
TheoKrit als Genredichter in seinem
„HerakjisKos".

Von Anton Hollatko.

Theokrit, geb. um 305 v. Chr., ist einer der wenigen bedeutenden Dichter
des hellenistischen Zeitalters, d. i. der letzten drei Jahrhunderte

v. Chr. Q. auf dem Gebiete der griechischen Literatur. Einen dauernden

Platz in der Weltliteratur hat sich Theokrit durch seine Hirtengedichte und

Mimen gesichert. Es sind dies zwei mit einander einigermaßen verwandte

Dichtungsgattungen: das Hirtengedicht bringt ein niedliches Bild aus dem

Landleben, der Mimus gibt eine heitere Szene aus dem alltäglichen Leben

naturgetreu wieder. Theokrit ist demnach vor allem Genredichter. Dem viel¬

seitigen Schaffen der zeitgenössischen Dichter entsprechend hat sich aber

auch unser Poet nicht auf die Pflege des Hirtengedichtes und des Mimus

beschränkt, sondern sich auch noch in einer Reihe anderer Dichtungsarten

versucht, in der Elegie und im Jambus, im Hymnus und im Melos und

schließlich im Epyll. Aber der Meister im Hirtengedicht und im Mimus,

der Genredichter, ist auch in dem einen und anderen Gedicht von den

zuletzt genannten Arten unverkennbar. Wie nun Theokrit im Epyll „Herakliskos"

oder richtiger im ersten Abschnitte desselben das Genrehafte geradezu

zum bestimmenden Prinzip für die Gestaltung des übernommenen Sagen¬

stoffes erhoben hat, das aufzuzeigen, soll im folgenden unsere Aufgabe sein.

Zunächst das Gedicht nebst der Übersetzung von Fr. Notter.

HP AK AISKOS

TIpaxXsa SexäjiYjvov eövta Tioy' a MiSsäu?

'AXxjrqva xai voxt I vswtspov 'IcpixXTja,

a|j,tp0T£p005 Xoöaaaa xal EfutXTjaaaa fäXaxToc,

)(aXxeiav xaTSÖTjxsv sc aamSa, tav IfrspeXdoo

'A[j.cpiTpucov xaXöv o7rXov axeaxuXsuas 7tsaovcoc. 5

axuojiiva §e -pvd xstpaXä? [i.o6f^a.zo Ttawcov

' su S bt ' s|j.a ßpstpsa YXoxepöv xai iYspaijxov uuvov,



sd S st 1 s[jä tyw/G'-j S6' aSeXtpsoi, euaoa Tsxva.-
o'Xßtot suvä.toia0e xai ö'Xßiot aco Ixoia0s.'

ok cpajjisva Sivvjas aä.xo; [J.£7a, tou? 8' s'Xaß' uxvo
ä(j.og 8s atpecpsTai [teaov6xtiov sg 86aiv apxto?
'Qpiwva xat' aötöv, o 8' ajitpaivei [xs^av u>|j.ov,
rä (j.oc ap 1 atvä nsXtopa 86 oj 7roXo(j.rj'/_avo? "HpYj
xoavsaic (ppiaaovxa? oTtö c!7rstpatat Späxovua?
wpasv i;7ri TcXaiuv ou8öv, o0i ata8|j.ä xotXa 0opäwv

olxoo, äustX^aaoa tpayslv ßpecpo? llpaxX^a.
Tw 8' s£siXua0svus? ki yßovl yaazipag ajxcpto
aqj.oßopoog sxüXtov alt 1 öcpOaXpüv 8s xaxöv Ttöp
sp/opisvoi? Xä[j.7rsaxs, ßapöv 8' e£ejtTOOv iov.

a.XX' ots 8r ( TtatScov Xiyjj.o'jij.svo'- sy'{66ev t] X0 ov ,
xal tot ' ap' e^eypovro, Aio| vosovtos aicavw,

'AXxji^va? cptXa Tsxva, cpäo? 8' ava. olxov stü /07).
Tjtoi oy' £ u 0 d ? auasv, orao? xaxa 07]pi' avsYVto
xoiXoo DTcep aä.xeoc xai avatSsag slSsv öSövua?,

'IcpixXeTjS, ouXa.v 8s icoaiv SisXaxTias yXatva.v,

cpsoys(i.sv opfiaivojv o 8' evavziog Tszo "/_spaiv
'HpaxXsrj?, ajitpw 8s ßapst sved'fjaazo Ssapäi,
Spa^äjxsvog cpäpOYO?, t 60l (päpjj.axa Xoypa. TsraxTat

oü Xo|j.svol ; ocpisaat, rä xai 0soi s'/0aipovci.
tw 8 1 auTS aTisCpaiaiv sXtaasa07]v rcspi Trat 8 a

otjityovov, yaXaO'fjvdv otcö Tpocpün, aisv aSaxpov*
«4* ^ täXtv SiiXoov, sTtsi jj.oysoi.sv axav0a?,
8sa|j.oö avaYxatoD 7tsipa>|j.svoi sxXoaiv sopstv.
'AXxpjva 8 1 saäxouas ßoäg xal sicsYpSTO xpäza-

' avata.0' 'AjicpiTpotov* s|J.s y &P Ssog lay_si oxvTipöv
avaia, jj.7jSs TiöSsaai Tsoig utcö csa.v8a.Xa 0stY]g.
oux aisig, TtaiStov 6 vsc&Tspo? oaaov adtsi;

t) od voss'.g, ou voxtö ? aojpi rcou, ot 8s ts tol'/oi
TtävTsg api'-ppa8ss; xa.Oapä? aicsp -/jp^svEia?;

soti ri [xoi xa/ca 8<ü>[j.a vsokspov, Satt, tptX 1 avSptöv.
coc tpa0 1. ö 8 1 suväg aXo^toi xa^eßaivs TtLGfjaag*
8a.i8a.Xsov 8' u>p(j.acss [J.sra ^ttpos, o ot U7üsp0sv

xXivzyjpog xsSpivoo itepi TtaaadXoH aisv awpTO.
7]toi. oy' wptyvä.to vsoxXwatoD TsXa.|j.ä)vo(j ;
xoucpiCwv sxspai xoXsöv, [isYa Xwtivov spYov.

a.jj.'piXarp'?]?8' apa TtaaTäg svs7üX'/ja0Tj uäXiv op'fvac.
8|jiwa? 8yj tot ' auasv ü7tvov ßapöv sxcpuawvta?*
' olasts Ttöp oti 0ä.aaov a.7r' sa^apscüvo? s Xövts ^,

Sjj.tosg s (aoi , attßapoD? 8s 0opäv avaxötpat' v/ifj.c.'



/A votots 8 [j.<i)sg TaXaaicppovsg. aikög aotsT.'

T; pa Y'jvä <I>otVtaaa [j.öXaig sm xofcov lyooaa.

o? 8 1 atijja 7tpoY8vovTO Xoyvoic ajta Saiop-svotai

o|j.wsc - svstrXyjaÖT) 8s 86|j.og airs68ovto? sxäaroo.

Tjtoi ap' wg sl S ovc' smm0iov 'HpaxXfja

dfjfje S öco ysipsaaiv arcpi£ airaXaiaiv syovca,

aoj.utXYji'Srjv läyjjaav 5 8' ig Ttarsp 1 'Ap/fttpöcova

spTtsxä Ssixavocaaxsv, s7udtXXera 8' 6<]j60i yaipwv

xoopoaovai, yeXAaxg 8s roxpog xaTs07]xs xoSoitv

Trcapög soö öavtXTtot xsxap«[j.sva Sstva 7teXtopa.

'AXxpjva |xsv s7tstTa Troti cscpstspov ßäXs xg Xtcov

i'fjpöv ü7rai Sstoo? axpäyoXov 'Icpt-xX-Tja*

'AjjwpiTpuwv 8s töv aXXov ott' ap.vstav 0sto yXaivav

iraiSa, TtäXtv 8 1 sg XsxTpov twv sjj.vaaato xoitoo.

o'pvi0sg xpiTov apu töv sayaTOv öp6pov aeiSov

Tsipsaiav töxa [j.ävciv aXa0sa Ttdvta Xsfovra

'AXxji'/jva xaXsaaaa ypsog xatsXs^s vsoyjj,6v ;

xai vtv 6uoxplvsa0ai, oraog isXsedöai sp.sXXsv,

' p/fjS' El TL 0soi VOSOVTl 7üOVTjpÖV,

a?8ö[j.svog s|j.s xpoTrus - xai wg oox sauv aX6£ai

ävQpüJTTO'.c o ti Moipa xaia xXwar^pog liesest.

aXX' EuYjpstSa fjiäXa as cppoveovta SiSaaxco.'

TÖaa 1 s'X eyev ßaaiXsia* o 8' avcajisißsTO Toloig'

' Öäpast apiaTOTOXEia 'p'yjca, rispafy'ov atjjia.

öäpasi* [jle XX övtwv 8s to Xwiov sv cppsai ßäXXso.

vai yäp Sfiöv 7X0x0 (pEffog a7iOiy6(j,svov iräXai öacscov,

TtoXXai 'AyaitäSwv [taXaxov Ttspi yoövati VTj|Aa

yeipi xataTpttpooatv axpsaxspov aeiSoiaai

'AXxjxfjvav ovojj.aatt, asßag 8' savji 'Apfsiaiai.

Toiog avvjp o8s [isXXsi. sg oopavöv aotpa cpepovta

ajißawstv tsög oiög, aitö atspwuv TtXatog "fjpwg,

00 xai ÖTjpta Tcavia xai. avspeg Tjaaovsg aXXot.

SwSsxä 01 TsXsaavut rcsxpwjiivov sv Aiög olxslv

p,6y0oog, SvTjia 8s xävca 7topä Tpayivtog s£sr

Tfafißpög 8 1 aöavätwv xsxX'/jastat, 0? läS' sxöjpaav

xvwSaXa (pcöXsoovra ßpstpog 8ta8rjX^saa0at.

saiai 8t] toüt 1 äjxap ? omjvixa vsßpöv sv soväi

xapyapöSwv aivsaöai ?8wv Xöxog oox EÖsX^asi.

aXXd füvat jcöp p,sv toi 07tö a7to8oo sütoxov sotw,

xiÄyxava 8' aojiaXaÖoo £öX' §xoL{j,aa£xx' y) 7taXtoopoo

7] ßckoo 7) avsjxwi 8s8ov7j[Asvov aoov ayspSov

xais 8s tü)8' a^ptataiv sui ayiCaiai Späxovcs



voxu uscsai, oxa iratSa xavsfv tsöv 7|6 s Xov atkoi.

Tjpi Ss aoXXs£aaa xöviv tcdpöc a|j.(pi7röXcov tl?

pitpaTO) sö [j.äXa jräaav urcsp itota^olo cpspooaa

pM'cäSag sg TOTpa? ujtspo6ptov ; 0.4» 8s vssaöai

aTcpsTt-og- xaöapäii 8s Tuoptoac/ts Siöjj.a Össicot

itpätov, sirscca 8' aXsaai ji.s|jt,si7|Asvov, w? vsvö|J.tatai,

fJaXXaii siuppatvstv eGTe[j.|j.svoji «kßXaßec oScop*
Z yjvi 8' STttpps &xi xaÖDJtspispwi apaeva "/olpov,

8ua|j.svstov alsi xa0D7cspTspoi wc TsXsöotxe.'

tffj xai spw/jaas sXscpdvxivov oji/eto Suppov

Teipeatac. rcoXXolai ßapög itsp swv evw.ototc.
'HpaxXsTj ; 8' uTtö [xatpi vsov cputov wg ev aXtoäi

STpstpeT' ' Apysioo xsxXTjjiivo ? 'A[j, cpitpötövo ?.
YpäjA^axa jjlsv tqv iraiSa yspcov Aivog s £s8 [8a£ sv ,
Diö; 'AtuöXX covoc [j,sXsScovs6g ctypoTcvog Tjpws,
xo^ov 8' svcavöaai xai siel axoTtöv sivai öiatöv

Euporo ? sx Tratspcov [ASYaXaic atfvsiö ? äpoöpat .5.

autap äoi S öv söyjxs xai ajicpw "/ Eipac euXaaaev
xo£ ivai sv tföp(j.iY7t <t>!.Xa [j,|j. ovi8ac; E6'|j. o X7coc .

oaaa 8' dwrö axsXscov sSpoatpocpoi ' ApyöÖsv avSpsg

aXXdXou ? arpäXXovu rcaXai |j. aaiv , oaaa ts tujxto .i

Sswoi sv [p- avtsaaiv , a t' sc yaiav TTpousaövTS?

iräjj .;j.« yoi s ^supovt0 aorpto^aTa a6 |j« popa tsyvai ,
Ttayc' s'|j.a0' eEp|isiao St8aax6|j.svoc; Ttapä TtaiSi

'ApOT .X6y .oj 1. <I>avoTfji, xöv 008' av ty] X60 s Xsoaawv

0apaaXsa>g ti ? sjxsivsv as0Xs6ovc' sv aydm*
■colov smaxöviov ßXoaupwt stcsxs'.tö irpöatüTcwi .
i'ji7too; 8' s | sXaaaa0ai örp ' apjxati xai Trspl vüaaav

aacpaXswg xd |ii$ fcövca tpoyoö oöptfY« <poXa £ai
'A|jwpiTputov öv TtaiSa cpiXa cppovswv sSi8a £sv

atko ?, szsi |J.äXa TtoXXa 6owv $6 T/pai :' aycoveov
"Ap 'fst sv LTCTuoßoTtoixsijrrjXia , xai 01 aafsig

SCcppöt stp ' (« v srcsßaivs ypövcoi StsXoaav [[j.ävTag.

Soupati Ss jrpoßoXaicoi utt ' aaitiSi vwtov syovua

avSpög ops ^aaÖai ^itpscov t ' avsysaöca apiüyjj.öv
xoa[i^qai ts tpäXa*fca Xoyov t' ävajxsxp^aaaÖat
3uajj. svscov smovia xai OTir^soot xsXsöaat
KäaTwp 'IurtaXiSagSsSasv , cpu^ä? "ApYsog sXQwv ,

ou xoxa y.Xäpov a.nmm xat oivötis S öv [asya TuSsüg

vats , 7tap ' 'ASpYjOTOio Xaßwv iJizrjXatov "Apyog.

Käatopi 8' öimc G[ioio? sv Tj|j. t0soic iraXs^tOTTj?
aXXog srjv Ttpiv YVjpa? a7coTpI'jiai vsötTjTa.
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r Q8s (j.ev 'HpaxX^a tptXa itaiSeuaato [J-dzi jp.

suvä 8' ^5 toh rcaiSi TSTüyfiiva a'f/60t uavpoc 135

8ep|xa XsavTeiov |j.dXa oi xs^apiajxsvov atkräi,

Ssürvov 8s v.psa t ' owua xai sv xavscoi [isya^ aptoc

Awpixö? - aacpaXsw; v.s tpuioaxacpov av8pa xopsaaar

autap sie' ajxaxi tovvöv aveu xupö? a'wuto Söpuov.

etjiata 8' od % aaxfjrä jxsaag U7tsp svvuto '/.väjj.ac. 140

DER KLEINE HERAKLES.

Ihr zehnmonatlich Kind, den Herakles, legte Alkmene,

Mideas Fürstin, einmal und Iphikles, der jünger um Eine

Nacht war, beide gebadet und satt an der Brust ihr geworden,

Sanft in den ehernen Schild, den für sich, ein herrliches Waffen,

Als Pterelaos gefallen, zur Beute Amphitryon mitnahm, 5

Und an die Häupter nun rührend der Knäblein sagte die Mutter:

„Schlaft, ihr Kleinen, den süßen und wieder erwecklichen Schlummer,

Schlafet, o Seelen, die mein, ihr Brüder, gesegnete Kinder!

Lieget in seliger Ruh' und selig gelanget zum Frühlicht!"

Sprach's und wiegte den Schild, den gewalt'gen, und Schlummer umfing sie. 10

Doch wann mitten zur Nacht sich die Bärin geneigt zum Hinabgang

Gegen Orion, welcher die mächtige Schulter im Glanz zeigt,

Trieb zwei scheußliche Greuel die ränkeverwebende Here,

Schlangen, die Schuppung windend im dunkel gebläuten Geringel,

Her zur gebreiteten Schwell', wo offen die Pfosten den Eingang 15

Ließen des Hauses, und drohte, sie fräßen das Kind, den Herakles.

Beide nun wälzten, die Bäuche voll blutiger Speise im Staub fort

Schleppend, sich hin, und Feuer, unheimliches, schoß aus den Augen

Hell vor den Kommenden her, und sie spieen verderbliches Gift aus.

Doch als züngelnd sie nahe heran an die Kinder gekrochen, 20

Wacheten auf, durch Zeus' des Allschauenden Fügung, Alkmenes

Teuere Söhne, und Licht war plötzlich umher im Gemache.

Aber Iphikles schrie, wie er sah die entsetzlichen Tiere

Über die Höhle des Schilds aufragend mit grausigen Zähnen,

Und mit den Füßen hinweg sich stampfend die wollige Decke 25

Sucht' er zu fliehen; dagegen Herakles ergriff mit den Händen

Beide und zwängete sie in schwer umklammernde Fessel,

Hart an der Kehle sie packend, dem Sitze des tödlichen Giftes

Bei den verderblichen Schlangen, ein Abscheu selber den Göttern.

Sie nun wanden sich rings in Krümmungen her um das Knäblein 30

Später Geburt, um den Säugling, den nie am Busen der Amme

Weinenden; doch bald ließen sie nach, in den Wirbeln ermattet,
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Nur noch Lösung suchend vom eng' umschnürenden Bande.

Aber Alkmene vernahm das Geschrei und wachte zuerst auf.

„Eile, Amphitryon, eil'! mich hält der betäubende Schrecken — 35

Auf! und wirf nicht erst die Sandalen dir unter die Füße;

Hörst du nicht, wie aufschreiet der jüngere unserer Knaben?

Siehst du die Nacht nicht verrückt und sämtliche Wände so deutlich

Rings umher, da fern noch die Klarheit bringende Eos?

Ach, nicht geheuer ist was in dem Hause, Geliebter der Männer!" 40

Rief's, und vom Lager herab sprang jener, der Gattin gehorchend,

Auf, dann griff er zum Schwert, zum künstlichen, welches am Nagel

Über dem Zederngestelle des Bettes beständig ihm dahing;

Doch als er eben die Hand zum neu durchwirketen Riemen

Streckt' und rasch mit der andern die Scheide aus Lotos erfaßte, 45

Ward der geräumige Saal aufs neue von Dunkel erfüllet,

Und nun rief er, die schwer aushauchten den Schlummer, die Knechte:

„Bringt mir Flamme alsbald, von dem glimmenden Herde genommen,

Diener, und schiebet zurück die gewichtigen Riegel der Türe!

Auf euch gerafft, ihr Knechte, ihr mut'gen im Herzen, der Herr ruft!" 50

Schnell mit brennenden Leuchten erschienen die Diener zur Stelle,

Und ein Gewimmel erfüllte den Saal, da jeder herbeilief.

Aber als nun den Herakles, den Säugling, sie vor sich erblickten, _

Wie mit den Händchen, den zarten, die zwei Untier' er umstrickte,

Jauchzten und klatschten sie all': er aber in kindischer Freude 55

Hoch auf hüpfend und hin das Gewürm' dem Amphitryon haltend,

Warf mit Lachen hinab zu den Füßen des Vaters, betäubet

Schon vom Schlummer des Todes, die schreckumgebenen Riesen.

Sorgsam legete d'rauf an den stillenden Busen Alkmene

Ihren vom Schreien der Angst jetzt heißer geword'nen Iphikles; 60

Aber Amphitryon hüllte den anderen unter des Lammfells

Decke, und wieder gewendet zum Lager gedacht' er des Schlafes.

Dreimal hatten die Hähne die schwindende Dämm'rung bekrähet,

Als den Teiresias jetzo, den wahrheitkündenden Seher,

Her die Alkmene berief und das Wunder, das neue, ihm kundtat, 65

Antwort von ihm verlangend, zu welcherlei Endung es führen

Werde: „Und wenn auch die Götter uns Trauriges ordnen im Geiste,

Nimmer verhehl' es aus Scheu; daß so auch dem Menschen nicht möglich

Dem zu entflieh'n, was die Möre mit rollender Spindel herantreibt,

Brauch' ich den Sohn des Eueres, den Kundigen, nicht zu belehren." 70

Also der Königin Wort, und also erwiderte jener:

„Mutig, du heldengebärendes Weib aus dem Blute des Perseus,

Mutig! und sei auf die schönste gefaßt von den Gaben der Zukunft.

Ja bei dem freundlichen Licht, das längst aus den Augen mir wegging,
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Manche Achaierin wird, auf den Knieen das weiche Gespinste 75
Einst in der Hand umwendend, an Abends Beginne den Namen
Singen Alkmenes; und Wunder noch wirst du der Töchter von Argos:
Also ein Mann in den Himmel hinauf, in den sternebeglänzten,
Wird dir steigen der Sohn, breittrotzenden Busens ein Heros,
Welchem die Untier' all' und alle der Männer erliegen. 80
Hat zwölf Kämpf' er vollendet, so ist ihm bestimmt, daß bei Zeus er
Wohne, sein Sterbliches ganz wird nehmen trachinischer Holzstoß.
Eidam heißt er alsdann der Unsterblichen, welche das Scheusal
Jetzt aus den Höhlen gesendet, das Kind zu verderben von Grund aus.
Einst wird kommen der Tag, wo im Lager das säugende Hirschkalb 85
Ohne den Trieb, ihm zu schaden, der stachelgezahnete Wolf sieht.
Aber, o Herrin, es sei dir Feuer bereit in der Asche,
Trockenes Holz von Pfriemen auch schaff' dir oder von Stechdorn,
Brombeer'n oder im Winde gewirbeltes Reisig der Waldbirn',
Und auf Scheitern der Wildnis verbrenne die Schlangen, die beiden, 90
Mitten zur Nacht, wenn selbst sie dein Kind zu ertöten getrachtet.
Früh dann sammle die Asche des Feuers der Dienenden Eine,
Trage sie über den Bach und wirf sie alle zusammen
In die zerklüfteten Felsen hinaus aus der Grenze und kehre

Rückblick meidend ins Haus; ihr reinigt mit Schwefel die Wohnung 95
Erst; dann, wie es Gebrauch ist, vermischet mit Salze euch reines,
Blumenbekränzetes Wasser und sprengt es umher mit dem Zweige.
Zeus auch werde ein Eber, dem Höhenbehaupter, geopfert,
Daß stets über die Feinde die Höhe behaupten ihr möget."
Sprach's und ab sich wendend vom elfenbeinernen Stuhle 100
Ging, von der Fülle der Jahre belastet, Teiresias weiter.
Aber Herakles gedieh, wie im Garten ein junges Gewächse,
Unter der Pflege der Mutter und hieß des Amphitryon Sprößling.
Kenntnis der Schrift gab Linos dem Knaben, des Phöbos Apollon
Greiser Erzeugter, der ob ihm schlaflos sorgende Heros; 105
Kunde zu spannen den Bogen und mit den Geschossen zu zielen
Eurytos, reich von den Vätern an weit sich dehnendem Felde;
Und zum Sänger erschuf und bildete beid' ihm die Hände
Zu der Gitarre von Bux Philammons Entsproßter, Eumolpos.
Doch wie vom Bein aus hüftengeschmeidige Männer von Argos 110
Nieder sich werfen im Ringen, was immer die Schläger des Faustkampfs
Furchtbar im Riemengeflecht, was, nieder zur Erde gefallen,
Pankratiasten erfanden an künstlichen Hülfen des Kampfes,
All das lernt' er belehrt von Harpalykos aus Phanotea,
Hermes' Sohn, den keiner, auch nur aus der Ferne ihn schauend, 115
Sich zu bestehen vermaß in dem Spiele der ringenden Kämpfer,
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So ihm auf borst'gem Gesicht lag trotzig der Brauen Gerunzel.

Aber die Rosse zu treiben am Wagen und sicher ums Ziel her

Beugend die Nabe bewahren am schnell fort rollenden Rade,

Zeigete freundlich gesinnt Amphitryon selber dem Sohne; 120

Denn viel Schätze in rasch hin eilenden Kämpfen errungen

Hatt' er im Roßland Argos und nur von Alter zerfielen

Endlich die Riemen ihm morsch an dem unzerbrochenen Wagen.

Doch vorhaltend den Speer und den Schild auf den Rücken geworfen,

Habhaft werden des Manns und die Hiebe zu fassen der Schwerter 125

Und zu ordnen die Schar und wohl zu ermessen im Angriff

Lauernder Feinde Versteck und Reitern gebieten, belehrt' ihn

Kastor, Hippalos' Sohn, aus Argos gekommen, ein Flüchtling,

Als sein sämtliches Reich und des Weinlands Breitungen Tydeus

Einnahm, welchem Adrastos geschenkt die durchtummelte Argos. 130

Niemand aber, so viel Halbgötter im Kampf sich bewährten,

Tat es dem Kastor gleich, eh' Alter die Kraft ihm zerrieben.

Also erzog den Herakles die liebende Mutter in Sorgfalt.

Immer bereitet dem Sohn war neben dem Vater das Lager,

Fell vom Löwen, ihm selbst willkommenstes unter den Betten; 135

Mittags kam Bratfleisch und im Korbe ein mächtiger Brotlaib,

Dorisch Gebäck, das sicher auch Feldumgräber gesättigt;

Täglich jedoch war leicht und ohne ein Feuer die Nachtkost

Und nur rauhes Gewand ging bis zur Mitte des Beins ihm.

Zwei Teile heben sich in unserem Gedicht deutlich von einander ab,

das Abenteuer des kleinen Herakles (v. 1—63) und die daran anknüpfende

Weissagung des Teiresias (v. 64—102) einerseits und die Erziehung

des Heros (v. 103—140) anderseits. Die Quelle Theokrits für den letzteren

Teil, die 'HpaxXeoo? rcaiSeia, kennen wir nicht, Wilamowitz (Philolog.

Unters. 18 (1906), p. 240) vermutet, daß es ein Bildungsroman gewesen

sein muß, wie ihn Herodoros geschrieben hat. Für den ersten Abschnitt

aber hat Theokrit außer anderem ohne Zweifel Pind. Nem. 1, 33—72

vorgelegen. Nachdem dort der thebanische Sänger v. 1—12 die Dinge

aufgezählt, die seinen Gesang leicht und dankbar machen, v. 13—18 Sizilien

und v. 19—33 Chromios gepriesen hat, führt er das Lob auf den Sieger

indirekt in einem mythologischen Teil weiter, er zieht eben gewohnter Weise

wieder die Parallele zwischen dem Menschen der Gegenwart und einem

Heros. Und wie es dem Sänger aus der siebentorigen Stadt besonders nahe

gelegen hat (sh. v. 33 s. dieser Ode: e~(6) §' Tlpa^Xsog avue/o|j,oa 7tpotppövü>5,

sv xopocpat? aperöv [isyd/Mi; ap/aiov oTpuvwv Xoyov), hat Pindar für letzteren

wieder Herakles gewählt und zwar den Herakles bei seinem ersten Abenteuer.

Die betreffende Stelle bei Pindar lautet (Pind. Nem. 1, 33—72):
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8' 'HpaxXeo? avts'/ojxai
TtpOtppÖVÖ)?,

sv xopotpaf? apSTäv [j.SYäXoc'.c ap^alov OTpövwv Xoyov,
35 toc stts I oTtXä-f/vwvÖtto |j,at:spo; atmxa ■ö-airjTav e;

a'rfXav Trat«; Aiöc
wSlva cpsü-yojv ScSdjxc;)

aüv xaaiyv/jTtp jxpXsv,

(5); od Xc.ikbv •/pDaö'ö-povov
" Hpav xpoxwröv <Mtdtf|j5bcvov spiat^ßa*
aXXa -ö-scuv ßaatXsa

40 a7tep-/'9'swa •0-d[xcj> tische SpäxovTa? acpap.
toi jj.sv or/xJ-siaäv TtüXäv

s; daXä(j,OD jxu'/öv supov Ißav, Tsxvoiaiv coxst«g fva^ou?
ajxcpsXl^aafrat.[xsjxct.oö'rsig - o §' op-

\)-öv (j.sv «vtsivsv v.äpa, irsipäto 8s irpairav (j-a/ac,

Siaaatat 001065 atr/svwv
45 [j.äp'Jj(y.i5dcpoxToig'/_spaiv iaig ocpia?*

aY'/oixevot? 8s ypovog
(Jju^ag a7t£7cveuaev[xsXswv dcpaTtov.
sv. 8' dp' dtXarav Sso?
zXä^e YDvatxotc,oaoa t 6-/ ov 'AXxjxf/va? apTrjyoiaai Xsy_sr

50 xai ydp atkd Ttooaiv airs7tXo? 6po6-
aata' <3cicö atptöfjiväg, 6|xtö? d(xovsv ößpiv xvwodXcov.

zc/.yjj 8s Kao(j,stojv dyol yaXxsoi? s'8pa|xov auv oxXot?

äd-pöoi'
sv "/spi 8' 'A[j/ftTp6wv xoXsoö yofxvöv Tivaaawv cpdayavov
ixst', obstat? aviaiai totcei?. tö ydp oixeiov msCsi

Trävi)' ofxwg*
sdö-d? 8' a7p^-(jt (ov xpaSia

xö.805 d|xcp' aXXÖTpiov.

55 lata 8s r)'a|j,ßsi Soatpöptp
TSpTuvcj) ts jxi'/'ö-st!;.sI8s ydp sxvöfxiov
Xfjjxd ts xai 86va[xiv
uEoö* TtaXiyyXcoaaov 8s F01 d&dvaTOi
dyysXtov pfjaLv dsaav.

60 yekova 8' sxxäXsasv Aiö? u(|){otou upotpätav s|o"/_ov,
op-ö-öjxavuvTeipealav 6 8s -Fot

cppaCs xai TtavTL aTpaTqj, xotai5 ojxiXTjaei v's/aiq }
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oaaoo? |j.sv sv "/spa<;> xxavwv,

oaaou? 8s ttövki) i>'?(pac aiSpooixac*

xat tiva auv TiXa-fio)

65 avoptöv ÄÖpii) azeiyovza to > kyß-poz&zcp

tpäas viv Stöastv |j,öp(i>.

xori yap otav \)soi sv TtsSüp ^Xs^pag riyävTsaaiv |J,äyav

avtiaCwaiv, ßsXswv urcö pi-

Ttatai xsivou cpoct8£[xc*v "(cua irscpopasaö'ai. xojJiav

svsttsv atköv fjlocv sv sipfjva röv aitavta "/pövov

sv oysptp,

70 TjOü'/tav y.a;iä"0)v |j,s'fäX(üv 7totvav Xayövt' s^aipstov

oXßioi? sv Swfj.aat., os£afjt.evov daXspav "Hßav aoicrav

xai Yä^ov

Saiaavta, 7tap-Ai KpovtScj

as|j.vöv atvVjaeiv v6|j,ov.

33 .... drum auch stütze ich gerne mich auf Herakles,

unter den Gipfeln erhabener Tugend singend dies uralte Lied:

35 Wie er gleich, als unter dem Schoß er der Mutter hervor ans Tageslicht

trat, Sohn des Zeus,

aus Kindesnot, schrecklicher, samt seinem Zwillingsbruder floh

und dann, den Krokoswindeln bunt

einsteigend, nicht goldtronender Hera entging.

Sondern im Herzen ergrimmt

40 gleich schickt des Himmels Königin Schlangen daher,

welche, als aufstand das Tor,

ein in das innerste weite Gemach gehn, strebend rund ums Kinderpaar

schnelle Windung kriechender Kiefern zu ziehn. Jener gradaufreckt

das Haupt und macht

sogleich sein Probestück,

zwiefach der zwo Giftnattern Hals

45 umspannend durch unnahbarer Hände Gewalt.

Also Gewürgten entblies

ihr Leben aus unsäglichen Gliedern die Zeit.

Unertragbarschwerer Blitz

schmetterte nieder die Frauen, die Beistand taten bei Alkmenens Bett.

50 Denn sie selbst auch sprang von dem Lager empor ohne Kleid und

wehrte mit ab jenes

Untierpaars Gelüst.
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Und zu dem Schrecknis erzbewehrt schnell laufen die Führer der
Kadmeer all,

aber den schneideentblößeten Mordstahl schwingend kam Amphitryon,
durch der Kränkung Schärfe getroffen. Es drücket in Wahrheit jeden

gleich, was jedem nah,
doch Herz und Sinn trösten sich leicht, gilt es nur anderer Leid.

55 Da stand er still, untragbarem
und süßem Schreck vermählet. Er sah ja des Sohns
übergewaltigen Sinn,
sah jetzt des Ausspruchs — durch der Unsterblichen Macht —
frühere Botschaft umgekehrt.

60 Also berief er den trefflichen Nachbar, Zeus' Prophet, allhöchsten Gotts,
welcher wohl wahrsagende Zeichen verstand. Diesem nun samt allem

Volk sprach sein
Geschick Teiresias,

wie viele Land.untiere er,
wie viel im Meer, Rechtsbrecher, er habe zu fahn;
Einer der Menschen jedoch,

65 voll krummen Hochmuts wandelnd und allen verhaßt,
würde einst ihn weihn dem Tod;
wenn ja die Götter im Phlegrischen Blachfeld fachten aus Gigantenkampf,
sähe wohl man glänzendes, wallendes Haar durch des Manns

Pfeilschüsse wuchtvoll tiefgeschleift auf staubgem Grund.

Und von der Arbeit großer niemalsendender Kämpfe befreit endlich doch
70 solle zum köstlichen Lohne er teilhaft sein der Kampfruh für und für,

wohnend prachtvoll küren die blühende Hebe zur Gattin und am
Hochzeitsfeiertag

froh schmausend beim Kronischen Zeus preisen sein ehrwürdig Haus.

Genau so wie bei Theokrit finden wir bereits hier die Gliederung in
das eigentliche Abenteuer und die daran sich anschließende Prophezeiung
des Teiresias. Im übrigen aber gehen Pindar und Theokrit wiederholt
auseinander. Wir müssen nun freilich damit rechnen, daß Theokrit außer
der Pindarischen Darstellung noch andere, uns unbekannte bei der Gestaltung
des Sagenstoffes im ersten Teil des Epylls zu Rate gezogen, wir dürfen
also nicht jede Abweichung Theokrits von Pindar als dessen eigene
Erfindung ansehen. Aber das macht für uns nichts aus, wir dürfen bei
Beantwortung der Frage nach den künstlerischen Absichten, nach welchen
Theokrit den Sagenstoff in diesem Teil gestaltet hat, trotzdem so vorgehen,
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daß wir die Abweichungen unseres Dichters von Pindar aufdecken und den
Motiven dieser nachgehen, soweit wir es noch imstande sind. Denn ob nun
Theokrit jetzt gegen Pindar bloß einer anderen Version gefolgt ist oder
jetzt an Stelle der Pindarischen Darstellung Eigenes gesetzt hat, die Frage
nach dem Grunde, aus dem er von PinJar abgewichen, ist die gleiche.

Wir wenden uns zunächst dem ersten Teil, dem eigentlichen Abenteuer,
zu. Pindar läßt Herakles das Abenteuer unmittelbar nach der Geburt bestehen,

er fügt v. 35 ausdrücklich atkaa ein und nimmt dies mit Nachdruck
am Ende von v. 40 in octpap wieder auf' Und das tut er mit vollem
Recht. Denn zunächst ist es das Natürlichste, daß die Götterkönigin, wenn
sie einmal Herakles vernichten will, dies zum erstenmal unmittelbar nach
dessen Geburt versucht. Aber nicht bloß der wachsame Groll der Hera

(v. 37 w? od Xa&wv ^puaödpovov "Hpav usw.) kommt so zur Geltung,
sondern Pindar, dem es darauf angekommen ist, seinen Sieger durch
Vergleichung mit Herakles zu feiern, hat auch daher Grund genug
gehabt, das Abenteuer in die allererste Kindeszeit zu setzen, in der es
sonst am meisten an Kraft gebricht. Theokrit aber sagt, als wollte er den
Leser auf die für die ganze Situation so wichtige Änderung seinerseits
aufmerksam machen, gleich im Eingang seines Gedichtes:

TIpaxXsa os'/„ä|j.7jvov eövca a MiSsoti?
jva vux-cl vsonspov 'IepwcXija usw.

Trotz der guten Gründe also, aus denen Pindar seinen Herakles das
Schlangenabenteuer gleich nach der Geburt bestehen läßt, ist unser Poet
davon abgewichen. Warum? Einer der Gründe, die den hellenistischen
Dichter dazu geführt haben, mag vielleicht der sein, daß es natürlicher ist,
dem Empfinden des Lesers mehr zuspricht, wenn nicht der eben aus dem
Mutterleib gekrochene, sondern der zehn Monate alte Herakles die Schlangen
erwürgt. Aber das kann nicht der einzige, auch nicht der Hauptgrund
gewesen sein. Um diesen zu finden, müssen wir zunächst untersuchen, wie
weit Theokrit und Pindar bezüglich der zwei übrigen Faktoren, nämlich des
Ortes und ganz besonders der Handlung, zusammen — oder auseinandergehen.
Denn die drei Momente, Ort, Zeit und Handlung, bedingen sich gegenseitig,
der maßgebende Faktor aber ist die Handlung, sie diktiert dem Poeten beim
Entwurf seiner Dichtung Ort und Zeit. Was den Ort unserer Handlung
betrifft, so ist er für Pindar und Theokrit derselbe, nämlich das Haus des
Amphitruo in Theben; ja es setzen wohl beide Dichter, wenigstens für die
Haupthandlung, das gleiche Gemach voraus, das Schlafzimmer der Herrenleute.
Der Ort kann also die Änderung der Zeit seitens des Theokrit in keiner
Weise bestimmt haben. Wie steht es nun mit der Handlung und zwar



zunächst bei Pindar? Personen hat er viele: Herakles und Iphikles, Alkmene
und die Dienerinnen und Amphitruo mit einer Rotte kadmeischer Krieger.
Zu diesen Personen kommt schließlich noch das Schlangenpaar. Zu sagen
aber weiß uns der Lyriker von all diesen nur wenig. Von Iphikles, dem
gewöhnlichen Menschenkind, der hier natürlich nicht voxtl veonepog sein
kann, wenn er überhaupt da sein soll, kann der Dichter nur sagen,
daß er da ist (v. 36 S i Sujjx.) csuv xaai-fv/jK]) und v. 41 tsxvoiaiv). Er spielt,
wie es bei seinem erst minutenlangen Leben, das ein Sterblicher
gezeugt hat, selbstverständlich ist, gar keine Rolle, Pindar hat ihn
erwähnt, weil Herakles in der Sage einmal einen Zwillingsbruder
Iphikles hat. Alkmene ist die Wöchnerin, die soeben entbunden ist, und sie
warten die Dienerinnen. Diese ergreift unsägliche Furcht, jene springt nackt
und mit beiden Füßen zugleich aus dem Bett. Abgesehen von dem komischen
Zug, daß Amphitruo zum Schluß mit einer Rotte kommt, das auszuführen,
was bereits das Kind in der Wiege vollendet hat, haben wir so eine
Handlung nur bei Herakles und seinem Gegner, dem Schlangenpaar: die
Schlangen kommen, das Zeuskind samt seinem Zwillingsbruder zu vernichten,
werden aber von diesem selbst erwürgt. Pindar hat also infolge des Zeitpunktes,
den er mit gutem Grund für das Abenteuer gewählt hat, nur Herakles und
seine Gegner zu wirklicher Handlung bringen können, alle anderen Personen
sind ihm fast nur Statisten geworden, aber seinem Zweck, seinen
Nemeensieger durch Parallelisierung mit einem Helden der Vorzeit zu
verherrlichen, hat der Lyriker mit seiner knappen und zugleich trefflichen
Darstellung vollauf genügt. Diese kurze Erzählung aus ihrem Zusammenhang
bei Pindar loszulösen und in einem Gedicht neu zu behandeln, das macht
sich nun Theokrit zur Aufgabe, der Genredichter, der uns in Gedichten wie
in den „Adoniazusen" lebensvolle Szenen aus dem Volksleben geliefert hat.
Dieser Theokrit hat an allen Personen der Pindarischen Erzählung, soweit
sie dem Hause Amphitruos angehören, Interesse. Und indem diese für ihn
genau so sind wie alle anderen Menschen, genau so wie die Leute, die er
zu seiner Zeit gesehen, und er sie in solcher Gestalt vor unsere Augen
führt, macht er aus der Pindarischen Darstellung eine wahre Familienszene.
Jetzt begreifen wir, um zunächst darauf zurückzukommen, jene zeitliche
Verschiebung des Abenteuers seitens des Theokrit. Er, der alle jene Personen
sozusagen beleben will, kann die eben geborenen Kinder und Alkmene
im Wochenbett mit den daran wartenden Dienerinnen nicht mehr brauchen,
er muß eine Zeit wählen, in der Alkmene bereits genesen ist und die Kinder
einigermaßen herangewachsen, aber doch noch von so zartem Alter sind,
daß Herakles wie durch ein Wunder die Schlangen zu erwürgen scheint,
daß er unser Staunen erregt. Diesen Anforderungen wird durch die runde
Angabe des Alters der Kinder auf zehn Monate Genüge getan. Jetzt kann
auch Iphikles voxu vscotepog sein und zwar wird er so genannt, weil
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er erst in der folgenden Nacht, nachdem Alkmene von Zeus den
Herakles empfangen, von Amphitryon gezeugt worden ist und folglich
bei genauem Verlauf der Naturgesetze auch eine Nacht später hat geboren
werden müssen. Für Pindar ist ferner die Tageszeit des Ereignisses ziemlich
gleichgiltig gewesen. Denn wenn er auch das Ereignis unmittelbar nach der
Geburt hat eintreten lassen wollen, so hätte er doch die Geburt selber
an eine bestimmte Tageszeit setzen können, wäre ihm an' einer solchen
etwas gelegen gewesen. Aber Pindar ist es ja nur um Herakles zu
tun gewesen und dieser kann die Schlangen bei Tage so gut erwürgen
wie bei Nacht. Die übrigen Personen läßt er ja gar nicht oder nur wenig
in die Handlung eingreifen und, soweit sie eingreifen, ist die Tageszeit dafür
durchaus nicht bestimmend. Denn daß Alkmene im Wochenbett liegt, die
Dienerinnen sie warten und Amphitruo mit einer Rotte kommt, das alles
kann sich am Morgen so gut wie am Abend und zur Mittagszeit so gut
wie um Mitternacht abspielen. So spricht sich denn Pindar auch mit
keinem Wort über die Tageszeit des Ereignisses aus, er sagt nur, daß es
sich unmittelbar nach der Geburt zugetragen habe, gibt aber die Tageszeit
dieser nicht näher an. Ganz anders aber verhält sich die Sache für Theokrit,
der nicht bloß das nackte Ereignis wiedergeben, sondern dieses auch schön
umkleiden will, den nicht bloß das Subjekt, sondern auch die begleitenden
Umstände interessieren. Denn diese Umstände werden von der Tageszeit in
hohem Grade bestimmt und so ist es für Theokrit eine wichtige Aufgabe
gewesen, diese gut zu wählen. Und wir müssen sagen: Äußerst glücklich
läßt unser Dichter das Ereignis um Mitternacht sich abspielen (v. 11 s.).
Glücklich ist die Wahl des Dichters, denn zunächst ist es das Natürlichste,
daß die Schlangen die Kinder zu einer Zeit überfallen, wo sie unbewacht
sind und nicht bloß sie in tiefem Schlafe liegen, sondern alle Hausinsassen.
Dann aber hat, wie das Hinaufrücken des Abenteuers von der Geburt der
Kinder bis in die Zeit, wo sie bereits zehn Monate zählen, ein aktuelleres
Eingreifen aller Hausbewohner überhaupt ermöglicht hat, dieses Verlegen
des Ereignisses in die Mitternacht jenes Eingreifen in einheitlicher und
zugleich recht ergötzlicher Weise bestimmt. In zwei Punkten allerdings läßt
unseren Dichter seine Zeit straucheln: verschiebt er nämlich das Abenteuer

von der Geburt der Kinder bis in ihr zehnmonatiges Alter, so kann er nicht
klar machen, warum Hera erst jetzt den kleinen Herakles vernichten will;
setzt er ferner das Ereignis um Mitternacht an, so ist es höchst unnatürlich,
daß die Kinder beim Herrannahen der Schlangen aus dem tiefen Schlaf
erwachen, ehe sie von diesen erfaßt werden. Über die letztere Schwierigkeit
hilft sich Theokrit hinweg, indem er die Kinder durch göttliche Fügung
erwachen läßt (v. 21 xai tot' ap e£eypovto, aiog vosovto ? aitavca). Wie aber
Theokrit bei seinem Zeitpunkte des Ereignisses alle Hausbewohner hat
beleben können und wie er zugleich jenen Gestalten aus der Heroenzeit
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rein menschliches Aussehen gegeben hat, das wollen wir im folgenden

sehen.

Wir beginnen mit Alkmene. Gleich in der Exposition führt Theokrit die

Heroin als brave, schlichte Mutter, wie man sie im Volke jederzeit finden

kann, ein. Nicht die Amme, sondern sie selber badet die Kinder, stillt sie,

legt sie zur Ruhe, streichelt ihnen das Köpfchen, singt ein Wiegenlied und

wiegt sie ein. Ihre Worte an die Kinder muten uns an wie unser „Prinzchen,

mein Prinzchen, schlaf ein" oder „Schlaf, Kindlein, schlaf." Alkmene sind

ihre Kinder „ihr Leben" (v. 8 tjju yA), sie wünscht ihnen nicht nur

eine gute Nacht, sondern auch einen heiteren Morgen (v. 7 -cXoxspöv nal

syspaijiov urcvov). Nicht Alkmene, sondern nur noch der erbeutete Schild, der

als Wiege dient, erinnert uns an die Heroenzeit. Alkmene hat ferner die

Kinder in der Nacht in ihrem Zimmer und wie um Mitternacht der Kleine

schreit, hört sie ihn zuerst. Sie selber kann vor Schrecken nicht auf, aber

Amphitruo weckt sie sogleich und drängt ihn zur Eile. Ja [Xtj S s tcö Ssaat tsoü;

07ib aävSaXa &e l.7jg ruft sie (v. 36). Und nachdem sie sich von ihrem Schrecken

erholt hat, ist sie auch schon bei der Wiege und nimmt den zu Tode erschreckten

Iphikles an ihre Brust. Aber sie ist nicht nur besorgt um ihre Kinder, sie ist auch

lieb gegen ihren Mann. Da sie ihn weckt, auf daß er bei den Kindern nachsehe,

fügt sie gleich entschuldigend bei, daß sie selber nicht aufstehen könne, daß

sie von Schrecken wie gelähmt sei. Und wie sie ihn anfangs mit seinem

Namen nennt (v. 35 avarat>' 3A|j,cptTp6(ov), so fügt sie zum Schluß (v. 40)

tpiX' avSpwv bei.

Was hat Theokrit ferner aus Amphitruo gemacht? Er schläft an der

Seite seines Weibes, hört zwar den Kleinen nicht schreien, springt aber,

von Alkmene geweckt, ohne Zögern auf. Er will nur noch nach dem Schwert

greifen, aber da es im Gemach plötzlich finster wird, muß er die Knechte

rufen, damit sie Licht bringen. Aus dem Rufe 5p>sg ejaoi (v . 49) spricht

wieder das leutselige Wesen Amphitruos gegenüber seinen Knechten. Und

als dann Amphitruo gesehen hat, daß die Kinder unversehrt geblieben sind,

legt er noch Herakles in seiner Wiege zurecht, ehe er selber sein Bett

aufsucht. Es tritt also auch Amphitruo bei Theokrit recht in Aktion und

er erscheint nicht mehr an der Spitze kadmeischer Krieger, sondern ruft

als schlichter Familienvater nur mehr seine Knechte herbei. Heroisch hört

sich nur mehr der xoXsö;, das [j-sya fobzi vov spfov, an.

Iphikles ferner ist jetzt fähig, in Handlung zu treten, v. 23 s.:

•qzoi o y ' eoftü? äraasv, otwoc xaxä \hjpi' ave-fvoj

x,oi).ou oTcsp aäxeog T.a.1 avaiciea^ elSev öSovtag,
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'IcpuiXsTj?, ooXc.v 8s 7ioatv SisXäxTias yXcavav,
cpsofe^sv opfioavtov.

Schreien und davonlaufen, so machen es alle Kinder, wenn ihnen
etwas Schreckenerregendes in den . Weg kommt. Gegenüber diesem Iphikles
kommt nun der Göttersproß Herakles mit seiner wortlosen Tat recht zur
Geltung. Wenn dann der Knabe in jugendlichem Stolze seinem Vater die
toten rceXwp« vor die Füße legt, so erinnert uns das einigermaßen an
Uhlands Worte:

Um Gott, Herr Vater, zürnt mir nicht,
Daß ich erschlug den groben Wicht,
Derweil ihr eben schliefet!

Auch die Knechte hat unser Dichter in Handlung zu bringen gewußt.
Wie ihr Herr sich ihnen gegenüber leutselig zeigt, so sind auch sie auf
seine Worte hin gleich zur Hand, wenn es auch Mitternacht ist. Auch
untereinander scheinen sie höchst kameradlich zu sein, 5|j.ws? raXadcppoveg
ruft die -fuvä <I>oiviaaa.

Was endlich die Schlangen betrifft, nützt Theokrit die Nacht zu einem
dramatischen Effekt aus: das Feuer aus ihren Augen erfüllt das Haus mit
Licht (v. 18 s. oot 1 6'ft>aX|j.(öv 8s xaxöv rcö| sp)(Ofj,svoig Xä(j,7tsaxs und v. 38,
wo Alkmene Amphitruo weckt und sagt: t) öu voseig, cm vuxtög awpi irou,
oE 8s ts zolyoi toxvtss apttppaSss? ■Ktx&apä? obrsp Yjpqsvetas;), mit dem Tode
der Ungeheuer aber kehrt wieder die Finsternis ins Haus zurück (v. 46
a|j.<piXacpr]; 8' cr.pa Tcaaxag svsTrXrjaxb] rcdXtv opcpva?).

Nachdem wir nun gesehen, wie Theokrit all die einzelnen Personen
zu Handlung gebracht und wie er sie gezeichnet hat, wollen wir uns jetzt
kurz den Gang der gesamten Handlung vergegenwärtigen: Alkmene schläfert
wohlgemut ihre Kinder ein, natürlich gehen auch sie, Amphitruo und die
übrigen Hausbewohner zu Bette. Doch kaum sind die Mutterworte su Sst'
l|j.a ßpscpsa usw. in unseren Ohren verklungen und schon fürchten wir,
daß die Kinder das Morgenrot nicht mehr sehen. Hera sendet eben um
Mitternacht die Schlangen. Bald sehen wir die Schlangen vergeblich um
Befreiung aus des Herakles Händen sich abmühen und atmen erleichtert
auf. Da aber führt uns der Dichter noch Mutter und Vater in ihrer Angst
um die Kinder vor. Die um die Kinder stets besorgte Mutter hört zuerst den
Kleineren schreien, wacht auf und sieht taghell die Nacht gelichtet. Sie ist
vor Schrecken ganz weg und weckt daher ihren Mann. Dieser will nach
seinem Schwerte greifen, aber da ist es wieder finster. Jetzt ruft er nach den



— 19 —

schnarchenden Dienern, auf daß sie ihm vom Herde Licht bringen. Alles

kommt nun mit Lichtern gerannt, es füllt sich das Gemach. Doch alsbald

löst sich aller Schrecken in hellen Jubel auf, wie sie den kleinen Herakles

als Schlangenwürger sehen. Alkmene nimmt schließlich den zu Tode

geängstigten Iphikles an ihre Brust, den Herakles aber legt der Vater wieder

zur Ruhe, der auch selbst wieder zu Bette geht. Wir haben so zu Anfang

und am Ende ein sorgloses Schlafengehen der Hausbewohner, dazwischen

aber das Ereignis mit seinen Schrecken und zwar zunächst für die Kinder

und dann für die Eltern und die übrigen Hausinsassen. Vergegenwärtigen

wir uns nun noch kurz den Gang der Handlung bei Pindar. Alkmene liegt

im Wochenbett, Dienerinnen warten sie und in der Wiege liegen die Kleinen.

Da kommen die Schlangen, werden aber von Herakles erwürgt. Zum Schluß

kommt Amphitruo, da er von einem Boten Kunde erhalten hat, mit einer

Kriegerrotte, kann aber nur mehr sein kühnes Kind bewundern. Um wieviel

mannigfaltiger, um wieviel dramatischer ist die Handlung bei Theokrit!

Blicken wir noch einmal auf das Schaffen Theokrits in dem bisher

besprochenen Teile seines „Herakliskos" zurück, so ist er zwar Pindar

hinsichtlich des Ortes gefolgt, von ihm aber abgewichen bezüglich der Zeit

und zu einem beträchtlichen Teil hinsichtlich des Ganges der Handlung.

Zu diesen Änderungen aber hat den Dichter in unverkennbarer Weise das

Bestreben geführt, aus der knappen Erzählung des nackten wunderbaren

Ereignisses bei Pindar eine dramatische Erzählung zu schaffen, eine

dramatische Erzählung, die uns an einem Stoff aus der Heroenwelt ein

hübsches Bild aus dem Familienleben bietet.

In den zwei übrigen Teilen des Gedichtes, in dem Seherspruch des

Teiresias und in der Erziehung des Herakles, gestattete der Stoff dem

Dichter nicht mehr ein eigentliches genrehaftes Gestalten, wir lassen lediglich

der Vollständigkeit wegen eine kurze Betrachtung über das Schaffen Theokrits

in diesen Teilen folgen. Zunächst der Seherspruch des Teiresias* Wieder

begegnet uns gleich zu Anfang eine in die Augen fallende Änderung Theokrits

gegenüber seiner Quelle. Bei Pindar heißt es an der betreffenden Stelle

(v. 60 s.), nachdem zuvor von Amphitruo die Rede gewesen:

yeiTova o 1 IxxaXsasv Atö? upocpatav ecoyov,
6[A}6[mvm Tsipsaiav o 8 b Fol

cppa£s %ai 7tavri atpatq) Ttoiai; 6|j.tX'/jasi vr/px^ usw.

Amphitruo läßt also sogleich den benachbarten Seher rufen und dieser

verkündet ihm und dem ganzen Volk, welch rühmlichen Lebens Anfang

jenes Abenteuer sei. Bei Theokrit aber lesen wir v. 64 s.:



öpvifreg Tpixov aptt xöv bo/v.xov op^pov astSov*
Tsipeaiav Taxa fj.ävuv aXa-9-sa itävta Xe^ovia
A/.yjj.TjVa xaXeaaaa ypsoc v.ateXels VSO'/IJ.ÖV,

xai viv uiroxpiveaite, otkdc TeXesaftai ep.eXXsv,

•qv(!r(Si.

Worin ist also unser Dichter von seiner Quelle abgewichen? In der
Zeit und, soweit es möglich gewesen ist, in den Personen. Wir fragen
weiter: Sind diese Änderungen für ihn durch sein Abweichen von der
Quelle im Bisherigen notwendig geworden oder sind sie frei einer
künstlerischen Idee von ihm entsprungen? Beide Momente kommen in
Betracht. Was nämlich die Zeit des Seherspruches anbelangt, hätte Theokrit,
wenn man die Situation im Vorausgehenden bedenkt, der Quelle nur schwer
folgen können. Pindar denkt sich, wenn er sich auch darüber nicht ausspricht,
das Abenteuer wohl bei Tage, da läßt natürlich Amphitruo unmittelbar
darnach den Seher rufen. Theokrit aber setzt das Ereignis in die Mitternachts¬
stunde, da wartet man natürlich mit der Befragung des Sehers den Morgen
ab. Wie steht es nun mit der Änderung Theokrits bezüglich der Personen?
Bei Pindar läßt Amphitruo den Seher kommen, bei unserem Dichter aber
Alkmene. Ist auch diese Änderung dem Dichter in erster Linie durch die
Situation im vorhergehenden Teile seines Epylls diktiert worden? Freilich
ginge es nicht gut an, daß Pindar durch die Wöchnerin Alkmene den Seher
rufen ließe, und man könnte glauben, er sei so gezwungen gewesen,
Amphitruo diese Rolle zu übertragen, obwohl vielleicht auch er sie für
Alkmene passender gefunden hätte. Aber dem dürfte nicht so sein. Der
ehrwürdigen, gottesfürchtigen Heroenzeit, von der uns der aristokratische
Pindar noch wie ein Homeride meldet, entspricht es ganz, daß sich der
pater familias über einen ungewöhnlichen Vorfall vom Seher Aufschluß geben
läßt. Warum ist also Theokrit nicht bei Amphitruo geblieben? Er rückt
eben wieder das Ereignis aus der Heroenzeit in die seine, in die Moderne
hinab und da ist es nicht mehr der verstandeskühle Mann, der sich mit
derlei Dingen befaßt, sondern das empfindsame, leicht erregbare Weiberherz,
das gern geheimnisvollen Dingen nachhängt und in allem göttliche Fügung
sucht und sieht. Dazu paßt recht gut die Zeitbestimmung v. 64:

öpvide? Tpitov &pv. xöv eayazoy o'pftpov «eioov.

Ganz so wie manches Weib, das nach einem Traum am liebsten noch
in der Nacht zur Traumdeuterin liefe. Pindar läßt weiters gemäß seinem
Zwecke Teiresias nur von der rühmlichen Zukunft des Herakles sprechen,
von seinem mühevollen Leben (v. 62—69) und von seiner Apotheose (v.
69—72). Der Epyllendichter aber läßt, wie wir es erwarten, den Seher
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nicht bloß die Bedeutung des Vorfalles (v. 73—87) kundtun, sondern auch
die sühnende Handlung, die dieser von den Betroffenen fordert (v. 88—100).
Und im ersten Teil verweilt der Seher des Idyllendichters nicht so sehr bei
den schweren Arbeiten, die des Helden warten, als vielmehr bei den
beglückenden Folgen davon, beglückend seine Mutter (v. 76—78), ihn
(v. 79—85) und alle Welt (v. 86—87). Die homerischen Worte, in denen
Teiresias das künftige Glück der Mutter ausspricht:

TtoXXai 'A)(aia8(ov [j.aXay.öv rcepi yoövcm v/jjxa
ysirA xatatpi^ouatv axpsarcspov asiSoiaai
'AXv.|j.f(vay övo|xaati, aeßa? S 1 eavji 'Ap-fsiant,

zaubern uns ein idyllisches Bild aus dem Familienleben vor die Augen.
Dieses axpecmspov aeiSoiaat, welch wahrer Zug aus dem Menschenleben!
Wenn der Tag mit seinen Mühen zu Ende geht, erfüllt den arbeitsamen
Menschen solche Lust, daß er ihr gerne in einem Liede Luft macht. Wir
erinnern uns an Uhlands Verse:

Doch steigt am Schächen nieder
Ein Hirt im Abendrot,
Dann hallt im Felstal wieder
Das Lied von deinem Tod.

Auch die zwei Verse, in denen der Seher Herakles als Friedensstifter
auf Erden hinstellt:

sarai 8v] toüt' ajiap, oxrjvr/.a vsßpöv ev soväi
zapy_ap65(ov aivaa^ai tSwv Xö'/.oc odx e&sXfjasi

lassen uns ein liebliches Bild schauen. Im zweiten Teil der Seherworte

erinnern uns manche Punkte, so das Verbrennen der Schlangen mit dem
Feuer einer bestimmten Holzart, die mitternächtige Stunde usw. an des
Dichters „Pharmakeutriai."

Bot schon die zweite Hälfte des ersten Hauptabschnittes des Epylls,
der Seherspruch des Teiresias, bei seinem Inhalt dem Dichter fast keine
Gelegenheit mehr zu genrehaftem Schaffen, so kann von einem solchen im
zweiten Hauptteil, der Erziehung des Herakles, selbstverständlich keine
Rede sein. So können wir uns denn bezüglich dieses Abschnittes ganz kurz
fassen. Nachdem uns Theokrit in dem Abenteuer das heldenhafte Kind

gezeigt und uns im Seherspruch einen Ausblick in dessen glorreiche
Zukunft gegeben hat, wagt er es, unser Interesse auch für dessen Erziehung
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