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Der Koniglichen Societat ubergeben am 6. Januar 1852

ft genug, und zumal in neuerer Zeit nicht ohne Scharfsinn und Erfolg, ist
• •

o

o

die Sage vom Odipus behandelt worden. Man hat dem ethisch-religiosen Sinn

des Mythus nachgeforscht, die culturhistorischen Momente auszuscheiden, die

symbolischen Grundlagen zu entdecken und zu deuten sich angelegen sein las-

sen, noch ofter beschauliche Betrachtungen daruber angestellt. Allein dureh-

gehends haben die Gelehrten den Mythus in seiner dramatischen Umgestaltung

als fertig hingenommen und nur etwa hin und wieder abweichende Ziige alte-

rer oder spatrer Dichtungen beachtet, ja oftmals sehr unkritisch die helero

sten Bruchstiicke verschiedner Sagenformen aufgerafft und rait der dramatischen

Umbildung des Sophokles verschmolzen, wahrend gerade schiirfste Trennun

des Individuellen die Aufgabe gewesen ware. Daraus ist viel Unwahres er-

wachsen und die am nachsten liegende
;
eben so anziehende wie erspriessliche

Forschung versaumt. Denn was lage bei der Betrachtung von Dichtungen naher,

als nach dem Poetischen zu fragen? Allein auf eine genetische Entwickelung

der Sage unter der Hand der verschiedenen Dichter hat man sich nicht eben

eingelassen, nicht den organischen Zusammenhang vorattischer Poesieen aus

den vereinzelten Andeutungen aufzufrischen , nicht durch Zusamraenhalten des

Abweichenden das Auge fur richtige Wurdigung des Sophokleischen Kunst-

werks zu scharfen versucht

Hiermit also habe ich es vornamlich zu thun ; symbolische Auslegung liegt

mir abwegs. Vom Epos aus gehe ich den iiberraschend mannichfachen Dich-

tungen vom Odipus durch alle Gattungen der Poesie bis auf die attische Tra-
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giidie und deren Nachklange nach, um die besondern meist freilich zertrum-

merten poetischen Bildungen und Umbildungen nach Moglichkeit zu restauriren

und daraus fiir die Beurtheilung des herrlichen Sophokleischen Odipus Tyrannos

Nutzen zu Ziehen: der Odipus auf Kolonos mit seinem Sagenkreise bleiht zur

Seite. Ich hoffe, Kenner werden diese bescheidnere Forschung um so mehr

berechtigt finden, je lebhafter schon die alten Verfasser von TgctywdovfxEvct

die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen fiir genaue Auffassung der dramati-

schen Kunstwerke attischer, sehr frei mit den Uberlieferungen schaltenden

Dichter empfunden kaben.

Vor alien Dingen mochte ich auch von dieser Seite her das Verstand-
m

des Od. Tyr. sicher stellen, welches ich in meiner Ausgabe durch l
C5

Exegese des Einzelnen gewonnen und in der Einleitung kurz zusammenfassend

dargelegt habe. An der Richtigkeit meiner Auffassung bleibt mir kein Zweifel,

obwohl ich weiss, wie sehr sie beliebten oberflachlichen Rasonnements unge-

legen ist. Zu nicht geringem Nachtheil der hohern philologischen Auslegungs-

kunst, welche gegen andre Seiten der classischen Philologie in auffallendem

Ruckstande geblieben ist, wird es ja meist unterlassen, der mythischen Unter-

lage der Draraen mit kritischer Akribie und poetischem Sinne nachzuforschen

und durch comparative Betrachtung die kunstlerischen Motive der tragischen

Compositionen anschaulich zu machen. Die Erwagung der Wandlungen, welche

der Odipusmythus seit dem Volksepos bis zur bewusstesten Kunstdichtung des

grossten dramatischen Meisters erfahren hat, zeigt einmal, wie durchdacht So-

phokles seine unendlich feine avaraois root? m'gay(xdiw angelegt und sicher

durchgefiihrt hat, so dass uns dadurch ein belehrender Einblick in die geistige

Werkstatte des Dichters gegonnt wird: sodann, dass er die in der Sage von

Anfang an ansgepragte Grundidee von der Schwache und Hinfalliffkeit auch

des begabtesten und strebsamsten , aber der Liebe der Gotter entbehrenden

Menschen — scharf aufgefasst und aufs Wirksamste ins Licht zu stelien be-

strebt gewesen isL

Wiinschen mochte ich, dass diese Untersuchung den Erfolg hatte, kunf-
tighin gleissnerische Verdrehungen und allerlei unpoetische Ausdeutungen der

Sophokleischen Tragodie abzuwehren; zu hoffen aber wage ich es nicht da

die Macht hergebrachter Vorurtheile zu gross ist und es Sache der Weniffsten
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zu sein scheint, sich poetischen Schopfungen unbefangen hinzugeben, ohne

sich durch Geschmacksrichtungen ihrer Zeit und abstracte Theoreme unphilolo-

gischer Asthetiker irre fiihren zu lassen. Auf die unerquickliche Polemik ge-

gen schiefe, unuberlegle Beurtheilungen des Od. Tyr., wie sie noch die neuste

Zeit genug aufzuweisen hat, habe ich zum Frommen meiner Leser und nicht

Schaden der Sache willig verzichtet. Nur das gebe ich Denen b
• •

denken, die der Theorie zu Liebe den Odipus urn jeden Preis mit bewusster

Schuld beladen wollen, ob sie sich nicht sehr iibereilen, wenn sie mit trium-

phirender Miene behaupten, Aristoteles stehe auf ihrer Seite. Dessen Worte

besagen aber weiter nichts, als ohne den funbewusst begangnen) Mord des

Cl
1Vaters wiirde das Schicksal des Odipus fjuagov sein.

Keiner hat einfacher das Wahre erkannt und es klarer ausgesprochen,

als G. W. Nitzsch in der Vorrede zum Kieler Index Scholl. Sommer 1843

, in scelera teterrimaP vii :

Pi

Hominem insita inscientia, naturae igitur morbo

posse, nisi deus intercedat. id suo

nulla peculia ulp premitur d

mplo declarat Oedip

gerit proruptiorem

qui

deoq

a cautione alienior est", weil kein tragischer Held sein konnt
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Schol. Oed. Col. 960.

1 Zahlreiche Beziehungen auf die Stammsagen der Thebischen Kad-
m Gedichten lassen abnehmen, dass jene damals

meionen in den Homerisch

nicht allein in der Volkssage verbreitet, sondern auch schon von Sanffern der
Kleaandron verherrlicht waren. Beide Ziige der Argeier gegen Theben kom-

dem

Labdaki

wiederholt so zur Sprache, dass man sieht, der Dichter schopft

Vollen nicht bloss der Sage, sondern auch der Volksdichtung.

• Vora Laios, rait welchem die eigentlich tragische Kette der in

dengeschlechte sich aus einander entwickelnden Schicksale beginnt , schweigen
IUas und Odyssee

:
Odipus' Thaten und Leiden erwahnt kurz und mit besond-

rer Rucksicht auf Epikaste die Nekyia 271 ff., wo Odysseus unter den Heroi-
der Unterwelt auch die Mutter des Odip sah

Mqriga r OAWo'dao ihv, xaXajV 'Eitatdarw

% piyct egyov fye£ev d'lSgeiyat vooio

ywapivii « vleT' 6 <T ov tars? s&vagl&s

'f*e & &eoi SLacLv dvSg
ctKK o fxhv iv ©>f/3}t TtoXvugctTu dkyecc Ttda%w
KeedViW yvacae, $ewt> okods due Qovkds'

o ifitj els 'Atdao Ttvkdgrao xgaregoTo,

iyj/a/iipii (Zgoxov alitvv dp v-tyyk juekdSg

Ttokkd fxaK

<F dkyect xdkkity

Mrgos solves exTekeovaiy
Auch diese, das den Horern des Dichters Bekannte nur andeutende Stelle be

die Sage bereits fruher besungen war Jetzt lasst sich die Sag
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form, welche dem Dichter vorschwebte, nicht mehr vollstandig erganzen: nur

soviel leuchtet ein, dass hier noch nicht die kiinstlichere Verwickelung durch

Orakel und Fluche, wie in der Tragodie, zu suchen ist. Indess ergeben sich

als die von Anfang an nothwendig vorauszusetzenden Umrisse des Mythus: die

Aussetmng und wunderbare Erhaltung des wider der Gotter Gebot erzeugten

Sohnes; die bei zufalliger Begegnung des mm Jmgling herangewachsnen Odipus

erfolgte Todtung des Laios; der durch Losnng des Sphinxrathsels errungne Thron

Thebens sammt der Heirath mit Epikaste und die in Folge der Erkenntniss von

ipus und Epikaste iiber sich verhangten Strafen. Diese Grundbestandtheile

wurden aber auf das mannichfaltigste ausgeschmiickt und die Thatsachen an

eben so verschiedne Localitaten gekniipft, wie unter sich verschieden motivirt

Sehen wir zunachst auf den Dichter der Nekyia zuriick, der, wenn Fr. Lauer

Quaestt. Homer. I, 88 Recht hat, sive a Boeoto sive inter Boeotos Nsxvia

composite* est) die achte heimische Sagenform iiberliefert haben wird.

Odipus hat seinen Vater erschlagen, dann die Mutter zum Weibe genomraen:

:

ein uly* sgyov der Epikaste, vgl. Od. 3, 261. 275. 24, 426. Pind. 01.

25 von Frauen desselben Stamraes sTtct&ov fusydXa. Allein dtyag dvdrtvera

Seoi Ssactv, wie? erfahren wir nicht. Doch mag man an einen Spruch des

Teiresias, oder eine Traumerscheinung des Laios oder eine einfachere dva-

yvoogitris denken. Flags nach vollzogner Hochzeit machen die Gotter das

Unheil ruchbar. Dadurch ist der zur Erhohung des Grausigen und urn des

engeren Ineinandergreifens der Schicksale willen spater gedichtete Zug, dass aus

der blutschanderischen Ehe auch Kinder entsprossen, nothwendig ausgeschlos-

sen. Zur Bestatigung beruft sich Pausanias 9, 5, 5 , der das richtig bemerkt,
••

auf das Epos des Kinaithon von Sparta, wonach Odipus von Epikaste keine

Nachkommenschaft gehabt: TfaThcts ix rUs 'Kitixdari\s ov hoxu tw Ol^inok

yevsaScti , pdgrvgt 'Ojujfpw %£>wju£j>o£. rt&s Vaf dvditvara iitoitiactv

ttyctg, si Sri riauagss sx rijs 'KittxdaTtfS iysvovro TtaThes tw OlStrrohi

l£ Kvgvyavsicts Ss rijs 'TTrigtycLvros iyeywecrav' ctvfkoi hi xctt o ret

sitq itowacLSy a OUiTtohict Ivojid^Qvai' xai 'Ovctrds WXctTctidaiv syga-^/e

q(pij tm Kvgvydveictv kit] rjj fJtd%$ roov itaihuv. Folglich Hess die

Bootische Landessage die Sonne und Tochter aus andrer Ehe entsprossen

sein. Die Mutter - Gemahlin erhenkt sich, nach der Sitte heroischer Weiber,

X2
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im augenbJicklichen Schmerze bei der Enthullung; Odipus aber, fortherrschend

in Theben, zeugt die in der Sage von Anfang an vorhandnen Kinder mit

der Tocbter de* den Kadmeern verhiindeten Phlegyerfiirsten Hyperphas, Eury-
ganeia. Dem Epos folgte der alte vorsopbokleische Maler Onatas von Agina
(Muller Orchoni. S. 22 1. Aeginet. p. 176), indem er den Athenetempel
von Plataa mit Gemalden schmiickte, welche sicb auf Odipus und dessen
Sulme bezogen. »•.'

\
. . E.I ,i

Hiernach darf man durchaus nicht zweifeln, dass erst die attiscbe Trago-
die die bekannte Dichtang aufgebracht hat, und dass wir auch fur die sonsti-

gen Andeutungen der Hias und Odyssee festhalteu miissen, dass die schnell

geloste Ehe ohne Fruchte blieb. Daher muss im Epos der Hader der Sobne
anders als in der Tragddie motivirt gewesen sein. Es ist wohl nur die Ge-
wohnung an die gelaufige Sagenform, die Ferd. Ranke bewog, sich fur das
Gegentheil auszusprechen i). Auch fiihren mehrfache Spuren von Sagen,
welche von der attischen Btihne unberuhrt blieben , auf dasselbe Resultat. So
blcibt der Logograph Pherekydes insoweit wenigstens dem Epos treu, dass
er die bekannten vier Kinder nicht von der Mutter des Odipus abstammen
iasst: Scholl. Eur. Phoen. 53 (Sturz Fr. LIL p. 187): O/oW,, ?W Qegt-
xvhs, Koicop d7<W riv &*^\eiav x*l t»V yvpatx* Acttcv, unrip* f* ~
*vrov loxctcTw, s£ *js yivovrm *vt£ <t>gd*Tup xa) Aaovvros (A
cod. Tauriu.: ob Aac> WTw?), ot S^xovm M Mmm x*\ 'Epyipoi
'

^
& iviccvTos TrapiikSs, yctfxs7 6 OI&ttovs Kvgvyapstap rtjp lUgtyarros

£ 7,9 yivoprm *vtu 'Avrfyc'nr *cu 'la^pV , vl ) & 'KrsoxXfc x*\ Y\*\v
reixrs' kirel & Kvpvydma steXevt^s, yauti 'Aarvuiiowrat, r* 2&

i

* '

/
von

T *

S. Ersch und Graber Encykl. unter Oedipus S.436: .,Die Art, wie Homer
dem Uaglilck spricht, ist Burge dafiir, dass eben die ungluckliche Ehe wirkhch
duroh Kinder urn so unseliger wurde. Auch ist da nicht die enlfernteste Ahnuog
von einer zweiten Fran sichtbar ; vielmehr scheinen die Leiden des Odipus nach
Epikastes Tode auf das Gegentheil hinzudeuten." Eben s? wenig begreife ice
wie Xitzsch Vorr. zu den Anmerkk. II, p. xxvu behaupten mochte : „In der
Odyssee verrath sich schon die Fal I von Odipus in der grausern Gestalt, wk?

"*« *«#«<• ,•"» "u.Fu3 ... uer grausern uestait
;

wie
k die Ilias 23, 6T9 noch nicht zu kennen scheint .« Die Andeutungen beider

ft f i k^fth _ » 2

stimmen vollkommen :

I
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\ov CScholl.Il. A, 376. Eustath. p. 369, 40.). rivh cis Kygvydveiav dk\-

viv Xeyovatv eivctt 'loxdoTqs, tUs wtqqs OI&ttoSos. Phrastor und Lao-

nytos, Odipus' Sonne von Iokaste, koinmen im Kriege gegen die Minyer um,

welche mit den Thebanern im Streit lagen. Denn es ist rein undenkbar, mit

Sterk Hist. Labdacid. p. 70 und Welcker Ep. Cycl. 1, 258. 2,315 nicht

Odipus, sondern Laios in dem ersten Salze zu verstehen, dessen Sohne wohl

in der Minyas vorgekoramen seien: wenn man die vc&oi des Laios bei Paus.

9, 26, 2 hierher zieht, so gehoren diese einer spiiten, ganz isolirten Sage,

welche hier nicht in Betracht kommen kann. Noch starker ist derlrrthura
ft

m r

ks und Welckers, die Stelle Soph. 0. K. 262

XOlVOJV TS TtCtlSoJV XOtV CtVj £t XEiVCO y 8 V Q 9 hi I

jffa /Jtrj

*

&vgtv%i\G£Vj k\v dv sxit^vxorct » v t

auf iene angeblichen Sohne des Laios zu beziehen weiss Odip

dort nicht anders, als dass Laios kinderlos gestorben sei, der Dichter aber

legt ihm eine Wendung in denMund, welche in einem ganz andern, als dem

von Odipus beabsichtigten Sinne von den kundigen Horern aufgefasst werden

konnte, vgl. meine Anmerk. zur St. — Wenn nach Pherekydes Odipus die

Euryganeia heirathet nach Verlauf eines sviclvtos, so meint er seit dem Tode

der Iokaste: einen sviclvtqs wartet Odipus, um die Schuld, die Mutter unwis-

send geehlicht zu haben, zu biissen. Auf Pherekydes geht audi die Notiz

Apollod. 3, 5, 8 zuriick: ehl $h 61 yevvqSwcLi rd rsxva tya-ah i{; Kvgvya-

veias Ttjs
f

r<rrse<PavTos O.'vgl. ^tpp. EYSln - Fab- 67
>
n - 9 -

Andre Ziige der altera Sage, Odipus Vergehen, namentlich die Ehe mit

der eignen Mutter in milderm Licht darzustelten , entnehmen wir den Scholl.

Eur. Phoen. 13:
,

Emip£v$i\s 2r
) .

KvgvxXstav rr\v "RxtyavTos $ii<Jt Adlov

yeyoLuyxsvcti , &i~ i\s &ivcu rov OltMitoSct* ol os avo top A.ctiav (petal yijjjicu

*n i

1) Codd. vije Ttv&oavTos, welches. 0. M-fl 11 er Orchom. S. 221 wieder in den Text

bringen will, indem er den Konig von Thespia ?ersteht: ihra ist C. Muller ge-

W Recht: denn

% Apollodor bezieht sich ja eben auf Pherekydes. li if

2) Gemeint ist, wie Valckenaer anmerkt, ^Enifievidtjg 6 yerectXoyog bei Diog.

ieb i La$t. 1
3
115; aus der Genealogie der Thebanischen KOnige leitet R. Stiehle

Philol. 5, 154 nnser Zeugniss her. smviA
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yvrcuxcts, EvgvxXeiav xal 'Kitixdimiv' xcti rov OlStTro^ct &s (faalv 'E7rt-

%daTi\v rv\v fjtyrsgci yeya^xsvai , xai Kvgvydvyv (Evgvyovyv irrig cod.

Taurin.). Danach scheint Epimenides angenommen zu haben. Odipus habe

nicht seine rechte Mutter Eurykieia, sondern die Stiefmutter Epikaste geheira-

thet. denn trotz des ol <5£ $vo ff. muss doch auch wohl Epimenides zwei

Frauen des Laios angenommen haben, die er Eurykieia und Epikaste nannte.

Was sich hieran schuesst, Odipus habe gleichfalls zwei Weiber gehabt, seine

Mutter Epikaste und Eurygane, ist die Dichtung des rathselhaften Peisandros

Scholl. Phoen*1760: (petal <5s on fjtsrd toV Sdvctrov rijs'IoxdaTijs, xal ryv

clvtov Tv<p\w<?iv syypev Evgvydvyv Ttag&tvcv, ££ ys avraJ ysyovctai rstract-

ges rtctTdes. Und damit kehren wir wieder zum alten Epos zuriick, welches,

wie wir sahen, die vier Kinder von Euryganeia stammen liess. Daher steht

nichts im Wege, die Sagengestalt des Peisandros als eben die anzuerkennen,

welche den Andeutungen der Odyssee zu Grunde liegt: Odijms blendet sick

und heirathet nach Epikastes Tode die Phlegyerftirstentochter Euryganeia 1

wetche ihm die tier Kinder gebiert.

In der Odyssee herrschte Odipus fort in Theben akysct Tcda%oiV &ecov

okods $id (Zovkds: denn so heissen die alten Erkliirer ausdriicklich verbinden,

von denen Wei eke r Ep. Cycl. 2, 333 nicht hatte abgehen sollen. Richtig hin-

fjegen bezieht Wei eke r das nachdriicktich wiederholte dkyect auf die Blen-

dung — wie auch Peisandros die Blendung ausdriicklich erwahnt — des Odi-

pus und die unkindliche Behandlung durch die Sdhne aus zweiter Ehe. Jene

freilich wird yon den alten Auslegern geleugnet, weil sie nur leise angedeutet

ist: sie ist aber so tief mit der Sage verwachsen und von so natiirlich tief-

sinniger Art, dass man sie urn so getroster als urspriingliche Volksdichtung ar

sehen darf, da sie in der Cyklischen Thebais unzweifelhaft vorkam. Und s

1) Merkwurdig ist die Variation der ahnlichen Namen dieser Sagen. Heglrpag und

'Tniqrfas sind dieselben Namen, da negi und vnio (aus vntQt entstanden) gleich

sind. Danach darf auch der Vater von Laios' Gemahlinn Eurykieia,

nicht bezweifelt werden, ist auch sonst "Exyavroc: [^Entpuvxidng) 'Exwu

Em

brfiuchlich. Evovnleia sind Syn

Tochter des Hyperphas, Evqvdvaooa^ ist Scholl. Horn. Od. 11, 325 Mutter der

Klymene.
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vielfach die Art der Blendung umgewandelt ist, nirgend wird eine andre Be-

strafung an die Stelle gesetzt, mag Odipus, und das ist das Achte, fur seine

geistige Blindheit eigenhandig sich der Augen berauben, oder, wie bei Euri-

pides (?) im Ol&nrovs, die WafFengefahrten des Laios, oder, nach Scholl. Eur.

Phoen. 26 , sein durch ein Orakel tiber den Vatermord in Kenntniss gesetzter

Pflegvater Polybos ihn blenden.

So herrscht der von verderblichen Planen der Goiter verfolgte Konig

fort in Unheil, wie sie der durch Epikastes Fluch heraufbeschworne Strafgeist

iibt, bis an seinen Tod. Die ihm gefeierten Leichenspiele beruhrt die Ilias

23. 679. Adrastos' Bruder Mekisteus

0>f/3tfS<T ri\$E, SeSoVTTQTOS Ol$l7toS<

J

®ov % h$ci $s Ttdvras kvlxct Kct&

Der von Alten und Neuern oft gemissdeutete Ausdruck dsdovnoros
-,

0/<WoAxo stimmt vortrefflich zu der Vorstellung von dem hochgemutheten

Heldenkonig, der vom Alter gebrochen unter den Schlagen des Schicksals da-

hinstiirzl, wie ein Kampfer ira Felde Ji > Nach den Scholl

Victor, dichtete auch der Bootische Hesiodos (Fr. 152 Goettl.), kv QyfBats av-

rov drto&ctvoPTOs 'Aoyeictv ri\v 'A^ccVtou <jvv aWots iXSeiV stti rtjv

xySEictv avTov. Folglick weiss das gesammte aitere Epos von einem auswan-

dernden Odipus nichts. Als grauses Beispiel eines herben Schicksals, das ihm

die Stinden der Viiter angeerbt, tritt Odipus uns von Anfang an entgegen:

die verderblichen Plane der Gotter, denen er verhasst ist, legen ihm schwere

Leiden auf. Seine unwillktirlichen Frevelthaten machen ihn des Herrscheramts

nicht unwiirdig und entziehen ihm nichts von personlicher Ehre, sie steigern

vielmehr die dl^us der Menschen vor dem vom Ungliick Getroffnen, dessen

Tod in iiblicher Heroenweise gefeiert wird.

Von der Odipodeia des Kinathon von Sparta um 01. 3 in 5600
Versen, welche zur Handlung der gewiss altera Cyklischen Thebais, welche

geradezu Homerisch genannt wird, sich ahnlich verhielt, wie die Kypria zur

Ilias, wissen wir gar wenig, weit weniger als Welckers Darstellung Ep.

'

1) Vgl. Nitzsch zur Od. 11, 271. Welcker CycL 2, 339, der aber falsch verbindet

dedovnoxog eg rutpov , s. Philol. 3, 357.
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Cycl. 2. 313 IT. erwarten liesse, vgl. 1,247. 35. Den Hauptinhalt entnimmt

Welrker aus der Nekyia: den erslen Theil des die alte Familien- und Lan-
dessage nach iiltern Liedern enthaltenden Epos machte nothwendig die Ge-
schichte des Laios aus. Ausserdem muss die Odipodeia die oben als noth-

wendige Bestandtheile des Mythos ausgezeichneten Zuge enthalten haben.

Allein sehr versieht sich Welcker, wenn er diese durch Die!

scher Tragiker erganzen zU durfen glaubt : die Erziehung des Odipus bei Konig
Polybos von Korinth, die Begegnurig kit Laios in der Schiste und dgl. sind

in alten Epos sicherlich nieht vorauszusetzen , wie ich in den Gott. Gei. Anzg.
1850, St. 16 IF. erwiesen zu haben glaube. Nur die Sphinx veranlasste audi
dort schon, wie von Anfang an, scheint es, die Erhebung des Odipus, gleich-

wie das ihm vorgelegte Riithsel von Anfang an das namliche gewesen zu sein

scheint. Wir erfahren leider nicht, warum jene erschienen und woherj wohl
aber, dass sie den Thebanern arg zusetzte und ausser vielen andern Opfern

llippios, Eurynomos' Sohn Scholl. Phoen. 1760 scheint aus Peisandros zu
stammen zuletzt audi Kreons Sohn Haimon verscblang:

X\ hi xdWicTov rs xai Ifjcsgosa-rctrov aX\
cu§a <p!\ov KgeiovTos dixvaovos, Aiuom <J10V.

Vgl. Apollod. 3, 5, 8. Auch Hesiodos Theog. 326 deutet auf die einheimi

sche Sage, wo er die Chimaira Mutter des Ungelhums nennt: w
" .».- »

wiihrend

fl 6 ago. <&Tx oXoify tsxs, Kctdfxsiotvtv c\e$g

Typhon und Echidne zu Eltern geben, vgl. Apollod

i

Scholl. Phoen. 45.46. Welcker a. 0. 317. Das */*«* ogOS .etiamnunc
se conspiciendum praebet prope ab Hylico lacu« bezeugt Gdttlino- zu He-& « "«»>uug

d. Scut. 33. Einen andern Sphinxberg einer abgezweigten Sage nennt
Pans. 9, 26, 2 ':

ging

Reichen mochte das Epos, wie Welcker S. 319 meint, bis dahin, wo
Polyneikes, mit des Vaters Fluch beladen, die Stadt verliess, nach Argos
und die Tochter des Adrastos zum Weibe erhielt. Bald darauf erfolgte wahr
scheinlich der Tod des Odipus , und die Schilderung seiner Leichenspiele i

Theben eignete sich sehr wohl zum Schluss des Epos.

Leich auch des Laios mogen aus dem alten Epos entnommen



DIE SAGE VOM ODIPUS. II 169

sein. Ihrer gedenkt Apollodor 3, 15, 7 auf Anlass des Mythos von Andro-

geos, der nach Andern vom Ageus gegen den Marathonischen Stier geschickt

umkam: evtoi <5£ ctvrov ksyovai itogevofxevov sis QyQcts e-rri rov
Acti'ov ayup a rtgos ruv ccywiarwv sveSgevShrct <W tySovov d-rroksaSai,

ahnlich wie die Kadmeer ihrem Besieger Tydeus einen Hinterhalt legen.

Unbestimmter Diod. 4, 60, nach welchem Ageus den Androgeos &ct$i£ovrct

eh rets QyBcts itfi rivet Sewgictv sSoXotyovwev.

Ausserdem beweist auch wohl die einmiithige Uberlieferung, welche

Laios nebst seinem Wagenlenker (oder xijgv£) vom Odipus erschlagen wer-

den Hess, dass wir die Quelle derselben in der Odipodeia zu suchen berech-

tigt sind. Apollodor 3, 5, 7 nennt diesen xv\§v£ UoXv^ovrviS) allerdings ist

das ein Thebanischer Namen, der aber fur den xijgvt; nichts Bezeichnendes

hat und wohl aus II. 4, 395 geflossen ist. Dem Turiner Scholiasten Eur. Phoen.

39 zufolge hiess er II oXvtpyr jjs, bei Pherekydes HoXuTto'irqs, woriiber

ich ausfiihrlicher Philol. IV, 752 ff. gesprochen habe. Nachzutragen habe ich

jetzt nur eine ohne Frage alter Poesie entlehnte Dichtung bei Statius, welcher

Theb. 7, 251 den alten armiger des Laios, Phorbas, — so nennt auch Seneca

den Sophokleischen Hirten, der den Odipus hatte aussetzen sollen und nach-

mals allein bei dem Abenteuer in der Schiste entkam — der Antigone die

Helden vor Theben schildern lasst, wie es der Padagog in den Phonissen Ihut.

Da heisst es 354 ff.:
m ^

J J

Iphitus acer agit, genitor cui nuper ademptus

Naubolus Hippasides, tuus, o mitissime Lai,

cfoffHospes ; adhuc currus securaque lora tenebat,

Cum tua subter equos iacuit convolsa cruentis

Ictibus, o utinam nostro cum sanguine, cervix.

•

Den Nauboliden Iphitos nennt der Schiffskatalog 318, wo seine Sokne

Schedios und Epistrophos Anfiihrer der Phoker vor Troja sind. Naubolos

selbst heisst bei Apollodor 1, 9, 16, wo er unter den Argonauten ist, Sohn

des Ornytos, in den Scholl. B. 1. c. des Ornytion. Zwei Hippasiden, Hypsenor

und Apisaon, fallen II. 13,411. 17, 348. I>er Dichter, welchem Statius folgte,

vielleicht war es Antimachos — hatte demnach gedichtet, Laios kehrte

auf dem Wege zum Orakel (in Delphi?) bei seinem Gastfreunde Naubolos in

HisL-PhiloL Classe V. Y

*
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Phokis ein und dieser selbst begleitete ihn auf seiner Fahrt, auf welcher er

/

mit Laios den Tod fand, wahrend der Thebanische Segcnrcov Phorbas entrann.

Eine Dichtung, welche unverkennbar dem dritten Buche der Odyssee nachge-

bildet ist, wo Nestor seinen Sohn Peisistratos dem Telemachos nach Lakedamon

als Geleitsmann mitgiebt.
——.

J

Wir werden das alte Epos fin* unsern Zweck erschopft haben, fiigen

wir noch hinzu, dass die Geschichte von Odipus fund Epikaste) in einer

rfagexficujis der Kypria vorkam. Als Menelaos nach Helenas Entfuhrung

zu Nestor nach Pylos kommt, una ihn zur Theilnahme am Rachezuge gegen

Troja aufzufordern , Kiarccg iv TtagexfidoEi Siyys'tTcu avrco, cos
'Kitwirev$

<P$£igcts rrjv Avxovgyov Svyctrsget elleifog&y&vj, xcti rd tfsgi OiSiTtovv,

xai rrjv 'HgaxXsovs fxaviavy xai rd Tfsgi Qijosa. xct) 'Agidhyv. Offenbar

will Nestor den Menelaos aufrichten, indem er an leuchtenden Beispielen zeigt,
• *

wie der bosen That, selbst, wie bei Odipus, der unfreiwillig begangnen, die

Strafe der Gotter folge, s. Welcker Ep. Cycl. 2, 98. Naheres iiber die Art

der Behandlung der Sage bleibt nnbekannt.

2. Die lyriscken Dichter , zu denen wir uns wenden , erwahnen der

Thebanischen Stammsagen wenig, so viel wir jetzt sehen. Wie aber die Boo-

tischen Dichter den alten Landesheros aunassten, zeigt die (von Bergk Poett.

Lyr. iibersehene) Notiz aus Korinna von Tanagra Scholl. Phoen. 26:

civeXeiv avrov qv fiwov rr\v 2^/yya , dWd xai ryjv Tsvpyctjiav dXcoirsxa,

cos VLogtvvct. So zeigt uns die achte Sage Odipus als einen um sein Va-

terland manchfach verdienten Heros, dessen hartes Loos desto grausiger er-

schien. Uber den Teumessischen Fuchs vgl. R. Unger Parad. Theb. p. 401.

Welcker Ep. Cycl. 2, 393 ff.

Pindar os, welcher im Proomion zum sechsten Isthmischen Gesange

unter den xaXd kittxcogia rd tfdgos, woran fudktvrct Svpcv hov svtygave

®>f/3tf, die TtvxvdsT sigeaiao QovXds hervorhebt, beriihrte in den Paianen

das vom Apollon dem Laios ertheilte Orakel, Scholl. Vrat. A 01. 2 70- die

Losimg des alvtyfxa itagShav i£ dygidv yvdScov Fr. inc. 62, und fasst die

Hauptpunkte der Schicksale 01. 2, 38 ff. zusammen in dem Siegesliede auf The-
ron von Akragas (01. 76, 1) aus dem Stamme der Emmeniden, die ihren

Stammbaum aufThersandros, Polyneikes' Sohn, hinauffubrten. Dem alucklichen

I
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Loose des Geschlechts mischt sich auch Unheil bei,

I i£ 0U7r££> SXTElVE ActOV fJLCglfJLOS vlos

) GVVCLVTOfJLEVOS ,*iv Sh Hv&ojvi xqug&sv

ntaXaipctrov te\eg<jev. /
»

( )HI srfE<pvs ol avv dWctko<povict ysvcs dgrjiov.

Pindar fasst den Wechselmord der Sonne — die grauenvolle Heirath versteckt

er seinem Zwecke gemass — als Slrafe fur den Todtschlag des Odipus: da-

mit iibergeht er absichtlich die Fliiche des Vaters, welche dieser iiber den

Mannsstamm ira Epos ausspricht. Fiir uns ist Pindar der alteste Zeuge dafiir,

dass es das dem Dichter eng verbundne Apolloorakel von Delphi war, welches

Laios gewarnt hatte und vom Odipus erfiillt wurde. Der Fassung der Stelle

zufolge ging'meses lediglich auf den Tod durch Sohnes Hand: wohin Pindar

die Begegnung des Laios und Odipus verlegt, ist leider nicht zu ersehen.

Wichtig aber ist fiir uns, dass Pindar eben den Grundgedanken durch die

Schicksale des Geschlechts ins Licht setzt, wie unter den Kadmiden von Alters

her hohes Gliick und schweres Leid schroff abwechsle. Und dabei holt auch

er nicht weiter aus, als vom Laios, wahrend spater, wie wir sehen werden,

die Entfiihrung des Chrysippos als erster Ring der Kette gedichtet wurde.

Odipus' Scharfsinn bei der Rathsellosung wird vom Pindar P. 4, 263 f.

in sprichwortlicher Wendung gepriesen. Indem er den Arkesilaos verhiillt

ermahnt, fordert er ihn auf, den Sinn seiner rathselhaften Worte klug zu er-

fassen: TvcoSi vvv tclv 0«W6<5ee cotyiav, d. h. (pgovei xar OiStrfcSctv , sei

jetzt klug, wie Odipus klug war. So mochte ich die Stelle verstehen, indem

yiyvooaxsiv, wie voeZv , (poovetv absolut gebraucht ist, wozu rdv 01. aotyiav

hinzutritt, wie top Oidiitov aotyov rgoitov. Moglich, dass Pindar dabei auf

die wahre Bedeutung des OifinroSas (von cUct) anspielen wollte.

Ein von den bisher erwabnten sehr abweichender Zug der Sage wird

uns aus Praxilla von Sikyon (um 01. 82) berichtet, welche ohne Frage

einer Peloponnesischen Landessage folgte, da Odipus Jugenddem Peloponnes,

wenigstens der verbreitetsten Sage nach, angehdrte. Athenaus XIII, 603 A.

spricht von den Urspriingen der Knabenliebe in Hellas: "AXXoi <Pctai roHv

TOiovTwv sgwTiov xetTctgfcctGScu Acti'ov fcevuS&VTct Ttagd Tlikoifi xai e§a-

Y2
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ffSsVTCt rOV VlOV CtVTOV XfVGlltTTO

V

, OP XCti CtgrtCtactVTCt Xttl dvct^SUBVOV SIS

a§i*ct eU 0)fj3*s fvyetv. Ilgd&kXct <T «f ^ixvoovict (Fr. 6 p. 819 Bergk.j

vno Aics tpwtv dgrtctG&ijvui top 'KgvantTtop. Vielmehr vif Oifiiirofios,

wie Valckenaer Diatr. p. 23 scharfsinnig erkannte, vgl. Welcker Asch. Tril.

S. 357. Denn auf unsre Dichterinn scheint zu gehen Schol. Eur. Phoen. 66

Hi\oi)/ Xgwitfrtov dgttaysPTos xuT7\§dactT0 ixi%gt rfctidup eipcti (scr. Uvcli)

to xctxop' tipbs he Octtrip, on Actios dpygiSi} vtf6 Oi$i7ro$os, hri

dfxtyoTEgoi v\quv Hgvai-Ttfrov. Somit scheint Praxilla gedichtet zu haben,

dass der in Sikyon (oder Pisa oder Tenea) aufgewachsne Odipus dem fnicht

erkannten} Vater durch Entfiihrung des gemeinsamen Lieblings zuvorzukommen

sucht, dass aber Laios ihn einholt, nm Chrysippos nach Tbeben zu entfiibren,

und nnn in dem Handgemenge der Todschlag des Vaters erfolgte. — Freilich

Fr. Neue De Praxillae Sicyoniae Reliquiis. Dorpat 1844., S. 10 straubt sich

gegen Valckenaers Emendation , indem er sich auf Clemens Alex. Protr. p. 9

beruft, nach welchem die Gotter der Hellenen o y.kv tis "TXcc, 6 cie niXo-

ttos, o <Js X.QVQ-litreov jjgap. Also den Chrysippos doch wohl nicht Zeus,

sondern irgend ein andrer der Gotter, da auch Ganymedes, den Zeus raubte,

vom Clemens aufgefiihrt wird. So diirften Clemens Worte eher fiir als gegen

Valckenaer sprechen. — Ob iibrigens bei Praxilla Odipus durch einen Gotter-

spruch vor Zusammenstossen mit dem Vater gewarnt war, ist unkiar, aber

unwahrscheinlich : die Dichterinn, wohl in einer Schiiderung der schlimmen

Folgen der Knabenliebe, liess beide als schuldig erscbemen, Vater wie Sohn.

Praxilla ist , soweit unsre Kunde reicht , die alteste Gewahr fur die durch

den Raub des Chrysippos verursachte Schuld des Laios. Eine friihere Ver-

muthung Welckers, dass das vor dem 0. R. und den Phonissen erhaltne
9*

Orakel aus der Odipodeia sein moge, hat der trefiliche Forscher spater zu-

ruckgenommen. Es lautet mit unbedeutenden Abweichungen — in die Scholl.

Ran. 1216 war es bloss von M. Musuros eingeschaltet — so:

Artie AaQSaxify , iraibuv yivos oKSiw ahets'

&&&01 to/ (fiXop vlop, drag tfSTtgajfisPop iari t

k i itcubos ecv xelgsasi \nre7v (pecos* us ydg syctg svsvaev i

Zevs Kgovi^Sy UiXoitos arvysgaTs dgaiai tfiStj

cv (piXov iigTtctacts vtov' i &' -qvBotTQ cot rd&

'X *
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Weder nach Form noch nach Inbalt kann dieses Orakel aus dem Epos sein.

Denn letzteres, wie Pindar und die altere Tragddie, holt nicht weiter aus als

vom Laios, ohne dessen Seoarvyict zu motiviren: seine Unfolgsamkeit zieht

dem Geschleehte Verderben zu. Daher ist es ein unkritisches Verfahren , den

Raub des Chrysippos als allgemein angenommne Quelle der Leiden der Lab-

dakiden hinzustellen , wie es unter Andern L. Preller in dem schdnen Auf-

satze „Uber die Mythologie der Knabenliebe" N. Rhein. Mus. IV, 401 thut, vgl.

Philol. Ill, 35 Selbst vom Peisandros kann jenes Orakel nicht wohl herriih-

ren, mag er auch Epiker gewesen sein. Denn bei ihm Scholl. Phoen. 1760

ist das Erscheinen der Sphinx die Folge des Ttagdvofjtos sgus zu Chry-

sippos, der sich aus Scham uber seine Entehrung ins Schwert stiirzt. Erst

da will Laios nach dem Orakel, (um gegen die Sphinx Hulfe zu eriragen),
*

aber Teiresias, der erkennt, dass Laios Seoo~Tvyys sei, mahnt ihn ab, nach

Apollon zu wallfahrten, sondern der (durch die unnaturliche Liebe verletzten)

"Hgct yct/jLoaroXos zu opfern. Laios aber geht doch und trifft nun mit Odipus

zusammen. Eine spatre Nachdichtung nach der attischen Tragddie , scheint es,

welche den Teiresias bei der Enthiillung der Thaten des Odipus eingreifen

liess. Schade, dass uns nicht vollstandig eine wahrscheinlich altere Fassnng

des Orakels erhalten ist , deren Anfang die Scholl. Vrat. A Pind. 01. 2, 70

anfiihren, da es vielleicht aus dem alten Epos abgeleitet sein konnte: kv rots

lluiaffiv efyiiTcu (vom Didymos) iteg) rov X9V^f^ov rov ixTtsaovros Aatu,

xaSd xcd Mvctuias kv tw iteg) %gi\afxQv ygd<psi'

i-jvi : Acci'e Aa&3cixi$Yi, dvSguv Ttegiouyv fxe itdvroov. *&h tei

Unter den ygoiixcti cv/xtyogat, welche aus Liebesverhaltnissen erwachsen,

schilderte Antimachos von Kolophon in seiner AJ&j auch das verhang-

nissvolle Abenteuer des Laios und Odipus auf absonderliche Weise, woriiber

die Scholl. Phoen. 44 doch nicht befriedigende Nachricht geben. Euripides

lasst den auf dem Hinwege zum Orakel begriffnen Odipus nach der blutigen

Katastrophe im Engwege nach Korinth zuriickkehren. Ahnlich scheint Anti-

machos vom xv&tavvpos Olhirofys (Fr. 56 Stoll.) gedichtet zu haben. Die

alten Erklarer des Euripides warfen die Frage auf, warum Odipus von dem

Wege nach Delphi abgestanden sei, und beantworteten sie dahin, weil er

blulbefleckt vom Gotte zurtickgewiesen sein, wiirde: oder Apollon hatte ihn
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dann geradezu fur einen Vatermorder erklaren miissen. Daher geht er mit

deu dem Laios abgenommenen Rossen zu Polybos zurtick, den er bei Anti-

machos (Fr. 55 Scholl.) mit den Worten anredete:

Etne ih (pavriacLS' YIoXvQs, SgerfTygict rds^e

irfrfovs rot Sacra, Svsusvscav sXdaas. 1

Vom Polybos gereini Neuem aus. seine wirklichen Eltern auf-

zusuchen, da er dem Polybos nur SgETtrqgict als seinem rgotyevs gebracht

hat, also bestimmt weiss, dass er nicht dessen Sohn ist. In Pytho erhalt er

den einfachen Bescheid, on kit) (p$ogq Ttctrgos xai a-vvskevcei fx^rgos iTe%&y,

worauf er Korinth meidet. Danaeh muss er in dieser Sagenform vorausge-

setzt haben, dass seine wahren Eltern doch in Korinth lebten. Ein Aufruf

Kreons, welcher dem Enlzifferer des Sphinxrathsels Thron und Koniginn ver-

hiess, ziebt ihn nach Theben, wo er den zweilen Theil des Orakels erfullt,

nachdem der erste bereits friiher in Erfullung gegangen war.

Wie Vieles in dieser Gestaltung der Sage nach unausgebildet oder abge-

streift ist von dem, worauf die ergreifende Wirkung des Sophokleischen Dra-

mas beruht, wird unten deutlich werden, jetzt sei nur hervorgehoben , wie

hier jener ironische Zug, dass Odipus gerade dem Orakel aus dem Wege
gehen will, wo es zur Wahrheit wird, ganzlich vermisst wird.

3. Bevor wir uns zur attischen Tragbdie wenden, wollen wir eine erst

kiirzlich ans Licht gezogne, sehr merkwiirdige Sagenform betrachten, da sie

nirgend erheblichen Einfluss der attischen Dichtungen blicken lasst. Freilich

ist der Zeuge jung: es ist Nikolaos von Damaskos, allein er hat hier

aus vorztiglicher Quelle geschopft, mag diese nun mit C. Miiller im Logo-

graphen Hellanikos, der selbst wieder der Minyas (?) oder dem Chersias von

Orchomenos oder dem Kallippos von Korinth oder irgend welchem altera Ver-

fasser von Qy&ctixd gefolgt ware , zu suchen sein oder nicht. Die Erzahlung,

welche wir vollstiindig vorlegen, steht in den Excerptt. Escor. V. p. 92 Feder.

oder C. M tiller Fragmm. Histor. Graec. Ill, p. 366. "Or; QaaiXevovn tw
Aafixi xat yifxavri Ttjv 'Emxceorw rta7$E$ ovx kyhovro. tovtwv svexa

sk AsXtyovs xgtyjojxevos tw fxavTeia dtytxero. 'O Sees Sh aura s'xgW*
Ttcu&a. Ttowacta&cit, Qcns ctvTov ditoxTEivas rrjv jmqTsgct ywcuxct e£ei, fjtsrd

& Toy xgnftr/utov yiyvercu ra Acti'w xogos, ovrtva ev$ds yepopevov dni-
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Sevtq ep KiSaigupty ortus dp ^S'ccgettj. ftovxoXot os YloXvQov tovtop dvsi-

Xopto' XsysTai Ss o TLoXviBos 'Egpov sipai' op stysvgoPTES dpEXOfitaap

{ditEXOfxiaap Miiller) tu fiecrTfoTy' o §h Xa(5up sTgstysp us dp avTov yspo-

fjievoVy Oi&lrtovp opopdaas' m&ei yag rovs TtcScts viro aitagydpup. TtsguovTi

{-rrgoiovTi) $e tu %gopu sitsl dvijg iyspETO sttI gyrqaiv 'iititup sis 'OgxopEPOP

txveiTcu tvs BoiuTias ' xcti itus avru Adl'os dtfcLVTcL Ssugos sis AsXtyovs

fiaMfap fjterd rijs yvpaixos 'Etctxda t-»js . o $s xijgv£, carts avpyv avToTs,

sxeXsvas ituo'iup top Olbtrtovv sifcat tu (BaaiXsT rijs ooov' o os vito jje-

Xotygoavpys tu i*t$ei TtXyfa Adl'op smlBoyS
* *

$e yvvaixos ov% af\(/c6T0. ravTct Ss irgdfcas dvstyvyev els to bgos xal

f vXr\ dtyapys syspsTQ. 'KitixdaTYi $e oXtyov varsgov d$ixoph'up tup

SsgairoPTUP s£i\tei top (fopsa tov Ad'iov • STfei 8s ov% svgioxsTO , ^ct\f/

St ep Aa^vaTiu Adiop te xal top xygvxct, I'pct irsg xctl aiteS

ijX$£P els <dr\&as. o $e OlMitovs ex tov 'OgxopEPov sis KogwSop -nag

T1qXv$op d<f Aaiov , ijXavPS ydg xal TavTas

ayup, (TavTas, ayayup Miiller) UoXv(3u sSuxs xal XsvxtSa* ovpijp xal

us TtdXat rfaTsga avTOP spo/jtifep.

Trotzdem nun hier der Gott in Delphi dera Laios das Orakel giebt, wie

bei Pindar; nnd trotz der Erziehung des Odipus inKorinth, wie bei Sophokles:

biirgt doch die Localitat von Orchomenos , woher Odipus Rosse holen will,

und das Zusammentreffen mit Laios nicht in der Phokischen Schiste, sowie

dessen Begrabnissplatz am Berge Laphystios, dass wir hier wenigstens theil-

weise uralte Ziige der achten Landessage vor uns haben. Odipus zieht von

Korinth, noeh nicht in derAbsicht, seine Eltern zu erforschen, zu derMinyer-

stadt Orchomenos, jener xaXX'ntuXos efyct (Pind. 01. 14, 2), deren Rosse-

zucht auf der weiten fetten Ebne von Alters her beriihmt war, s. Miiller

Orchom. S. 77 f. Ulrichs Reisen in Griechenl. 1, 178. Sollte doch Erginos,

Konig des jjschonrossigen" Orchomenos, durch seine Reuterei Theben sich

tributpflichtig gemacht haben. Dass im Kampfe gegen diese Minyer zwei

Sohne des Odipus umgekommen sein sollten, sahen wir oben. Der unheim-

liche, dem Zeus Aafvtrnos (upotydyos), den man durch Menschenopfer be-

gte, geweihte Berg, das AatyvcTiop ogos lag sudlich von Orchomenos,

sit Lebadeia , in einer Gegend , deren Verbindung mit chthonischen Gotter-

[i sich durch die Quelle der AafArtjVijP "Egxvvva und die Hohle des Tro-

f
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phonios deutlich verrath. Uber die Bedeutsamkeit des Cultus des Zevs Aa-
$vffjtos in den Sagen der Minyer vgl. Miiller zu Asch. Eum. S. 139 ff.

C. F. Hermann Gottesdienstl. Alterth. 27, 4. Vielleicht ist es auch nicht

bJosser ZufaU
,
wenn nach Charax Scholl. Ar. Nubb. 503 Agamedes die E p i-

kaste heirathet, deren *cus axoTios Trophonios heisst, welcher aus Stymphalos
nach Orchomenos und weiter nach Lebadeia flieht. Ein andrer Schol. d. St.

ebe an, Agamedes sei Sohn Apollons und Epikaste's oder des Zeus und
der Iokaste, gleichwie der altere, vom Nikolaos noch beibehaltne Name der
Mutter des Odipus von den attischen Dichtern mit 'Uxatmi vertauscht wurde.

Wenn nun in dieser Sage Apollon gleich dem Laios prophezeit, ein von
diesem gezeugter Sohn werde ihn todten und seine Mutter zutn Weibe nehmen,
so weicht Sophokles nicht ohne Grund darin ab, insofern erst dem Odipus der
schreckliche Bescheid zu Theil wird. Auch kennt Nikolaos' Quelle noch nicht
die Dichtung des Sophokles, dass der Thebanische Hirt den Knaben dem Ko-
rinthischen einhandigt: wohl aber stimmt der Umstand, dass Polybos den Find-
ling wie sein eignes Kind aufzieht, ohne von seiner Gemahlinn, wie bei
Euripides, getauscht zu sein. Eigenthumhch ist dem Nikolaos dagegen die
Begleitung des Laios durch Epikaste, als er von Neuem nach Delphi geht,
doch wohl, urn nach dem Schicksal seines Sohnes sich zu erkundigen.
Begleitung erinnert an eine von den Scholl. Phoen. 26 erwahnte Sage, dass
auch die Mutter vom Odipus getddtet worden sei. Wiederum entfernt sich
Sophokles von unsrer Quelle, wenn der ^>£ nicht zu Fuss dem Odipus
entgegentritt

,
sondern vom Wagen, der bei Sophokles mit Happen, hier mit

Maulern bespannt ist, herab ihn drangt ; ferner, wenn Odipus mit seinem Wan-
derstabe, nicht, wie hier, mit dem Schwerte den Herold und hinterher den
ihm beispringenden Laios schlagt; schlagt endlich Odipus hier && peya\o-
fgoavnis, wie bei Euripides ^7* <p§ovuv, so ist er bei Sophokles zur Noth-
wehr gedrangt. Die Worte des Nikolaos, Odipus *v&pvyev sh t3 ^ ^h ry v\r\ dQctPTJs syhero treffen ganz — ob zufaliig? _ mit der Vorstel
lung des Chors im Oed. Tyr. 476 f. von dem fluchtigen Mdrder des Laios
zusammen. Ubrigens lasst die Angabe, Epikaste habe mit Hiilfe der (h
dem Rossezuge zuruckgebliebnen) SegcLTtovTzs die beiden Leichen am Berg
LaphysUon verscharrt, abnehmen, dass die Volkssage dort eben so die beruch
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gte Stiitte zeigte, wie in der Phokischen Schiste mid nahe bei

unten. Odipus holt nun seine Rosse aus Orchomenos und bringt ausser ihnen

auch die dem Laios abgenommenen ^(xlovot dem Polybos in Korinth. Gewiss

spielten sie in der uns nicht weiter bekannten Sage eine Rolle bei der spiitern

dvctyvojptGrts. Wie aber die fernern Schicksale ' des Odipus motivirt waren.

ist schwer zu errathen^ zumal da die Schlussworte des Nikolaos arg entstellt

sind : xctl \svxlSa, (nach Miiller hat der Codex XsvxaM) uvvi\v xctl cos irdXai
w »

TtctTsgct. uvtov ivo/jugsp. Wahrscheinlich hielt Odipus den Polybos nach wie

vor fur seinen Vater, bis irgend ein Zwischenfall eintrat, der seine Zweifel

weckte und ihn zum Orakel und von da nach Theben trieb. Ob in Xevxi^ct,

hinler welchem Worte etwas ausgefallen sein muss, ein Kleidungsstuck oder

eine WalFe, die er dem Polybos gebracht, liegl, iiisst sich nicht fest behaup-

ten: sicherlich hat sich A. Nauck sehr versehen, vvenn er im Philol. V, 699
?

wo er andre Vorschlage mit Recht abweist, xai Ke(oct$la<jtv r\v fiir das Wahre
...

halt. Odipus war ja in Korinth beim Polybos.

4. Im ersten Jahre der acht und siebzigsten Olympiade gewann A s c h y-

los den ersten Preis mit seiner Odipodeia, welche der von J oh. Franz her-

ausgegebnen und schon vor ilim von Andern in Florenz entdeckten Didas-

kalie zufolge aus Actios , Oi&ttovs, 'RrfTci sm (dyficts und dem Satyrdrama

2(p/y£ bestand. Die Einheit der im Philol. Ill, 348 ff. naher erdrterten und

ebend. V, 180 ff. gegen unbesoiinene Einreden in Schutz genommenen Trilo-

gie x
) war: die Erfallung des dutch Laios und lokastes Unfrommigkeit herbei-

1) Fast gleichzeitig hat auch Ad. Scholl Hall. A. LZ. 1848, Nr. 193 ff. seine An-

sicht iiber die neuentdeckte Trilogie ausgesprochen, eine Ansicht, die ich auf

keine Weise theiien kann. Scholl bleibt dabei, der Schluss unsrer Sieben sei

der Anfang neuer unheilvoller Verwicklungen ; auch sprechen die Chorgesange

aus, dass weitres Ungliick noch bevorstehe und die ganze Stadt noch treffen

werde , und zwar nachdem der diessmalige Sieg gewiss , vgl. 843 f. 758 f. 900 f.
;

wo der Dichter deutlich auf die Eroberung der Stadt durch die Epigonen deute.

Daher nimmt Scholl an, in der vorliegenden Gestalt seien die Sieben gewiss

nicht Schlusstragodie gewesen. Auch brauche es nur weniger Anderungen in den
l

Chorliedern und Aufhebung des letzten Epeisodion, um das Stuck zum Schluss-

drama passend zu machen. Unsre Ausgabe sei fur eine Tetralogie eingerichtet,

wo nicht die Sieben, sondern die Epigonen das Schlussstiick gebildet hattcn.

Hist -Philol Classe. V. Z
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gezognen, drei Generational umfassenden Famllienfluchs der Labdakiden durch

ganzliche Ausrottung des mannlichen Stammes.

Der Chor der Sieben gegen Theben, welcher aiis scbuchternen Theba-

nischen Jungfrauen besteht, denen bei dem von Seiten der Belagrer zu er-

wartenden AngrifFe auf die Stadt bangt, ruft 723 ff., als Eteokles mit dem Ent-

schlusse, dem Polyneikes sich selbst entgegenzustellen , fortgeeilt ist, die Quelle

des ganzen Unheils ins Gedaohtniss zuriick. Die itovot ^Ofxcov psoi itaXauotat

avw/ets xctxoTs leitet er ab von der Ttct\aiysvr\s Ttagfictaia. uxv-rrotvos d. h.

der Ubertretung des Geheisses Apollons von Seiten des Laios und der Iokaste,

keinen Sohn zu erzeugen. Die Folgen dieser ttc^/3ctaia aluvct ss rglrov tihzi,

gleichwie Laios dreimal vom Apollon verwarnt worden war. Dem Chor zu-

folge ging ein Spruch des Loxias dahin, dass Laios SvyaxovTct ysvvas are§
a age iv itoXiv. Warum Aschylos dem von Andern anders gefassten Ora-
kel gerade diese Form gegeben hat, erhellt, wenn man bedenkt, dass es sich

jetzt gerade um die Erhaltung der aufs Ernstliehste bedrohten Stadt handelt:

den Jungfrauen liegt die Rettung von augenblicklicher Gefahr am nachsten, und
•iffen der heroischen Zeit ist ja das Schicksal der Kdnige und

ihrer Unterthanen durchaus eins. Daher furchtet der Chor 746, <jvv SctaiXavai

fjLY\ ttcXis 3ctfxa<T$j\. Anders sieht freilich Welcker Ep. Cycl. 2 316 die

Sache an, indem#er den Apollon dem Laios drei verschiedne Spruche erthei-

len lasst, die der Reihe nach in den Stucken der Trilogie in Erfullunc o-ehen:

nach den B

& &
Untergang durch den Sohn , Uneinigkeit der Enkel , Untergang der Stadt. Al
lein eine solche Steigerung findet in dem erhaltnen Schlussstiick der Tril<

keinerlei Sttitze.

Der dreimaligen Warming ungeachtet zeugt Laios den Odipus, seinen

Morder
,
der nachher mit der eignen Mutter ein unheilvolles Geschlecht erzeugt

:

Kgctrii&eU (T ex (f)l\c,3v ct(5ovX!ctis

kyeivctTQ psv uogav clvtuj

itcttgoxTovov OifintoSav'

re fxri tfgos dyvdv

tntslgcLs agovgav, <V krgdtyn,

gigctv ctlfxaToeaaav srka. Ttagdvoict ffvvaye

vv/jt<piovs tygevooXeis.
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Wichtig ist es, den Sinn der ersten Worte, xgctTySeis sx (pikcop ctjSov-

\iats, richtig zu fassen. V. 784 wird unbestimmter von tcoXchcu Svs&ov-

\lcti, 824 von &ov\cti clttigtoi. Aatov geredet. Die Ausleger beziehen die

(DlXuv d&ov\ica auf das Zureden der ftir die Erhaltung der Dynastie sorgen-

den Freunde, welche Laios vermocht haben, die Orakel in den Wind zu

schlagen. Vielmehr redet der Jungfrauenchor mit zaghafter Andeutung von

Iokaste — sie wird, was nicht zu iibersehen ist, in den Sieben nirgend mit

Namen genannt — , deren Sinnlichkeit den Laios verfiihrt. So tritt die Mutte

welche den Sohn hinterher herzlos aussetzt, schon bei Aschylos als die schul-

digere auf; wie denn auch die Schlage des Unheils sie am schwersten treflen,

schwerer als den schwachen Laios. Auf die Verblendung des Laios und der

Iokaste, nicht aber des Odipus und der Iokaste, gehen die Worte iragctvoiu

avpaye vv^lovs tygevukeis. Die richtige Auslegung jener obigen Worte

finde ich allein bei dem Grammatiker, der das Argum. Phoeniss. schrieb, p. 6

Herm. Nach Anfuhrung des Orakels fiihrt er fort: uvrtvuv $'eo it lafuctT oov
I

T-ff ri\s yvvaixos 'loxdaTys kiriSvplci xai y$orj\, woTreg ***,

kxXaSofJievQS Actios, «f ojs rives $aai, yua rav foeguv (BagvvSeis ru oivu)

xai awekdcav rf civtov yvvatxi Ol&'ntoSa crteigei. Da das Letztre seit

Euripides die gewohnliche Erzahlung geworden ist, so durfen wir das Erstre

unbedenklich dem Aschylos vindiciren und die LUcke mit Sicherheit ausfullen:

Seit jenem Fehltritt ist dem Apollon das ganze Geschlecht verhasst (673)

und er selbst ist es, der (782) das siebente Thor, wo die feindlichen Brii-

der gegen einander kampfen, zu erstiirmen Hand anlegt.

Von der Aussetzung des Odipus, seiner Erziehung, dem Zusammenstoss

mit Laios, seinen fernern Schicksalen erfahren wir aus dem Schlussstucke

wenig. Bestimmt heirathet er aber die eigne Mutter und zeugt mit ihr eben

die vier Kinder, s. 912. 1022 IT., so dass das Scheingluck des vonJedermann

hoch gefeierten Betters in der Noth der Sphinx (754 ff.) langre Jahre ge-

dauert haben muss. Inzwischen lasst sich fiir die Behandlung des Mythus im

Actios vielleicht Einiges aus Aristophanes' Froschen gewinnen. Nachdem

dort 1182 f. Euripides den Anfang seiner Antigone vorgetragen.

Z2
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Hv Ol&iitovs to TtgoaSev evdai/jtoov dvyg,

€iV iyevsT ctvSis dSXiuTctTos figoTcov, A

bekrittelt Aschylos diese Verse. Sei doch Odipus vielmehr xctxo^ai/xccp (pvcsi

gewesen, der ja nach Apollons schon vor seiner Geburt erfolgtem Spruche

den Vater erschlagen sollte. (So folgt Aschylos hier der gewohnlichen Form

des Orakels, vgl. oben : von der Heirath der Mutter verlautet in diesem Ora-

kel noch nichts). Darauf sucht Aschylos zu zeigen, Odipus habe nie aufge-

hurt, dSXiooTctros @§otoov zu sein, wie es ja Euripides selbst darstellt

Phoen. 1595: \

12 fjtoio , cc7T rto%>fS cos tx a^vacts ctv\

xcti tXti/jlov , el rts ctWos dpd'gcoTtcop s<pv

'

op not itglv els $us purges m yovijs juoXefp, rl

ctyovov 'AttoWgov Acttco u sSeaTtiaev i

ovsct yevsoScti marges.

hylos beweist seinen Satz mit den Worten:

vcguTov fxsv civtop yevc/uevov

Xei/jLuvos optos ifcsSsa'ctp ip ocTgdxa),

ipet jjirj 'xT§ct(p£is yevoiro rov ttcltoos <p

£1$ ojs Ylokvfiop r\§Q1\<JEV Cil&CtiV TCjO Ttoh

retrct ygctvi

xa) itgos ye

£IT sB,£Tl)(p\

* t
ov PSOS,

MT8QCI ,

Aristophanes konnte den Aschylos entweder an seine eigne Darstelluno- desb,w ^tuotcuuilg

Mythus oder an die des Euripides sich anschliessen lassen. Dass er die ei<me

befolgt hat, diirfte sich aus dem Ausdruck k&SeacLv kv oaTodxoo mit Wahr-
scheinlichkeit entnehmen lassen. Die Scholien bemerken namlich I fAGJPOS

ovtos: tovto £%£< SutaxEvw (iragctaxevrip Yen.) itag avrw (I ctvrov^

Xsi/auvos ovros. to dh kv ovTgdxu, iitsl sv %vTgctis e&TiSeoap TCI

**«!/«. ho xa) %vT§l££ tv Zkeyov. Hggnae & to (xsTd Moods s\$e7p.
Bemerkung besagt wohl, der Zusatz der das Hart

herzige der Eltern und die xctxodatfjtovia. des Odipus erhdht, «
phanes

,
gegen die Tragddie und Sage , dem Aschylos in den Mund gelegt.

Nun erfahren wir aber, dass Aschylos im Adks eben ienes vom Schol ver
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glichne %vrgi&iv gebraucht hatte: Scholl. Ven. Vespp. 288 kyxvTQitls:

ctTtoxtevs7s i ccVo roov ixTiSspspcov TraiSiojv kv %vTgctis' $10 xcci ^otyoxXiis

ct7roxTs7vai %vr $l£eiv sXsysv sv Ylgtci/jtu) xct) Ah%vXos Aatco (Xci£oj

cod.) xcci QegexgciTYS, vgl. G. Hermann Opuscc. VII, 193. War im Laios,
_

wie natiirlich, vom Odipus die Rede, so kann die Erkennnng des xurgivSEis

nicht wie bei Sophokles, durcli Confrontation des Thebanischen und Korinthi-

schen Hirten erfolgt sein. *
mw

Der bedeutsame Name des Pflegvaters erscheint hiernach auch schon bei

Aschylos: allein schwerlich war schon Korinth als Heimath desselben ange-

nommen. Zweifelhaft miissen wir es lassen, ob mit %ggi\<iEV olS&v too tto^e

die Aschyleische Darstellung gegeben ist, zu welcher die Selbstblendun~

allerdings stimmt, vgl. Sept. 766 f. Dann hatte sich das neugeborne Kind

wunderbarer Weise zu dem in der Nahe des Kithiiron wohnenden Herrscher

hingeschleppt. Sicherlich ignorirt die anf die Namensbedeutung zielende Wen-

dung oiSojv rco TtoSe, welche die widernatiirliche Anstrengung des Siiuglii

bezeichnen soil, den Sophokleischen und Euripideischen Zug der Grausamkeit

der Eltern, die ihm die Knochel zusammenschniiren und durchbohren. Jene

Namensdeutung setzt vielmehr voraus, durch den Winterfrost und das Fort-

kriechen seien die Fussgelenke geschwollen gewesen. Damit steht Aschylos

nicht allein: auch bei Nikolaos wird dem Kinde der Name gegeben, weil er

wfoi tovs Ttodcts vito citagydvwv und ausdrucklich bezeugen die Scholl. Phoen.

26: ol $s dno tojv aitctgycLvuv (paatv clvtov iiijwdqxevai sx rctvrofxcirov
* rv

TOVS TtQOCtS.
#9

Weiter wissen wir, dass bei Aschylos der Ort des verhan
fc>

Zusammentreffens des Vaters und Sohnes nicht der war, welcher seit Sopho-
• • mm

kles allgemein angenommen wird. Auch kann Odipus bei Aschylos schwerlich

in der Absicht den Polybos verlassen haben, um beim Gotte von Delphi seine
;

Eltern zu erforschen. Der Scholiast zum Oed. R. 733 bemerkt: Ttsg) Actv-

X$<t ©ijff* tjjV axifTW ^v ' ° & AhxuXos rfegi liorvias ovtus'

"ErteiT hn^ixEV ri\s odov rgox^Xctrov

axi<7T^s xeXevSov rgioSov, sv&ct o-v/xjBoXds

rgiuv xeXev&uv T1otvicL$ojp «ffxsiQofxsv

,

d. h. wir waren eben im Begriff, den Engpass von Potnia, in welchen drei
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lleerstrassen zusammenlaufen, zu betreten, als von der andern Seite her

Laios mit seiner Begleitung uns begegnet. Nun haben freilich die Gelehrten,

einmal mit dem Phokischen Dreiweg vertraut, gegen die Anfuhrung des Scho-
-

Hasten Bedenken erhoben : statt des Laios oder Odipns hat man Potnia s halber

die Verse in den TXavxos Tlorvtevs verweisen zu miissen geglaubt; so E.

Spanheim, G. Bernhardy, G. Hermann Opuscc. VII, 195, welcher
• ft

Letztre die Verse sehr willkilhrlich umgestaltet. Ahnlich urtheilt J. N. Ulrichs,

der die phokische Schiste selbst sah und beschreibt, Reisen in Griechenl. I.

155: »Der Schol. irrt. In Potnia war weder ein beriihmter Dreiweg"

nen beriihmlen verlangt auch Niemand) 7,noch hiitte das Zusammentreffen des

Laios und Odipus und die lange Unbekanntschaft des Todschlagers dort irgend

eine Wahrscheinlichkeit haben konnen." (Danach fragt die Dichtung ni

heissen bei Euripides die Bacchantinnen und die mit ihnen &

nen Furien und so nennt auch Aschylos die Pythische , von Attika nach Delphi

ttber Charonea, Panopeus, Daulia und die Schiste fiihrende Strasse TtoTvids

xtkevSos als den Weg, den die Bacchantinnen zogen.« Diess ist ganzlich

auf Sand gebaut, da schon die Anfuhrung des vollgultigen Zeugen keinem

Zvveifel an der Localitat Raum lasst. Und ein Dreiweg bei Potnia ist im

achten Mythos gewiss nicht ohne Bedeutsamkeit gewesen.

Potnia liegt siidlich von Theben, etwa zehn Stadien entfernt, auf der

Strasse iiber Plataii nach Athen, R. linger Theb. Parad. I, 275. 291, wel-

cher die Schiste in der Nahe von Plataii suclit. Ausser Demeter und Kore

wohnen hier die Uorvid^ss Seal, Paus. 9, 8, 1, d. h. die Erinyen, s.

Miiller Asch. Eum. S. 176. Eben diese dunkeln Machte spielen im Odipus-

mythos eine Hauptrolle. Auf ihrem Grund und Boden, dem Kitharon x
), dem

Untergang geweiht, dort in der Nahe grossgezogen gehort er ganz den Ra-

1) Dass der Helikon Berg der Musen, der Kitharon Berg der Erinyen gewesen darf

man ohne Ansland dem von Rud. Hercher jetzt vollig entlarvten Pseudo-Plu-

tarch de Fluv. 2, 3 glauben, ist auch die aus einem Hermesianax von Kypros

angeblich geschopfte Legende von den zwei in Berjre verwandten unffleichen

Brudern lediglich ein Product des Betriigers selbst. Vgl. Miiller zu Asch. Eum.
S. 170. G. Hermann Opuscc. VI, 2 p. 203. Preller Dem. und Perseph. S. 104.

C Fr. Hermann Quaestt. Oedipod. p. 127.
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chegottheiten an, denen er schon im Mutterleibe verfallen war. Daher fiihren

ausser Potnia Spuren der urspriinglichen Landessagen audi auf andre auf dem

Gebiet des Kitharon belegne Ortschaften, wie der Cult der chthonischen Goiter

dort vielfach verbreitet war: bei Hysia fmden wir die Eleusinische Demeter

und Kore, Paus. 9
7

4, 2. Plutarch Aristid. 11.; in Plataa war ein Isgov der

Demeter Eleusinia, bei Skolos ein gleiches der Demeter und Kore, Paus. 9

4, 3. Unstreitig bezogen sich auch die Wandmalereien des Onatas im Tem-

pel der Athene Areia in Plataa, welche den ersten Zug gegen Theben und

den Fall der Briider darstellten, auf Localsagen, Paus. 9, 4, 1. Dahin weist

auch ein gewiss alter Zug des Mythos von der Bestattung des Laios durch

Konig Damasistratos von Plataa: Apollod. 3, 5, 8. Paus. 10, 5, 2 0*AW/
> -. T

jx\v c$cs *f <7%«7T») xcti roXfxn\fia to kit ceirrjj xctxwv ygfcs, xcti ret rov

Aettov fxvtifxctTct xctt oixsrov tov snofxivov ivTctvSa. sti av /xsactirctTco tUs

w sari xcti sn ctvrwv \i&oi Xoydoes asaugevjuivot * Actfjcto'iaTgctTovrgtc

<5« av$gct kv UXctTcttctTs (BctcriXevovTct stutvxeiv re xsi/jsvois rots vexgoTs

xcti delicti (paaiv clvtovs. Doch wohl in der achten Sage nicht in der

Phokischen, von Plataa so weit abliegenden Schiste, obwohl Apollodor und

Pausanias ohne Arg den Damasistratos ebendahin versetzen, nachdem die be-

riihmte Localitat einmal altre Schauplatze der That, wie am Laphystion und

unweit Potnia s, verdrangt hatte. Man wird ohne Zweifel an alien diesen

Punkten Graber des Laios gezeigt haben, wie Orestes und Odipus vielfache

Grabstatten hatten. Der Sage also, welche das Zusammentreffen in die Nahe

des Kitharon verlegte, wie es Aschylos noch that, gehdrt Damasistratos von

Plataa an.

Aus dieser Dichtung aber folgt, dass wenigstens Seitens des Laios eine

Reise nach Pytho nicht beabsichtigt sein konnte, Seitens des Odipus nur in

dem Falle, dass er auf dem Hinwege begriffen gedacht ware: daher bleibt

die Sophokleische Dichtung des Dichters voiles Eigenthum. Sondern bei

Aschylos kommt Odipus vom Isthmos her, urn, wenn iiberhaupt, in Theben

selbst seine Eltern zu erforschen : Laios wird entweder nach einem Bootischen

Orakel oder auch zur Feier irgend welcher Spiele ausgezogen sein. Auch

ist aus den Sieben wenigstens von einem dem Odipus in Pytho gewordnen

Orakel nichts bekannt. Vielleicht hat die Atthis des Androtion sich mindestens
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zum Theii an die sehlichtere Dichtung des Aschylos gehalten; denn in der
erst nach dem Orakel vollzognen Heirath des Laios mit Epikaste, wie audi
er sie nennt, weicht er ab: Scholl. Horn. Odyss. 11, 271 Adi'os magd 0>o/-
j3ov ^avrsiav Xct^v on rtxropepos mats dm ctvrod dpatgu avrcp, 'Em
xdcryp yifxas yevp* 0.\W« xa) tovtov k*T}&n<nv. ^hxvwtot & Immo.
fog0oi dpa\a$opTes k'rge^op avrov. jktxias & yepofxspos 6 OUimovs ik
toff** Qv&xs **tfym&m rods yopSas. dmoxretpas <j£ axowiws to
mariga kap&avei mgos ydfxop ovx elfos tjjV u^rha t nachdem er das Rath

5. llier ist nun der Ort, eine iiberaus merkwiirdige Erzahlung des
Mythus in Betracht zu ziehen, welche aus Altem und Dichtungen tragischer
Dicliter wundersam gemischt ist, aber doch die Umgebung des Kitharon al

Schauplatz des Abenteuers festhalt. Ich meine die auffallend hintangesetzte
Erzahlung, welche die SchoU. Phoen. 1760 auf einen rathselhaften Gewahrs-

Peisandros, zuruckfuhren
, den noch heutzutage Manche mit dem

erfen, wogegen WDichter der Herakleia von Kameiros

Ep. CycL I, 100 und Griech. Trag. II, 534 gesprochen' hat
Philol. 5, 382 f. Das gelehrte Scholion lautet: 'larogstlJelo-apIg
XoXou rijs "HgasM^ f 2?>;y£ To7s S^aloiS dmo *&
guv rijs AtStomas, on top A

R

mag
rov Xgvalnmov, op ijgmaasp dm6 rijs ILV^, ovx kr^g^oavro. (Ich uber
gehe das iiber die Gestalt und das Verfahren der Sphinx Gesa*rte. Nebei

1) Nachher contaminirt Androtion die Mythen, Wenn er den Sophokles zum Fiihrer
nimmt und fortfahrt:

•mm- no^vyov A»r,*ie „K ; A,«. Mailer folgerte hieraus, dass Denier
und here nut den ^,,rai „rsprung |ich identisch gewesen se|en
auch Androtion »,ein,o die ..,,„; ,„,, wie der Artikei ,* #e(J„ leift

"

nun d,e Worte selbst erbahen odor verba., Sei„, wie sel,r giaubiicb sehl,/uglceh verschmda er d.e Kolonische Sage mi, der A,heniScben vom Grabe deSOdipus

:

weisen V„f P
'*„" 7* ""^ P°IiUCh0S

""" Z™ ^^ «*^weisen. Vgl. Preller Dem. und Perseph. S. 162.
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Haraon wird audi Hippios, Eurynomos' Sohn, welcher gegen die Kentauren

gekampft, der Bruder des Eioneus, Enkel des Aoliden Magnes und der O;-

XoAixy 0- ®v\oMxy~), unter den Opfern der Sphinx erwahnt, wahrscheinlich

eben so nach der Odipodeia, wie Hamon). Tlguros Ah 6 Actios top dSsfut.

ffTOP SgOOTCt TOVTOP £<r%SV. 6 Ah ^VdlTtTtOS VTtO Ctlff%VP^S kctVTQP AlEXgtjaaTO

rc3 fctyst. rore fxsv ovv o TEigso-fas, as jjtaPTis, iAup on Ssoo-rvyTJs $v o

Actios, ctTtsrgeTtEV avrop rijs irfi top 'AtfoXXcdPa oAov, rji Ah "Hga paXXop
rjj yapoGToXca Ssa Svsip hga. o Ah avrop 6{-e(pctvXigep. ctTfsXSup rol-

pvv s(popev$ii ip rji <t%;cttj7 6Aw ctvros xctl o qpio%os avrov, iitsiAv stv-^e

t*j fjictcrriyi top OlAi7toAa> xrstpas Ah ctvrovs s&ct-ips rcagavrlxa o~i>p rots

ifxctr'iois, ctTrocTfelects top faariigct xal to fctyos rov Act'tov xal (fogup, rd

Ah dg\xa virocrgs-J/as s'Acoxs rep FLoXv&u). sira syqjjLE ri\p pyrkga* Xvaas

to alpiypa. Msrd Tctvrct Ah Svatas TiPcis rsXs<ras kp ru YL&aigoopt xar-

%q%ero s'xojp xal Tiff 'loxdarvv <?vp rots oxv^aat xctl yspo/xhcop avrwp irsgl

top roTtop ixeTpop tt\s ax^rijs oAov, vtcoixpvigSeIs sAeIxpve rji 'loxdary top

totcop xctl to Ttgcty/Act dtif\yr\<rctTo xal top ^uarUgct s*Asi£sp. q Ah Aelpqjs

(pigovffet ouoos iaiojTta' tiypoei ydg vlop oprct. xctl perd ravra VjXSe ris

ysgwp litTtoBovxoXos ci-no ^ixvoupos, cs sittsp ctvrai to reap, oTtoos re clvtqp

svge xal dpsiXsro xal rij Msgoitji AsAojxep (I. s'Auxep). xal dfua rd artdg-

yapa avrc2 sAeixpve xal rd xsprga, drtyTEi Ah avrop rd fadygta. xal

ovtus eypwa&iii to oXop. ravra (pr\al TlsiaapAgos.

Lasst hiernach Peisandros die Sphinx von Hera den Thebanern gesandt

werden, so ist das eine Folge der hier gegebnen Begriindung von Laios' £eo-

GTvylct durch den Raub des Chrysippos und das von Laios zuerst geubte

widernaturliche Laster. Ubereinstimmend Apollod. 3, 5, 8, wie auch Euripides'

Dichtung Phoen. 24, dass die Hirten den Odipus Xei/jloop' is "Hgas xal

K&aigwpos Xi-rtas tragen sollen, hierrait zusammenhangt. Nach Lykos in den

(dij@ai'xd Scholl. Hes. Theog. 326 sendet der beleidigte Schutzgott Thebens,

Bakchos, das Ungethiim, nach Eurip. Phoen. 810 o xard ^owj AiAas.

Laios kann aber unmoglich bei Peisandros nach Delphi haben Ziehen wollen,

wenn er in d*r Nahe des Kitharon mit Odipus zusammentriflt. Vielmehr muss

Laios der Sphinx halber nach einem der zahlreichen Bootischen Orakel Apol-

lons unterwegs gewesen sein , vgl. Muller Dorr. I, 235 ff. Damit musste denn

Hist.-Philol. Classe. V. Aa
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auch die wcr* olios in der Nahe des Kitharon angenommen werden, wie

bei Aschylos. Dass Laios den Odipus mit der pcttrTtg, nicht mit einer WafFe

schlagt und dieser den Vater sammt seinem yv'toxos (xiigvQ todtet, stimmt mit

Sophokles. Hingegen geht Peisandros im Folgenden wieder seine besondern

Wege, wenn Odipus selbst die Leichen bestattet, des Laios Leibgiirtel und

Schwert anlegt und den Wagen dem Polybos bringt: der Giirtel dient dann

kUnflig die ctvayvugiais zu befordern. Mit Ahtimachos und Nikolaos komrat

unsre Erzahlung darin iiberein, dass Odipus nach Sikyon zuriickgeht und nun

wahrscheinlich durch Kreons xYigvy/Jta angelockt, von Neuem auszieht und

nach gliicklicher Losung des Rathsels Gemahl seiner Mutter wird. Die bald

nach der Hochzeit auf dem Kitbaron, seiner Wiege, veranstalteten Opfer gel-

ten vvohl der "Hga Ki&ctigwvta. Auf der Heimkehr wird Iokaste durch die

unbefangne Erzahlung des Odipus, der, weil er den Vater in Nothwehr er-

schlagen, sich vollig schuldlos fiihlte, und durch den Giirtel gewahr, dass der

Murder ihres fruhern Gemahls ihr jetziger Gatte ist: die weitre Entdeckung,

dass er zugleich ihr Sohn sei, wird auch bei Peisandros durch einen ysgoov

l-rnro&ovxoXos von Sikyon zu Wege gebracht, welcher einst den mit durch-

stochnen Ftissen gefundnen Knaben der Merope gebracht hatte. Wir ersehen

nicht , ob er auch bei Peisandros die Botschaft vom Tode des Polybos brachte,

oder ob er lediglich im eignen Interesse gekommen war, um von dem auf

den Thron erhobnen Findling glanzende fadygia einzufordern. Mag Peisan-

dros in dieser Zurichtung der Sage der Tragodie mehr oder weniger treu

gefolgt sein, an Homer und die alte Sage schliesst er sich darin unzweifel-

haft an, dass die vollige Erkenntniss bald nach der Ehe erfolgt, worauf Io-

kaste sich umbringt und Odipus die vier Kinder mit einer zweiten Gemahlinn

Eurygane, erzeugt.

6. So sind wir zu dem Meisterwerke des Sophokles gelangt dessen

cwTctats TQJv itgayfxaruv wir einer eingehendern Priifung unterziehen wollen.

Iokaste, Menoikeus' Tochter, erzahlt, Laios habe einst vom Apollon einen
Spruch empfangen, seine Bestimmung sei, durch den Sohn den Tod zu er-
halten, der ihm mit Iokaste geboren wiirde, 711 ff., worauf 9(^ Act/bu IIv-
dWr« ^arcc (Pind. 01. 2, 39. if Uv&m %9^y nta\^arov)
zuriickgeht. Die nahern Umstiinde ubergehend erzahlt sie weiter nach der
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Geburt eines Sohnes habe Laios nicht drei Tage gewartet nnd das Kind uq.

&gct iv£sv£;cts rfoSo7v — absichtlich versteckter Ausdruck — durch fremde

Hiinde auf ein unwegsames Gebirge hinwerfen lassen. Somit sei weder der

Sohn Morder des Vaters geworden noch Laios' Besorgniss in Erfullung ge-

gangen, von seinem Sohn getodtet zu werden.

Durch die spatre Aussage des Korinthischeu und Thebanischen Hirten

wird diese riickhaltsvolle Darstellung dahin berichtigt, dass einmal Iokaste ei-

genhandig ihr Kind dem Hirten gegeben habe, um es iiber die Seite zu schaf-

fen, dass ferner die Fussgelenke ihm durchbohrt und gefesselt waren, 1032 ff.

Die Ubergabe des Kindes an Euphorbos ist auf einer Volcenter Vase Bulled

.

dell' Instit. Arch. 1834 p. 12 in eben der Art aufgefasst worden.

Der treue Hirt aber, derselbe, welcher spater bei dem Abenteuer in

der Schiste Laios' Begleiter ist und allein entkommt, erbarmt sich des Kindes

und handigt es auf dem Kitharon einem Hirten des Konigs Polybos von Korinth

ein, dass er es mit ins fremde Land nahme und fiir sich auferzoge, 1143 IF.

1 170 ff. Dieser aber iibergiebt den Knaben dem kinderlosen Konigspaar von

Korinth, Polybos und Merope. Sie erziehen in liebevoller Sorgfalt (1023)
mm

den Findling als ihr eigenes Kind: Odipus verlebt eine gliicklichste Jugend

und gilt fiir dvrjg a a tup psyicTos tHHv sxe7, bis er herangewachsen bei

einem heitern Trinkgelage von einem trunknen Zechbruder TrXaaros tw ita-

r§i gescholten wird. Das Wort kriinkt ihn tief: er sucht den Schmerz ver-

geblich zu iiberwinden und theilt es den Eltern mit. Sie sind ungehalten iiber

den jungen Mann, dem das Wort entschlupft war; allein so sehr Odipus uber

ihre Haltung sich freut, so lasst ihm doch der einmal angeregte Zweifel an

seiner wahren Herkunft, den die Erklarungen der Eltern nicht gehoben hatlen,

keine Ruhe. Desshalb macht er sich ohne Vorwissen der Eltern, wie auch

bei Hygin. Fab. 67, auf nach Pytho, um an der sichersten Quelle Gewissheit

zu erhalten. Apollon aber wiirdigt ihn keines Bescheides auf seine Frage,

prophezeit ihm vielmehr statt dessen die grausesten Dinge, 791 ff. (994 ff.):

us pitTgt fxlv xgelrj (xe fjux^ijvai, ysvos <T

cLt\i\tqv a-vBgooTtotct SyXwaoif* o§dvr

tyovsvs <T icroifxTjV tou tyvTEvoavTos TtctTgos.

durch ffeschreckt beschliesst Odipus, nach menschlichen Kraften dem

Aa2
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schrecklichen Spruche aus dem Wege zu gehen. So Iieb er sein Vaterland

und seine Eltern hat (997 f.), meidet er Korinth fortan, indem er nicht an-

ders glaubt, als dass sein Zweifel an den Korinthischen Eltern grundlos ge-

wesen sei. Ohne zu wissen wohin? zieht er nun allein an seinem Wander-

stabe durch das Land Phokis, wo er dem Laios begegnet.

Laios namlich war zu selbiger Zeit (114 ff.) nach Delphi gegangen, um

den Gott zu befragen. Zu welchem Zwecke, sagt Sophokles nirgend: der

Sphinx halber darf man bei ihm nicht wohl denken, da diese erst spater,

scheint es, auftritt. Er hat bei Sophokles vier Begleiter, einer, der x$ov&

war sein Wagenlenker, drei zogen als avigss koxtrai hinter dem mit Rap-

pen bespannten Wagen her. Wo die Landstrassen von Delphi und von Dau-

lia her in die schmale Schiste auslaufen, treffen die Wandrer auf einander.

Odipus, von Delphi herabkommend als dvtig sis olofavos (846), wird vom
Wagenlenker s nd dem Alten selbst ohne Weiteres gewaltsam aus dem Wege
gedriingt: der Wagenlenker wird von ihm, den das barsche Verfahren in Zorn

gesetzt hat, geschlagen. Da passt Laios den Zeitpunkt ab, wo Odipus, der

nach jener Zuchtigung ruhig seiner Strasse Ziehen will, ihm schlaggerecht

am Wagen voriibergeht, und er schlagt ihn heftig mit dem Doppelstachel mit-

ten auf den Kopf. Aber auch diessmal lassen die Gotter den unbewusst wie-
derholten Versuch des Laios, sich des /uopi/ios vlos zu entledigen, nicht gelin-

gen. Von Neuem groblich angegriffen erschlagt Odipus nach Heroenart alle

mit einander, 794 ff. Freilich hat er nicht bemerkt, dass Einer von der Be-
gleitung aus Furcht geflohen ist, der die Nachricht Uberfalle

Theben bringt. Um seine Feigheit zu bemanteln ersinnt er namlich die Luge
der Reisezug sei von Raubern mit uberlegner Macht angegriffen worden. 122 fi

Die Wahrheit erfuhr man in Theben nicht.

Indem Odipus, der sich nach der Sophokleischen Darstellung vollig rein

fuhlen konnte, weiter zog — was aus den Leichen geworden, wo Pferde
und Wagen geblieben , verschweigt der Dichter weil seinem Plane
kam er in die Nahe Thebens, wo gerade die Sphinx hauste, „' mucAU
Oder ga-tycpdos xvur, 35 ff., welche die Stadt hart drangsalte. Der muthig
Heldenjunglhmgling — o ' ixiyas ih xiv&vvos avaXxiv ov

<f}^Tct Xctfxfcctvei
wagtsich, sobald er an den Sphinxberg gelangt ist, ohne noch Theben b
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rtihrt zu haben, ohne noch iiber das Verfahren des Ungethiims unterrichtct zu

sein, an die Losung des Rathsels vom Menschen, die seinem gliicklichen Scharf-

sinn gelingt. So erhalt er als Befreier Thebens von der gesammten TroXts

agyrw, ovx cchtiTop ysgas den Thron und des Konigs Wittwe. Hoch-

gefeiert von Allen ohne Ausnahme als weiser, tapferer, giitiger Vater seines

Volks (33 ff.) herrscht er im besten Einvernehmen mit seinem Schwagtr

Kreon (583 ff.), mit seiner Gemahlinn, die ihm vier Kinder irebiert, mit dem

greisen Seher Teiresias, lange Jahre ffliicklich uber Theben, wo ihn Jedere>~ ""*«*'' e

mann fiir den Sohn des Korintherkonigs Polybos hielt.

Nach langen Jahren des Wolilergehens wird Theben von Misswachs und

einer schrecklichen , Vieh und Menschen dahinraffenden Pest heimgesucht

auch hier biisst was die Konige verbrochen der ganze Staat. Odipus hat nach

reiflichster Uberlegung der Mittel, dem Unheil zu steuern, semen vertrauten

Schwager Kreon nach dem Pythischen Gotte gesnndt, um ihn urn Hettung zu

befragen, 69 ff. Inzwischen zieht bei stets steigendcr Nolh eine feierliche

Ixsrsia, Priester an ihrer Spilze, vor den Pallast des Kuni *, um (Jringend
* •

Hiilfe von ihm zu erflehen. Odipus theilt ihnen aufs Freundlichste mit, dass

er Kreon Jangst sehniich zuruckerwarte. Dieser kommt denn auch baid und

verkiindet auf Odipus' Wunsch den Spruch des Gottes vor der versammelten

Menge: der Morder des Laios miisse aus dem Lande entfernt oder getodtet

werden, da des alten Konigs Blut das Land beflecke. Der Dichter leiht dem

Kreon Wendungen, welche den Horer uberzeugen sollen, dass er den Spruch

des Gottes in wortlicher Treue vorlegt. A

Die in Folge des Delphischen Gotterspruchs — des dritten in dem So-

phokleischen Odipusmythos Aufsuchung des ganzlich unbe

kannten Morders und die damil ans Licht tretenden Enthullungen der Greuel

des Geschlechtes — ist der Inhalt des Sophokleischen Dramas. Im Ganzen

baut Sophokles auch hier auf der ixv^oitoiia des Aschylos fort, lasst aber

mit weiser Sparsamkeit Manches fallen, welches seinen Zwecken zuwider war.

Seine ganze Kunst ist darauf gerichtet, den Sinn des uralten Mythos, wonach

Odipus delicto, maiorum immeritus hit, bestimmt und scharf herauszukehren.

Der grdsste Fleiss des tiefsinnigen Dichters ist darauf verwandt, den Helden

des Dramas psychologisch wahr darzustellen bei der auf mancherlei Irrwegen
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allmahlig erlangten Aufklarung alter Missethaten, durch welche aller menschli-

chen Klugheit und Fiirsicht zum Trotz dem einmal gesprochnen Gotterworte

\ ollstandige Bestatigung zu Theil geworden ist. Ohne die Kunst des Dichters

in der Okonomie des Kunstwerkes und in der Haltung der Charaktere hier

verfolgen zu wollen — woriiber in aller Kiirze die Ausgabe geniigende An-

deutunsren an die Hand ffiebt — , ist es unsre Absicht, lediglich die Griinde&vu "** uiw "«»« 6

zu entwickeln, aus welchen Sophokles' kritischer Sinn die altera Dichtungen

verlassen oder Erfindungen Spatrer fern gehalten hat.

7. Auf welchen Anlass Laios sein Orakel empfangen, verschweigt

Iokaste , die nur obenhin sagt , ein %gr\<jfxos vom Phobos oder richtiger sei-

nen Dienern sei dem Laios gekommen: sie hutet sich zu sagen, dass er ge-

rade den Gott um mannliche Nachkomraenschaft habe bitten wollen. Ebenso

umgeht sie die Nennung Delphis, da ihr der Gedanke an Apollon und dessen
• •

_

Statte widerwartig ist: nur als Odipus nach der Localitat des Zusammenstosses

der fchoi Xyarcti mit Laios h T§nr\cus dfua^iToTs (715 f.) fragt, lassen

ihre Worte, die Schiste fiihre auf die Strasse, welche von Delphi und Daulia

herkomme, errathen, dass Laios nach Delphi gezogen sei. Kreon hatte kei-

Anlass. den Ort des Orakels © der Dichter

lasst diess absichtlich, urn- Odipus keinerlei Anhaltspunkt zu geben. Man

konnte glauben, Iokaste erschopfe auch den Inhalt des alten Orakels nicht
7
da

sie nicht sagt
?

dass Apollon geweissagt, ein Sohn des Laios werde' auch

seine Mutter heirathen. Allein Sophokles verspart diesen Punkt vielmehr auf

Odipus' Befragung des Gottes : Euripides' Zusatz , das ganze Geschlecht werde

durch Blut waten, ist bloss des Bruderkrieges halber hinzugedeutet und liegt

dem Sophokles fern. —ftk Ferner redet Iokaste ganz einfach von eines Sohnes

Geburt
;
den Laios gleich beseitigt habe. Darin malt der Dichter das bose Ge-

wissen in seinem Ringenjfcdie Schuld von sich abzukehren und zu verstecken.

Denn eben Iokastewwar es auch bei Aschylos, deren Sinnlichkeit den Laios

zur Verletzung des Verbotes anspornte, die dann das Kind herzlos iiber die

Seite schafft und deren Weiberwitz den Spruch des Gottes eludiren zu konnen

wahnt. Ihr Leichtsinn ist 715 IT. in jedem Worte ausgepragt: den Spruch

herabzusetzen
;

nennt sie im Gegensatze zu dem eignen Sohne Pivovs X <i

Morder des Laios iv T§m\ats dfuct^iroTs. Aher gerade diese unbe
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stimmte Bezeichnung des Schauplatzes der That, einer dreifachen Heerstrasse

auf welcher allerlei imbekanntes Volk von alien Richtumr<Mi her zusammen-

strome, wodurch eben jeder Gedanke an die Erfiillung des Orakels verdran<rt

werden soli, ziindet den ersten Funken der Wahrheit in Odipus' Seele. So

straft sich auf der Stelle die Frivolitat der Iokasle. Auch nennt sie den Ki-

tharon nicht als den Ort, wohin man den Sohn getragen: Laios eggi-^ev d\-

"koov xegalv els a&ctrov Zoos, wo schon der Rhythmus die emporende Leicht-

fertigkeit der Mutter malen soil: dkkojv %egaiv, so vorsichtig , urn mit dem

Kinde in gar keine Beruhrung zu komnien und durch irgend ein Ungefiihr da^-

Orakel wahr zu machen.

m Die uralte Sage von der Aussetzung auf dem Berge der Erinyen ist von

Bedeutung im Mythos : der zum Grabe bestimmmte unheimliche Ort fuhrt wider

der Menschen Absicht die gliickliche Erhaltung des Kindes herbei. Der So-

phokleische Ilirt, der mehr Erbarmen hat als die Eltern, giebt ihn einem Hir-

ten aus Korinth. So dichtet Sophokles, und er allein dichtet so, urn durch

Confrontation der beiden Hirten die iiberaus kunstreiche dvayvugiats zu be-

wirken^Dem hohen Ehepaare, das sich nach Kindern gesehnl (1024), iiber-

oreben wird der von den Seinigen den Thieren zum Frass bestimmte Knabe

als Thronerbe des d<pveios§Kogiv$os herangezogen. So dichtet Sophokles,

um den Sohn der Tyche (1080 f.) von Anbeginn an den starksten Gliicks-

wechseln und der unberechenbaren Laune des Zufalls unterworfen zu zeigen.

Denn in andern Erzahlungen wird ihm ein so holies Gliick nicht zu Theil. So

linden den ausgesetzten Knaben bei Androtion Scholl. Odyss. 11, 271 Ross-

hirten von Sikyon, unter denen$der zu wunderbaren Schicksalen bestimmte

Knabe auferzogen wird, wie andere Heroen in ahnlichen Sagen., Auch die

sonsther gelaufige Form wiederholt sich in unserm Mythos, dass Odipus in

einem Kasten aufs Meer ausgesetzt in Sikyon anschwimmt: Scholl. Phoen. 26

els $d\a<raav ix&\ii&eis els Xdgvaxa xat it'gosoxetXas tjt XixvaJrt vico

rov Ho\v@ov dpergd^tj. Oder auch in Korinth: Scholl. Phoen. 28 rivh els

Xdgvaxa &\y5&VTcc xal els SdXaaaav gityevra rov Ttat&a TtgosTteXacSii-

vat rjj KogivSa <paalv. Genauer Hygin Fab. 66 j?Periboca Polybi regis

uxor cum vestem ad mare lavaret, expositum sustulit. Polybo sciente, quod

orbi erant liberis, educaverunt" Wer so dichtete, kam mit Sophokles genau
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darin iiberem, dass beide Pflegeltern den Findling liebevoll erziehen. Erst

Euripides hat es nicht unterlassen konnen, Phoen. 29 ff. die Gemahlinn den

Knaben als eignen unterschieben und den Polybos getauscht werden zu lassen.

Sophokles' Dichtung, so klar sie ist, wird von F. V. Fritz sche ad Aristoph.

Thesm. 405 p. 149 und G. Hermann zur Stelle der Phoen. irrig in Frage

gestellt und mit der Willkiir des Euripides zusammengeworfen , welchem Apol-

lodor 3, 5, 3 beigetreten ist. I

Wird nun in alterer Zeit Sikyon, erst seit Sophokles , scheint es, Korinth

Heimath des Polybos genannt, so ist doeh glaublich, dass in der ursprunglichen

Sage der Mythos sich auf Bootisches Gebiet beschrankte. Wie wir fanden,

dass das Abenteuer in der Schiste seiner anfanglichen Ortlichkeit entfremdet

wurde, so scheint audi Polybos erst allmahlig in die Feme geriickt zu sein.

Nach ScholL Phoen. 27 gait Manchen Polybos fur einen rvgavvcs h Mgu
fjLtgei "BotuTias. Zunachst scheint dann die am weitesten verbreitete Vorstel-

lung aufgekommen zu sein, wonach Sikyon an die Stelle einer Bootischen

Stadt trat. Warum gerade Sikyon ? liisst sich aus der symbolischen Bedeutung

des Odipus und seines Mythos abnehmen. Wir bemerkten schon dass sich

Spuren des Cultus der chthonischen Gotter fast iiberall nachweisen lassen wo
Odipus weilt von der Aussetzung an bis zur Aufnahme in die Unterwelt. Fur

den innigen Zusammenhang des Cultus der Erinyen mit der Sage btirgt schon die

Nachricht Herodots 4, 149, wonach die Spartanischen Agiden, ein Kadmeisches

Geschiecht, ihre Kinder verloren, bis sie ISgvactvTo kx SeoTrgoniov 'Eg
Aa'i'ov ts xai Oi$nr6$ew fd. h. d h nicht ausgesohnten Ra

chegeistern ihrer Vater) Igov' xal fxerd tqvto virtpeive. tcovto tqHtq avpsQ

Qygy to7gi ctTto t£v dvk gl. M u li e r Orchom
^'

S. 220 f. C. F. Hermann Quaestt. Oedip. p. 90. und die Einleitung zum Oed.

Col. S. 4 ff. Sehen wir uns in Sikyon nach verwandten Religionskreisen um,

so begegnet hier ein bedeutsamer Cult der Eumeniden , denen alljahrlich an ei-

nem bestimmten Tage geheimnissvolle Opfer dargebracht wurden Paus. 2 114.
Hierher scheint demnach Odipus' Erziehung mit der Verbreitung des Cultus ge-
wandert zu sein. Dort ist es der Schwiegervater des Adrastos der ur-

spriinglich Hades zu bedeuten scheint , welcher des Odipus sich annimmt

:

Adrastos erbte mit Polybos' Tochter die Herrschaft Sikyons nach Herod.
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5, 67 *). Nun hat aber auch der Name der Pflegeltern Bezug zu jenem Culte.

Die Benennung des U.6kv(3os steht allgemein fest: seine Gemahlinn heisst bei

Sophokles MsgoTty Awgis, wie sie auch Peisandros nennt, wahrend Phereky-

des Scholl. 0. R. 775 sie M£Jbwa, Tochter des Orsilochos, Sohnes des

Alpheios nennt, Andre 'Avrtox^ct riv XctXxcovos, Sophokles hat, ich weiss

nicht warum, einen inhaltvollen Namen bei Seite gelassen: bei Apollodor 3, 5, 7,

Hygin Fab. 67 und Andern heisst sie YlE§l$oia. Der Name erinnert an

KXvfjispoiO akoxos Me\i@otct bei Lasos: Artemis oder Persephone hiess

nach Hesych. s. v. Ylo\v&oict, Muller Dorr. I, 354; die Parische Demeter-

priesterinn Kleoboia, die ahnlichen Q>eg&@>oicti 'Ep/jSo/a gehoren gleichfalls

hierher, vgl. Lehrs Aristarch. p. 249. Pre Her Dem. und Perseph. S. 57 und

meine Abhandlung de Laso Hermion. p. 11. So wird es nicht zu gevvagt

sein, I1qXv@os illokvBios nach Doderlein Horn. Glossar. I, 241.) und

YlegiSotct ursprunglich als ein Paar zu betrachten ganz wie Klymenos und

Meliboia in Hermione, Pluton und Persephone (Kore) anderwarts. Dazu

stimmt sehr wohl, wenn die Sikyonische Sage den Polybos Sohn des Hermes

(jtXovTodoTijs , x^opios) und der XSovotyvkr, nannte, Paus. 2, 6
;
3. i

erlosch die symbolische Bedeutung der Personen des Mythos und man dachte

bei Polybos nur an den Heerdenreichthum. Daher darf man nichts darauf

geben, wenn in einer albern verzerrten spaten Sagenform bei Suidas s. v.

OiSiitovs und Cedrenus p. 25 sq. ein Landmann Ms\i@oics den Knaben findet

und ihn gross zieht. Bei Sophokles hat Polybos in Korinth weiter keine Be-

deutung als die des machtigen Herrschers der glanzendsten Stadt: ob die alte

Konigsreihe Korinths wirklich einen solchen Konig kannte oder nicht, war

dem Dichter gleichgultig. 'Daher konnte C. Wagner Rer. Corinth, spec,

p. 61 sqq. die Untersuchung uber die Chronologie des bei Sophokles iiber

Korinth herrschenden Konigs, wahrend Korinth damals vielmehr unter Sisyphos

und den Sisyphiden gestanden habe, sich ersparen. Die Volkssage vindicirt

den Polybos der Stadt Sikyon. %
CI

]) Dagegen nennt Menachmos von Sikyon Scholl. Pind. Nem. 9
;
30 den Argiverkonig

Pronax Sohn des Talaos von Lysimache, der Tochter des Polybos: eine Tochter

des Polybos von Korinth, Gemahlinn des Amphilochos, Dryas
1

Sohns, nennt

Boio iv 'jioalg bei Parthenios Erot 27 AXnvofj.

Classe Bb
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Im urspriinglichen Mythos mag aber zwischen der Erziehung in Sikyon

und dem Raube des Pelopiden Chrysippos ein naherer Zusammenhang gedacht

sein, ja, es konnte wohl sein, dass erst mit der Sage von der Entfuhrung

des Pelopssohnes die Statte der Erziehung des Odipus aus Bootien nach dem

Isthmos iibergesiedelt ware, wofern nicht eher Verpflanzungen von Culten den
I

Anlass gaben. Genug, schwerlich lasst die Sage ohne tiefern Grund im Odi-

pus auf der Pelopsinsel den Racher des am Pelops schmahlig verletzten Gast-

rechts aufwachsen. Sikyon war nach Ibykos Sohn des Pelops und Sikyons

Tochter war Polybos' Mutter, Paus. 2, 6, 3. Uber die oben aus Praxilla von

Sikyon besprochne Rache am Laios durch die Hand des Sohnes geht eine

rathselhafte Sage Scholl. Phoen. 26, wo Manche erzahlten, Hippodameia habe

den Odipus dem Pelops untergeschoben , v<jts§qp Js dgndaapros rov Acttov

"X.gv<ri7neop — den Sohn des Pelops von einer Nyraphe — /3oj/£oV qptcl tw
Xf Ad'iov' T9Jv <5« 'loxdaTijv ik-d

hictv fjtiysvTct yeppijacti tovs Ttctibas — alle vier zugleich ? — ; vcregov $h

XvaaPTcc to atPty/jta ypagtaS'ijpcti. So wunderlich wird hier die natiirliche

Reihenfolge der Ereignisse ^verrenkt. Soil in die Erzahlung des Scholiasten

Sinn und Zusammenhang, so muss man schreiben: "Kvioi $e xai $
sipctt itaidct — nicht Y1o\v@qv, wie Valckenaer und Andre die Lucke

der Biicher ausfullen, sondern Ui\oiros. Tipss $e "lirTtoSdfxsictp ttjp Oho-
fxdov vTroQefikijaScti ccvtop clvtg> <P<xgIp. Auch hier ist nicht Polybos, son-

dern Pelops zu verstehen. So dass nach dieser verlegnen Sage Hippodameia

den ihr (von dem durch Amphion und Zethos vertriebenen, vom Pelops gastlich

aufgenommenen Laios, scheint es, Apollod. 3, 5, 5) zugebrachten Sohn der

Iokaste und des Laios dem Pelops unterschiebt , der dann mit Laios zugleich

zu dem schonen Chrysippos eine strafliche Leidenschaft fasst. Andre Varia-

tionen des vom Euripides im Xgvaimros dramatisch gestalteten Mythos s. bei

Wei eke r Gr. Trag. 2, 533 ff. Hartung Eurip. Restit I, 135 sqq.

8. Odipus fragt bei Sophokles 1037 den Korinthischen Hirten, welcher
erzahlt, er habe ihn empfangen, ixwra harogovs itohiv dXfxds, woher er

auch seinen Namen habe, ob er von Seiten der Mutter oder des Vaters 0<#-
itovs benannt sei. Er hofft namlich , durch Beantwortung dieser Frage seinen

Eltern
,
den naturlichen Namengebern , auf die Spur zu kommen. Auch wir

"•
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niiissen fragen, welche Bedeutung anfiinglich in denNamen gelegt sei ? Wel-

cker Ep. Cycl. 2, 320 erklart sich dahin: »Odipus scheint nach dcm Umstande,

worauf sein Name von den Alten bezogen wird , nnd welcher mit den iibrigen

der Sage so rbunden ist, wirklich Schwellf zu sein" * Aller

din<*s sind die Alten, Dichter wie Grammatiker , in der Herleitung von oU
V

tw Ttods emiff: der nahern Begriindun ch Schwanken d

die Einen einen durch Umwicklung der ancigyctvct natiirlich entstandenen Feb

ler annehmen, Andre von der Wanderschaft des Knaben zu' Polybos das An

schw der Fii Andre endlich, wie Sophokles, den Vater

herzlos verstiimmeln lassen , damit d Schmerzensreich Niemand f

nehmen sollte.

66), oder jen

sich die Lvtil

ie Namengeber sind immer Polybos und PeribOa ( Hygin. Fab.

wie bei Nikolaos, oder Merope, wie Scholl. Phoen. 27, wo

zu V. 26. 28. 3i den Kopf dariiber j erbre< warum

gentlich dem Saugling <j(pvguv atfaga xtvrgct ^tiitsi§EV /utccov Pho

Gemahlinn ein so verstiimmeltes d

Laios €

26, und wie doch Polybos und sein

lein batten zu sich nehmen mogen.

des Euripides, die Koniginn habe den Hirten beauftragt, ihr irgend ein Kind

zu schaffen, um ihren Gemahl zu verhind

Sie ersinnen desslialb, nach Anleilung

egen ihrer Kinderlosigkeit

untreu zu werden
f

Die beliebte Ausdeutung des N fur scheinbar wahr gelten

Fiir alt wiirden wir sie nur dann zu halten haben die di>ctyva§

durch die Beschaffenheit der Fussgelenke bewerkstelligt wiirde D

bei keinem namhaften Dichter der Fall. Man merkt es der Etymologi

dass sie lediglich ein nahe liegendes Witzspiel der Dichter-Etymolog

und dass die Verwundung der Fiisse eben zur Deutung des Namens in

tais

ist

an,

ist

ver

chiedener Weise erdacht Schon die Art der Namenbild -

$da) und ttovs erwartet man Oifa Mit der altera Form Oik

fas vergleicht Eustathios, der wahrscheinlich aus Aristophanes von Byz;

schopft, Odyss. 1684, 27 scheinbar ahnliche, in der That unahnliche Bildung

1) Die vorgeblich aus Aschylos' Laios stammenden Worte xtx/tiJTi /taXauitov nodi

durfte Welcker nicht herbeiziehen, da sie nach G. Hermanns sinnreicher

Emendation Opuscc. VIII, 194 lauteten "E).u, <fcW a*ftr,n [idlxiov nodi,

Bb2
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Kct-S"' ofjLoiorv\Tci rov OlhnoSys avgyrcu Ttagd rots rtaXaiois xa) iff% l o tints

o peyd\a lu%tct i-xuvi ovrco &h xal yaargootSys ris xaXetrat v-no

'Attmup, xal ojfxoi&i\s &k c rovs ojfjtovs i£;oi$y3els , xal irso't^ys to

rtios. s£ ov xal Tretookys sttI xivalSov. ovtoj Sh xal x e ^vpoiSi]s 6 fxe-

yd\a tyaal xbiXti i%(*n\ Dagegen nahm Theognostos Et. M. 616, 56 eine

Synkope aus Oidya'tTtovs an, welche Herodian nach dem Princip, to d-nades

aueiPQP rov TtETtovSoTos , verwarf und mit Ol^iyfovs das Homerische ei\i-

Ttovs verglich, Et. M. 299, 23. Immer bleibt die Bildung singular und da

nicht glaublich, dass ein ausserer Nebenumstand dem Helden den Namen ge-

geben haben sollte, so ist nicht zu verwundern, wenn die Neuern nach einer

andern, dem Charakter des Odipus oder seiner symbolischen Bedeutung ange-

messnern Ableitung sich umgethan haben. Freilich Doderleins Versuch zu

Oed. Col. 342 oiSt^p, oUtitos iracundus zu Grunde zu legen, scheitert so-
-

wohl sprachlich, s. Lobeck Paralipp. I, 250, als auch sachlich. Denn »die

iracundia ist gegen den Charakter der Person selbst" Welcker. Anders F.

R a n k e S. 43 a : » Die epische Form Ol$nto$i\s verwandelt sich in iambischen

Rhythmen ganz natiirlich in OlSittovs, und dieses in OaWos, gauz wie ttov-

\vrto$r\s. Ob man dagegen nicht an Sittovs, zweiftissig mit vorgesetzten o?

mm Wehe ein Mann, denken diirfte, mit Riicksicht auf das Rathsel der

Sphinx W Zu dieser Etymologie haben sich die Herren E. v. L a s s a u 1 x und

Al. Capellmann bekannt.

Wir sehen im Qlh-nobas den Stamra IA und deuten die alterthiimlich

sonderbare Benennung der Wissende oder genauer Wisselm, woran schon

K. Schwenck zu den Horn. Hymn. S. 243 dachte, obwohl er spater zu der

gewohnlichen Etymologie uragekehrt ist. So heisst er nicht allein mit Bezuff

auf das Sphinxrathsel , sondern weil er die trotz alien scheinbaren Scharfsinns

irrende Weisheit, die insipiens sapientia, des Menschen versinnbildlicht. Das
hat gerade Sophokles in seiner wunderbaren Behandlung des Mythos grell

herausgekehrt, der V. 398 mit den doppelsinnigen Worten d w&v ei&as Oi-
&'movs auf den Wortinhalt des Namens hinweist, wie wir oben ein Gleiches

bei Pindar (yv&St vvv rap OUntoba ao<piav) vermutheten. Die patronymische

Endung — tfo'&js ist ohne Bedeutung , wie in MeXdfjntovs. Zu vergleichen

sind die Namen "iipup, W/ioviias, UoXvdos: Et. M. 465, 10 fiihrt auch
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Ol'dcts an: nicht undenkbar, dass auch 'l<7/u>fj>ir hierhergehort , wie Pindar Pyth.

11, 6 das 'lafxyvtov Thebens nach Diss ens feiner Bemerkung mit foapi in

Verbindung bringt. Sollte man einwerfen, nirgend gewahre man eine

des der Wurzel IA zukommenden Digamma , so antworten wir, dass das

lautende gerade die Stelle des Digamma vertritt , wie in "Oafcos statt -d£os

und andern Formationen. Auf einer bei Adria gefundenen Vase ist sogar Id

Ttohcts geschrieben, welches in 0<<WoSets zu andern vielleicht nicht nothwen-
-

dig ist. —
9. Gleich das erste Ereigniss, welches bei Sophokles den Odipus ver-

anlasst, Korinth zu verlassen, fiihrt ein in die Kette von Widerspruchen und

Irrnngen im weitern Leben des Helden. Plotzlich wird sein ganzes Gliick der

Jugend durch ein loses Wort zertrummert und ein unseliges Irren in der

Fremde tritt an die Stelle des Behagens in der geliebten Heimath. Keine

andere Dichlung ist so darauf angelegt, den jahen Gliickswechsel zu veran-

schaulichen, keine wehrt so sorglich jeden Schatten, der auf Odipus fallen

konnte, ab. Ganz anders der Dichter, welchem Hygin folgt: »Oedipo per

invidiam aequales obiiciebant, eum subditum esse Polybo. eo quod Polybus tam

clemens esset et ille impudens. Quod Oedipus sensit non falso sibi obiici."

Also statt des unbedachtsamen Wortes im Rausche ein ofter erhobner, nicht

grundloser Vorwurf.

Von dem Gauge nach Delphi an beginnt denn der schneidende Gegen-

satz zwischen Odipus' mannlichem Ringen nach Licht und Klarheit und dem

entgegengesetzten Erfolge. Er, den Erinyen einmal ohne eigne Schuld ge-

weiht, fiihlt sich im Innern stets zu dem lichten Gotte der Klarheit und Rein-

heit hingezogen, der ihn seinerseits von sich stosst. Es ist sicherlich ein

tiefer Zug der achten Sage, dass er bei Polybos in der herrlichen Korinthi-

schen Kome Tenea — sty pot ro fxETafcv K.ogiv$ov xcci ^ixvwvos — erzogen

sei, Strabo 8, 380, wo der gestrenge Cult des Apollon Teneates herrschte,
.

Paus. 2, 5, 8. Mii Her Dorr. I, 219. So war Apollon sein heimischer Gott,

dem er, gleichwie dessen Priester Teiresias, glaubig anhing, wahrend er

durch der Eltern Siinde den dunkeln Machten angehorte. So hat die Volks-

sage in der Erfindung sinnreicher Contraste den Dichtern vorgearb eitet.

Von Delphi mit dem schrecklichen Spruche scheidend fallt er da gerade
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in die Hand der Erinyen
;
wo er durch Entfernung von Korinth den Bann ab

wenden zu konnen glaubt. Gerade diese Ironie des Schicksals und Illusion

menschlicher Berechnung ist Eigenthum des Sophokles, wahrend die Meisten

ihn erst auf den Hinweg nach dem Orakel begriffen sein liessen, vgl. Apollodor

3, 5. Paus. 10, 5, 2. Hygin Fab. 67. Argum. Aesch. Sept. und Eurip. Phoeniss.

Wenn naeh Scholl. Phoen. 33 der Zweck der Wallfahrt nach Pytho darin be-

stand
;
I'm r§o(fs1ct a7roSu tw 'ArtoWuvi, so hangt diess wohl mit der Er-

ziehung in Tenea zusammen und diente gleichfalls, den Contrast ins Licht zu

stellen. Ich weiss nicht, mit welchem Grunde Hartung Eur. Rest. I, 245

diese Dichtung fur Euripides' Odipus in Anspruch nimmt.

> Bei Sophokles** wird Odipus nicht etwa durch den Ruf von der Sphinx

angelockt, Theben in ehrgeizigen Absichten zuzuziehen. Das Ungefahr fuhrt

b>i I;

-.-. I

ihn, um den Helden, dem Apollons Spruch grauses Unheil gedroht hatte,

durch ungeahntes Gluck zu heben. Scheint doch nach Sophokles die Sphinx

nur von den Gottern gesandt zu sein, um Odipus den Weg zur Hohe seines

Scheingliickes zu bahnen: denn nirgend giebt der Dichter Auskunft, woher

die Sphinx den Thebanern gekommen sei. Andre hingegen ,kwie Euripides

und Hygin, lassen ihn „regni cupidine" nach Theben kommen, nachdem durch

Kreons Aufruf Reich und Gattin des Laios dem Erretter von der Sphinx zuge-

sichert war. Sophokles aber halt auch im Oed. Col. 525 fest, dass dem gluck-

lichen Enlrathsler das ysgas dw§i\Tov
*

»'

der Stadt dargebracht

sei. Dass Odipus gerade das Rathsel vom Menschen lost, er, dem sein eig
m a

Leben ganzlich dunkel war, ist em gewiss urspriinglicher Symbolik d

Volksdichtung vom OihiroSiis angehoriger Zug l

Man hat dem Odipus den Vorwurf eines sorglosen und gottverg

den Tag Hineinlebens gemacht, weil dem ihm anklebenden

1) Eine pragmatisirende Umdichtung bei Paus. 9, 26, 2 lasst den Jiingling von Korinth

her gegen die bei Anthedon hausende Sphinx, eine Seerauberinn, zu Felde Ziehen

die er denn gliicklich uberwindet. Da die Thebaner ihn hinterher sehr feiern

verdriesst das den Laios, der noch lebt, dergestalt, dass er mit Heeresmacht ge-
gen ihn herantritt, aber in der Schlacht ffillt. Vgl. Eustath. 1684, 23. Palaephat. 7.

•*Liegt dieser Todesart falsche Ausdeutung des Homerischen

Grunde?

r i

nccreo €$€Vttor!;ag zu



DIE SAGE VOM ODIPUS. 199

Blute Reinigung gesucht habe. Ich will gar kein Gewicht darauf legen, dass

Sophokles sich darin an Homer hatte halten konnen , wo es ja lediglich Sache

der Angehorigen eines Ennordeten ist, die Blutrache zu iiben und wo keinerlei

Siihnung gefordert wird. Aber der Sophokleische Odipus, der nicht zu Wa~
-

gen, wie bei Andern, sondern als olo^covos dvrig nur mit dem Stabe ausge-

riistet ungebiihrlich beleidigt und mit dem Verlust seines Lebens bedroht wird,

bedurfte keinerlei Reinigung, da er nach der Satzung des Rhadamanthys han-

delt und a\ovs ityovEvae xal uKeae, viyaa 6\ net-Sagos ciiSgis is to'<T y\$£v
Oed. Col. 547, vgl. 270 ff. Dass Sophokles dem Laios statt des einen Wa-
genlenkers in den meisten Erzahlungen eine Begleitung von drei avSges Xo-

Xitcu giebt ist eine poetische Nothwendigkeit , urn das Entkommen des Einen,

der falsche Nachricht nach Theben bringt, zu motiviren: dass Odipus einmaJ

in Wuth versetzt Alle, die naturlich fiir ihren Herrn kampfen, erschlagt, ist

gleichfalls aus poetischer Riicksicht geboten und nach alter Heroenart naturlich.

Auch die Dichtung war durch die Okonomie des Drama gefordert, dass jener

allein entkommne Diencr des Laios Iokaste angeht, ihn aufs Land Ziehen zu

lassen. Er kann den Anblick des neuen Gemahls, in welchem er den Mor-

der des Laios wiedererkennt, nicht ertragen und fiirchtet die Begegnung, welche

seine Liige ans Licht bringen konnte. Die Entfernung halt bei Sophokles die

Aufklarung langer hin und dient der Spannung. Unbekannt aber ist jenem

durchaus, dass Odipus eben der Knabe ist, dessen Beseitigung die Eltern ihm

einst angesonnen. Das wird erst durch den Korinthischen Hirten klar, dem

er den Knaben anvertraut hatte.

Der Anlass, welcher bei Sophokles zur Blossstellung der ganzen Ver-

haltnisse fiihrt, ist so gedichtet, dass uns einmal der ungeheure, urplotzliche

Umschlag des Geschickes ergreift, andrerseits, dass Odipus reines, unermiidli-

ches Streben fiir das Wohl der ihn fast vergdlternden Stadt, dass sein Ver-

trauen auf Apollon und die Goiter uberhaupt hervorsticht, endlich dass das

Tappen des Sehenden ini Finstern in erschiitternder Weise sichtbar wird. Im-

mitten der allgemeinen Angst und Verwirrung steht im Beginn des Dramas

Odipus da als einziger HofFnungsanker der Burger, die er einst vom Unter-

gange gerettet, er und sein Haus verschont von der Pest, die er selbst allein

doch durch Erschlagung des Vaters iiber Theben gebracht hatte. Haben die
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I

Gotter ihn einst hoch gestellt zu einer Zeit , wo er das tiefste Elend besorgte,
f . .!

so stiirzen sie ihn jetzt von der Hohe seines bis dahin ganzlich ungetriibten

Gltickes im Verlauf weniger Stunden ins schwerste Missgeschick. Zum zweiten

Male ist es der Delphische Gott, der ihn in die Irre leitet, ihn, der sich mit

ganzer Hingebung an Loxias gewandt hatte. Dessen Spruch mit hastigem

Eifer verfolgend ahnt er nichts von allem, was er thut, wohin es fiihren sollte.

-. !

Sein einst glucklicher Scharfsinn verirrt sich von einem Wahn zum andern,

so dass er mit Allen zerfallt, die ihm nahe stehen: sehend sieht er nicht.

Denn to xctxov SoxeT itor i<J&\ov rwi? spfxer, otoo tygsvcts &sos aysi rcgos

CLTCLV.
i : oin

Eine Pestilenz ist auch bei Hygin 67 gedichtet, allein dort opfert sich

auf Teiresias' Geheiss der letzte des Drachengeschlechtes Menoikeus, was Har-

tung Eur. Rest. I, 246 auf Euripides zuruckfiihrt. Nur eine einzige, sehr
at

spate Sagenform lasst den Oidi-rtovs am Schaden der Fusse erkannt werden:

Mythogr. Vat. 2, 230 „Laius Iocastae praecepit, ut omnes filios ex se genitos

necaret. Nam audierat, a liberis suis se occidendum. Ula pariens, puerum

plantis perforatum in silvam deferri iussit. In eadem silva Polybus, rex Pho-

cidis, venatione erat occupatus et vagitum pueri audiens, eum afTerri iubens

tanquam suum nutrivit Oedipumque vocavit. Cui dum improperatum fuisset, se

genus suum ignorare, ivit ad templum ut quaereret. Dumque iret, obviavit

llli pater decrepita aetate. Quern ut vidit, ignorans esse patrem, occidit et

regno ceterisque bonis usus est. Inde praecedens venit ad montem u. s. w.

i

Er lost das Rathsel, heirathet Iokaste, die ihm die vier Kinder schenkt. Hie

Oedipus quodam die se calcians mater vidit cicatrices factas et agnoscens in-

gemuit miserabiliter. Lie dolore exagitatus sibimet oculos eruit et in domo
subterranea vitam finivit." Eine fur das Drama unschickliche Zufalligkeit.

Ahnlich wie bei Peisandros ist die dvctyvugiots bei Hygin Fab. 68. Die Bot-

schaft von Polybos' Ableben kommt nach Theben. » Oedipus moleste ferre

coepit, aestimans patrem suum obiisse. Cui Periboea de eius suppositione cla-

rum fecit. Id Itemales *) senex
,

qui eum exposuerat , ex pedum cicatricibus

1) Den gewiss verscbriebnen Eigennamen kann man schwerlich mit Sicherheit ent-

ziffern. Vielleicht: Id item Ales oder Ale us C^hog), Males oder Aletes,
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et talorum agnovit, Laii filiurn esse.". Hier spielt demnach Periboa selbst, di<

Odipus' Herkunft nicht ahnt, die Rolle des Korinlhischen Sklaven des Sopho-

kles, der alte Thebanische Hirt aber, sonst Phorbas oder Euphorbos genannt,

erkennt an den Fiissen die Identitat des einst von ihm ausgesetzten Knaben.

Hinterdrein sticht er sich, wie bei Sophokles, dem das Ganze nachgedichtet

zu sein scheint, mit den Kleiderspangen der Iokasle die Augen ans.

10. Von namhaften Umdichtungen nach Sophokles sind nur Euripides'

und Seneca's Stiicke erhaiten. Im Prologe der Phonissen erzahlt Iokaste die

ganze Familiengeschichte bis zum bevorstekenden Kampfe der Briider. Laios

geht, weil nach langerer Verheirallmng seine Ebe mit Iokaste kinderlos go-

blieben ist , nach Phobus (in Delphi) und bittet um mannliche Nachkommenschafl.

Der Gott widerrath ihm Kinder zu erzeugen gegen der Gutter AYillen: zeuge

er trotzdem einen Sohn, so werde dieser ihn todten und sein ganzes Ge-

schlecht durch Blut waten. Aber im Taumel der Lust zeugt er doch einen

Sohn, den er, zur Erkenntniss seines Vergehens gelangt, von Hirten auf der

Hohe des Kithiiron aussetzen liisst. Rosshirten des Polybos (von Korinth 7)

finden das Kind oder erhaiten es von den Leuten des Laios — Euripides sagt

28 unbestimmt : Ylo\v(oov Ss nv \ a /3 ov t e s iir7to@ovxo\oi $£§ov<j is ol'xovs

mit durchbohrten Knocheln. Die Koniginn, welcher sie es bringen, legt

es an ilire Brust und bindet ihrem Gemahl auf, sie babe das Kind geboren,

itqgiv TteiSsL texeTv 31, nicht, wie aus sehr unpoetischen Griinden ge-

iinscht ist, rgSQeir, vgl. die vortreffliche Anmerkung J. Geels zu V

S. 81 f. Herangewachsen geht der Oidmovs genannte Jungling r\ yvovs *

rivos fJiaSajv Ttdgct (d. h. er war von selbst durch Spuren darauf gebracht

oder Jemand halte ihn stutzig gemacht : Euripides deutet mit Letzterm klar auf

Sophokles Dichtung hin) nach Delphi, um sich nach seinen wirklichen Ellern

umzuthun. Zugleich macht sich Laios, den nach Scholl. 36 ein schrecklicher

^
Namen, die fur einen Hirten wohl passen. Sehr unwahrscheinlich Hartung I

7

251 Id item alius, scnex. Am niichsten kame den Zugen Teinaleus, aber

Hesych. ol /ihv inl TtifiaXiov tvquvvov &itir q>aoiv (Hermann Gottesd.

Alterth. 62
;
29 S. 329) ist nach Et. M. 62, 6 von 0. Mull er Etn

verbessert: ini tov MaXebv tov Tvoorvov dvyitjoi , nur dass G. Hermann
sk. I, 84 gut

Opuscc. VII, 215 richtiger MdXeio schreibt.

Hist.-PhiloL Classe. V. Cc
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Traum gequalt hat, auf den Weg zu demselben Gotte, um Auskunft zu erhalten,

ob sein Sohn noch am Leben sei. Beide begegnen sich im Engpasse von

Phokis. Der Wagenlenker des Laios fordert, Odipus solle einem Konig Platz

machen. Odipus aber wiirdigt ihn in seinem Stolz keines Wortes und geht

weiter, als die Pferde seine Fiisse blutig treten. Da erschlagt er den Laios

und bemachtigt sich des Wagens , den er dem Polybos bringt. Als spater die

Sphinx Theben heimsucht, zieht Odipus auf Kreons Bekanntmachung, der Be-

freier solle Iokaste und den Thron als Lohn haben , nach Theben u. s. w.

Nachher — wie? ist nicht gesagt, ein Scholiast meint iffus Tta§d rovTeige-

ffiov — kommen die Dinge an den Tag nach langen Jahren, Odipus blendet

sich und wird von den Sohnen, sobald sie herangewachsen, im Versteck ge-

halten: Iokaste bringt sich erst um nach dem Wechselmorde der Sdhne, wie

Euryganeia bei Onatas dem Kampfe beiwohnt, Odipus aber zieht erst dann mil

Antigone nach Kolonos.

So manche Sophokleische Ziige in dieser Ubersicht beibehalten sind, wie

z. B. dass Odipus zu Fuss und allein ist, so manche sind verwischt und mit

andern vertauscht. Dass Iokaste freilich alle Schuld der Erzeugung und Aus-
setzung auf Laios schiebt, ist natiirlich. Jene sinnvolle Dichtung, dass Odipus

eben dem Spruche ausweichend ihn erfiillt, hat Euripides aufgegeben. Den
Worten nach freilich konnte es zweifelhaft scheinen, ob Odipus schon von
Pytho herkommt: allein das Wahrscheinlichste ist doch, dass Euripides die

Sache hier so stellt, dass Odipus gleichfalls auf dem Hinwege begriffen von
dem Wagen eingeholt wird und dass er nach dem Morde dem Gotte zu nahen
nicht wagt. Sonst begreift man nicht, wie Odipus nach empfangnem Spruche
nach Korinth hatte zuriickkehren mogen. Denn G. Hermanns Bemerkung
zu V. 31 geht fehl, wonach Odipus trotz des Orakels zu Polybos zuruckge-
kehrt sei, weil er gewusst habe, jener sei nicht sein wahrer Vater. Aller-
dings scheint unsre Auslegung einer Ausserung des Chors 1048: x^vu s'&ct

Uvdiais ct7toffTo\a7ffiy Ol&itovs o tXcl^uv ®y(Saictv rcivk yav zu-
widerzulaufen. Valckenaer zu Phoen. 44 lasst ihn nach der Reinigung in

Korinth von Neuem nach Pytho wallfahrten, Sterk Labdacid. Hist. p. 54 sqq.,

der ihn um keinen Preis wieder nach Korinth heimkehren lassen will, meint
gar, Euripides habe wohl ^veterem illam adeoque ab omnibus (?) celebratam
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traditionem Soph. v. 780— 806" befolgl. Klar ist die Dichtung nicht: falls

nicht etwa Uv^ictis d-rtovto\ouaiv auf das alte Orakel des Laios hinweist,

so findet zwischen Prologos und jener Stelle ein leicht 1 erzeihlicher Wider

spruch statt. Auch Scholl. Phoon. 44, Apollod. 3, 5, 6 und, wie es scheinl

Diodor 4, 64 lassen Odipus auf dem Hinwege zum Orakel (\vn Laius todten.

In seinem OlS'nrovs muss Euripides eine ganz andre Mythopoiia beliebt

haben falls die durftigen, meist allgemeine Sentenzen enthaltenden Bruchstiuke

Uriheil aber nicht der Fall. Denn die Restaurations

versuche des dramatischen Plans von K. Fr. Hermann (.hmeslt. Oedipod.

p. 1 sqq. G. Hermann Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1837, S. 793 if. Wei-

cker Gr. Trag. 2, 537 IT. weichen gar zu weft von einander ab, als dass

man mit einiger Zuversichtlichkeit irgend einem Versuche beitretcn konnte.

Himmelweit verschieden ist wieder die Hartungsche Nachdichtung Eur. Rest.

I, 244 sqq., vor deren schrankenloser Wr
illkiirlichkeit die Kritik verstummt.

Dabei stellt Hartung seinem Gebaude, das sicherlich nicht entfernte Ahulich-

keit mit dem Drama des Athenischen Euripides hatte, das schmeichelhafte At-

test aus S. 252, Sophokles »sola rerum intricatione et commutatione felicitatis

in infelicitatem spectatores movere voluisse, Euripidem operam dedisse, ut

simul de officiis pietatis utiliter disserendo doceret." Und noch dreister S.254:

Commodius utiliusque ab Euripide quam a Sophocle fabulam conformatam

esse ex his arbitror intellectum iri. Nam et quae hie minus verisimilia eflin-

xerat, vitavit, et rtmlto planws sensum, qui fabulae subiectus est, demonstravit.

«

Die einzige, sehr merkwUrdige Nachricht iiber Euripides' Dichtung bieten

die Scholl. Phoen. 61 : sv ru OiS'nroh ol Aatov Segd-rtovTss irv(p\aiaav avrcv'
i

'HfxsTs $s UoXv^ov Ttcu$ igsiactvTES 7r^w

"
€£ofX fJtCLTOV(JLEV XXI Sl6WvfXEV X0§CtS.

Gehoren diese Verse wirklich dem Euripides, so hat er den Stoff nach ganz

neuen Gesichtspunkten gestaltet. Man musste glauben
,
gleich nach dem Morde

des Laios batten dessen Begleiter die Rache vollzogen. Oder hochstens, nach-

dem erst bloss der Mord des Laios durch seinen Nachfolger ans Licht gekom-

men war, ohne dass man ahnte, er sei Laios' Sohn. Denn sonst wiirde Io-

kaste ihn nicht geheirathet haben. Ich gestehe, dass es mir schwer wird zu

glauben, Euripides habe so weit den Sophokleischen Plan verlassen und bei

Cc2
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oft wiederholter Betrachtung kom Neuem der Verdacht, dass be

dem Scholiasten vor Ol^iiro^t oder nach dem Worte der Name eines aiideraJ W9 7

Dichters ausgefallen sein mochte. Denn es will viel wahrscheinlicher diinken,

dass einer von den spatern Tragikern zu einer so grundlichen Umbildung zu

greifen sich bewogen fand, als Euripides. Ja, man konnte selbst an den

Komiker Eubulos denken, der einen Ol&'ntovs dichtete und die tragischen Be-

handlungen persifflirte. Doch wissen wir , dass das spater sebr beliebte Thema

nach den drei tragischen Meistern von gar vielen Jiingern aufgefrischt und

naturlich vielfach variirt worden ist. So dichteten einen OiSmovs Achaos

von Eretria (Urlichs p. 31), Nikomachos, Xenokles, Philokles d. a., Dioge-

nes, Karkinos d. j., Theodektes von Phaselis, Lykophron; endlich eine 0/<L-

rrohict Meletos, s. Welcker Gr. Trag. 3,970. Und mancher Zug der Sage

im Obigen mag aus diesen Spatlingen der dramatischen Poesie entlehnt sein.

Welcker freilich halt jene Verse urn so mehr fiir acht Euripideisch,

da ein alter Kunstler die Scene des beriihmten Dramatikers dargesteilt zu haben

scheme, s. Zeitschr. fur Alterth. 1834, 49 S. 397 f. Ein Etrurischer Todten-

kasten ist von Zannoni in derSchrift: » Illustrazione di due urne Etrusche" etc.

Firenze 1812 mit Hulfe unsrer Verse erklart worden. Dem Odipus, der in

aufrechter Stellung auf dem Boden kniet, werden von behelmten und beschil-
\

deten Mannern die Augen ausgestochen, indem einer auf jeder Seite ihm die

Hand halt und einer, hinter ihm stehend, das Messer fiihrt. Die Schilde und

Helme dieser drei Manner scheinen sie ganz eigentlich als Kriegsgefahrten des

Laios zu bezeichnen. Von der einen Seite lauft mit Entsetzen Iokaste herzu

und wird von einem Diener zuruckgehalten , die beiden Knaben Eteokles und

Polyneikes neben ihr; von der andern sind dagegen Kreon und seine Gemah-

linn Eurydike sichtbar, sie auf einem Throne sitzend, in grosster Gemuthsbe-

wegung, so dass ihr jemand beisteht; er aber, den Konigsstab in Handen

neben. der Execution stehend und zusehend, wonach sie als auf seinen Befehl

erfolgend zu betrachten ist. Zu Vollziehern desselben wurden die Diener des

Laios, dieselben namlich> die bei dem ungliicklichen Streite zugegen gewesen
waren, gewahlt. Unter so bewandten Umstanden lassen wir den Odipus des

Enripides lieber ganz auf sich beruhen.

Dass Julius Casar eine tragoedia Oedipus in jiingern Jahren gedichtet

<i *f
#
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hatte erfahren wir aus Sueton Caes. 56. Der Odipus unter den Tragodien

des Seneca besteht aus einer Masse von kahl neben einander gestellten Scenen,

welche allerdings auch in einzelnen Wendungen an Sophoklesgemahnen,, sonst

aber in ihrem hohlen rhetorischen Wortschwall aufgehen, ohne dass von tief-

rer Auffassung der Sage oder des Sophokleischen Dramas etwas zu verspii-

ren ist.

t Olid
J

Odipus nebst Iokaste tritt zuerst auf. Er malt die Theben entvolkerndc

Pest in den grellsten Farben aus und setzt gelegentlich die Zuhorer au fait,

wie Kbnig von Theben geworden sei. Es folgt ein Chorgesang, der

Schrecknisse der Pest noch iiberschwanglicher abschildert. Kreon erscheint

und bringt den Spruch des Delphischen Gottes , der hier beslimmt auf Verban-

nung des Morders lautet. Odipus erkundigt sich nun gleich nach dem Orte

wo Laios ermordet worden , worauf Kreon auf der Stelle die genaueste Aus-

kunft giebt. Hinterdrein kommt unberufen Tiresias an der Hand seiner Toch-

Ein von ihm angestelltes Brandopfer misslingt: dabei halte.Seneca
Manto

offenbar die Antigone des Sophokles vor Augen. Nach der ermudendstcn

Schilderung von dem Ceremoniell und den Beobachtungen ,
die an den Opfer-

thieren gemacht, erklart Tiresias 393: .
,' 1

dus noctis aeternae plagis

Erebo, ut caedis auctorem indicet. hi

Dabei soil Kreon zugegen sein. Ein eingelegtes Chorlied Bacchi

sonat Nach diesem Dithyrambus erscheint Kreon wieder vor Odipus und b

richtet durch den aus dem Orcus heraufbeschwornen Geist des Laios

undet dass kein Andrer als Odipus selbst dessen Morder sei. Die-

bestreitet das grundlich , da ja Polybus sein Vater sei , und lasst Kreor

weil Tiresias auf dessen Anstiften luge, urn ihm zum Throne zu verhelfen

Gefangniss (saxeum specumj werfen i

t

Der Chor entechuldigt Odipus und schiebt die Noth auf Thebens mala

fata. Da tritt Odipus, der mit Iokaste voririn in den Pallast getreten war.

wieder hinaus. Er entsinnt sich jetzt eines alten Vorfalls:

Redit memoria tenue per vestigium,

cecidisse nostri stipitis pulsu obvium

datumque Diti, cum prior iuvenem senex
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curru pelleret, Thebis procul

r i !i Phocea trifidas regio qua seindit

Indem er dann Iokaste nach Laios naher ausfrafft, triffl Alles Da meldet
ein Bote von Korinth das Abieben des Polybos , dessen Thron Odipus bestei

gen solle. In der folgenden Entwicklung hat sich Seneca im Ganzen an So
phokles gehalt

enthiillt

Der alte Phorbas wird geholt und das Ganze wird schnell

Nach Chorlied welches die mediocritas preist, bericht

Bote von der Blendung des Odipus. Nach einem kurzen Chorgesange iib

die Unabwendbarkeit der fata wandelt Odipus aus dem Pallaste und gleich da
auf kommt auch Iokaste, die sich nach schonen Redensarten vor AUer Amn
in den

Rede

sticht und verscheidet

t Abschied. um von

. Odipus aber —

dannen zu Ziehen

Fuhrung ist keine

Uberblickt diese Reihenfolg schlafF

Sc springt in die Aug wie der Rh

nter einander verbundn

von dem attischen Sal

des Sophokleischen Odipus kaum ein Kornchen aufeelesen hat

Sophokles auch da ihm vorgeleucht

Wohl aber hat

wo ihn verlasst und theils die Rei
henfolge der Dinge andert theils eigne Erfindungen versucht

iibersetzt er fast sein Muster

Am

Hin und wieder

gl. 244 ff. mit Soph. 126 fT; 697 if. mit 583 fF.

len Schilde-
geht die Schattenbeschworungr, welche

reien die Hand bot, von Sophokles ab. Hatte Seneca auch dafiir

sches Vorbild vor sich gehabt, und das scheint sehr glaublich , so wurde

griechi

vielleicht am erj

dsductTct liebte

Aschylos denken k

gl. 0. Gruppe Ariadne S. 588

der ja dergleichen imposante

Sieht man endlich auf den Ausgang des romischen Stiickes, so wird die

die Frage entschuldig

chen Gestalt ahnlich geendet haben

ob nicht Sophokles' Odipus in seiner ursprungl

letzten Theil nach,
*•

Odipus auf Kolonos

Bearbeitung aber wenigstens dem
>m Dichter spater umgemodelt sein sollte, um zu dem
ein engeres Verhaltniss zu treten. Wir legen kein Ge-

wicht auf diese Muthmassung, wollten sie aber nicht unterdrucken
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