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C H A R I S T E R I A F . N O V O T N ? O C T O G E M R I O O B L A T A — 1961 

Z U D E N N E U E N T D E C K T E N B R U C H S T Ü C K E N 
D E R T R A G Ö D I E G L A U K O S P O T N I E U S V O N A I S C H Y L O S 

(Pap. O x y r h . 2160 fr. 1 - 9 ) 

D a ß die B r u c h s t ü c k e P a p . O x . 2160 fr. 1—9 zur G l a u k o s - T r a g ö d i e von Aischylos 
gehö ren , bezeugen ih r Inhal t (in fr. 2 befindet sich der N a m e Glaukos), die ihnen 
gemeinsame Schrif tart u n d die gemeinsame Fundstel le . T ro t z der v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
b e t r ä c h t l i c h e n A n z a h l der vorgefundenen u n v o l l s t ä n d i g e n Verse ist ihre Bedeutung 
f ü r die E r k e n n t n i s der H a n d l u n g des verlorengegangenen D r a m a s nicht erheblich. 
D i e T r a g ö d i e fand ihren Gipfe lpunkt i n der Schi lderung eines Pferderennens, bei dem 
Glaukos u m k a m (vgl . fr. 445 u . 446 Met te 1 ) . Diesem Ere ignis ging — wie wi r neuer
dings feststellen konnten — der T r a u m irgendeiner weibl ichen Person voran . D i e 
E r z ä h l u n g des Traumes ist n ich t ganz k l a r v o n der Schi lderung der i h m folgenden 
eigentlichen Katas t rophe abzugrenzen. D e n T r a u m e r z ä h l t e eine F r a u , wahr
scheinlich Eu rymede oder E u r y n o m e , die kön ig l i che Gemahl in des Glaukos. Ü b e r 
die U m s t ä n d e , wo u n d wie es z u m tragischen Ereignis k a m , bei dem Glaukos v o n 
seinen eigenen Stuten zerrissen wurde, gehen die übe r l i e fe r t en Versionen des M y t h o s 
auseinander. E s gibt n icht e inmal eine einheitliche A n s i c h t ü b e r den O r t der K a t a 
strophe, sowie auch ü b e r den Schauplatz , auf den die eigentliche H a n d l u n g des 
S t ü c k e s z u verlegen w ä r e . 

W i r wollen nun v o n den l ä n g e r e n B r u c h s t ü c k e n ausgehen u n d sie i n der Folge 
übe rb l i cken , wie sie sich etwa aneinander reihen konnten. 

P a p . Ox.2160fr. 1 u. 2; fr. 443 Mette [R. C a n t a r e l l a , I nuovi frammenti eschilei di Ossirinco, 
Napoli 1948,21 ff.; E . S iegmann, Die neuen Aischylos -Bruchstücke , Philologus 97, 1948, 62 ff.; 
F . C. G ö r s c h e n , Ergänzungsvorschläge zu den neuen Aeschylus-Papyri, Dioniso 13,1950,43 ff.]: 

(fr. 1 + fr . 2 co l . I I ) 
< E Y P . > Bote yag [ 

e%cov steq[ 

H[\'..] ..X.[ 
ä avgijyyi xaf 

ro[ .]av di7i[ 

dd[a]'U--]oi[ 
TeAof 

(fr. 2 col . I) 

<XOP.> Jv 
] 
Jv 
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7 10 IJdoi &'[ 
5 ] xäyd) n[ 

] X xai xig /J-ay.[ 

] naiEiv xaxf 
] yvvai xixr\[vr\ 

xm]v ße^d&Qcjv 15 rkavxov a[ 
•Ii 

10 ] (päanaxa xapinaZg [ 
7 xaxä vovv xai Xoia§i[ 
7 . vixrjg ägsofödt xvdog 

lÄJjiöfievoi eflj d' d v ö g ö g /" 
EV%6]HE&' rf/AEifg 20 ...]v . [.] äycov [ 

fr. 2 col. I: 9 r&]v Cantarella 13 eXJjiößEvoi, Mette 14 evx6]ße&' Mette fipel[<; Siegmann. 

fr. 1 + fr. 2 col. II: 2 crreip Lobel ereir/ oder grsa[ auch mögl ich (Siegmann) 3 xvx Görschen 

xvr) Siegmann 10 IJdoi Siegmann deoc Mette 14 xar\[vr) Siegmann nach fr. 258 Mette 19 s[l] 

Siegmann. 
Alle anderen Ergänzungen von E . Lobel. 

F r . 2 col . I enthielt anscheinend die E n d s t ü c k e v o n a n a p ä s t i s c h e n Re ihen , die den 
A b s c h l u ß des lyr ischen Chorteils bi ldeten (vgl. V . 9—14 m i t den v o n Met te h in 
zugefüg ten E r g ä n z u n g e n ) . Der Chor ist erregt ü b e r die K u n d e v o n einem seltsamen 
T r a u m (fr. 2 col . I 10 ydo/naxa?), der irgendwie m i t dem kön ig l i chen Pa las t i n 
Zusammenhang steht (2, I 9 IUEM§QU>V; v g l . A g . 518: iä> nela&qa ßaoitewv) u n d 
betet (Ev%ö]fiE'&', Mette) für eine g lück l iche Wendung , etwa i n ähn l i che r Weise, wie 
K l y t a i m e s t r a i n der E l e k t r a v o n Sophokles betet (644 ff.): ä.. .TIQOOEIÖOV vvxxl 
xfjds q>da/.iaxa\dtaaä>v ÖVEIQCÜV. . . (et. .niyrjvEV scf&lä, bog XEÄeoqioga. 

V o n diesem T r a u m gibt uns also s icht l ich Glaukos ' Gemahl in Nachr ich t (das V e r b 
e<5o£e i n fr. 1, I I 1 verband schon L o b e l ü b e r z e u g e n d m i t der Anrede yv>vaixix'r\[vr\] 
i n fr. 2, I I 14). D e r T r a u m e n t h ä l t eine Vorahnung des tragischen Schicksals, das 
Glaukos beim W e t t k a m p f ereilte. D a s Subjekt z u m Verb EÖO^E ist a l lem Ansche in 
nach Glaukos selbst, u n d auf i h n bezieht sich auch das Pa r t i z i p E%CDV. Ä h n l i c h 
schildert Atossa ihren T r a u m Pers. 181 ff.: söoljdxrjv fioi ovo yvvalx EVE(^OVE\ .. .slg 
öipiv fjLolelv? W i r k ö n n t e n also den Vers f o l g e n d e r m a ß e n e r g ä n z e n : 

e<5o£e yaQ[/J,oi rXavxog (oder avxdg) slg örpiv fiohelv. 

I m Traume mag die K ö n i g i n den dramatischen Ver l au f des Rennens erlebt haben. 

D a s Pa r t i z ip i%mv i n fr. 1, I I 2 bezieht sich w o h l k a u m auf den K r a n z , den Glaukos 

auf dem Haup te t r ä g t — e%mv qxe<p[og] (Italie) —, sondern — wie i n Soph. E l . 4 — 

auf das L e n k e n der Pferde. D i e u n v o l l s t ä n d i g erhaltenen Buchs taben (fr. 1, I I 2) 

k a n n m a n ebenso exeqf lesen wie oxE<p[ (vgl. Siegmann 68). Al so z. B . : 

e'xa>v EX' iaf&Ääg ] | Ijinqvg . .5 

Vie l le ich t lenkte also Glaukos vorher, als der Wagen i n der R e n n b a h n u m das Z ie l 
fuhr, das Gespann noch m i t sicherer H a n d . Z u m Beisp ie l (1, I I 3): 

Innovg xvxfhwt? ÖE XEQfi EmaxQE(p<x>v TIEQ^1 

„ I c h sah i h n noch, wie er die Pferde fest i n seiner Gewal t hatte u n d sie u m das Z ie l 
f ü h r t e . " 
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V . 5 e r g ä n z t e L o b e l und nach i h m Siegmann, Cantarel la u n d Met te wahrschein
l i cher ovQiJyyt. Gegen adXmjyyt, (Görschen) zeugt der K o n t e x t ; nXdaxtJyyi (vgl. 
Cho . 290; nXdaxiy^ • rj fj.doxi£ . . . naq Ala%vl<x>, fr. 396 Ahrens) ist z u lang. W a h r 
scheinl ich rannte der Wagen des Glaukos , als er u m das Zie l fuhr, an das Zie lmal an. 
V o m V . 4 haben sich nur zwei Buchs taben (x, x) erhalten. W o l l t e n wir nach dem 
U m f a n g der L ü c k e zwischen beiden sch l i eßen u n d zugleich eine Verb indung z u 
V . 5 suchen, k ö n n t e n wi r versuchen V . 4 f. viel leicht f o l g e n d e r m a ß e n zu e r g ä n z e n : 

x[xvnog] x[6T WQVV&' ägfidxcDV^ #oc5g enel 
avqijyyi xdffinxcav XavftdvEi axiqhqg fiiycbv9. 

A u f die Schilderung der eigentlichen Katas t rophe beziehen sich die vier W ö r t e r 
a m B e g i n n der Verse 7—10. D a s W o r t öd[d]£ (V . 7) konnte i m Zusammenhang m i t 
den Stu ten gebraucht werden, die sich i n das Zaumzeug verbissen hat ten (vgl. P r o m . 
1009: daxojv.. .aröjuiov wg veo£vyr]g\7iä>?.og). I m V . 8 handelt es sich anscheinend 
u m das A d v e r b xilog, das sich hier wahrscheinl ich auf irgendeinen kr i t ischen Augen
b l i c k bezieht (vgl . Pers. 462: xekog ö' ecpoQfiri&evxEg... ] naiovai, XQSOXOTIOVGI dvoxrjvcuv 
fielrj). D a r a u f weist wohl auch eXxe[i a m Anfang des V . 9 h in , aller W a h r 
scheinl ichkei t nach der Inf. HAxeiv,10 der viel leicht v o n einer ä h n l i c h e n best immten 
Verba l form a b h ä n g i g war wie eöotje (1, I I 1). Ganz unkla r ist der Anfang der V . 6 
u n d 10. 1* V . 11 beginnt m i t einem betonten Personalpronomen xäyw. Wahrscheinl ich 
wendet sich hier die F r a u , die spricht, von der V i s i o n , also v o m Objekt , zum Subjekt , 
d . h . z u m Ausdruck des Affekts, den i n ihr die Traumvors te l lung erregt hat . W Tir 
k ö n n t e n beispielweise, wie folgt, e r g ä n z e n : 

xdy(h n[&<pQix iöovoa12. 

D a s lesbare fiay.f (V. 12) e r g ä n z t e Cant . (und Italie) fiayeia (,,ars magica" ; v g l . fr. 
adesp. 592 N 2 ) . Gör schen (a. a. 0 . 44) schlug judyof g vor . E s d ü r f t e schwerlich etwas 
anderes z u finden sein. E s scheint, d a ß das Subst. fidyog hier i m Gegensatz z u 
P r o n . eydj aus dem vorhergehenden Vers s tand (xäyd>—xai xig..). E s kann ent
weder zur Bezeichnung eines Wahrsagers (z. B . eines Traumdeuters), oder eines 
Zauberers gedient haben, wie i m F r g m . aus dem Spie l 'Ayrjv aaxvQixög des Dichters 
P y t h o n (fr. 1, v . 5 ff. N 2 ) : ßagßaQcov xiveg judyoi\ . . .eneiaav u>g ä^ovat xr\v 
yro%r)v ävco. 

E s ist wicht ig , ob hier xig die Gel tung eines In te r roga t iv- 1 3 oder Indefinit
pronomens hat. N a c h Siegm. (a. a. 0 . 70), m i t dem Mette ü b e r e i n s t i m m t , wurden die 
V . 12—13 vielleicht von einer anderen Person gesprochen. W a r es w i r k l i c h so, dann 
hat der Schreiber den Wechsel der Personen i m D i a l o g auf dem Papyrus n icht 
verzeichnet (auch an keiner anderen Stelle i n dieser Gruppe von B r u c h s t ü c k e n aus 
-dem Glaukos) . Das Zeichen X a m R a n d e des V . 12 machte anscheinend nur auf 
etwas Beachtenswertes in diesem Vers aufmerksam, viel leicht gerade auf das W o r t 
fidyog. Sol l ten wir V . 12—13 fü r eine Frage halten, konnte m i t dieser Frage die 
E r z ä h l u n g der K ö n i g i n nur der Chor unterbrochen haben. D a n n aber m ü ß t e i n 
der A n t w o r t der Chor angeredet werden, u n d nicht die K ö n i g i n (yvvai xixrjfv?]]).1* 
Mette schreibt V . 14 ff. einem B o t e n zu, der aber konnte hier k a u m auftreten. 
Zwischen der Chorpart ie (fr. 2 col . I , v . 1—14) u n d der Traumdeutung der 
K ö n i g i n (fr. 1 -f- fr. 2 col . I I , v . 1 ff.) war wohl eine L ü c k e von nur 14 Versen. E s 
l ä ß t sich schwer vorstellen, d a ß dazwischen ein Auf t re ten des B o t e n mögl ich w ä r e . 
U n d sei es auch so, dann m ü ß t e offensichtlich der Bote , der doch eine sichere N a c h -
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r ieht brachte, f rühe r sprechen, als die K ö n i g i n m i t ihren Vorahnungen. E s scheint 
also, d a ß wi r hier eine z u s a m m e n h ä n g e n d e Ä u ß e r u n g ein u n d derselben Person 
(der F r a u des Glaukos) vor uns haben u n d d a ß xig (/xäyog) ein Indefini tpronomen 
i s t . 1 6 I n diesem F a l l e w ü r d e n wi r V . 14 ff. eher jenem Wahrsager (fidyog) zuschreiben, 
dessen Aussage die K ö n i g i n selbst d i rekt wiedergibt. V . 13 konnte z. B . m i t den 
W o r t e n : ivvcTroiv rdde (d. h . fidyog xig) oder Xeywv xdÖE oder Mycov E/ÄOI enden. 
Diese E r k l ä r u n g f ü h r t mögl icherweise auch z u m V e r s t ä n d n i s der Ant i these : 
xäydj — xai xig [idyog. 

H i e r entsteht die Frage, was fü r eine B o l l e jener Magier i m Traume v o n Glaukos ' 
G a t t i n spielen konnte. W a r er irgendwie direkt i n diesen T r a u m eingegliedert (vgl . 
v . 13 jcaieiv), oder hatte er nur e inmal f rühe r etwas prophezeit (hier also eine B e m i n i s -
zenz), oder gab er viel le icht s p ä t e r eine Auslegung dessen, was sie gesehen hat? I n 
den uns erhaltenen T r a g ö d i e n v o n Aischylos gibt es Beispiele verschiedener A r t . I m 
Prometheus 645 ff. reproduziert Io, v o n ihrem Schicksal sprechend, w ö r t l i c h die 
S t immen ihrer n ä c h t l i c h e n G e s i c h t e , denen sie die Schu ld an ihrem U n g l ü c k 
zuschreibt: aid yäg öfEig evvv%oi 7icoXevfj,evai \ . . . 7iaQf]ydoovv\?.Eioioi jJLvftoig-
rQ(iey' Eldai(j.ov X6QTJ,\XXL 

Anderswo spricht Aischylos von T r a u m d e u t e r n , die z u m kön ig l i chen H o f ge
h ö r t e n und ihre Voraussagen v o n F a l l zu F a l l ä u ß e r t e n (so z. B . Cho. 37 ff.: xoixai 
(xey xcövö' öv£tQaxa>v\'diE6d{Ev sXaxov vniyyvoi |/j.E'/Mpecr&ai xovg yäg VEQ$EV JIEQI-
tivficog | xolg xxavovai T ' eyxoxslv). A u c h A g a m . 408 ff. wiederholt der Chor w ö r t l i c h 
die unselig ahnungsvollen Weissagungen der Hauspropheten: noXkd <5' EOX£VOV\X6Ö' 
EWenovxEg döficov nqo(pf[xai- \'id> id> dü>/j,a dcöfM xai TTQÖ/JIOI, \lä> M%og xai axlßot 
(piXdvoQEg.16 D i e Aussage, m i t der Anrede i n V . 14 beginnend, betrifft s icht l ich das 
tragische Ereignis , das Glaukos ' G a t t i n i m T r a u m erlebt hat u n d dann w i e d e r e r z ä h l t e 
(vgl. v . 16: xafjmalg v o n der B e n n b a h n ; s. Cantarel la a. a. 0 . 26). M a n k ö n n t e an
nehmen, d a ß diese Aussage gewisse Vorbehal te enthielt, v o n deren E r f ü l l u n g oder 
Nich t e r fü l lung Glaukos ' Schicksal abhing (vgl. insbesondere die kondit ionale K o n 
j u n k t i o n E[L]17 a m Beg inn v o n V . 19 u n d den Anfang v o n V . 17: . .XovaM[(m 
6q6fiov [Cantarella a. a. 0. 26] — oder Äoicr&ifq) dQÖfico — u n d 18: vlxrjg aLQEaf&ai 
xvdog [Lobel]). Oder erinnerte sich vie l le icht Glaukos ' G a t t i n (V . 15 k ö n n t e n wi r a m 
Anfang z. B . so e r g ä n z e n : riavxov a[öv aldolov noaiv; v g l . A g . 600: xöv 
ifxdv aldolov noaiv, Pers. 221: odv nöaiv Aagsiov, sc. aixov) hier an eine f r ü h e r e 
Warnung , die sie irgendeinmal g e h ö r t hatte? Schwer z u entscheiden. Gewiß ist, d a ß 
Glaukos eine Schuld- auf sich geladen hat u n d diese Schu ld m i t einem tragischen 
Tode b ü ß e n m u ß t e . 

Pap. Ox. 2160 fr. 3; fr. 443 Mette [Cantare l la a. a. O. 22, 27 f.; E . S i egmann a. a. 0.67 ff.; 

F . C. G ö r s o h e n a. a. O. 44]: 

X — Jvov övxa. . f 
X — J .ri yäg; xo Xotnföv 
X ] (ov ödä£ dafx 
X — J.g %aX{£}ivoi>[g 

5 X / e r <psQ£i Xe[ 
] .a. . 6 nhq^ag. [ 

X ] OE TCQOfaJÖEÖOQXE [ 

X — ] äywvog b[r\]Xov. .a&[ 

X — Ja xEia§a[i] xfajigog el nq[ 
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10 X — ]• (pQOveog EXQ{E}IV[ .] n.[ 

X — ]E[Q]O vJö1 a ^ v n l • 1 • °f 

X Ji]QoararrjQ[io]iaw cof.Jvgf 

]?[• Jojvrif 
Jgv. vf 

15 Jvef 

M 

2 TI ydg; Mette \oin[ov Cantarella 4 xa^lV0Vf^ Cantarella %aXivol[z Mette 5 Sef Siegmann, 
Mette Xs[ mögl ich (Siegmann) 7 7iQo[aJöeöooxe / Siegmann 9 xfajigog Cantarella 10 exQivfeJ r.[ 

Siegmann n[ nach der Photokopie mögl ich 12 (of .Jvof nach Lobel und Siegmann. Andere Er
gänzungen von E . Lobel. 

D a s E n d e des B r u c h s t ü c k e s 2 col . I I fehlt: die L ü c k e mag nach Mettes S c h ä t z u n g 
etwa 13 Zei len enthalten haben. F r . 3 g e h ö r t wahrscheinl ich zur unmit te lbar folgen
den K o l u m n e 1 8 und e n t h ä l t den S c h l u ß der v o n Glaukos ' G a t t i n gesprochenen 
Par t i e ; er handelt also auch v o n ihrem T r a u m . E s ist beachtenswert, wie sich einige 
W ö r t e r u n d Vorstel lungen i n beiden B r u c h s t ü c k e n (2 u . 3) i n derselben Reihenfolge 
wiederholen: 

fr. 2 col . I I , 7: 6ö[ä]£ fr. 3, 3: odag dq[x 
4: %aX{e}ivov[g 

9: £XXE[ i 5: (pegei XE[ 

13: Tiaieiv 6: 6 nkrj^ag 
17: Xoioftif 8: äywvog . . . . a&[ 
20: dycov [ 

D i e Wiederholung mancher A u s d r ü c k e w ä r e dadurch zu e rk l ä r en , d a ß an die 
eigentliche E r z ä h l u n g von Glaukos ' Ga t t i n , die viel leicht durch die Rede des Magiers 
unterbrochen worden war, neuer a n g e k n ü p f t w i rd . 

V . 2 e r g ä n z t e Met te : ri yaQ; ro Xomföv ov ae X6V Xad-slv.19 N u n z u m Vers 4. 
Met te liest %aXivol[g, Cantarel la (und Italie) wahrscheinlicher %aXivoy[q. D a s 
vorangehende ].g konnte z u einem Pa r t i z i p g e h ö r e n , z . B . : Qtjyvvjg %aXivov[g 
(vgl. Pers. 199: nenXovg gijyvvcriv). I n V . 5 liest Met te : / e r (peget def; nach 
Siegm. (a. a. 0 . 69) ist auch folgende Lesar t m ö g l i c h : XE[; also z. B . : q/egei Xsfnadvov, 
, , lo rum i u g i " (so G ö r s c h e n a. a. 0 . 44; v g l . Pers. 191: XsTtadv in avxevcov] xl&r)ai). 
D i e Bedeutung des Verbs cpegei k a n n entweder eine absolute sein „ d a s Pferd 
scheut" (vgl . Soph. E l . 725: äaro/j,oi\7iwXoi ßiq (pegovai) oder eine t ransi t ive: (pegei 
Xe[nadvov. A u c h Jei, das auf dem Papyrus i n demselben Vers vorangeht, ist wahr
scheinlich die E n d u n g eines Verbs i n Personalform (3. Sg.), z. B . •&gvnr]si, oder 
eher d-QavJei ( „ f r a n g e r e " ) . N a c h Pers . 196 (£vydv fipavei fjLeaov) k ö n n t e m a n den 
S c h l u ß v o n V . 4 u n d den B e g i n n v o n V . 5 z. B . f o l g e n d e r m a ß e n e r g ä n z e n : 

QTjyvv]g %aXivov[g elra20 drj /LCEOOV Cvyov 
•&Q(ivei' cpsQei Xef naövov. . . 

I n derselben Reihenfolge spricht Atossa (Pers. 195 f.) bei der Schilderung ihres 
Traumes v o n einem zerrissenen Zaumzeug u n d einem gebrochenen J o c h : £vvaQ7iät,Ei 
ßiq\äv£v %aXiv(äv, xai £vydv &QO.VEI /neaov. I n V . 3 k ö n n t e : ]a>v d<5df da]x an 
P r o m . 1009: öaxwv. . oro/uov d>g v£o£vyr)q\7iä>Xog erinnern. Vie l le ich t begann die 
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Katas t rophe des Glaukos so, d a ß sich e in Pfe rd aus seinem Gespann frei machte, 
das Zaumzeug ze r r iß u n d das J o c h durchbrach. D a ß hier v o n einem Pferde die Rede 
ist, obgleich es sich genauer u m eine Stute handelte, ist nicht ü b e r r a s c h e n d . E i n 
solcher Wechsel k o m m t z. B . auch i n der E l . v o n Soph. vor, i n der bekannten Sch i l 
derung von Orestes' Wet t fahr t (vgl. 734 f.: vaxiqac, £%oov\ TicbXovg 'Ooiaxiqg u n d 
b a l d darauf 743 f.: Matv r\viav. . . | xdfxnxovxog ITIJIOV). 

Zwischen V . 6 u n d V . 7 ist keine Verbundenhei t wahrnehmbar. V . 8 hat a l lem 
Anschein nach die letzte tragische R u n d e v o n Glaukos ' Renngespann z u m Inhal t . 
M a n k ö n n t e vie l le icht so e r g ä n z e n : 

xelovvx']il dy&vog d]fj]?Mv [Xol]a§[LOV dgöfxov22. 

Das Par t . XEXOVVT (sc. rXavxov) k ö n n t e z. B . v o n der Verba l form JIQOJ oJde.dogxs 
( V . 7) a b h ä n g i g sein. A m E n d e von fr. 3 w i r d ein Opfer e r w ä h n t , wohl i m Zusammen
hang mi t dem u n g ü n s t i g e n E i n d r u c k , den der T r a u m der K ö n i g i n erweckt. Ä h n l i c h 
besch l i eß t Pers. 518 ff. Atossa, ein Opfer darzubringen, obwohl sich hier die unseligen 
Vorahnungen ihres Traumes schon durch die Kundschaf t des Bo ten b e s t ä t i g t hat ten: 

cu vvxxog ötpig inqxxvrjg EVVTIVIWV, 

mg xdgxa fj.oi aa<p&g eör'jkcüoag xaxd. 

vfielg de qtavkcog avx' äyav sxgivaxe. 
ojxmg o , 

, fteolg fisv nqmxov ev^aa&ai # e ' A « ' xxk. 

D a v o n ausgehend, k ö n n t e n w i r versuchen, die Verse 9 ff. teilweise zu e r g ä n z e n . 

I n V . 9 ist entweder xfjgog oder xfa JiQÖg (Lobel) zu lesen; wahrscheinlicher ist das 

letztere. Das , was i n dieser Zeile vorangeht, tei len die Herausgeber i n der Rege l 

f o l g e n d e r m a ß e n ab: Ja xelo-&a[i (man k ö n n t e z. B . e r g ä n z e n : ivrav&Ja (oder: 

&avovx Ja) xela&ai). A b e r wahrscheinlicher handelt es sich hier u m ein Verb axeofiai 
i n Verb indung m i t einem Objekt xaxd, u n d xaigog bedeutet „e ine g ü n s t i g e W e i l e " 

wie lat. „ t e m p u s " . D a n a c h k ö n n t e n wir den S inn v o n V . 9—10 etwa i n folgender 

Weise zu Ende denken: 

vvv xavx' JäxEicr&ai x[a jigdg23, ei 7ig[&elgu, xaxd. 

ä 6' ifj,]q>Qovo)g (oder: sv]cpQÖvcog25) exQ{e}ivfaJ 7i[gdg xäg Ttrj/toväg™ 
Tioielv, ] E[Q]Ö)' 

Viel le icht wandte sich Glaukos ' G a t t i n an den Chor m i t folgender Aufforderung: 

„ J e t z t ist es Zeit , wenn d u es w ü n s c h s t , dieses U n h e i l zu mi lde rn . " 
I n V . 10 bedeutet xqivsiv „ i u d i c a r e " ; dieses Ve rb w i r d aber auch i m Zusammen

hang m i t der Wahrsagerei gebraucht. E s w ä r e frei l ich mögl ich , auch an Ins t rukt ionen 
zu denken, die v o n einer dr i t ten Person gegeben worden sein konnten (also EXQ{S}I-
v[s / ) , z. B . v o n jenem Magier (fr. 2 col . I I 12), allerdings ist hier dessen R o l l e n icht 
g e n ü g e n d klar . I n V . 11 ff. folgt dann der Auf t rag , den S c h u t z g ö t t e r n ein Opfer 
darzubringen, wobei an der Zeremonie irgendwie ein Priester teilzunehmen habe. 
Der Anfang kann z. B . etwa so gelautet haben: 

{fox[i\Jqi ( T O T 7t[edJofaxißsl (?) 
xolg 7i]Qoaxaxr\Q[loJiaiv ot[g] voffiog (oder: m[g] voföjj) fteolg1'' 
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D i e G ö t t e r , als 7iQoaxarr\qioi §eol gekennzeichnet , 2 8 gleichen wohl den änoxQonoi 
daifioveg, denen i n den Persern Atossa gleich a m Morgen, nachdem sie i n der N a c h t 
vorher den unseligen T r a u m v o n X e r x e s hatte, Opfer darbringt (203 ff.: ßco/uov 
TtQoaiaxrjv, änoxQÖnoiai daipioaiv^ekovaa §vaai neXavov, <bv xekrj rdde). D i e 
B i l d s ä u l e n der „ S c h u t z g ö t t e r " standen gewöhn l i ch gleich vor dem Palast . I n der 
E l . v o n Soph. (v. 1375) stehen solche B i ldsäu len , unter ihnen besonders die des 
Gottes A p o l l o , vor Agamemnons Palas t : vor Apol los S tandbi ld t r i t t , u m den G o t t 
anzurufen, i n Beglei tung v o n Diener innen u n d m i t Opfergaben K ly t a imes t r a , die — 
ä h n l i c h wie hier die G a t t i n des Glaukos — durch ihre Traumerscheinungen i n E n t 
setzten geraten ist (V . 635 f.: ÖTMXK; XvxtjQiovg | evyaq, äväo%w dei/udxwv, ä vvv exm). 
M a n k ö n n t e also auf den ersten B ü c k eine ä h n l i c h e szenische Gestal tung auch i m 
Glaukos voraussetzen. V o n den ü b r i g e n Versen s ind nur einige Buchstaben üb r ig 
geblieben. V . 13 k ö n n t e m a n e r g ä n z e n : ] <p[iX](ov rj/; wahrscheinl ich ging es hier 
darum, sich jemand geneigt zu machen, jemandes Gunst z u gewinnen. 

Pap. Ox. 2160 fr. 8; fr. 448 Mette [Cantare l la a. a, O. 24, 29 f.; E . Siegmann a. a. O. 
68 f.; F . C. G ö r s o h e n a. a. O. 45 f.]: 

Jeiv [ 
Jxeix[ 

ei dy ecr&Xöv cof 
xJeXeiov a[ 

5 'Eßfifj x äva[£ 
^vv/uagxvf 
k'axiv yaQ r\(i[ 
dU' [..].'. xai 1[ 

Jade. 
10 <XOP.> [ 

. [ . ] [ 
v. .[ 

ovga/v 
15 vateig iv [•]..[ 

ni'&aväg öef 
Zrjvdg äyyeXe[ 

2 JT oder Jy Lobel — v[ oder x[ Lobel 3 T/eXewv Siegmann 14 oigafvo— Cantarella. 

I n fr. 3 ist v o n einem V e r s ö h n u n g s o p f e r der S c h u t z g ö t t e r E r w ä h n u n g getan. Z u 
diesem Opfer steht, wie es scheint, fr. 8 i n Beziehung. D i e jambischen Tr imeter 
( V . 1—9), i n denen u . a. Hermes angerufen wi rd , sch l ießen die Rede eines Schau
spielers ab; auf diese folgt eine lyrische Chorpart ie (V. 10—16), deren Gedankengang 
an den vorhergehenden rezitierten Te i l a n k n ü p f t (vgl. die Invoka t ion Zrjvdg äyyeXe, 
V . 17). Vieles weist darauf h in , d a ß die jambischen Tr imeter v o n derselben Person 
gesprochen wurden, die ihren T r a u m i n fr. 2 u . 3 schildert, also v o n der G a t t i n des 
Glaukos . Ihre Gebete f ü h r t e der Chor i m lyr ischen T e i l weiter aus. E r begleitete die 
K ö n i g i n bei ih rem Opfergang wohl so, wie der Chor Atossa be im Hervorrufen v o n 
Dareios ' Schat ten begleitet (Pers. 598 ff.). I n der griechischen T r a g ö d i e gibt es einige 
ä h n l i c h e Stel len: in den Persern u n d den Choephoren v o n Aischylos und i n der 
E l e k t r a von Sophokles. D e r Chor pflegt immer der Ver t raute der dramatischen 
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Haupt f igur zu sein. E r r ä t i n der K e g e l , die G ö t t e r allgemein u m E r f ü l l u n g des Gu ten 
u n d u m Abwendung des B ö s e n z u b i t ten . So ist es auch i n den Persern nach der 
Mi t t e i l ung v o n Atossas T r a u m . 2 9 A u c h i n den Choephoren, als auf Befehl K l y t a i m e -
stras, die unter dem E i n d r u c k eines b ö s e n Traumes handelt , auf Agamemnons G r a b 
ein Opfer gebracht w i r d , r ä t der Chor E l e k t r a , sie m ö g e fü r ihre Freunde (xotaiv 
EvtpQoaiv, V . 109) Gutes erflehen u n d auf ihre Feinde (xolg alxioig.. xov (povou, V . 
117) Rache herabrufen. I n der E l e k t r a v o n Sophokles legt der Chor zwar K l y -
taimestras T r a u m begreiflicherweise g ü n s t i g fü r Agamemnons Nachkommenschaft 
aus (V. 472 ff.), aber die erschrockene K l y t a i m e s t r a , dem Apol lo (&olße TiQoaxaxiJQiE, 
V . 637) ein Opfer darbringend, betet auch i n ebenderselben Weise u m die E r f ü l l u n g 
des i m T r a u m viel le icht verborgenen Guten , alles Böse solle aber auf die H ä u p t e r 
ihrer Feinde fallen (V. 644 ff.): 

a yäg jigooeldov vvxxl xfjde (pdafiaxa 
dioocüv ÖVSIQOJV, xavxd /not, AvxeC äva£, 
et fiev TiecprjVEV Ea&Xd, ddq xeXea tpoqa, 
el <5' l%$Qä, xolg EX&Qolaiv efinaliv fj,£-&Eg. 

E i n e ähn l i che Al te rna t ive war viel leicht auch i n fr. 8, V . 2—4. I n V . 2 g e h ö r e n 
v o n den vier Buchstaben die zwei mi t t leren mögl i che rwe i se zur K o n j u n k t i o n et, m i t 
der auch V . 3 beginnt: ei 6' eoftXov; das W o r t XJEXEIOV (V . 4) k ö n n t e i n den Nachsatz 
passen. N a c h L o b e l kann man i n V . 2 den vier ten Buchs taben ebenso gut als x wie 
auch als y lesen, das tof i n V . 3. kann als Anfangsbuchstabe des Substant ivs 
<b<pEXrj/na oder als Interjektion a> b e i m V o k a t i v betrachtet werden; davon ausgehend 
k ö n n t e n wir i n V . 2—4 einen solchen S i n n vermuten : 

aQrjl-aJx'30 ei x[ax6v xi nQoaßdXXeP1 ööfiayi (oder dofioii;)' 
ei ö' EOÜXOV, <b [ ZEV32, xovöe %Qr}Ofidv wnaaag, 
xJeXeiov34 aflxovfjiai OE XQav&fjvai23 d-iXoig. 

Die Pa r t i ke l xe nach dem N a m e n Hermes (V. 5) zeigt uns an, d a ß a u ß e r Hermes 
auch noch andere G ö t t e r angerufen wurden, deren N a m e n entweder vorher oder 
nachher e r w ä h n t waren. E s waren offensichtlich G ö t t e r aus dem Kreise jener „ S c h u t z 
g ö t t e r " (nqoaxaxriQioi fteoi). E r i n n e r n w i r uns z. B . an die Invoka t ion des v o n Tro ja 
z u r ü c k k e h r e n d e n Bo ten , der die R ü c k k u n f t Agamemnons a n k ü n d i g t (Ag . 509 ff.): 

vnaxög xe #cupa<; Zevg, ö IJv&iög x' äva£, 

. xovg x aycovtovQ fteovt; 

Ttävxaq nqoaavdüi, xov r e/tov xtfidoQOV 
'EQfJifjV, tpiXov XTqqvxa, . . . 

W i r k ö n n t e n also V . 5 z. B . folgend e r g ä n z e n : 

'Egfitj T ' ävafi äXXoi % iniaxonoi üeoi (= ngoaxaxiJQioi {leoi) 

I n V . 6 e r g ä n z t e u n d teilte Cant . so ab: f w fiaQxvfai. Gör schen (a. a. 0 . 45), nach 
dem Beispiel Siegmanns (a. a. 0 . 68), dachte an : gvv/udQxvlQag (wahrscheinlicher); 
es k ö n n t e auch eine Verba l form von avfifmQxvQEO) sein (z. B . t-vv/iaQxvfqoiqq oder 
EVVIMIQXV[QOIXE oder — EIXE). I n V . 7 e r g ä n z t e G ö r s c h e n sariv yäQrjfiflv.t)er P l u r a l 
•fjfi.lv k ann Singulargeltung haben (E/IOI). 
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W a s k ö n n e n die G ö t t e r der G a t t i n des Glaukos bezeugen? M a n k ö n n t e vermuten, 
d a ß sie, v o n ihren Vorahnungen beunruhigt , z. B . ihre U n s c h u l d an Glaukos ' 
Schicksa l beteuert: 

£v/j,fA,d(>Tv[Qec;3e rtfö' (= e/iol) ecrr' 3 5 ( „Se id mi r Zeugen . . . " ) ävairiq (oder avaixim) 
xaxcöv37, 

eartv yaq rjfiflv ygfjv rd näv (omnino) <pößov nAea38 

(oder: eariv yäg rjfi[lv ftv/udg sv/uevrjg fxdXa) 

D a z u zwei Fragen. V o r a l lem: Welche besondere Beziehung k ö n n t e gerade Hermes 
z u Glaukos ' Schicksal haben? D i e zweite Frage: Welche Schu ld k a n n sich — wenn 
w i r den S inn v o n V . 6—7 r ich t ig begreifen — die G a t t i n des Glaukos gelegt haben? 

D i e R o l l e von Hermes konnte schon einfach dadurch gegeben sein, d a ß auf der 
Szene seine B i ldsäu le an einem bevorzugten P l a t z neben den B i ld säu l en der anderen 
S c h u t z g ö t t e r (ngoarar^giot, &eoi) s tand, wie z. B . i n der E l . von Soph. Apol los 
S tandb i ld (V . 637; 1376) neben den Standbi ldern der anderen G ö t t e r steht (oaotneo 
TiQOTivXa vaiovatv rdde; V . 1375). Al lerdings schrieb m a n Hermes als dem Got t 
des Schlafes auch die M a c h t zu , T r ä u m e zu senden. 3 9 A b e r a m wahrscheinlichsten 
ist es so, d a ß Hermes deshalb angerufen wurde, u m Glaukos auf seinem v e r h ä n g n i s 
vol len W e g , der i hn z u m Siege i m Pferderennen f ü h r e n sollte, zu begleiten u n d z u 
b e s c h ü t z e n . Vie l le icht war Glaukos bei seinem A b g a n g i n Hermes ' H u t befohlen 
worden, ä h n l i c h wie A p o l l o — i m Pro log z u den Eumen iden — den Orest vor der 
Reise nach A t h e n auch unter den Schutz v o n Hermes stellt (V . 90 ff.): 'Eo/jLrj, 
(pvXaaae, xdgta d'cov End>vv[xo<;\jiofj,nalo!; lad-i, rdvös noifxaivmv e/jov\lxerr]v. 

D i e zweite Frage, so wie wi r sie formulierten, beruht nur auf unseren K o m b i n a 
t ionen. E s ist unmit te lbar die Frage der tragischen Schu ld i n diesem von Glaukos ' 
Schicksal handelnden Schauspiel. D e r Sage nach wurde Glaukos v o n seinen w i l d 
gewordenen Stuten zerrissen. E i n e Vers ion , u n d zwar die dramat isch wirksamste 
(vgl . Siegmann a. a. 0 .63 ) , e r k l ä r t diese Begebenheit f o l g e n d e r m a ß e n : Glaukos h ä t t e 
den Zo rn der Aphrod i te erregt, wei l er seine Stuten n ich t decken l ieß , u m sie w i l d zu 
machen . 4 0 E s k o m m t aber darauf an, ob diese Sache i n der T r a g ö d i e v o n Aischylos 
n icht s e k u n d ä r e Bedeutung hatte. D i e eigentliche dramatische Spannung kann auch 
durch das V e r h ä l t n i s des Glaukos zu seiner F r a u bewirk t worden sein, oder d i rekt 
eine ihrer Hand lungen z u m A n l a ß gehabt haben. Z u einer solchen H a n d l u n g , die sie 
sich s p ä t e r selbst z u m V o r w u r f machte, konnte sie durch ein Gefühl der Vernach
lä s s igung oder der E insamke i t getrieben worden sein. Gewiß handelte es sich eher 
u m eine K o l l i s i o n der beteil igten Personen als u m eine Tierdressur. 

A n die B i t t e n der Gemahl in des Glaukos k n ü p f t , i n seinem Gefühls- u n d Gedanken
inha l t m i t ihnen ü b e r e i n s t i m m e n d , das L i e d des Chors an (V. 10 ff.). I n V . 15 er
g ä n z t e Cant . vaieiq irfegcov ev Sögaiai, wobei er den sogen. Hermes %&6VIOQ i m 
S i n n hat. A b e r eher handelt es sich u m einen Himmelsgo t t (vgl. V . 1 4 : ovgafv) — 
also z. B . vaieig ev [OVQOLVÜ> — viel le icht eben u m Zeus selbst (vgl. Soph. E l . 174 f.: 
ETI fieyag ovgavä) | Zevq). I n V . 17 w i r d m i t den W o r t e n Zrjvdq äyyeks a l lem 
Ansche in nach Hermes angerufen. 4 1 M i t den Vorzeichen, die Glaukos ' Gemahl in 
bekommen hatte, mochte auch V . 16 i n Zusammenhang stehen: Tivd-aväg de [ayyeXiaq 
( e r g ä n z t e schon Cantare l la) . 4 2 

Pap. O l . 2160 fr. 7; fr. 447 Mette [Cantare l la a. a. 0.23,28 f.; S i egmann a. a. 0. 67 ff.; 
G ö r s c h e n a. a. 0.44f.]: 
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dAA' ovrtQ iv [%i]qaoiai xwn[ 
dAA' iv •d'aMfaJar]^') deivog a.[ 
olov TO XQrj/m TOVT i[ 
oncog öqeiof.J r&v [Ij&afyevöjv 

f> TIO&EV yaq [ 

<pvaai yäq elxfog 
xäfioiy' eyav[xi-
di]q>QOvg y' lyy[ 

jovoef.J fiel 
1 fxijQooiai Siegmann xa>v[ oder xwn[Lohe\ xa>X[ Mette 4 [l]&a{yevü>v Cantarella 6 elxfog 

Cantarella 7 iyavfTlov Cantarella 8 öijtpnovg Siegmann 9 . .] Lobel . ..] Mette. 

V o n den üb r igen , g röß ten t e i l s ganz kurzen B r u c h s t ü c k e n verdient Beachtung 
fr. 7 (es s tammt v o m oberen R a n d e einer K o l u m n e ) , das wahrscheinlich aus einem 
Dia log h e r r ü h r t , obgleich auf dem Papyrus ke in Wechsel der sprechenden Personen 
vermerkt ist (vgl . Siegmann a. a. 0 . 71). A b e r es weist darauf das anaphorische akX 
a m Beginn v o n V . 1 u n d auch V . 2 h i n (ähn l i ch i n den Persern 795 f. u . ä . ) . A u c h 
ji6§ev (V. 5) leitet wahrscheinlich einen Fragesatz ein, wie ebenfalls die P a r t i k e l ydg, 
die m i t Vorl iebe bei F r a g e w ö r t e r n steht, andeutet . 4 3 I n V . 6 k a n n yäq wieder 
eine b e g r ü n d e n d e oder e r l ä u t e r n d e Gel tung haben, wie es oftmal bei A n t w o r t e n der 
F a l l ist. 

I n V . 1 u . 2 stehen sich Iv [yijqaoiai (erg. v . Siegmann) und iv ftaM[o]ori(i) 
s icht l ich ant i thet isch g e g e n ü b e r . Xegaa hat also keine spezielle Gel tung „ loca 
i n c u l t a " (vgl. DLndorf s. v . ) , sondern eine allgemeine „ F e s t l a n d , fester B o d e n " . 4 4 

I n V . 1 kann man xwvf, x<x>n oder xmXf lesen. Manches deutet darauf h in , es sei 
hier b i ld l ich davon gesprochen geworden, d a ß K r ä f t e oder M i t t e l von den U m s t ä n d e n 
a b h ä n g i g s ind. Z . B . : 

dAA' ovrig*5 iv [%e]oaoiai xcon[ijqrjg16 arökog (oder cnoaxog, Xecog) 

dAA* iv #aAd/ff]or}(C) deivog" ä[nteoftai n&%r)g 

(A „ E s gibt ke in Heervo lk [d. h . nichts bedeutet, nichts vermag] m i t R u d e r n aus
gestattet auf dem Fes t l and" . B „ D a g e g e n a m Meere hat es [ein solches Heervo lk ] 
die K r a f t , den K a m p f aufzunehmen".) F ü r B i lde r aus dem L e b e n a m Meer hatte 
Aischylos Vorl iebe. Bekann t ist z. B . die Stelle (Hepta 62 ff.), wo Eteokles m i t 
einem erfahrenen Steuermann verglichen wi rd , der die Stadt gegen „ d e n A n s t u r m 
der Wel l en des feindlichen Landheeres" (xvfia y^egaalov orQarov)i9 s c h ü t z e n sol l . 
I n den weiteren Versen leitet olov (V. 3) einen A u s r u f ein, öniog a m Beg inn v o n V . 4 
ist wohl eine Verg le ichspar t ike l 4 9 — wie schon das unerwartete A d j . ögsiofg]60 

zeigt —, und keine K o n j u k t i o n . D a s G e s p r ä c h k a n n sich z. B . dergestalt entwickel t 
haben: 

olov TO xqr\fia TOVT ifftfjv xeiqti ( = v e x a t ) 5 1 <pqeva' 
onojg ögeiofgj TÜ>V fij'&afyevmv Ae'tov (oder Xvxog)b2. 

Diese Wor t e kann die Gemah l in des Glaukos i m G e s p r ä c h m i t dem Chor oder einer 
ihr nahestehenden Person gesprochen haben. Gegenstand ihrer U n r u h e u n d des 
G e s p r ä c h s waren woh l Glaukos u n d sein Schicksal . W e n n es sich u m eine St icho-
myth ie gehandelt haben sollte, b e s t ä t i g t e mögl i che rwe i se V . 4 (bildlich) das i n V . 3 
a u s g e d r ü c k t e Bekenntn is : 
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A „ W i e dies D i n g meinen S inn beunruhigt!" — B „AVie ein Berg löwe (Berg
wolf) beunruhigt das G e m ü t des eingeborenen V o l k e s . " 

Manches davon k ö n n t e n einige aus den folgenden Versen erhaltenen W ö r t e r be
s t ä t i g e n . V . 5 ist s icht l ich — wie schon a n g e f ü h r t — eine Frage, V . 6 gibt die A n t w o r t 
(das b e g r ü n d e n d e ydo nach dem W o r t ) . A u f die Frage nö&ev yäq (V . 5), die sich 
w o h l auf die Ursache der Er regung oder der Gefahr bezieht, mochte eine allgemeine 
A n t w o r t (V. 6) z. B . so gelautet haben: 

(pvaai yaQ elxf6gS3 ahiav xaxov ftedv 

(Vg l . fr. 273,15 f. Mette [aus der Niobe des A i sch . ] : §edg fiev uhiav (pvst ßqoxolg, | orav 
xaxmaai d&fia.. §ikr)i. I m Glaukos handelte es sich wahrscheinlich u m die Unguns t 
Aphrodi tes . ) . V o n diesem Gedanken ausgehend, konnte Glaukos ' G a t t i n ihre eigene 
Er fah rung zur Gel tung bringen (V. 7). Vie l le ich t sprach sie davon, was gerade ih r 
die m i ß g ö n n e n d e Got the i t eingegeben hatte: 

xäfjtoiy' evavfriog5* rig efißdXXeibb ffedg. 

A u f jene Eingebung konnten sich auch einige nur wenig unterscheidbare oder 
e rgänzungs f äh ige W ö r t e r i n den folgenden Versen bezogen haben: dljygovg y' 
i%v[oaxo7ielv (i%v[oaxonovaav55"- o. ä.; V . 8) u n d <po]ovQe[lv] //£ (V. 9). A u s a l l 
dem k ö n n t e m a n entnehmen, d a ß hier irgendwer (wie w i r vermuten, wohl Glaukos ' 
G a t t i n selbst) irgend jemand n a c h s p ü r t e , unter Aufs ich t hielt . D i e E r w ä h n u n g des 
Wagens (dtqpQog) w ü r d e auf einen Zusammenhang m i t der Wet t fahr t des Glaukos 
hinweisen. A u s dem oben a n g e f ü h r t e n Rekonst rukt ionsversuch k ö n n t e man schl ießen , 
d a ß hier eine T a t v e r ü b t worden war, u n d zwar vor dem W e t t k a m p f oder w ä h r e n d 
der Vorberei tungen z u i h m , eine Tat , die sich Glaukos ' G a t t i n s p ä t e r z u m V o r w u r f 
machte. Sie hatte keine böse Abs ich t , eher bewegten sie zur T a t B e f ü r c h t u n g e n oder 
viel leicht L iebe . 

Al lerdings w ä r e n mehrere Al t e rna t iven mögl i ch , wie m a n V . 7 e r g ä n z e n k ö n n t e . 
Z . B . : 

xäfioty' evavf riov ri ifj,mnrei q>qevi. 

I n diesem Fa l le w ü r d e Glaukos ' Gemah l in anerkennen, d a ß sie sich durch ihre 
Hand lungen tö r i ch t e rwe i se gegen jene allgemeine Er fah rung hat auflehnen wollen, 
die z . B . der Chor in V . 6 z u m Ausd ruck brachte. A u c h Gör schens Vorschlag (a. a. 0 .44) 
verdient , e r w ä h n t zu werden: xdjxoi ys fidv[rigbt elnev. I n diesem Fal le h ä t t e die 
G a t t i n des Glaukos auf A n l e i t u n g eines Weissagers gehandelt; ob das jener Magier 
war, der viel leicht i n fr. 2, I I 12 e r w ä h n t ist, l ä ß t sich n icht sagen. E s ist aber 
wahrscheinlicher, d a ß Glaukos ' G a t t i n aus eigenem Ant r i eb gehandelt hat: i n V . 7 
ist eher v als /j, zu lesen. 

V o n den ü b r i g e n kleineren i n den Glaukos Potnieus eingereihten B r u c h s t ü c k e n 
soll ten w i r noch fr. 9 (449 Mette) e r w ä h n e n : 

Jcpvf 
JSerf 
J.v.f 

J-f-jQf J - [ ] f 
5 ^ y ode [••••• -Jcoxf 

oldJfia novriag dkog [ 
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E s s tammt aus dem E n d e einer K o l u m n e . I n der letzten Zeile s ind leserlich die 
W o r t e : 

old]fiabl novxlag 616g. 

Das eben analysierte fr. 7, das m i t der anti thetischen Bemerkung ev [xsjgaoiai 
(V . 1) — h ^aXdaarji (V . 2) beginnt, r ü h r t aus dem Anfang einer K o l u m n e her. 
E s ist also gut mögl i ch , d a ß fr. 7 unmit te lbar nach fr. 9 folgte u n d z u demselben 
D i a l o g g e h ö r t e . 

* 

F ü r die Erkenn tn i s der H a n d l u n g der T r a g ö d i e haben die neuen Papyrusfunde 
bisher wenig Neues oder Best immtes gebracht. N e u ist für uns der T r a u m , der 
irgendwie das ung lück l i che E n d e des Glaukos a n k ü n d i g t e . D e n T r a u m e r z ä h l t 
G laukos ' G a t t i n dem Chor, den mögl icherweise Dienerinnen, die Ver t rau ten der 
K ö n i g i n , gebildet haben. A u s den Rekonstrukt ionsversuchen k ö n n t e n wir den 
S c h l u ß ziehen, d a ß Glaukos ' G a t t i n woh l G r ü n d e hatte, sich ihr Benehmen oder 
ihre Handlungen , denen sie die Schuld a m Schicksal des Glaukos u n d an ihrem 
eigenen zuschrieb, vorzuwerfen. D i e strafende Got the i t war al lem Ansche in nach 
Aphrodi te , wie es wenigstens eine Angabe i m K o m m e n t a r zu Vergils Georg. I I I 268 
anzudeuten scheint. Daraus folgt zwar, d a ß Aphrod i t e Glaukos deshalb bestrafte, 
wei l er die v o n i h m aufgezogenen Stuten — u m sie feuriger zu machen — nicht 
belegen l ieß, aber gleichzeitig finden wi r i n dieser Nachr i ch t auch eine Andeu tung 
dessen, d a ß seine M i ß a c h t u n g Aphrodi tes einen tieferen G r u n d hatte (vgl. bsd. die 
Wor t e : c u m sacra Veneris sperneret). Sicher l ich konnte Aischylos auch andere M o t i v e 
gefunden haben, die geeignet sind, eine Spannung zwischen M a n n u n d F r a u hervor
zurufen, eine Spannung, der zuletzt Glaukos selbst z u m Opfer fiel. W e n n fr. 7, wie 
wi r vermuten, aus einem D i a l o g s tammt, ist es mögl i ch , d a ß hier neben dem Chor 
noch eine andere der G a t t i n des Glaukos nahestehende Person aufgetreten ist, 
viel leicht ihre alte A m m e (wie etwa auch i n der Niobe). I n der Schilderung des 
Traumes und auch i m Ber ich t des B o t e n n a h m die Beschreibung des Pferderennens 
eine bedeutsame Stelle ein. E s scheint, d a ß Sophokles aus der Fassung v o n Aischylos 
manches D e t a i l i n seine E l e k t r a ü b e r n o m m e n ha t . 5 8 

A u s der Text interpreta t ion u n d aus den arideren E r w ä g u n g e n ist, wie ich glaube, 
z u folgern, d a ß sich die B r u c h s t ü c k e auf den dem A u f t r i t t des Boten vorangehenden 
T e i l der T r a g ö d i e beziehen, u n d keineswegs auf ihr E n d e . 

W o sich die H a n d l u n g des S t ü c k e s abspielte, l ä ß t sich n icht m i t Bes t immthe i t 
sagen. Siegmann (a. a. 0 . 64) meinte, i n K o r i n t h , u n d als Schauplatz des Wet t 
kampfes nahm er P o t n i a i i n B ö o t i e n an. D i e N a c h r i c h t e n , 5 9 die uns ü b e r Glaukos 
u n d seine Schicksale v o n Schriftstellern u n d Kommenta to ren des Al te r tums ü b e r 
liefert worden sind, s ind sehr verwickel t u n d zeugen davon, d a ß es häuf ig zu K o n f u 
sionen k a m . Einerseits k a m es zu einer Vermischung m i t der Geschichte v o n Glaukos , 
dem anthedonischen Fischer, anderseits wurde der Herrscher Kor in th s , Sohn des 
Sisyphos, m i t Glaukos, dem Herrscher u n d S t u t e n z ü c h t e r i n Po tn i a i , verwechselt. 
E s ist schwer vorstellbar, d a ß der K ö n i g v o n K o r i n t h i n P o t n i a i , i m fernen B ö o t i e n , 
S tu ten g e z ü c h t e t habe. Daher mag auch die Unsicherhei t ü b e r den Ort , wo Glaukos 
ums Leben k a m , seinen Ursprung haben. E i n e r Gruppe v o n Quellen zufolge fand 
Glaukos sein tragisches E n d e i n Po tn i a i , nach anderen Angaben — denen w o h l 
V o r z u g zu geben ist, we i l sie sich a l lem Anschein nach auf eine ä l t e re Phase der 
Argonautensage beziehen als auf jene, die i m üb l i chen M y t h u s festgehalten ist 
{vgl. Rober t a. a. 0 . 37 f.) — i n Iolkos bei Begräbn i s sp ie l en , die Pel ias ' Sohn Akas tos 
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zu E h r e n seines Vaters veranstaltet hatte ( im K o m m e n t a r zu Vergi ls Georg. I I I 268 — 
m i t einem Hinwe i s auf die Schrift Tgaycodov/ueva v o n Asklepiades — lesen wi r : ip sum 
(Glaucum) devoraverunt i n ludis funebribus Pe l iae ) . 8 0 

Unsere Trad i t ion unterscheidet die G l a u k o s - T r a g ö d i e von dem gleichnamigen 
Satyrspiel v o m anthedonischen Fischer Glaukos (novriog) durch das A t t r i b u t (rXavxoq) 
ITorvievg, das a m einfachsten so z u e r k l ä r e n ist, d a ß sich die T r a g ö d i e i n P o t n i a i 
abspielte, wo Glaukos herrschte u n d Stuten z ü c h t e t e . D e r Glaukos Ilorvievg ge
h ö r t e zur selben Tri logie, aus der uns das M i t t e l s t ü c k die Perser erhalten ist (vgl . die 
Hypothese z u den Persern). E r wurde also i m Jahre 472 zur Amtsper iode des 
Archon ten Menon au fge füh r t . D e r U m s t a n d , d a ß der Glaukos i n A t h e n so ba ld 
auf der Szene erschien, hat noch ein weiteres P r o b l e m zur Folge. E i n e n K ö n i g s p a l a s t 
als szenischen Hin te rg rund treffen wi r erst i n der Orestie an, die i . J . 458 au fge füh r t 
wurde. E i n e n ebensolchen Hin t e rg rund verlangt auch die L y k u r g e i a , aber das D a t u m 
ihrer Inszenierung ist n icht bekannt (wahrscheinlich erst nach dem J . 467). I n den 
Persern gab es keinen Hin t e rg rund (ebenso wie i n den H e p t a , in den H i k e t i d e n , i m 
Prometheus). A u c h i m Phineus, der als erstes S t ü c k i m Jahre 472 von Aischylos auf 
die Szene gebracht worden war, brauchte m a n wahrscheinl ich keinen solchen H i n t e r 
grund. D i e Vors te l lung eines kön ig l i chen Palastes i m Hin t e rg rund u n d der G ö t t e r 
statuen i m Vordergrund (wie i n der Orestie) w ü r d e uns sicherlich zusagen. A b e r aus 
dem Vorhergesagten m ü s s e n wi r den S c h l u ß folgern, d a ß die H a n d l u n g des Glaukos 
Potnieus a m Stadt rand i m Fre ien spielte ( ähn l i ch wie i n den Persern), u n d zwar 
bei einem g r o ß e n A l t a r , wo mehrere B i ld säu l e standen, die i n der T r a g ö d i e e r w ä h n t 
s ind. Hie rher mag woh l die K ö n i g i n gekommen sein, ihr Opfer zu verr ichten, u n d 
hier mag sie auch den Ber i ch t des B o t e n a n g e h ö r t haben. E i n solcher das N i v e a u der 
Orchestra ü b e r r a g e n d e r Szenebau k a n n sowohl der Inszenierung der Perser (Grab des 
Dareios) als auch der des Phineus (wahrscheinlich ein Felsenriff) gedient haben. 

P R A H A Z D E N f i K K . V Y S O K ? 
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N O T A E 

1 Sämtl iche Bruchstücke führe ich laut Ausgabe von H. J. Mette, Die Fragmente der Tragödien 
des Aischylos, Berlin 1959 an. 

2 Cantarella vergleicht Ag. 274: dvslgmv <pda[i<ixa; vgl. auch Soph. E l . 502 f.: q>do/ia wxxdg, 
ib. 644 f.: <pdo/J,axa \ öiaawv oveigcov. 

3 Vgl. Cantarella a. a. 0. 25. 
1 V. 703 f.: &saaaXäg £%<ÜV\ Innovg; V. 720 f.: vn avrfjv Saxdxrjv cnrfXrjv IxwvflnTiovg) \ 

IXQißmr' d'ei avgiyya xxX. 
6 Vgl. Verg. Georg. III 266: furor . . . e q u a r u m ; Serv. in Verg. Georg. III 268: dilaniatus est 

Glaucus effrenatis nimia cupiditate equabus. 
6 Siegman und Mette lesen xvrjf, Lobel und Cantarella w f , wahrscheinlicher Görschen xvx[. 
7 Sachlich vgl. Anakr .88D: rjviag. . .lx°JV

 oxgiyoifii <o'> ißcpl xsgßaxa dgdpov, phraseo
logisch vgl. Pers. 368: xvxXcp vfjaov Alavrog negi^. 

8 Vgl. Soph. E l . 713 f.: näg ipearcbdr] 6g6ßog \ xxvnov. .dgpdxüiv. 
9 Vgl. Soph. E l . 720 ff. (siehe Anm. 4). 

1 0 So Cantarella a. a. O. 21 (und Italie). Vgl. auch p. 445 Mette: elXxov. . . äg XE 5inX6oi\ 
Xvxoi xxX. 

1 1 An erster Stelle kann man mit einiger Genauigkeit nur xo oder re erkennen. (ro/Y/ai"?? 
Mette). A n zweiter Stelle ist entweder löoi (Siegm.) oder ldoi&' zu lesen, und das eher als 
dioi wie es Mette vorschlägt . 

' 1 2 Vgl. Prom. 695: nEcpgtx' eiatdovaa (fößov nMa Pr. 696, Pers. 603). 
1 3 So auch Cantarella (a. a. O. 21) und Görschen (a. a. O. 44). 
1 4 Siegm. ergänzte n. fr. 258 Mette. Vgl. die feierliche Anrede Pers. 626: ßaaü-eia yvvai. 
1 5 Auch an anderen Stellen geht ähnlich ein Indefinitpronomen voran; vgl. Ag. 676: el d' ovv 

rig äxxlg r\Xlov; Pers. 14: XOVXE xig äyysXog ovrs xig innevg; Soph. E l . 696: oxav öe rig &EWV \ 
ßXdnxr/. 

1 9 Auch unbestimmte zweifelnde Stimmen — eine Art von kleinen Omina — werden manchmal 
direkt reproduziert. A n diese erinnert z. B. Klytaimestra, als sie Freude über die siegreiche 
Beendigung des trojanischen Krieges und die B ü c k k e h r Agamemnons vorspiegelte (Ag. 587 ff.)j 

ävcoXöXvfa fiiv ndhii xagäg Uno, 
öx' ^X&' 6 ngmxog v6xi°S äyysXog nvgög, 

xal xlg p ivinxwv EITIE, ' <pgvxxcogä>v dia 
neioftElaa Tgoiav vvv jienogdrja'ikit, doxsig; 
f\ xdgxa ng6g yvvcuxdg aiQEO&at, xiag.' 

1 7 e[l] ergänzte Siegmann; schon Lobel las eher e oder a als o. 
1 8 So Mette; die Angliederung des ganz kurzen Bruchstückes 4 zum Bruchstück 3 ist nicht 

allzu sicher. 
1 9 Vgl. Prom. 703: xä Xomd vvv dxotiaaff; ib. 745: jj ydg ri Xomov xfjös nrjßdxcov egslg; 
2 0 Nach dem Partizip ist slxa. auch in Prom. 777: ßtj ßoi ngoxslvcov xegöog EIX' dnoaxigEi. 
2 1 Vgl. Soph. E l . 726: xsXovvxEg ixxov.. . rjör] ög6/iov. 
2 2 Vgl. Ag. 120: ßXaßivxa Xoia&Lcav dgö/icov. 
2 3 Bei xaigög fehlt oft die Kopula iaxiv; vgl. Prom. 522 f.: XÖVÖE (sc. Xoyov) d' ovdapä>g\ 

xaigög ysyiovelv. 
2 4 Es könnte zwar auch die 1. Person des Sing, sein ngf'&ä), aber im weiteren gibt die K ö n i g i n 

offenbar Instruktionen dem Chor. 
2 6 ügocpgovcag oder £V<pgövwg schlug Cant. a. a. O. 28 vor. 
2 6 „ I m Hinblick auf das drohende Unheil". Vgl . Prom. 1000: xoXfirjaöv noxe\ngt>g xäg 

nagovaag nrjßoväg ög&wg <pgovEiv. 
2 7 &Eolg ergänzte schon LobeL 
2 8 Vgl. Pers. 216: &Eovg. . . ngoaxgonalg IxvovßEVTj. 
2 9 V . 216 ff.: &eoi)g... ngoaxgonalg Ixvovßivr}, \ EI xi tpXavgov sldsg, alxov xöivd' 
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a.noxqonr)v ZEXEIV, | rd ö' äyd&' ixzeXfj yevsa&ai aoi ZE xal zixvoig ai&ev | xal ndXei 
ipiXoig ze näai. 

3 0 Das Verb dgr/yco hat zweierlei Bedeutung: „auxi l iari" oder „arcere" (vgl. Italie, Index 
Aesoh. B. v.); hier wurde es vielleicht im letzteren Sinn gebraucht (vgl. Hepta 117: ägrj^ov, & 
ZEV, öatcov äXutaiv). Der Plural dgtfgaz' k ö n n t e sich auf jene Schutzgöt ter (Deal ngoazazrjgioi) 
beziehen, von denen vorher die Rede-war. 

3 1 Das Verb ngoaßdXXei k ö n n t e intransitive Bedeutung haben: „fäl l t an", „ereilt", wie z. B. 
m Papyrusfragment 273 (Mette) aus der Niobe von Aischylos: 

navzJgg xaxov ydg nvey/xa ngoaßfdXXsJe ödfßoig. 

3 2 Zur U n t e r s t ü t z u n g der Ergänzung & [ ZEV k ö n n t e n wir die Invokation Zrjvog äyysXe 
(V. 17) anführen: Hermes ist hier der Verkünder des Willens von Zeus, ebenso wie Apollo in den 
Eumeniden, wo der Chor zu Apollo spricht (V. 622): ZEV;, &g XiyEig ov, TÖVÖE xg^Oßöv mnaaE 
(nach dieser Stelle haben wir das Ende von V . 3 ergänzt) . Vgl. auch fr. 117 Mette. 

3 3 Das Verb xgav&ijvai, in Verbindung mit dem ergänzenden ZEXBIOV ähnlich wie in Hik. 92: 
el xgav&fj ngäypa ZEXEIOV. 

3 4 Das Adj . ziXEiog hat hier einen ähnl ichen Sinn wie zEXscHpdgog in den Choephoren, v. 541: 
zovvei.gov elvai ZOVZ' ißol zeXsatpogov. Die bezügl iche Verbalform ist in den Persern (228) zu 
finden: IxzsXotzo dtj zd x(yr]Oxd. Auch Zeus kommt in Ansehung seiner Vollenderfunktion das 
Ehrenattribut zeXeiog Z U (vgl. Ag. 973: ZEV ZEXEIE). 

3 5 Zum Imp. eoz' (2. PI.), der in den erhaltenen Tragödien von Aischylos selten vorkommt, 
vgl. Hepta 179 f.: (lä> tplXoi dalßovsg). . . | quXo&vzcov de zoi TidXEog dgyiwv [pvrjozooEg EBZE fioi. 

3 6 Vgl. Ag. 1505f.: <bg . . . dvalziog EI\ZOVÖE <pövov zig 6 ßagzvgrjacov; Ähnl i ch ist es in der 
Antigone von Sophokles (846). Antigone, zum Tode schreitend, ruft ihr ganzes Heimatland 
(Aigxalai xgijvai, @i]ßag z' aXaog) zum Zeugen ihrer Unschuld an: tjvßpdgzvgag vßß' imxzüißai, \ 
ola . . . egxopai . . 

3 7 Vgl. Cho. 873: dno>g öox&pev zä>vö" ävaiziai xaxcöv (s. G. Murray z. V. 873). 
3 8 Vgl. Prom. 696: ngät ys azeva^eig xal cpdßov jzXea rig el. 
3 9 Vgl. Ni l sson, Gesch. der griech. Religion I 2 , München 1955, 510: „Wei l er Schlafgott ist, 

sendet er auch die Träume ." 
4 0 Serv. in Verg. Georg. III 268 [= 439 Mette]: cum eas cohiberet a ebitu, ut essent velociores. 
4 1 Cant. a. a. O. 30 bringt hier passend eine Stelle aus dem Prometheus (969) in Erinnerung: 

nazgl . . . Zrjvl niazdv äyyeXov (von Hermes gesagt). 
4 2 Vgl. Ag. 274: nozega 6'oveigeov tpdopaz' evjiEi&fj aißeig; Cho. 259: ar/ßaz' evnEi&fj 

ßgozolg. 
4 3 Vgl. Dindorf, Lex. Aesch. S. 65: „frequent iss imus particulae (ydg) usus est in sententiis 

interrogativis." 
4 4 Vgl. Pers. 707 f.: noXXd ßiv ydg ix &aXdaar}g, noXXd d'ix xegaov xaxd \ yiyvexai 

{hrjTolg; Eum. 240: xigaov xal &dXaooav ixnEg&v. 
4 6 Vgl. E u m . 736: p/f\zr)g. . ovzig Saziv (nulla) >jf ß ' iyeivazo. 
4 6 Vgl. Pers. 416: i&gavov. .. x(anr\gr\ ( = remis instruetus) azöXov. Ähnl ich: vavzixdv XEIÜV 

(Pers. 383), damdr]<p6gog XEcbg (Ag. 825), innr)Xdzag \ xal nedoczißrjg Xecbg (Pers. 126). 
4 7 = peritus; vgl. fr. 726 Mette: deivoi nXkxEiv . . . ßtjxaväg Alyvnzioi. 
4 8 Vgl. Pers. 412: gevßa ÜEgaixov azgazov. 
4 9 Vgl. Soph. E l . 1151: &VEXX' oncog ßeßrjxag; ib. 98: oncog Sgvv vXoxöpoi. 
5 0 „og oder oy mögl ich, nicht ov oder oi" (Siegmann a. a. O. 69). 
5 1 Vgl. Prom. 347 f.: insi IXE xal xamyvrjzov zvxai I zelgova " AzXavzog; ib. 5.80 f.: olazgrjXdzm 

. . öslfiazi deiXalav | . . . &8E reigEig; 
5 2 Bei Homer hat der L ö w e das Epitheton ogeaizgoqiog. In der Odyssee wird es auch den 

Wölfen gegeben (Xvxoi. ogiazsgoi, x 212). Bei Aischylos kommt der Vergleich mit einem L ö w e n 
öfters vor: im Ag. (827) bezieht er sich auf das Heer, in den Choephoren (938) auf das Paar 
Orestes—Pylades, an anderer Stelle (Ag. 1259) auf Agamemnon (XEovrog Evysvovg), ironisch auch 
auf Aigisthos (XEOVZ' ävaXxiv, Ag. 1224). Der Vergleich mit einem Wolf ist auch in fr. 445 
(Mette) aus dem Glaukos Potnieus zu finden (&g ze ömXöoi \ Xvxoi). Vgl. H . Mielke, Die 
Bildersprache des Aischylos, diss. Breslau 1934, 87 f. 

5 3 eixf dg schlug schon Cantarella vor. Zur F ü g u n g vgl. z. B. Cho. 690: zdv XExdvza . . . 
elxog siÖEvai. 

5 4 ivav/zlog oder ivavfricog schlug Cantarella (a. a. 0.29) vor; ivavfziov (?) Italie (Index 
8. v.). 

5 5 Vgl. Soph. Oid. Kol . 1392: "AQTJ | zdv oyäjv zd deivdv ßtaog E/ußEßXrjxdza. 
6 5 s Das Wort kommt in Cho. 228 vor. ' IXVEVEIV erwähnt Cantarella a. a. O. 29. 
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*• ,,/tav[ nach der Photokopie mögl ich" (Siegmann a. a. 0. 70). 
" olÖJfia Siegmann (Mette); xv]i*a Lobel (Cantarella). 
5 8 Vgl. Görschen a. a. 0. 47, der aber allzuweit geht. 
6 9 Alles darüber Zeugnis abgebende Material wurde gesammelt und beurteilt von W i l i s c h , 

Rosch. Mythol. Lex. s. v. Glaukos, W e i c k e r , Real-Enc. XIII Halbb. 1412 f., und C. Robert , 
Die griechische Heldensage I 4 , 1920, 175 f. 

m Auf die Begrabnisspiele für Pelias in Iolkos hat schon G . H e r m a n n (Opuscula II, 1827, 60) 
sein Augenmerk gerichtet. S iegmann (a. a. O. 64) dagegen meint, bei Aiechylos wäre Glaukos 
in Potniai ums Leben gekommen. 
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