
'BACCHIDES'- PROBLEME 

Z w a r ist d a s V e r s t ä n d n i s d e r ' B a c c h i d e s ' des P l a u t u s d u r c h die D i s s e r t a t i o n v o n 

H. P . S c h ö n b e c k ( B e i t r ä g e z u r I n t e r p r e t a t i o n d e r p l a u t i n i s c h e n ' B a c c h i d e s ' , Düsse l 

d o r f 1 9 8 1 ) k r ä f t i g g e f ö r d e r t w o r d e n , d o c h z e i g e n d ie o f f e n g e b l i e b e n e n F r a g e n (s. 

G n o m o n 5 5 , 1 9 8 3 , 1 4 f f ) , ein wie weiter Weg noch zurückzulegen ist. Die folgenden 
Bemerkungen sollen auf diesem Wege vier Stationen weiterführen. 

I. Die Verse 89-91. 

Diese V e r s e s i n d f ü r d a s V e r s t ä n d n i s d e r b e i d e n S z e n e n 1 , 1 u n d 1 , 2 e n t s c h e i d e n d . 

Vier V e r s u c h e d e r S c h w e s t e r n , P i s t o c l e r u s in i h r H a u s z u b r i n g e n , u m i h n f ü r i h r e n 

Plan z u g e w i n n e n , s c h l u g e n f e h l ( v i e r m a l l e h n t er a b : 5 3 , 6 4 , 7 2 f . , 8 8 ; s e i n e l a t e n t e 

B e r e i t s c h a f t 1 ze ig t s ich a l l e r d i n g s in v. 8 1 ) . J e t z t g i b t B a c c h i s ( s c h e i n b a r ) a u f : 

B A . age i g i t u r , e q u i d e m p o l n ih i l i f a c i o nis i c a u s a t u a 2 

ille q u i d e m h a n c a b d u c e t , t u n u l l u s a d f u e r i s , si n o n 

l u b e t . 

PI . s u m n e a u t e m nih i l i , q u i n e q u e a m i n g e n i o m o d e r a r i m e o ? 

B A . q u i d es t q u o d m e t u a s ? Pl . n i h i l e s t , n u g a e , m u l i e r t i b i m e e m a n c u p o , 

t u o s s u m , t i b i d e d o o p e r a m . 

E n t s c h e i d e n d ist h i e r a n , d a ß d ie v ie r V e r s u c h e z u s a m m e n m i t d e n d r e i A n s ä t z e n z u r 

Z u s t i m m u n g (s. o b e n A n m . 1) b e w i r k t h a b e n , d a ß P i s t o c l e r u s n u n m e h r i m Inner

sten, i m ingenium g e t r o f f e n is t u n d d a ß se ine Z u s t i m m u n g s o m i t z u g l e i c h e i n e 

Ä n d e r u n g ( o d e r P r e i s g a b e ) se ines ingenium i s t . D i e B e w e g u n g d e r S z e n e , d u r c h v ie r 

A n g r i f f e e n d l i c h z u m Siege zu f ü h r e n , ist z u g l e i c h e i n e T i e f e n v e r l a g e r u n g des A n 

griffsPunktes. 

1 F. Arnaldi, Da Plauto a Terenzio I, 1945, 124: ,,represso desiderio" (cf. 62: lepida). 
In v. 75 zeigt sein Witzeln dieselbe la tente Begehrlichkeit (D. Del Corno: Plauto, Bacchides 
[1973], 60: ,,Pistoclero ... comincia ad accondiscendere") . 

2 Der Vers bedeute t : ego (id) d .h . den ganzen Plan, ihre Schwester zu befre ien) nihili 
facio, und zwar „nur deine twegen" ( L e u m a n n  H o f m a n n  S z a n t y r , Lat. Gram. 2 , 6 6 8 unt . , 
vgl. Merc. 151, Mü. 1352). Die Frage ist nun , ob das nihili aus 91 auf das nihili in 89 Bezug 
nehmen sollte. Wenn ja , dann ist der Grund für die Ellipse des id deutl ich: nur so konnte 
Pistoclerus in v. 89, ein te ergänzend, heraushören, daß er für nihili gehalten werde. Eine neipa 
ist v. 89 in jedem Falle, deswegen die obige Kennzeichnung von Bacchis' Aufgeben als „schein
ba r" ; sie fähr t ja in v. 90 auch f o r t , Pistoclerus zu bedrängen. Allerdings folgt die Frage, warum 
er sich fürchte , (90) auf „Warum soll ich 'nichts wert' sein, wo ich doch nur mein Ingenium 
nicht bezwingen (vgl. ingenium regere, 494) kann?" in nicht selbstverständlicher Weise; of fen
bar wül Bacchis dem Jungen klar machen, daß es nichts als Angst ist, die er hat . Sein Hinweis 
aufs ingenium ist für ihn schmerzliche Selbstaufgabe, in ihren Augen nur ein Vorwand. 
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2. Die Begründung der Szene 1,2. 

E i n e v e r g l e i c h b a r e B e w e g u n g v o n A u ß e n n a c h I n n e n ze ig t die v i e r f a c h e A b w e h r 

v o n L y d u s ' E r z i e h u n g s a n g r i f f e n a u f P i s t o c l e r u s : mihi paratumst ( 1 2 6 ) , tua discipli-

na nec mihi prodest nec tibi ( 1 3 5 ) , cave malo ( 1 4 7 ) u n d tibi ego an tu mihi servos 

es? ( 1 6 2 ) . D a s h e i ß t : d e r W e g f ü h r t v o m o b e r f l ä c h l i c h e n H i e b ( „Was i ch t u e , g e h t 

d i c h n i c h t s a n " ) z u r A b w e r t u n g v o n L y d u s ' g a n z e m E r z i e h u n g s w e r k ( 1 3 2 : operam 

meam) u n d d a n n z u r s o z i a l e n A b w e r t u n g d e s P ä d a g o g e n ü b e r h a u p t z u r ü c k z u m 

b l o ß e n S k l a v e n 3 . 

W o d u r c h ist n u n a b e r das s c h r o f f e A u f t r e t e n des sich p l ö t z l i c h e r w a c h s e n 

F ü h l e n d e n ( 1 2 9 , 1 4 8 ) b e g r ü n d e t ? O f f e n b a r d u r c h se ine S i n n e s w a n d l u n g in 9 0 f . 

(tibi me emancipo, tuus sum, tibi dabo operam), d i e i h n a u s d e r H u t 4 a n d e r e r b e 

f r e i t u n d in d ie V e r f ü g u n g s g e w a l t d e r B a c c h i s ü b e r f ü h r t , kurz: die i h n e r w a c h s e n 

w e r d e n l ä ß t d a d u r c h , d a ß e r s i ch ü b e r d ie F u r c h t v o r d e m se ine r E r z i e h u n g K o n t r ä 

r e n h i n w e g s e t z t , w e i l e r v o n e i n e m f r e m d e n M e n s c h e n ( d a z u v o n e i n e r r e i z v o l l e n 

F r a u ) e r n s t g e n o m m e n w i r d , d e r i h m e i n e v e r a n t w o r t u n g s v o l l e A u f g a b e a n v e r 

t r a u t 5 . — A u c h diese S z e n e a l so f ü h r t v o n A u ß e n n a c h I n n e n . 

3. Die Parallele von 3,3. 

L y d u s s u c h t d e n V a t e r aus s e i n e r R e s e r v e h e r v o r z u l o c k e n u n d z u e n e r g i s c h e m V o r 

g e h e n a u f z u s t a c h e l n 6 . V i e r V e r s u c h e t r e f f e n i m e r s t e n T e i l d e r S z e n e ( 4 0 5  4 5 0 ) 

a u f d r e i f a c h e A b w e h r ( 4 0 8 / 1 0 ; 4 1 6 / 1 8 ; 4 3 7 a ; d e r l e t z t e A n g r i f f 4 3 7 b  4 4 8 b l e i b t 

w e g e n des D a z w i s c h e n t r e t e n s d e s M n e s i l o c h u s o h n e E r w i d e r u n g ) ; i m z w e i t e n T e i l 

( 4 5 1  4 9 8 ) g r e i f t L y d u s n u n n i c h t m e h r Ä u ß e r l i c h e s an [facta, 4 0 9 ) , s o n d e r n er 

v e r l a g e r t d e n A n g r i f f s p u n k t v o n a u ß e n n a c h i n n e n , d . h . t i e f e r , ins ingenium ( 4 6 2 ) , 

u n d das t r i f f t d e n V a t e r , d e r d e n A n g r i f f f ü r u n g e r e c h t h ä l t , e m p f i n d l i c h 7 ( d a b e i 

Dadurch wird auch die Autori tä t des Lehrers vernichtet , so daß er bei seinen weiteren 
Eingriffsversuchen nicht mehr aus eigener Autor i tä t , sondern aus der des Vaters handelt (157, 
162, 383 u.ö . ) . 

4 Wahrscheinlich wird emancipo (singulär bei Plautus) vorschnell auf die (erst bei Seneca 
zweifelsfrei belegte) Bedeutung „in potes ta tem alterius t radere" (ThLL 5 , 2 ; 445 , 21; OLD s.v. 
3) festgelegt, da an der Bacchidesstelle die Bedeutung des Befreiens mitzuschwingen scheint. 
Die dreifache Ausdrucksweise zeigt die Entschlossenheit , zeigt aber auch, wie schwer sie ihm 
fiel. 

5 Der Weg führ t also von einem nihili esse zum adiutor esse, aber auch zum amator, 
wenn man will: durch Ausschaltung eines Teils des Ü b e r  I c h mit Hilfe des Es zum Ego. Ver
gleichbar ist Telemach, der zum Manne wird, als M e n t e s  A t h e n e ihn ernst nimmt und ihm eine 
Aufgabe stellt (Verf., Gymnasium 7 5 , 1 9 6 8 , 3 6 2 f . ) . 

6 Seltsamerweise entsprechen die aufreizenden Worte 405 f. , mit denen Lydus sein Einre
den auf den Vater einleitet, den Schlußworten des MnesilochusMonologs 3 9 9 f . : ist die Ent
sprechung beabsichtigt, bedeute t sie, daß der Dichter zeigen wollte, wie beide Personen die 
Dinge nicht bedachtsam auf sich zukommen lassen, sondern sich ein Vorurteü büden, nach dem 
sie handeln: provozierte Selbsttäuschung. 

7 Damit ist die Verantwortung vom Erzieher auf den Erzeuger verlagert. Dieser Vater ist 
eher allzu nachsichtig (F. Wehr Ii, Motivstudien zur griech. Komödie, Zürich 1936, 79) als ein 
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h a t t e P i s t o c l e r u s se in ingenium b e r e i t s s e i n e r L u s t u n d se ine r ' E m a n z i p a t i o n ' u n t e r 

g e o r d n e t , s. o b e n § 2) . 

E r r e a g i e r t a b e r n u r m i t p r o t e s t i e r e n d e n Worten, h ö r t s ich a u c h n u r s t u m m d e n 

A u g e n z e u g e n b e r i c h t ( 4 6 9 vidi) des L y d u s ü b e r das T r e i b e n im N a c h b a r h a u s a n 

( 4 7 0 / 4 8 8 ) , ers t d e r i m p l i z i t e V o r w u r f , d e r Freund l e ide m e h r a n d e r V e r w o r f e n h e i t 

des P i s t o c l e r u s als d e r e igne Vater, b e w e g t d i e s e n z u m E i n g r e i f e n : e n d l i c h v e r f ä n g t 

e t w a s , n u r ist es d i e s m a l n i c h t e in V o r w u r f g e g e n d e n S o h n ( 4 6 2 ) , s o n d e r n n u n m e h r 

e in A n g r i f f g e g e n d e n V a t e r s e l b s t , p a r a d o x e r w e i s e h e r g e l e i t e t aus e i n e r S e l b s t t ä u 

s c h u n g 8 des L y d u s (über die M o t i v e des M n e s i l o c h u s ) : d e r A n g r i f f s p u n k t w i r d v o m 

F e r n e r e n , v o n e i n e r a n d e r e n P e r s o n , in die N ä h e , in d e n A n g e g r i f f e n e n se lbe r ver 

l eg t : d e r Vater sei w e n i g e r b e s o r g t als d e r Freund. 

4. Die Beziehung von 3,3 auf 1,2. 

Ä u ß e r l i c h e E n t s p r e c h u n g e n s i n d cave malo ( 1 4 7 , 4 6 2 ) , neque sinam ( 1 4 6 ) u n d non 

sino ( 4 1 9 ) , das A b f e r t i g e n m i t d e m s c h n ö d  h e r r i s c h e n sequere ( 1 6 9 , 4 9 9 ) ; t i e f e r 

r e i c h t die Ä h n l i c h k e i t d e r E r r e g u n g (s. u n t e n A n m . 8) , des T h e a t r a l i s c h e n , d e r 

I m p e r t i n e n z ( 1 4 6 , 4 6 4 ) , d e r Klage ü b e r d e n V e r l u s t des pudor ( 1 5 8 , 1 6 0 ; 3 7 9 , 

4 8 5 ) , v o r a l l e m dies , d a ß d e r P ä d a g o g e s ich so a u f s p i e l t , als sei er u n g e m e i n w i c h 

t i g 9 . D i e s l e t z t e ist d a n n a u c h d e r G r u n d , w a r u m er o h n e E r f o l g , D a n k u n d R e s p e k t 

a u s g e s c h a l t e t w i r d ( 4 9 6 f . ) : w i e d e r M i l p h i o , d e r d e n M u n d z u vo l l n a h m 1 0 , m u ß 

d e r a l l zu L a u t e a u c h h i e r , w i e s c h o n in S z e n e 1 . 2 , s ich s c h n ö d e a b f e r t i g e n l a s s e n 1 1 . 

„müder Vate r " in löblichem Sinne (R. Schott laender, Das Alter tum 1 9 , 1 9 7 3 , 238). Er handelt 
nicht aus sich heraus, läßt sich best immen, darum überläßt er auch die Zurechtweisung des Soh
nes dem Freunde, vergeht vor Angst vor Cleomachus und verfällt dann der Bacchis sehr rasch 
(1155 f f . ) : er hat keine Festigkeit. 

8 Die Spiele der Doxa ähneln denen aus Men. Adelph. B (Ter. Ad.). Lydus täuscht sich ja 
auch über Mnesilochus' Rechtschaffenhei t (454 f f . ) ; interessant ist die Charakterisierung: Lydus 
ist so erregt, daß er ohne Gruß  und über den Gruß des Alten hinweg  weiterredet (so ließ 
Terenz im Unterschied zu Menander den Demea [Ad. 81] auf t r e t en , vgl. Donats K o m m . [2 ,24 ,1 
Wessn.]). 

9 Vgl. 127. Naiv wirft er Pistoclerus vor, se praesente (483) mit Bacchis gekost zu haben. 
Ferner redet er von sich, als stünde er auf gleicher Stufe mit Vater, Sohn und deren Freunden 
(167; 382; 497 mit Hermanns Korrektur , die Leo und Questa [T. Maccius PL, Bacchides 1975] 
zu Recht akzeptieren, da sie Menander [vgl. u .a . Questa S. 1 9 6 , 1 5 ] entspricht) , wie H.P. 
Schönbeck 20 gut beobachtet hat . 

1 0 Vgl. in meinem PoenulusKommentar (Plauti Poenulus, Heidelberg 1975; nach Phüo
logus 108, 1964, 252) 352 (Zust immung bei Mette, Lustrum 10, 1965, 143) ; gut vergleichbar 
ist der Parmeno der 'Hecyra' . Der Archetyp ist vielleicht die Amme in Eur. Hipp. 706 f f . 

1 1 Lydus' Erregung und doch wohl t iefe innere Beteüigung verbieten, in ihm den , ,Voyeur" , 
in seinem Bericht ,,genüßliche Lus t" zu spüren (V. Pöschl, Die neuen Menanderpapyri und die 
Originalität des Plautus, SB Heidelberg 1973, 4 [wohl weil er v . 4 8 6 / 8 für echt hiel t ] ; vgl. den 
Ausdruck Fränkels [Plautin. im Plautus 152]: „wollüstiges Grausen") ; er ist auch kein „Mu
ster an Redlichkeit" (Schönbeck 29), denn er kämpf t ja auch um die eigene Geltung (ein Bei
spiel für einen so differenzierten Charakter ist Habro tonon , s. Gomme und Sandbach in 'Me
nander, A Commentary ' [1972], 334; E. Woytek, Plautus, Persa, Wien 1982, 5 2 f . ) und ist 
zugleich ein Muster der Unfähigkeit , sich anzupassen. Er meint es zu einem Teü gewiß ehrlich, 
doch sein Auft re ten ist in athenischhellenistischer Gesellschaft untragbar. 
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Bestehen diese Entsprechungen zu Recht , dann hat Plautus den Bezug der Szenen 
aufeinander durch das sprachliche Mittel der Wortentsprechung verdeutlicht, so daß 
man Questas Ansicht (Fond . Hardt , Entre t . 16 „Me'nandre", 1969, 210), ,,Plauto 
[...] s'interessa alle singole scene, non al complesso organico", relativieren müßte. 

5. Zur Grundthematik. 

Neben dem einen Haup t thema der Täuschung (vgl. den Titel Dis Exapaton des 
griechischen Originals) und der doxa, die man sich von sich (oben Anm. 9), von an
deren (§ 3) und von den Umständen (Schönbeck 138 /40) macht, steht das andere, 
das der „Verlagerung nach I n n e n " [ingenium moderare) in 1,1; Lydus wird in 1,2 
zunehmend verletzt, zuletzt dadurch, daß er als Lehrer (135, 138) abgewertet und 
zum Sklaven reduziert (162) wird; in 3 ,3 wird der Vater erst dann getroffen, als 
Lydus tiefer faßt und das (vererbbare) ingenium des Sohnes angreift, und erst dann 
tätig, als ihm durchs Beispiel des Freundes Fühllosigkeit, also ein ' Innenliegendes', 
vorgeworfen w i r d 1 2 . Kurz: Menander könnte ein doppeltes Interesse gehabt haben: 
an der Kraft des Wortes, immer tiefer einzudringen, und an dem Meer von Täu
schung, in dem der Mensch zu schwimmen verurteilt ist. Daß der Weg von hier noch 
weiter führt , zeigt das nur nebeneinanderstel lende ' und ' . 

Gewiß Hegt der äußerliche Hauptreiz in der doppel ten Geldbeschaffung durch 
doppel ten Trug; der innere Reiz aber ist in den Spielen mit dem Schein zu suchen, 
im Handeln der Personen unter falschen Voraussetzungen, sei es durch Selbsttäu
schung oder Täuschung anderer . Da wird Pistoclerus 'erwachsen', aber nach Erledi
gung des Faktischen (100) zeigt ein überschießendes Stück, daß er nur ausgenutzt 
wird, d.h . : daß er unter falscher Voraussetzung sein Tun beginnt. Da sucht Lydus 
seine Erzieherautor i tä t durchzusetzen, aber er täuscht sich über die Kraft seiner 
Autor i tä t und über den Zustand des Zöglings; und so wird seine Degradierung sei
tens des Jungen und das Erborgen neuer und f remder Autor i tä t (der des Vaters) in 
dem nach der äußerlichen Enthüllung (145 /8) überschießenden Stück vorgeführt . 
Da siegt Lydus zuletzt (489 /93) , aber unter einer falschen Voraussetzung: Mnesi
lochus ist ja gar nicht wegen der moralischcharakterlichen Seite des Geschehens 
so erschüttert , Lydus' Sieg war ein PyrrhusSieg, und so wird er nach Erteilung des 
faktischen Auftrags (494 f.) in dem überschießenden Stück endgültig und rasch aus
geschaltet. Da hat te Lydus den Anschein erweckt, es gehe ihm um die Ret tung des 
Zöglings, dabei sucht er zumindest auch seine Stellung zu wahren. Da deutet Mnesi
lochus das (doch nur berichtete) Geschehen falsch, löst damit aber — auch dies eine 
' falsche Voraussetzung' — den Gegenzug seitens des Vaters aus, usw. 

12 
Cleomachos deckt sein Tiefenmotiv selber auf: in drei Schritten (Selbstachtung: 845 /9 ; 

Rache: 8 5 9 / 6 0 ; Kostenerstattung: 868f . ) kommt er zu dem ihn eigentlich Bestimmenden, dem 
Geld (Schönbeck 138, 143 beobachtete zwar das Verlöschen des Heldenmutes, übersah aber of
fenbar das eigentliche Motiv, welches sich schon in dem von Schönbeck 140 unkommentiert ge
lassenen lucri ankündigt). Zur Selbstdemaskierung im Drama vgl. Verf., Interpretationen zur at
tischen Komödie, in: Acta Class. 11, 1968, 20. Der Weg des CleomachosAuftritts führt also im 
Kontrast zu denen der anderen Gestalten von Innen nach Außen. 
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Bei a l l d e m ist es d a s A n l i e g e n d e s T e x t e s z u z e i g e n , w e l c h e M o t i v e die so H a n 

d e l n d e n u n d R e a g i e r e n d e n b e s t i m m e n . Es w a r a l so se in Zie l , n i c h t n u r d ie K r a f t 

des e i n d r i n g e n d e n W o r t e s und das , ,Meer v o n T ä u s c h u n g " z u z e i g e n , s o n d e r n d e u t 

l ich z u m a c h e n , w i e das M i t e i n a n d e r s p r e c h e n T ä u s c h u n g b e w i r k t , a b e r a u c h M o t i v e 

z u t a g e f ö r d e r t . „ D a r i n l ieg t d i e t i e f e I r o n i e d e r condition humaine, [ . . . ] : w e d e r t u n 

w i r w a s wir zu t u n g l a u b e n , n o c h a u c h f i n d e t s ich d e r e i n e v o n u n s m i t d e m a n d e r n 

w a h r h a f t z u s a m m e n , w e i l w i r u n s in w i n d s c h i e f e n R i c h t u n g e n b e w e g e n " , so k e n n 

z e i c h n e t e H. F r ä n k e l das i n n e r e G e s c h e h e n in d e r D i c h t u n g des Z e i t g e n o s s e n 

Meanders, des Apollonius Rhodius13. 

B r a u n s c h w e i g G R E G O R M A U R A C H 

13 
Noten zu den Argonautika des Apollonius, München 1968, 121. Die Gestalt des Päda

gogen ist von einer eigentümlichen Paradoxie umspielt : gerade dadurch, daß er seine Stellung 
und Autori tä t durch Aufwiegelung des unerwartet herzugetretenen Freunds re t ten will, leitet 
er seine eigene Ausschaltung ein: er weist auf die Notwendigkeit des animum regere hin, ein tief 
eingreifendes Geschäft , das der Vater darum auch nicht dem Lydus, sondern dem Freund anver
traut . Diese Struktur des 'gerade dadurch ' s tammt aus der Tragödie, s. B. Seidensticker, Palinto
nos Harmonia, Hypomn. 72, 1982, 78, 87 u.ö . ) . 


