Person vor a l lem mensch l i chen K o n t a k t zu bewahren . U n d als n u n 
von al len Sei ten die ehemal igen Freunde angeschw i r r t k o m m e n , u m sich als Ko lakes bei i h m 
e inzuschwätzen un te r d e m V o r w a n d , l ebenswich t ige Dienste zu le isten, verprüge l t er sie u n d 
jagt sie m i t S t e i n w ü r f e n davon . 

Die Gesch ich te k l i ng t lus t ig , ist aber n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h . S c h o n Wie land war d ie p lö t z l i 
che Begeisterung aufge fa l len , m i t der T i m o n das k u r z vorhe r als ungerech t zugefügtes Le id 
geschol tene G o l d f e i e r t , u n d er erk lä r t sie m i t k o n z i l i a n t e r Psycho log ie : " E s ist ein sehr wah
rer Zug u n d ein Ze ichen , daß L u k i a n das mensch l i che Herz k a n n t e , daß er seinen T i m o n ... 
u n v e r m e r k t wieder Lust z u m Re ichwerden b e k o m m e n l ä ß t . " 

Deut l i cher w i r d S o m m e r b r o d t I O , der den ' T i m o n ' z u m " V o r t r e f f l i c h s t e n , was w i r v o n L u k i a n 
bes i t zen " zäh l t : es werde "das C h a r a k t e r b i l d T i m o n s keineswegs vernachläss igt , sondern viel
mehr m i t s ich t l i cher Liebe ausgeführ t , vo l l Leben u n d aus e inem G u ß . " N u r an einer Ste l le 

10. J. Sommerbrodt, Ausgewählte Schriften des Lukian, 1. Bdchn., Berlin 1860 (3. Aufl . 1888) 4388. 
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nimmt er Anstoß, und er meint dieselbe wie Wieland. Kurz vorher hatte schon Binderl 1 den 
Finger auf die "Unzuträglichkeiten der moralischen Konsequenz" gelegt: warum erscheint 
der durch Penia geläuterte Timon zum Schluß in hemmungsloser Aggression? Umgekehrt ver
lagert Legrand12 die "incoherence" in die episodische Einführung der Läuterungsphase durch 
Penia, der SchlußTimon sei wieder der des Anfangs (1907), und Mesk13 schließlich (1915) 
kam zu der Einsicht, daß durch die Einfügung der heterogenen PlutosPeniaSzenen ein "Cha
rakterriß" in Timon entstanden sei. Präziser formulierte vier Jahre später Deila Stella14, 
Luk ian mache Timon kurzfristig und charakterwidrig zum kynischen Philosophen und somit 
zum "ippocentauro"; ähnlich noch Bompaire (1958)15, jn dessen bahnbrechender Deutung 
Lukians aus dem Geiste der Rhetorik sich eine eingehende Timoninterpretation findet. 

Die Interpretation der Timongestalt litt unter Vermengung zweier Prinzipien: die im 19. Jahr
hundert allenthalben fündigen Quellenanalytiker brauchten — und fanden — "Risse" in der 
Komposition des Dialogs, um hier die Umarbeitung der zu suchenden Komödienvorlage16 
bzw. die Zusammenarbeitung anderer Vorlagen17 aufzuzeigen; die "Unitarier" auf der ande
ren Seite fanden solche "Risse" in der Konzeption des TimonCharakters bei Lukian. Nach 
Bertram ist es vor allem Mesk zu danken, daß die Kontaminations bzw. Quellenfrage aus der 
Diskussion ausgeklammert wurde: Uneinheitlichkeiten in Timons Charakter beruhten nicht 
auf den Quellen. Soweit ich sehe, hat nur Münscher18 jeden Charakterbruch Timons be
stritten. 

Einen merkwürdigen Rückschlag mußte die Lukianforschung hinnehmen, als 1959 die Erst
ausgabe von Menanders 'Dyskolos' erschien; der Herausgeber, V. Martin, hatte bereits die loci 
similes aus Lukians Timon' vermerkt. Wolfgang Schmid19 glaubte nun, in Menander Lukians 
Vorlage gefunden zu haben. Neben der in manchen Punkten identischen Typisierung der un
sozialen Charaktere Timon und Knemon war für Schmid auch die Tatsache bedeutsam, daß 
Pap. Bodmer IV aus Lukians Zeit stammt. Gegen diese These hatte schon Görler20 geltend 
gemacht, daß Knemon, wenn er auch im Ruf steht, "Miocov kipe^rjq -navTaq", kein wirklicher 
bzw. ein sehr anderer Misanthropos als Timon ist: er kommt ja zur Menschlichkeit zurück, 
und nur vorher eignen ihm vorübergehend die Züge des Mioonövripoq . Um die eingangs ge
troffene Unterscheidung anzuwenden: Menander zeigt den komischen Misanthropen, der zu 
"seiner Gesellschaft" zurückfindet, Lukian den tragischen Typus, der sich immer tiefer in 
sein Leiden verstrickt. 

Görler hat auf einen weiteren wesentlichen Unterschied hingewiesen: bei Menanders Knemon 
geht es um ein rein persönliches Verhältnis als Vater bzw. Schwiegervater; bei Lukians Timon 
geht es um Reichtum. Angenommen, daß dieses Motiv nicht ursprünglich in die Timonfabel 
gehört  Ps. Plato epist. 24 (EG p. 626 Hercher) erklärt die Misanthropie aus der Verzweif

11. zitiert oben Anm. 6. 
12. Ph.E. Legrand, Sur le Timon de Lucien, REA 9, 1907, 132154. 
13. J. Mesk, Lukians Timon, RhM 70, 1919, 107144. 
14. zitiert oben Anm. 9. 
15. J. Bompaire, Lucien ecrivain, Imitation et creation, Paris 1958; vgl. bes. 169174. 
16. Man dachte an folgende Vorlagen: Monotropos des Phrynichos, Timon (?) des Plato comicus (Legrand), Timon des 

Antiphanes (Meineke, Helm), Hydria oder Thesauros des Menander. 
17. Eine Kontamination aus Neanthes und Aristophanes ist lange die communis opinio gewesen (s. bes. Ledergerber). 
18. K. Münscher, Bericht über die Literatur zur Zweiten Sophistik 19101915, Burs. Jahresber. 170, 1915, 1231; hier 83. 
19. W. Schmid, Menanders Dyskolos und die Timonlegende, RhM 102, 1959, 157182. 
20. W. Görler, Knemon, Hermes 91, 1963, 268287. 
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lung über die Schlechtigkeit der Welt21, der echte Plato (Phaidon 89 d) aus unkritischer Ver
trauensseligkeit^ —# angenommen also, Lukian erst habe das ReichArmMotiv mit Timon 
verknüpft — ein folgenschwerer Eingriff, der sämtliche späteren Timondramen bestimmt —, 
so hätte Lukian seine Misanthropengeschichte so entscheidend von Menander entfernt, daß 
man bestenfalls Benutzung desselben ethologischen Materials, nicht aber Abhängigkeit von
einander annehmen darf. 

Die Quellenfrage muß also abermals aus der Interpretation ausscheiden. Ja, es ist darüber hin
aus grundsätzlich festzuhalten: selbst wenn Lukians Quelle feststünde, so folgte daraus nichts 
für die innere Schlüssigkeit des lukianischen Dialogs. Gerade die Entlehnung von Plutos und 
Penia aus Aristophanes23 veranschaulicht die souveräne Art, mit welcher der Rhetor der 
Zweiten Sophistik die ihm selbstverständlich präsente "klassische" Literatur der Griechen 
variiert, umfuntioniert oder pervertiert: Plutos und Penia erfüllen bei Lukian einen gänz
lich anderen Zweck als bei Aristophanes,bei dem die auf sie bezogenen Personen nicht wie 
Timon reagieren: Chremylos ist das Gegenteil eines Misanthropen, und auch der wieder reich 
gewordene Anonymus bei Aristophanes ist nicht zum Misanthropen geworden; Aristophanes 
lieferte die Gestalten Plutos und Penia, aber nicht ihre Verbindung mit zurückgezogenen Son
derlingen. Um nun Lukians Timon als eigenständige Kunstform, als szenischen Dialog zu ver
stehen, soll die folgende Analyse ihre Kriterien nur aus dem Text selbst gewinnen. 

II 

1. Zum Aufbau: Ins Auge springen die beiden Timonmonologe, der erste vom armen, der 
zweite vom reichen Timon gesprochen. Dazwischen Dialogpaare, die jeweils durch das Blei
ben des einen Sprechers verzahnt sind: zwei Großdialoge mit Plutos, eingerahmt von zwei 
Kleindialogen mit Hermes, gefolgt und beschlossen von einem Dreiergespräch, dem Agon zwi
schen Plutos und Timon (Ar.: Zwischen Penia und Chremylos) mit Hermes (Ar.: Blepsiades) 
als neutraler Person. Das Werkchen klingt aus mit einer burlesken dialogischen Szenenfolge, 
der Vertreibung der Kolakes. 

Schema des Aufbaus: 

1  6 Erster TimonMonolog 
7  10 Kurzdialog Hermes — Zeus 

11  19 Langdialog Zeus — Plutos 
20  3 1 Langdialog Plutos — Hermes 
32  3 3 Kurzdialog Hermes — Penia 
34  4 0 Dreigespräch Plutos — Timon — Hermes 
41  4 5 Zweiter TimonMonolog 
46  5 8 Dialogische Epeisodia 

2 1 . bnöre eydj ßiadö vvv ovvewai TOIS noXXoic; ... KU.K TOVTüJV TöJV x w P ' w t ' owe-yvivv, o r t Tt /Ltojv obu r\v apa 
liioävdpojno<;, idi) ebpioKuiv ßevroi avdpurnouc; obK e5vvaro rä dr\pia tpiXeiv- ödev Kad' eavrov Kai p.6vo<; Sießtov. 

22. 77 r e jap piaavdpumCa ev^verai en TOV atpoöpa rivi Tuorevoai avev r e x ^ T j ? eneira bXiyov varepov ebpew 
rovrov novripöv re Kai aniorov, Kai auöt<r Zrepov Kai orav TOVTO noWaKis nädri T I ? rekevröjv 5 T J däßa 
npooKpovojv ßioei nävTaq ... 

2 3 . S c h o n d e r A b b e d u Resne l ( R e c h e r c h e s sur le T i m o n le m i s a n t h r o p e , 1 7 8 3 ) e r k a n n t e , d a ß L u k i a n s e i n e n P l u t o s u n d d i e 
P e n i a aus A r i s t o p h a n e s ' P l u t o s g e n o m m e n h a t t e ( v o n P i c c o l o m i n i b e s t r i t t e n ) . D a ß L u k i a n a b e r d a b e i n i c h t d i r e k t a u f 
A r i s t o p h a n e s z u r ü c k g r i f f , b e w i e s W . S ü ß ( P h i l o l o g u s 4 9 , 1 9 1 0 , 4 4 3 ) d u r c h e i n e n L e s e f e h l e r in d e r L u k i a n q u e l l e : diese 
l i e ß P l u t o s l a h m ( x w X d O s e i n , A r . P l u t . 2 6 7 ist er geil (\jju>\6<;). 
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Ein gefälliges, z.T. symmetrisches, sicher aber geordnetes, ausgewogenes Schema, das frei
lich jeder Ähnl ichkei t mit dem Bau einer Palaia oder Nea enträt: es gibt kein Fortschreiten 
der Handlung in Akten, ja nicht einmal ein echtes plot , außer Timon keine dramatischen Fi
guren. Vielleicht hat deshalb Bellinger24 den T i m o n ' als dramatisch schlecht eingestuft, 
wenn auch diese Sicht am Kern vorbeigeht. Was Lukians T i m o n ' zum Drama fehlt , lehrt ein 
Blick auf Shakespeare's 'T imon of Athens': Shakespeare stellt dem Timon einen Partner ge
genüber (Alkibiades) und eine Kontrastfigur an die Seite (den notorischen GriesgramMisan
thropen Apemantos; beide Figuren aus Plutarch), und erfand ein langes, wechselhaftes Le
bensschicksal mit Öffentlichkeitsbezügen hinzu. 

Der Eindruck wird bestätigt durch einen Blick auf die 'Dramaturgie' des Dialogs, die nicht 
den Gesetzen von Bühnenstücken gehorcht. Das Exponieren der Vorgeschichte zieht sich mit 
Wiederholungen und Aspektwechsel hin bis c. 19 (Timon über Timon, Hermes über Timon, 
Plutos über Timon) ; was als Ziel der Handlung im Monolog erschien, die Bestrafung der Un
dankbaren, läuft später nur als Seitenthema mit , um am Schluß unerwartet und gedreht wie
der aktiviert zu werden. Erst c. 34 t r i t t Timon selbst aktiv auf; jetzt erst könnte sich eine 
'steigende Handlung' entwickeln. Ist der Goldfund (c. 40) 'erregendes Moment' oder bereits 
dramatisches Finale (als Katastrophe bzw. Intrigenlösung)? Liegt die dramatische Wende 
(Peripetie) in Timons Entschlußwechsel zum Gehorsam oder in der überraschenden (Nicht) 
Anwendung des Reichtums? Man sieht: dramatische Kategorien sind nur teilweise sinnvoll 
anwendbar. Wollte man den T i m o n ' in seine dramatischen Einheiten zerlegen, erhielte man 
ein seltsames Bild: zunächst ein langes Vorspiel 'Götterhandlung' (ca. ein Drittel des Ganzen), 
die kein Komödien, sondern ein Eposmotiv ist; es folgt ein undramatischer Zwischenakt 
(Wanderung); und erst ab c. 32 wird eine 'kleine Komödie' aus Elementen der Palaia (außer 
Monolog) inszeniert, aber ohne AktFolge. Lukians 'T imon' kann ein gutes Hörspiel abgeben 
— Vf . bestätigt dies aus eigenem Versuch —, aber kein Bühnenstück (obwohl Bühnenbearbei
tungen und inszenierungen aus dem Ende des 19. Jh. bezeugt sind). 

Lukian schrieb eben keine Prosakomödie, sondern einen Dialog; der Dialog aber kommt aus 
sophistischphilosophischer Tradit ion, nicht aus der Poesie. Die Reden, welche dialogisch aus
getauscht werden, erweisen sich als Anwendung rhetorischer Formen, direkt oder parodisch: 
Enkomion, Psogos, Apologia, Kategoria, Symbuleut ikon, Antilogia usw. Gewiß bedienen sich 
auch Komödien und Tragödien (besonders Euripides) zum Teil dieser Formen, aber eben auf 
ihre Weise; Lukian holt sie nicht dor t , sondern aus der Rhetorik. Dazu kommt ein kleiner 
'somatischer' Dialog f iept TT\OVTOV25. Das paßt zum Bild des Lucien ecrivain, der Rhetor 
war, nicht Dichter oder Plagiator. 

2. Der Dialog lebt aber nicht, allein von diesen literarischen Formen, auch nicht von der 
Ethologie der Unterredner, sondern von der Entwicklung seiner thematischen Motive. Aus der 
Analyse des 'Netzes der internen Bezüge' (Bompaire) müßte sich die Frage der Einheit des 
TimonCharakters angemessen beantworten lassen. 

2 4 . A . R . B e l l i n g e r , L u c i a n ' s d r a m a t i c t e c h n i q u e , Y a l e Class . S t u d . 1 , 1 9 2 8 , 3 - 4 0 . 

2 5 . D i e U r f o r m d e s W a n d e r g e s p r ä c h s , b e i d e m z w i s c h e n G e s p r ä c h s t h e m a u n d S z e n e r i e so g u t w i e k e i n Z u s a m m e n h a n g b e 
s t e h t , l i e f e r n P i a t o n s N o m o i , n i c h t das T h e a t e r , das w e g e n d e r E i n h e i t des O r t e s k a u m z u r A u s b i l d u n g d i e s e r F o r m 
k o m m e n k o n n t e . M a n k a n n s ich d i e s l e i c h t a m e r s t e n T e i l d e r ' F r ö s c h e ' k l a r m a c h e n ( D i o n y s o s u n d X a n t h i a s a u f d e m 
W e g z u m H a d e s ) . I m ü b r i g e n l i e b t L u k i a n s o k r a t i s c h  e r e u n e m a t i s c h e D i a l o g e als E i n l a g e : i m " C h a r o n " f o l g t n a c h d e r 
v e r k ü r z t e n W i e d e r g a b e d e s h e r o d o t e i s c h e n D i a l o g s K r o i s o s  S o l o n ( c . 1 0 ) e i n e s o k r a t i s c h e A u s f r a g u n g über d e n W e r t 
d e s G o l d e s ( c . 1 2 ) . 
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Z u e r s t e in l e i ch tes Beisp ie l : das T i m o r i a - M o t i v ( T ) . B e s t r a f u n g , T i m o r i a , ist ja T i m o n s 
e igen t l i ches A n l i e g e n (c. 4 ) : nöre KoXaoeiq TX\V Tooamx\v äöuciav; Z e u s t r i f f t z w a r 
ganz ande re M a ß n a h m e n , b e m e r k t aber d o c h (c. 1 0 ) : TTXTIV iKavri ev TOOOVTPJ Kai a im? 

r i u c o p i ' a Zorac abroCq, ei b-nepTiXovTovvra TOV Tipcova bpöooiv. Dieser ist e n t s e t z t 
über das A n s i n n e n , P l u t o s a u f z u n e h m e n , u n d b e t e u e r t (c. 3 6 ) : epoi TOVTO IKCLVöV r)v, 
•nävTaq ävdpconovq fjßridöv oipü^eiv -noiijoai. I n H e r m e s V e r s u c h , d e m T i m o n d e n 
P l u t o s a u f z u d r ä n g e n , ist v o n T i m o r i a k e i n e Rede m e h r ; aber nach T i m o n s J a w o r t b e m e r k t 
H e r m e s b e i l ä u f i g (c. 4 0 ) : Ö T T O K oi KÖXaKeq exelvoi Siappajöooiv b-nö TOV ydövov. 
Es k o m m t z w a r v ie l s c h l i m m e r , aber das lag n i c h t i n Zeus ' Plan. J e d e n f a l l s ist das M o t i v 
b e w u ß t b r u c h l o s d u r c h g e f ü h r t ; es s teh t i m M i t t e l p u n k t v o n T i m o n s D e n k e n , n i c h t v o n 
Zeus ' Plan , u n d w i r d daher z u n ä c h s t z u m S e i t e n t h e m a . Es w e i s t aber T i m o n als ö i k a i o g 

ävf)p aus: G e r e c h t i g k e i t s s i n n ist i m m e r a c h t b a r . 

Dense lben T e n o r hat e in anderes w i c h t i g e s M o t i v : T i m o n s äperrj ( A ) , d i e H e r m e s i h m 
Zeus gegenüber besche in ig t (c. 8 ) : XP^OTöTTIS e-nerpi^ev amöv Kai yiXavdpconia. 
T i m o n ist also v o n N a t u r aus e in s y m p a t h i s c h e r , gesel l iger u n d ed le r M e n s c h . U n d h ö f l i c h 
b e g i n n t sein G e b e t (c. 1) : co Zeü yiXie K a i ^ttvie Kai eraipeie KTX., u m erst späte r 
in H o h n u n d A n k l a g e u m z u s c h l a g e n (c. 2 ) : Kadä-nep b-nö pavdpajöpa Kadevöeiq, u n d 
r ückschauend ersche inen j ene f r e u n d l i c h e n E p i t h e t a v o l l z y n i s c h e r I r o n i e u n d als A u s 
d r u c k der M i s a n t h r o p i e . Z u r a n g e b o r e n e n äperri des E d e l m a n n e s t r i t t späte r d i e v o n 
Penia anerzogene (c. 1 3 ) : irävv f j SikeXXa irenaiSajcojriKev amöv, d e n n z u r Penia ge
h ö r t ja ein ganzer T u g e n d k r e i s , u.a. d ie ooyia (c. 3 1 ) , v o n H e r m e s d e s p e k t i e r l i c h als Ge
s inde des H u n g e r s {\ipöq) b e z e i c h n e t : d i e aperr) des K le i nbü rge rs . E n t s p r e c h e n d ist das 
v o n Penia ausgeste l l te Z e u g n i s (c. 3 2 ) : jevvaiov ävbpa Kai -noXXov a%iov aitebeiia TOV 
Tipcova. In der T a t g e h ö r t a u c h d ie F r ö m m i g k e i t d a z u (c. 3 6 ) : ooi pev, co lEppf), Kai 
T<V Au irXeioTri xAP^ TWS empeXeiaq • TOVTOvi 8e röv UXOVTOV OUK äv Xäßoipi. 
Das neuqe le rn te Lebens idea l ist das k y n i s c h e der A u t a r k i e (c. 3 6 ) : k% avrov epov ras 
eXniSaq ä-naprr]oaoä poi f? F l e^ ia TOV ßiov ... Uavä Kai 8iapKr) £xu •••/ w o r a u s 
f o l g t , daß der U m g a n g m i t a n d e r e n M e n s c h e n t r üge r i sch , g e f ä h r l i c h , zu m e i d e n i s t . Da 
aber G o t t e s f u r c h t u n d E r g e b u n g ins U n a b ä n d e r l i c h e a u c h z u r k y n i s c h e n äperf) g e h ö r e n , 
g e h o r c h t er Zeus u n d m e i n t d ie B e g r ü n d u n g bei al le r s c h e i n b a r e n P a r a d o x i e — n a t ü r l i c h 
sagt L u k i a n z u g l e i c h e twas Kr i t i s ches über d iesen Zeus aus — b i t t e r e r n s t (c. 3 9 z e n t r a l e 

Ste l l e ) : iretoTeov Kai avOiq •nXovTme'ov. ri jap äv irädoi Tis, öirÖTe oi Qeoi ßiä^oiv-
TO; irXrjv öpa je, eis oiä pe npäjpaTa epßäXXeiq TOV KaKohaipova, hq äxpi vvv 
ebbatpoveoTaTa biäjojv xßvaov oupvoo TOOOVTOV Xf)^opai oböev ä8iKf)oaq Kai Tooau-
raq ypovridaq ävab^opai. Es ist also d i e T i m o n i n n e w o h n e n d e äperf), d i e i h n u m 
s t i m m t , n i c h t B r u c h , s o n d e r n K o n s e q u e n z seines C h a r a k t e r s . S e i n e m C h a r a k t e r is t 
P lu tos nach w i e vo r f r e m d , d ie neue Begegnung m u ß e ine Mesa l l i ance w e r d e n . 

Das P l u t o s m o t i v (P) l ä u f t also a u ß e r h a l b der T i m o n f i gu r , aber seine D u r c h g ä n g i g k e i t läßt 
au f d ie große B e d e u t u n g sch l i eßen , d i e L u k i a n der E i n f ü h r u n g des P l u t o s i n d i e T i m o n l e 
gende b e i m a ß . W e n n T i m o n g le i ch zu A n f a n g sagt (c. 5 ) : e-neiört nevriq ejevöp-qv 5 i d 

TT? ebepjeoiav, o Ü K e r i jvcopi^opai npöq TCöV yiXoov, e r f ä h r t m a n , d a ß es s c h o n f r ü 
her zu einer k a t a s t r o p h a l e n Begegnung m i t P l u t o s g e k o m m e n w a r . D a m a l s h a t t e s ich Plu
t o s als der M i ß h a n d e l t e g e f ü h l t (c. 1 2 ) : OVK äv ä-neXdoipt irapä Tipuva, Öq vßpi^ev ek 
epi. Was P l u t o s vßpiq n e n n t , n a n n t e T i m o n (c. 5 ) : ebepjeoia — er h a t t e eben k e i n V e r 
h ä l t n i s z u m G e l d , w e d e r e in gutes n o c h e in sch lech tes , d e n n das r i c h t i g e l ieg t z w i s c h e n 
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d e n E x t r e m e n V e r s c h w e n d u n g ( T i m o n ? ) u n d Geiz (über d e n sich P l u t o s c . 13 beschwer t 
h a t t e , w e n n Zeus e r w i d e r t : d X X o r e rovvavriov riyauäKTeiq KCITCL T&V nXovoicov 

ncLTanXeCodai) a ls a r i s t o t e l i s c h e peoÖTr\q ( c . 1 6 ) : eiraivü ... rovq, 6-nep äpioröv eoriv, 

fi^Tpov enidrioovTaq T<£ •npäyp.aTi Kai p.f)Te aye^oßivovq r ö napänav pr)Te irporioo-

p:£vov<; ÖXou. E i n schwacher T r o s t ist f ü r P lu tos Zeus ' H i n w e i s , daß d ie Fo lge der V e r 
s c h w e n d u n g i m m e r A r m u t u n d A r b e i t sei (an Geiz d a c h t e n o f f e n b a r be ide n i c h t ) (c. 19) : 
i)v pf) ep.ippä%riTai rö nervös ( i m G o l d t o p f ) TOVTO pabicoq ebpf)oei TT)V bupde-

pav avOiq Kai TT\V biKeXXav. N u r d e m a l l e r h ö c h s t e n B e f e h l (c . 1 9 ) : ä X X ' änire 77677 
Kai iiXovTiteTe avröv, f üg t sich P l u t o s ; es w i r d eine Messal l iance auch v o n seiner Sei te . 
N a c h d e n d i a t r i b i s c h e n P h i l o s o p h e m e n des Wandergesprächs (P Mo t i v ) k o m m t es z u m 
A g o n P l u t o s — T i m o n . P l u t o s w i e d e r h o l t m u t i g d ie a l te A n k l a g e (c. 3 8 ) : päXXov abTÖq 
77 5 ik 77/neu TOVTO VTTö OOV, u n d sche in t d a m i t T i m o n d e n T u g e n d h a f t e n zu b e e i n d r u c k e n , 
k o m m t aber m i t ar i s to te l i sche r E t h i k o f f e n b a r b e i m K y n i k e r n i c h t d u r c h , sonst k ö n n t e 
T i m o n seine Z u s t i m m u n g n i c h t m i t der Fes ts te l lung obbev aöiKt)oaq v e r b i n d e n (c. 3 9 ) . 

e) Der w i d e r n a t ü r l i c h e B u n d P l u t o s — T i m o n ist nu r m ö g l i c h d u r c h d ie t r e i b e n d e K r a f t Zeus, 
der s ich w i e d e r u m T i m o n k ü m m e r n w i l l (<?Xeo<;Motiv E) (c. 9 ) : Z E T S - ob napoirrioq 
ävf)p. G e w i ß ist Zeus bei L u k i a n — a u c h i n ande ren sat i r i schen Dia logen — zunächs t ein
f a c h der naive T r o t t e l , u n f ä h i g e r Hausha l t ungsvo rs tand der G ö t t e r w e l t u n d außers tande, 
s ich d e n Menschen i m S inne ech te r P r o n o i a z u z u w e n d e n . Z w a r läßt er sich, in seiner Ei te l 
k e i t g e t r o f f e n , d u r c h T i m o n s F l u c h g e b e t a u f s c h r e c k e n , aber erst Hermes m u ß i hn über 
d e n Fa l l d e t a i l l i e r t a u f k l ä r e n , s o w e i t er es als über legener Suba l t e rne r f ü r r i c h t i g hä l t . A u s 
s o l c h e r m a ß e n b e s c h r ä n k t e r Perspek t i ve heraus s c h w i n g t sich Zeus zu der i h m a l le in er
r e i chba ren V o r s t e l l u n g a u f : e in gu te r M a n n , p l ö t z l i c h v e r a r m t , d a r u m n u n m i t d e m H i m 
m e l h a d e r n d , — m a n m a c h e i h n w i e d e r re i ch , u n d er w i r d a u f h ö r e n m i t seinen unangeneh
m e n A n g r i f f e n . Dies s te l l t d ie ' S o u v e r ä n i t ä t ' des H i m m e l s w i e d e r her u n d w i r f t v ie l l e i ch t 
n o c h neue H e k a t o m b e n ab. Der k l e i n b ü r g e r l i c h e Ego ismus dieser A n o r d n u n g w i r d no t 
d ü r f t i g h i n t e r der Maske des E r b a r m e n s , der ausg le ichenden G e r e c h t i g k e i t , der Großzü
g i gke i t v e r b o r g e n . A l s sche inhe i l i ge r V o r w a n d da r f daher das E  M o t i v n i c h t m e h r au f t r e 
t e n : es e n t l a r v t sich d u r c h seine — i m G r u n d e ungehö r i ge — V e r e i n z e l u n g . A b e r es g ib t 
d e n e n t s c h e i d e n d e n S t o ß , der P lu tos u n d T i m o n z u s a m m e n f ü h r t u n d d a m i t das l e tz te , 
aber w i c h t i g s t e M o t i v zu tage f ö r d e r t : 

d) das M o t i v der M i s a n t h r o p i a ( M ) , d e n Sch lüsse lbegr i f f des Dialogs. L a t e n t ist sie v o n A n 
fang an bei T i m o n v o r h a n d e n , der seine A b g e s c h i e d e n h e i t d a m i t begründe t (c. 6 ) , daß er 
pt-qK^Ti ö\peo9ai iroXXovq irapä TTJV a^iav ev irpaTTovraq. H i n te r der W e l t f l u c h t steht 
also w i e d e r der G e r e c h t i g k e i t s s i n n , der das M m i t d e m T  M o t i v v e r b i n d e t . T i m o n t r i t t 
n u n lange in d e n H i n t e r g r u n d ; d o c h e rg ib t sich i m Wandergespräch aus der abs toßenden 
A n a l y s e des P l u t o s e in B i l d v o m homo lupus^S, das zu r Menschenve rach tung u n d Misan
t h r o p i a f ü h r t ; povr)pr\<; be 77 biaiTa Kadäirep Toiq XVKOIC; (c. 4 2 ) , besch l ießt später 
T i m o n : ein W o l f , der sich v o n der w ö l f i s c h e n M e n s c h h e i t a b w e n d e t . Das andere Wel t 
f l u c h m o t i v is t , w i e schon a n g e d e u t e t , d ie A u t a r k i e , ein Idea l , das j ene Gesel lschaf t als 
S t ö r u n g e i n s t u f t : (c. 3 5 ) : ̂ 77 evoxXeiTi poi, f ä h r t T i m o n d e n G ö t t e r b e s u c h an, den er 
m i t d e n W o r t e n e m p f a n g e n h a t t e (c. 3 4 ) : -nävTaq jap äpa Kai avdpcönovq Kai deovq 
pioco ( le tz te res n i m m t er sog le ich z u r ü c k ) . A l s o s ind auch A  u n d M  M o t i v e v e r k n ü p f t , 
d ie M i s a n t h r o p i a Resu l ta t n i c h t uned le r eth ischer Regungen u n d t r o t z der r auhen Ober

26. Das Wölfische' konstatiert auch v. Hentig (s. oben Anm. 3) als typischen Zug des Desperado (Outlaw): "Amerikani
sche Jäger glauben, daß der böse, reißende und gerissene Wolf durch schlimme Erfahrung zum Unhold geworden ist" 
( D . H . Müller (s. unten Anm. 36) läßt, den Möglichkeiten Philoktets gemäß, Geier an die Stelle der Wölfe treten. 
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f l ä c h e n i c h t d u r c h w e g nega t i v (was a u c h f ü r M e n a n d e r s K n e m o n g i l t ) . Penia ist geradezu s to l z 

au f i h r e n Schü le r T i m o n , a u c h H e r m e s hat V e r s t ä n d n i s (c. 3 5 ) : eiK(k T\V pioävQpoonov 
eivat oe Tooavra beivä -ne-novdöra, ptoödeov de pribapux;. Ergebn i s : D i e M i s a n t h r o p i a 
ist ü b e r h a u p t k e i n C h a r a k t e r i m e t h o l o g i s c h e n S i n n e — be i T h e o p h r a s t k o m m t sie ebensowe
nig v o r w i e in der m o d e r n e n C h a r a k t e r k u n d e — s o n d e r n e i n irädoq271 f ü r das gerade g u t e 
C h a r a k t e r e w i e der P h i l a n t h r o p T i m o n a n f ä l l i g s ind . Das nados (d ie Neurose ) k a n n s ich bes
sern (w ie bei K n e m o n ) o d e r s ich z u r U n h e i l b a r k e i t als Psychose) v e r s c h l i m m e r n . 
U n d eben dies ist ' d a n k ' der M a ß n a h m e des Zeus be i T i m o n der Fa l l . Was ha t das G o l d aus 
der äperr), der a ü r d p / c e t a g e m a c h t ? N a c k t e n , b l i n d e n M e n s c h e n h a ß . I n T i m o n s M i s a n t h r o 
pensa tzung he iß t es (c. 4 1  4 4 ) : pöuoj epoi inavöv biatTäodai ... Kai yikos e& T i p c o v ... 
Kai deoiq dviro: Kai evxeiodco növoq £avTu> yeircov Kai Öpopoq, eKaorärco TCJV 

äWcjv. Kai öuopa pev ZOTOJ b Mioävd pco-ncx;, yvcopiopara bvaKoXia ... Kai a-navdpoj-

nCa ( j e t z t als P r o g r a m m ! ) . T r o t z d e m w i l l er , d a ß sein R e i c h t u m w e i t h i n b e k a n n t w e r d e (c. 
4 5 ) : ayxovr] jap av Tö irpäypa yevono avrok (der v e r h a ß t e n M e n s c h h e i t ) . 
Was ist geschehen? Der A n b l i c k des G o l d e s ha t a u f i h n e ine w o h l w e d e r v o n i h m n o c h v o n 
Zeus n o c h v o m Leser , s o n d e r n a l l e i n v o n L u k i a n e r w a r t e t e W i r k u n g . V o n d i e s e m eppaiov, 
d e m v o n Zeus spezie l l an T i m o n g e l i e f e r t e n , g ö t t l i c h e n , n i c h t sauer v e r d i e n t e n o d e r bet rüge
r isch v e r s c h a f f t e n R e i c h t u m w i r d T i m o n bis ins M a r k e r g r i f f e n , — das so l l m i t d e m eks ta t i 
schen J u b e l bei der A u f f i n d u n g angeze ig t w e r d e n : T i m o n w i r d z w a r k e i n a n d e r e r , aber 
seine Züge A — T — M w e r d e n so e n t s c h e i d e n d v e r s c h ä r f t , d a ß d i e M i s a n t h r o p i a m i t d e m P l u t o s 
auch T i m o r i a u n d A r e t e i n sich h i n e i n z i e h t . 

P 

I 
Z e u s 

)<
 (E) 

( A n s t o ß ) ( A n s t o ß ) 

® = G o l d f u n d 

A u s d e m eins t braven T i m o n w i r d e in bösar t iges M o n s t r u m . Das A u t a r k i e  I d e a l k a n n d a n k 
der v o m G e l d ausgehenden M a c h t zu r a b s o l u t e n , m a n i s c h e n U n a b h ä n g i g k e i t g e t r i e b e n w e r 
d e n , d ie l e t z te M e n s c h l i c h k e i t k o m m t a b h a n d e n , M i s a n t h r o p i a f r ö n t s ich se lber , ist n i c h t 
m e h r S y m p t o m ode r M i t t e l z u m Z w e c k , s o n d e r n m i t T i m o n i d e n t i s c h g e w o r d e n . Ebenso d i e 
T i m o r i a . Das G e r i c h t über d ie KÖXaKeq ist k e i n e über leg t a b g e w o g e n e B e s t r a f u n g , s o n d e r n 
h e m m u n g s l o s e S e l b s t e r f ü l l u n g der M i s a n t h r o p i a . 

(M) 

" I 
T i m o n 

I 
M 

27 . ' O f f e n s i o ' de f i n i e r t Cicero Tusc . 4 , 2 6 nach stoischer Vor lage : quod autem nascitur ex offensione, ita definiunt: opina-
tionem vehementer de re non fugienda inhaerentem et penitus insitam tamquam fugienda, Cicero ste l l t das odium ge-
neris humani in eine L in ie m i t inhospitalitas u n d mulierum odium. Das l äu f t auf U m w e l t p h o b i e h inaus, d ie E i n b i l d u n g , 
mensch l i chen Umgang meiden zu müssen. Hinzuzu fügen wäre d ie Ergänzung , daß der M i s a n t h r o p sich seine eigene, ge
rechte Wel t baut u n d sich in ihr e inkapse l t . 
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Fazi t? Die K u l m i n a t i o n der vier H a u p t m o t i v e am Sch luß vere in ig t die innere ( themat ische) 
u n d äußere ( kompos i to r i sche ) E inhe i t , ja steigert sie kuns t vo l l : bruch los k o m m e n alle M o t i v e 
z u m selben S c h l u ß p u n k t . Konsequen t geht d a m i t auch T i m o n s Charak ter " z u E n d e " : h in ter 
den lust igen Epeisodia steht d ie t ragische Katas t rophe des Menschen T i m o n . 
Sein Schicksal vo l l zog sich — u n d hier läßt sich ein bedeutsames Schema gewinnen — in dre i 
S t u f e n : Freigebiger Bürger A t h e n s — en t täusch te r , einsamer Landarbe i te r — patho log ische 
Misan th rop ie . Die m i t t l e r e S t u f e der Einsamke i t und f r e iw i l l i gen Selbst iso la t ion w u r d e von 
Plato (vgl. oben A n m . 22) berei ts als idLoaudpconia beze ichnet ; sie steht im Zeichen der Me
d i t a t i o n , der Ause inanderse tzung m i t Rachegefühlen, der " E r z i e h u n g z u m Ph i l osophen " , wie 
L u k i a n sagt. Diese m i t t l e r e S t u f e ist d ie poet ischdramat isch entscheidende, da sie posi t ive 
w i e negat ive F o r t e n t w i c k l u n g o f f e n h ä l t . Sie f o l g t eins icht ig und logisch aus einem Fehlver
ha l ten auf der ersten Stu fe , das dem B e t r o f f e n e n aber als Fehlverha l ten der Gesel lschaft er
scheinen m u ß ( in T i m o n s Fal l : U n d a n k b a r k e i t ) . 

Es sind nun dre i M ö g l i c h k e i t e n d e n k b a r : der Ent täusch te verhar r t auf der m i t t l e r e n Stu fe , 
das d ü r f t e der (poet isch unergiebige) N o r m a l f a l l sein. Oder es gel ingt i h m , aus Eins icht oder 
m i t f r e m d e r H i l f e einzusehen, daß er d u r c h Überz iehung eines Rechtspr inz ips selbst gefeh l t 
hat u n d nun " g e l ä u t e r t " , d .h . m i t real ist ischerer Einste l lung in d ie Gesel lschaft zu rückkehren 
so l l te — dafür gle ich Beispiele. Oder er geht T i m o n s Weg von der " n a t ü r l i c h e n " Misan th rop ie 
zur w i d e r n a t ü r l i c h e n ' A p a n t h r o p i e ' , d ie aus der mensch l ichen Existenz herausführ t . 

Wie k o m m t es hierzu? Nach L u k i a n d u r c h eine gänzl ich ver feh l te Maßnahme des Zeus: der 
(an sich) arbe i tende M i s a n t h r o p erhä l t p l ö t z l i c h große Macht (Ge ldm i t t e l ) . Das kyn ische Er
z iehungswerk der Einsamke i t w i r d insofern vö l l i g ve rn i ch te t , als T i m o n seinen überwunden 
geglaubten Rachegefühlen lus tvo l le W i r k l i c h k e i t zu te i l werden lassen kann. D a m i t aber w i r d 
der d e m M i s a n t h r o p e n eigene Gerecht igke i tss inn zugeschüt te t , T i m o n ver l ier t seinen oben 
pos tu l i e r ten mora l i schen Wer t u n d d a m i t seine mensch l iche Qua l i t ä t : in den Schlußepeiso
d ien agier t der makabre Rest einer großen Seele in entsetz l icher K o m i k , welche selbst die 
grob gezeichneten Negat ivcharak tere der KöXaKeq noch in mensch l i chem L i ch t erscheinen 
läßt. T i m o n selbst scheint n ich t v e r a n t w o r t l i c h zu sein für diese E n t w i c k l u n g , hat er sich doch 
zäh gegen Plu tos gewehr t u n d sich nur höchster Gewal t gefügt. V i e l m e h r ist es ein böser, 
tück ischer Z u f a l l , von L u k i a n sat ir isch als Unzu läng l i chke i t des Zeus gestal tet , was den auf 
der m i t t l e r e n Stu fe Ringenden seinen Weg n ich t zu Ende gehen l ieß. Dies mögen vergleichen
de Bet rach tungen anderer Misanth ropenges ta l ten verdeu t l i chen . 

I I I 

Zuers t d ie e in fachere A l t e r n a t i v e : der Weg zurück zur mensch l ichen Gesel lschaft und zur 
Mensch l i chke i t . Ers taun l i ch e in fach ist d ie " i n n e r e H a n d l u n g " von Menanders 'Dysko los ' . 
K n e m o n w i r d gle ich auf der " m i t t l e r e n S t u f e " vorge füh r t : er lebt in selbstgewählter Zurück
gezogenhei t , n ich t ganz al le in , aber ob xa^P^v l ' ö x ^ v < w ' e P a n V . 7 ankünd ig t : er ist auf 
der F l u c h t vor der Gesel lschaft (ne^peuya 8e / 8iä r o i k irapLOPraq), versucht sich im k y n i 
schen Ideal der A u t a r k i e und w i r d nur dann aggressiv, w e n n j emand (wie Pyrrhias) in seinen 
I so l ie rbez i rk e ind r i ng t . Die Ursache dieses Verha l tens w i r d V . 7 1 9 / 2 1 vage angedeutet — V . 
9 scheint auf angeborene SVOKOXLO, h inzuweisen —, u n d d ie " H e i l u n g " Knemons k n ü p f t 
n i ch t an die Ü b e r w i n d u n g a l ten Mißt rauens an, sondern an die Demons t ra t i on der Undurch 
f ü h r b a r k e i t kyn ischer A u t a r k i e . Die Tatsache, daß er nur m i t Sostratos ' Hi l f e aus dem Brun
nen wieder herauskam, br ing t K n e m o n zur Eins ich t : 
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( 7 1 3 ) ev foüjq rjpaprov ÖTI je TCOV ä-navTcov cböprjv 

avTÖs at)TäpKr]<; Tic eivai Kai ber)oeod' ovöevöq . 

vvv iboov b^eiav ovoav aoKoitov re rov ßiov 

TT\v Te\evTT}v, eöpov OVK ev TOVTO ytyvdjoKCJV röre. 

Wenn dann Getas diese philosophische Erkenntnis in schmerzhafter Drastik auch auf den 
äußerlichen Umgang ausdehnt und Knemon zwingt, dem großen Verlobungsfest beizuwohnen 
( 9 0 3 : Kr\bevopev j a p abro), / oUeios rjp.iv yiver'- ei 5 ' eorai roiovroq aiei, ipyov 

b-nevejKeiv), so handelt er durchaus konsequent, vergißt freilich die SvoKoXia als Grund
charakter Knemons, der auch bei Überwindung der pioavdpcuria erhalten bleibt28. 

Damit sind die beiden poetischen Pole des Misanthropentypos, der tragische und der komi
sche, umschrieben. Es wäre nun reizvoll, das verwendete heuristische Prinzip der Dreistufig
keit auf alle literarischen Gestaltungen des 'Menschenfeindes' analytisch zu übertragen29„ 
Dabei würde nicht nur eine sichere Ortung des jeweiligen pathologischen Standpunktes eine 
leichte Differenzierung ermöglichen; es würde zugleich die Vielfalt der Möglichkeiten misan
thropischer Standorte auf den Reiz schließen lassen, immer neue Varianten zu erfinden und 
auszumalen. Allerdings würde auch die Grenze sichtbar werden, welche den eigentlichen 
Misanthropentypus abgrenzt von anderen literaturfähigen Ausprägungen des regressiven 
Menschen. 

IV 

Zur Verdeutlichung vergleichen wir den Typ des Misanthropen mit einem anderen großen 
Einsamen der Weltliteratur, mit Philoktet, dem verbitterten Götter und Menschenhasser. 
Sophokles läßt ihn auf Neoptolemos Bericht, Thersites lebe noch, antworten: 

( 4 4 6 ) epeW • eirei ovdev 7TOJ naKÖv 7 ' ändoXero, 

ä W eu TieptoriWovoiP abrä daipoves, 

Kai 7TUK To. pev rravoüpya Kai ira~kivTpißf) 

Xaipovo' avaorpe'yovie^ e £ " A t 5 o u , r ä de 

S t k a t a K a i r d XPVOT' ä^TOOTe"X\ovo, äei. 

iTOV XPV riOeodat r a v r a , -nov 5 ' aiveiv, brav 

r d deC enaiv&v rovq Oeovq evpco KaKovq', 

"Philoctes is not only the loneliest of the Sophoclean heroes, a man who has lived, sick and 
without resources, on a desert island for ten years, he is also the most outrageously wron
ged."30 Schon in Philoktets 'Leidklage' (234316) treten Züge hervor, die aus der Psycholo
gie des Misanthropen bekannt sind: "von einer Unzahl von Mühsalen beladen, den Göttern 
verhaßt und unter den Menschen ungenannt zu sein, verdichtet sich sofort zu dem Grimm ge
gen jene, die an allem Schuld sind."31. 

28. Über den seltsamen Verstoß wider die poetische Gerechtigkeit durch die unnötige 'Bestrafung' des bereits geläuterten 
Knemon s. A. Thierfelder, Knemon — Demea — Micio, Menandrea Miscellanea Philologica, Genova 1960, 10711 2. 

29. Vf . hat dies mit Erfolg an folgenden Dramen praktiziert: (Weg von der mitt leren Stufe zurück zur ersten) F. Schiller, 
Der versöhnte Menschenfeind (1888 im gleichen Jahr wie Wielands Lukian erschienen); A. v. Kotzebue, Menschenhaß 
und Reue (ebenfalls 1888, aber als erfolgreiches Rührstück uraufgeführt); F. Raimund, Der Alpenkönig und der Men
schenfeind (1828). Diesen optimistischpädagogischen (Rousseauistischen) Modellen t r i t t b) der Weg von der mitt leren 
Stufe zur tragischen Apanthropie gegenüber: W. Shakespeare, Timon of Athens; F. Bruckner, Timon — Tragödie vom 
überflüssigen Menschen (1932). Auf die mittlere Stufe beschränkt sich Molieres Misanthrope. Da sich Vf . auf diesen 
Gebieten der Literatur zu wenig sachkundig weiß, unterbleibt hier die Ausführung der Analysen. 

30. B.1W.W. Knox, The heroic temper, Studies in Sophoclean tragedy, Berkeley/Los Angeles 1964, 117. 
31. J.U. Schmidt, Sophokles  Philoktet, Eine Strukturanalyse, Heidelberg 1973, 70. 
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G l e i c h w o h l ist P h i l o k t e t v o n An lage u n d Schicksal her ke in M i s a n t h r o p . Seine Einsamke i t ist 
ke ine selbstgesuchte, sondern eine au fgezwungene , mag m a n n u n die Sch langenb ißwunde , 
das Gr iechenheer oder speziel l Odysseus v e r a n t w o r t l i c h machen. Für P h i l o k t e t jedenfa l ls 
k o n z e n t r i e r t sich alles Hadern , der grenzenlose Rachedurs t auf ' d ie A t r i d e n u n d Odysseus' : 
sie haben i hn argl is t ig bei der Ausse tzung be t rogen . Sein Haß ist also personal is ier t , n ich t 
z u m o d i u m generis h u m a n i vera l lgemeiner t . Er f ü h l t sich n ich t ' am Platz ' auf seiner einsa
m e n Insel u n d w i l l sie so schnel l w i e m ö g l i c h verlassen (B i t t r ede 4 6 8 f f . ) ; in Gedanken ist er 
bei den Menschen , in den ersten Gesprächen m i t N e o p t o l e m o s zeigt er lebhaf tes Interesse 
an den Schicksa len der a l ten Kameraden . 

D u r c h die Miss ion des Odysseus, ausgeführ t im A u f t r a g der A t r i d e n , m u ß P h i l o k t e t zwe i Er
f a h r u n g e n er leben, die das P r o b l e m der M i s a n t h r o p i e b e t r e f f e n . I m übr igen soll hier auf die 
schwier ige u n d k o m p l e x e D e u t u n g der Tragöd ie n ich t eingegangen werden . Das erste Erleb
nis ist d ie Begegnung m i t N e o p t o l e m o s , zu dessen ' F r e u n d s c h a f t ' er mühsam, aber d o c h 
nachha l t ig V e r t r a u e n f aß t . Das V e r t r a u e n w i r d nach der Bogenab l is tung u n d der anschl ie
ßenden Se lbs ten t t a rnung des N e o p t o l e m o s als I n t r i gan t des Odysseus schwer getäuscht u n d 
schlägt in V e r z w e i f l u n g u m (F luch rede 9 2 7 f f . ) , d ie gesteigert w i r d d u r c h die Hi l f l os i gke i t , 
m i t der sich der Waf fen lose d e m T o d e preisgegeben sieht : 

(952) o3 oxf}ßa nerpaq SLTTVXOP, avQiq au näXtv 

eloeniL npöq ae i / aAdg, OVK exojp Tpoyrjv 

äXX' avavovpai r q j 5 ' ev avXicp pövoq ... 

Nach d e m ersten U n r e c h t , das P h i l o k t e t d u r c h d ie Aussetzung w i d e r f u h r , wäre j e t z t der 
klassische A n l a ß zur M i s a n t r o p i e gegeben. A b e r der Wunsch , aus der I so la t ion herauszukom
m e n , b l e i b t : 

(961) öXoio /Li77 7TCO , npiv ßädoip' et K C U näXiv 

juc3pr]P peroioeiq- ei 8e pr\, ddvoiq KaK&q. 

P h i l o k t e t f l e h t den sche idenden Chor der Seeleute an: 

( 1 1 9 0 ) o3 tfvoi, £Xder' eirrjXvdeq avdiq. 

Das andere Er lebn is ist die U m k e h r des reu igen N e o p t o l e m o s , der i hm den Bogen zurückge
ben u n d i hn zur M i t f a h r t nach T r o i a überreden w i l l ( 1217 f f . ) . In der T a t ist er nun n ich t 
m e h r in der Lage, diese edle Ges innung m i t neuem V e r t r a u e n zu hono r i e ren : 

( 1 2 8 0 ) TiävTa jap ypäoeiq paTriv • 

ob jap noT' evvovv TTJP epr\v KTT}OJ] ypeva, 

ÖOTIS y' epov 8ö\OLOL TöV ßiov Xaßcbv 

äneoTe'priKaq. 

A l s N e o p t o l e m o s i h m den Bogen z u r ü c k g i b t , m u ß P h i l o k t e t zwar die A u f r i c h t i g k e i t des 
j ungen Mannes erkennen ( 1 3 1 0 f f . ) , kann sich aber n ich t zur M i t f a h r t entschl ießen. Ist er 
M i s a n t h r o p geworden? W i r k l i c h häl t i h m n u n N e o p t o l e m o s vo r , sich selbst den Weg aus 
L e m n o s zu verste l len: 

(1318 ) ÖOOL §' EKOVOLOLOLV ijK€LVTaL ßXäßaiq, 

coonep ov, TOVTOK; ovre ouyyvcopT]v exetz^ 
büiaiöv eoTL OVT' eiroiKTi'peiv rtvd. 

A u c h die I n t e r p r e t e n haben d ie M e i n u n g ve r t re ten , spätestens von diesem P u n k t e an habe 
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P h i l o k t e t sein Schicksal selbst zu v e r a n t w o r t e n : er sei n i c h t l ed ig l i ch " e i n unschu ld iges 
O p f e r " , sondern " v o r E r b i t t e r u n g b l i n d " 3 2 ; er habe j e t z t in N e o p t o l e m o s e inen w a h r e n 
Freund , " d e n n o c h behar r t er auf d e m aus der T i e f e seines Ressent iments gespeisten Miß 
t r a u e n ' ^ . A b e r J .E. S c h m i d t hat r i ch t i g gesehen, daß N e o p t o l e m o s hier d ie l e t z ten A r g u 
m e n t e u n d Heraus fo rderungen samme l t , u m P h i l o k t e t u m z u s t i m m e n 3 4 . O b n u n eigenes 
Verschu lden oder n i c h t : u m eine Wende zur M i s a n t h r o p i e hande l t es sich j eden fa l l s n i c h t . 
V o r a l lem f e h l t bei P h i l o k t e t das S y m p t o m der unerschü t te r l i chen Se lbs t zu f r i edenhe i t des 
M i s a n t h r o p e n , nach w i e vor beherrschen i hn Se lbs tm i t l e i d u n d Rachgier . 
Es sind andere Gründe , die P h i l o k t e t das M i t f a h r e n ve rb ie ten : erneu t i m Dienste des Heeres, 
würde i hm die langersehnte Gelegenhei t zur Rache g e n o m m e n , sein zehn jähr iges Le iden auf 
Lemnos wäre sinnlos geworden . Das hat i h m n i c h t z u l e t z t der E n d a u f t r i t t des Odysseus 
(976 f f . ) k la rgemach t , als m a n i hn i m Interesse der A t r i d e n gewal tsam versch leppen w o l l t e : 
die Fre ihe i t , die Passion im E x i l d u r c h eine Rache Ideo log ie zu übe rhöhen , wäre v e r n i c h t e t 
(995 f . ) . Gewiß w i l l P h i l o k t e t weg v o n L e m n o s , aber n i c h t als D i e n s t m a n n der A t r i d e n . Die
se A n t i n o m i e w i r d sch l ieß l ich v o n N e o p t o l e m o s gesehen, er über läßt den U n g l ü c k l i c h e n sei
nem Schicksal u n d der For t se tzung der Passion ( 1 3 9 5 f . ) . U n d P h i l o k t e t n i m m t an: 

(1397) l a ß€ irdoxetp Tavd' &irep iradeLV Sei. 

Ja, N e o p t o l e m o s geht noch we i t e r u n d entsch l ieß t sich zur Deser t ion , u m P h i l o k t e t he im 
nach Melos zu br ingen , was d a n n den E i n g r i f f des deus ex mach ina e r f o r d e r l i c h m a c h t . 

P h i l o k t e t ist also t r o t z deu t l i che r misan th rop i sche r Züge k e i n echter V e r t r e t e r dieses T y p o s . 
Z w a r hat er sich in eine m o n o t r o p i s c h e Lebensanschauung v e r r a n n t , in aggressives M i ß t r a u 
en, d o c h f e h l t i h m das K r i t e r i u m der f r e i w i l l i g e n E insamke i t als A b w e n d u n g v o n der 
Sch lech t igke i t der Wel t . Se lbs tm i t l e i d , Todessehnsucht aus überg roßem Le id , Hadern m i t 
dem Schicksa l : das sind M e r k m a l e des großen Dulders , des Ausges toßenen , des Out cas t . 
V o m no to r i schen Rachedrang abgesehen un te rsche ide t P h i l o k t e t n i c h t vieles v o m leidge
p r ü f t e n H i o b . Mag i hn der Durs t nach ausgle ichender Gerech t i gke i t m i t Koh lhaas v e r b i n d e n , 
so f e h l t diesem w i e d e r u m der pessimist ische Rückzug aus der verhaß ten Wel t z u m Misan
t h r o p e n 3 5 . U m g e k e h r t m a c h t dieser Rückzug a l le in d ie M i s a n t h r o p i e n i c h t aus: der sich 
selber st ra fende einsame Greis Menedemus des Terenz b z w . Menander geht in seinen Wer tbe
g r i f f e n durchaus m i t der N o r m k o n f o r m , so daß sich ein Haß auf d ie Wel t n i c h t b i l d e n k a n n . 
K u r z u m , es l ießen sich noch zah l re iche l i terar ische Einsame nennen , deren P s y c h o g r a m m 
sich par t ie l l m i t d e m des M i s a n t h r o p e n d e c k t , w o b e i andere k o n s t i t u i e r e n d e E l e m e n t e 
f eh len . 
P h i l o k t e t kann gar n i ch t in die f r e i w i l l i g e E insamke i t auswe ichen, da er sich schon i n er
zwungener I so la t ion b e f i n d e t . Sein Ex i l v e r h i n d e r t die M i s a n t h r o p i e . D e n k b a r wäre v ie l l e i ch t , 

32. K. Reinhardt, Sophokles, Frankfurt 3|g47( 195. 
33. A. Spira, Untersuchungen zum deus ex machina bei Sophokles und Euripides, Kallmünz 1960, 25. 
34. Schmidt 238; nach der ersten Enttäuschung (Bogenablistung) hatte der Chor die Weigerung Philoktets,sich Odysseus 

anzuschließen, ähnlich kommentiert (1095 f f . ) : 
crö TOI av TOI KCLTT^^LLOOCL^ , OJ ßapv-noT/d' • obK 
b\\Xodev h Tvxa &5 ' h.iro ßei$ovo<; • 
eure ye napov ippovrjoai 
\LOOVO<; 6K 8at!ßovo<; ei\ov TOV Kö\KIOV alveä>. 

35. Kohlhaas braucht die Welt, um in ihr seine Gerechtigkeit zu f inden, an die er in intransigentem Optimismus unein
sichtig glaubt. Er will in der Welt das verwirklichen, was der Misanthrop an sich selbst verwirklicht: ein menschli
ches Maß überschreitendes Gerechtigkeitsideal (denn jede Gerechtigkeit, die hinter dem eigenen Ideal zurückbleibt, 
ist schon ungerecht). Das macht ihn zum "rechtschaffensten und zugleich entsetzlichsten Menschen seiner Zei t" . 
Sein Tod ist, anders als der des Shakespeareschen Timon, die persönliche Genugtuung für das Durchsetzen dieses 
Ideals, wofür das eigene Leben durchaus als gerechter Preis gezahlt wird. 

2 0 9 



daß er seine öde Klippe nun auch selbst als Eremitage annimmt und aus der Not eine Tugend 
macht36. Aber seine Bindung an die Gesellschaft  persönlicher Haß ist eine starke Bin
dung  ist zu groß. Die Wiedererlangung des Bogens verleiht ihm plötzlich Macht; sie könnte 
die gleiche Funktion haben wie Timons Goldfund. Und tatsächlich legt er auf Odysseusan 
(1300); aber wie verschieden ist dieses heiße, gezielte Rachewerk von der blinden, unpersön
lichen Aggression des TimonApanthropos! Neoptolemos hindert die Ausübung des Rache
werks aus moralischen Gründen (äW oö r ' eßoi TOVT' eoriv ovre ooina\6v, 1304), die 
Philoktet, wenn auch nicht anerkennt, so doch respektiert. Er erleidet im Grunde keine psy
chische Veränderung, kein misanthropisches iräOoq, sondern ist ein auf eine extreme Situa
tion 'normal' Reagierender: der gekränkte Heros, für den es nur drei Möglichkeiten gibt: 
Erzwingung einer Abbitte (Achilleus), Freitod (Aias, auch von Philoktet intendiert) oder 
Rache (wie Philoktet plant). 

In einem Punkt berührt sich Philoktet doch mit den echten Misanthropen: in der gedämpf
ten Rezeption. Der Rang des sophokleischen "Philoktet" steht ebenso außer Zweifel wie der 
von Molieres "Misanthrope" oder H. v. Hofmannsthals "Der Schwierige". 
Aber populär können diese Prototypen der Isolation auch rezeptionsästhetisch nicht wer
den. Produktionsästhetische Schwierigkeiten kommen hinzu: Menanders "Dyskolos" gilt 
nicht als Meisterstück, auch nicht Shakespeares "Timon", Schiller wurde mit seinem "Ver
söhnten Menschenfeind" nicht fertig, F. v. Bruckner ging mit seinem "Timon" unter. 
Zwar kann eine larmoyante Zuspitzung, die eine Empfindungsmode ins Herz t r i f f t , kurzfri
stigen Höhenflug einbringen, wie A. v. Kotzebues "Menschenhaß und Reue" und Plenzdorfs 
"Neue Leiden" illustrieren; aber danach werden sie unlesbar. Die frische, humorighinter
gründige Art Lukians müßte aber seinen "Timon" zu einer populären Lektüre machen. Ist sie 
das? 

36. In diese Richtung geht der Philoktet von Heiner Müller (in H. M., Philoktet  Herakles 5, Frankfurt [Suhrkamp
Reihe im dialog] 1969). Die Egozentrik des Einsamen wird bis zur größtmöglichen Apanthropie gesteigert; aller
dings wütet in ihm (ein nichtmisanthropischer Zug) der Haß des rächenden Desperados. Der Gegenstand des Has
ses personalisiert sich in Odysseus. Philoktets Schlußbekenntnis (S. 47/48 "Kahl ist mein Erdkreis und so will ich 
euren") ist nur zur einen Hälfte Misanthropensatzung, zur anderen apokalyptisches Strafgericht. Seine Misanthropie 
ist unter einer paroxystischen Flut von Zynismen, Paradoxien, sarkastischen Metaphern und aggressiver Ironie 
verschüttet. 
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