
SPRECHERVERTEILUNG,
HANDLUNGSVERLAUF UND AUFFÙHRUNG

DES KYKLOPS VON EURIPIDES

Adelmo Barigazzi septuagenario dedicatum *

1. Die Sprecherbezeichnung der Handschriften.
Moderne Ausgaben antiker Dramatiker legen im allgemeinen in zuneh-

mendem Masse immer mehr Wert auf die Beobachtung der Sprecherbe-

zeichnungen und der Zeichen fiir Sprecherwechsel in der Ueberlieferung

der Texté. Aber noch sind spezielle und umfassende Untersuchungen

auf diesem Gebiet nótig. Im folgenden wird versucht, diese Arbeit fùr
den Text des euripideischen Kyklops zu leisten. Die Tradition der Spre-

cherbezeichttrrngen fùr dieses Stùck wurde fùr alle Handschriften (L, P,

La, pa, pb) an Éand von Mikrofilmen úberprúft. Der Mikrofilm konnte

natùrlich fùr L die Farbnuancen der verwendeten Tinte, die seit Zwtz
(1) wichtig sind, nicht wiederergeben - aber ob eine solche Notiz schon

in L stanà oder erst von Triklinios beigeftigt wurde, làsst sich doch

erkennen, und die erste Durcharbeitung des Codex durch Triklinios war

es ja, die in die Apographa ùberging. Auch liess sich im Mikrofilm die

Rrúeit des Rubrikators von P, auf den dessen Sprecherbezeichnungen

zurúckgehen, farblich nicht unterscheiden (2). Im ùbrigen konnte
urid mússten auf die Apparate von Paganelli und Biehl (3) vertraut wer-

den, die ja wohl die Hs. selbst herangezogen haben. Die Apographa von

L wieder wurden herangezogen, weil festgestellt werden sollte, wieweit
sich die Ueberlieferung in diesem Punkt von. Original bis Abschrift ver-

àndert hat, was man also etwa auch zwischen A und L und noch weiter
zurùck zu erwarten oder wenigstens in Rechnung zu stellen hat (4). Im

(*) Queste pagine sí collegano idealmente a "sileno" 1984, Studi ìn onore dí

A. Earjgazzi, dí cuí non hanno potuto far pafte solo perché consegnate in ritardo.

(1) G. Zuntz, An Inquiry into the Transmission of the Plays of Euripides, cam-

bridge l9é5.
(2) Zuntz, Inquiry S. I 39.

iri r"tipiair cyclopem cum apperatu critico edidit Leonardus Paganelli, Bolo-

gna 1981. Euripides Cyclops ed. W. Biehl, Leipzig,Teubner 1983'

(4) paganetii a. O. S. 9f wenet iiberhaupt nach Duchemin und Ussher diese

'Apograph.a' viel hóher als die frúheren Editoren und rechnet mit der Móglichkeit

der Èeri.rnft mancher Lesungen aus anderer Quelle als L. Viclleicht hitte auch die

Editio Princeps bei Aldus Manutius herangezogen werden sollen, ùber die Duchemin

in der Einleiiung ihrer Ausgabe S. VIf handclt. Das Resultat wúrde wahrscheinlich

kaum verschieden sein uon d.ttt bei Durchsicht der Handschriften erzielten.
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folgenden soll nun versucht werdgn, die.Ueberlieferung der Sprecherbe-
zeichnungen zusammenzufassen und vor allem dieWichtigkeit dieser An-
gaben fiir das Verstàndnis des Tqxtes uqd der Bùhnenvorgànge darzu-
legen. Behandelt werden dabei nur diejenigen Fàlle, wo Diskrepanzen
oder Probleme bestehen. Im ganzen kann gesagt werden:
1) die Sprecherbezeichnungen sind viel reicher als etwa im Menander-
Papyrus Bodmer IV, XXV, XXVI (l), sie sind fast so vollstàndig wie
in einem heutigen gedruckten Text,eines modernen Dramas.
2) Die Differenzqn in den Sprecherbezeichnungen in den verschiedenen
Hss. sind minimal. Auch die Apographa bewahren meist die Angaben
ihrer Quellen. Einige markante feUi sèien hier zusammengestellt,

, L hat eine ein4ige hòchstwarscheinlich falsche Sprecherbezeichnun-
gen: 638. Vor Vs t hatte der Codex keine Sprecherbezeichnung. Im
ùbrigen setzte er bei geteilten Versen sehr oft im zweiten Versteil nur
lineola statt einer Sprecherbezeichnung: 754, I57, 261, 558, 5ó0,
588, einmal sogar am Anfang eines ganzeri Verses: 155. Hinzu kom-
men nur Ergànzungen des Triklinios, der.zu Vs I oùrrzoq hinzuschrieb

- ob aus Eigenem oder aus anderer, Quelle, etwa A? - und gelegentlich
Chorleilurrgen durch rlp txo, f,erner Strophengliederungen der Chorlieder
andeutete.

P (6) hat vor Vs 7 ot\r1vos - aus anderer Quelle als L, aus Trikli-
nios' Ergànzung in L oder aus Eigenem? (7). I54 schrieb p im Vers-
innern die Sprecherbezeichnung orÀ4, die in L fehlt, wo nur Spre-
cherwechsel durch lineola markiert ist. In der chor- und wechsel-
gesangpartie 483-518 machr P die Chorteilungsangaben des Trikli-
nios nicht mit; d. h. er hat 483 nur das Zeichen fùr Chor, dann
keine Sprecherbezeichnung bei +87, 4g5 und 511 bloss das Zeichen
fùr Chor aus L, nicht Triklinios' ript. 558 und 5ó0 schreibt p die
Sprecherbezeichnung orì.4 im Versinnern, wo in L bloss lineola steht.
Die Sprecherbezeichnungen hat P also nicht mechanisch aus L, resp.
Triklinios, sondern da und dort mit Bedacht erganzt.

La charakterisiert sich durch das Fehlen einer Reihe von auch
notwendigen Sprecherbezeichnungen, die L oder Tr. hatte: g5,

(5) Darùber Stoessl, Personenwèchsel in Menanders Dyskolos, "Sitz. Ber. d. óst.
Ak. d. Wiss.", Phil.-Hist. KI.,234.5, tpóó. Ole Zeichen fúr Sprecherwechsel im pap.
Bodmer XXV, lV, XXVI, "Anz. d. Ak. Wiss." tO6, 1969, yb-lAl .

(6) Die Sprecherbezeichnungen in P stammen vom Rubrikator; Zuntz,Inquiry
S. 139; der Rubrikator ist im folgenden gemeint, wenn von Sprecherbezeichnungen
in P die Rede ist. .

(7) In solchen Fàllen gibt es meist zu viele Móglichkéiten als dass Abhàngigkeits-
verhàltnisse der Codices konstituien werden kónnren.
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437, +86; +95, 5O3, 5+5, 553, 560, 624, 637, 691. Gelegentlich ist
La selbstàndig gegenúber L: 635 schreibt er úpLX, wo L nur das

Zeichen fùr Chor hat; L75 schreibt La als einziget Codex'noch in-

nerhalb der Rede des Silens die Sprecherbezeichnung où., wohl des-

halb, weil mit diesem Vers eine Stichomythie zwischen Silen und

Odysseus beginnt. 469 ist ein eist fólschlich geschriebenes Zeichen

fùr Chor radiert und richtig rcu gesehrieben. Vor Ys. 2/3 -, natùr-
lich auf Vs 1 bezogen - steht où.4nís. La, hat zwar einerseits eine

Reihe von Sprecherbezeichnungen von L wohl durch Flùchtigkeit
weggelassen, anderseits aber zeigt er da und dort Bedachtsamkeit in
der Setzung dieser Zeichen.

Pa geht in der Vereinfachung der Sprecherbezeichnung durch blosse li-
neola als Zeichen des Sprecherwechsels noch weiter als L oder Tr., etwa

in der Partie IO2-L53, wo nur 102'105, 114-5,I2I-2,128-9;137-8,
745, 1,49, 150 Sprecherbezeichnungen stehen. Ferner '528-3L, 53+-9'
Vor Vs 1 steht keine Sprecherbezeichnung, Triklinios' Note ist also

nicht ùbernommem. Anderseits iSt 261die blosse lineola von L durch
die richtige Sprecherbezeichnung 06 ersetzt, 638'das falsche 06 von L
erst úbernommen, dann gestrichen und durch filttyersetzt, dann fúr die

2. ,Vershàlfte das Zeichen ftir Chor von L ùbernommen. Auch im Pa

waltet alsci gelegentlich Bedachtsamkeit in der Setzung der Sprecher.

bezeichnungen.
pb ergànzt in vs 261 die sprecherbezeichnung 06 in der 2. vershàlf-

te, wo in t bloss lineola steht - wie Pa -, ebenso 558 und 560 das Zei-

chen où.. 588 fehlt die notwendige Sprecherbezeichnung oder wenig-

stens die lineola, die L hat - gerade dieses Zeichen konnte im Laufe der

Ueberlieferung leicht verloren gehten. In Vs 1 steht orì.4zoS supra li-
neam.
3) Die Sprecherbezeichnungen sind nicht immer mechanisch kopiert,
sondern gelegentlich mit Bedachtgesetzt oder veràndert.

4) Die ró[erung aus all dem' die ùberlieferten Sprecherbezeichnungen

sind in Textausgaben beizubehalten, wo immer es irgend móglich ist

und nur bei nachweislichem Fehler abzuàndern
Und nun zur Nachzeichnung des Handlungsverlaufes unter.Heran-

ziehung der Erkenntnisse aus der Beobachtung der Ueberlieferung der

Sprecherbeze ich nu ngen.

2. Díe Handlung des Kyklops.
Die Szene: grasbewachsene Felslandschaft (45), in der Mitte Eingang

zu einer Hóhle, der Behausung des Kyklopen, durch ein Tor verschlos-
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sen (8); davor, wie in einem Bauernhof, Wassertrbge zur Viehtrànke (4ó
f.) (9). Das Tor óffnet sich, heraus tritt der Silen; in der Hand tràgt er
einen Rechen (33). W4hrscheinlich schloss er das Tor hinter sich:
solange sich Darsteller im Bùhnengebàude befanden, war wohl ein Blick
der Zuschauer ins Innere nicht erwùnscht. Die Hs. L hatte zu Beginn
der Prologrede des Silens keine Sprecherbezeichnung, Triklinios trug
nach orl?vos. Fehlen einer Sprecherbezeichnung zu Vs 1 kommt.hàufig
voî z. B. im Bodmerschen Menanderpapyrus (P. Bodmer IV). P und die
Apographa La, Pb, haben ebenfalls die Beischrift orÀ4zos.

Der Silen spricht von Vs 1-40, von 36 an ist bereits der Satyrchor
sichtbar, der eine Schafherde úber eine der beiden Parodoi herantreibt.
Eine so lebhafte idyllische Aktion ist nur im Satyrspiel oder der Komii
die, kaum in der Tragódie denkbar (10).

Aus den Verszahlen làsst sich wohl auch ein Schluss auf die Technik
der Inszenierung ziehen: hat der Chor von der Skene aus mit seinem
Gang zur Parodos und ùber diese hinauf zur Orchestra gleichzeitig mit
dem Heraustreten des Silens aus der Hòhle begonnen, so làsst -sich die
Zeit, die er fùr seinen Weg benótigt, mit etwa 40 Versen errechnen.
Eine solche Berechnung kann natúrlich nur sehr ungefàhr sein. Der
Akteur hatte nicht nur bis zur Orchestra, sondern auch dort noch zu
seinem endgùltigen Standort zu gehen. Angelangt, mochte er sofort
oder erst etwas spàter mit seiner Rede beginnen. Trozdem bleiben die
fùrWegzeiten errechneten Verszahlen ziemlich konstant (1 1).

(8) Das ergibt der spàtere Vertauf der Handlung. Im folgenden wird u.rru.h,,
das Spiel der jeweiligen Óffnung und Schliessung des Tores darzustellen - freilich
durchaus hypothetisch, da der Text keine expliziten Hinweise gibt. Wie P. Arnotr,
Greek Scenic Conventions in the Fifth Century B. C., Oxford 1962, S. 42 dazu
kommt, 2 Túren anzunehmen, bleibt unerfindlich.

(p) Wie weit das Theater die gewúnschte lllusion im Einzelnen realistisch auf-
baute, bleibt eine Streirfrage der Archàologie. Fúr das'Illúsionstheater'H.Kenner,
Das Theater und der Realismus in der griechischen Kunst, Wien 1954 und Griechi-
sche Theaterlandschaften, 'Jh. d. óst. Arch. Inst. Wien" 47 1964/5. W. Jobst, Die
Héhle im griech. Theater, "Sitz. Ber. d. ést. Ak. d. Wiss.", Phil.-Hist. Kl. 268.2,
797O.Zut Beschreibung der Szenerie des Kyklops vgl. Jobst a. O. S. 5off, Kenner,
Theater S. 110f.

(10) Diese bewegte Dinghaftigkeit bleibt bestehen, auch wenn es sich im Kyklops
nicht um wirkliche Schafe, sondern als Schafe kostúmierte Knaben gehandelt haben
sollte (Kassel, "Rhein. Mus." 98, 1955, S. 282ftP. Arnott a. O. S. 101). Andere
Móglichkeit der Inszenierung bei Jobst, a. O. S. 52 u. Anm. ló9.

(11) Vgl. Stoessl, Die Hiketiden d. Aischylos als geistesgeschichtliches und
theatergeschichtliches Phànomen, "Sitz. Ber. d. Philos.-hist. Kl. d. Ak. d. trViss.",
Wien, 35ó. Bd., 1979, S. 59ff - fùr dieses wohl fast ó0 Jahre frúhere Stúck liess
sich eine Wegzeit von etwa 5O Versen errechnen. Umgestaltungen des Theaters, vor
allem die Neugestaltung durch Perikles lagen dazwischen.
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Mit Vers 41 beginnt die Parodos des choresvon saryrn (12). L hat

die Sprechbezeichnúng Xapos oaÍùpo)v, P nur 1o - was dagegen spricht,

dass it direkt aus L stammt - die Apographa wie L Xopoq oarup@v.

Innerhalb dieser chorpartie steht nirgends eine sprechbezeichnung.

Der Aufbau diesèr Parodos' a) Strophe 41-8, gerichtet an einen

widder, der sich von der Herde entfernt und mit gutem Zureden auf

den rechten weg gebracht werden soll. b) Es folgt ein Zwischenspiel,

49-54 ( 1 3 ), in tni.t-.t .- sich ein satyr - vermutlich nur einer, wohl der

Chorftihrei - bemùht, mit Rufen und der Androhung von Steinwúrfen,

den Widder wieder auf den gewùnschten Kurs zu bringen. c) Die Gegen-

strophe 55-62 gilt den Muttertieren, die in die Hùrde gehen und ihre

;ungen an die irrt.t nehmen sollen. Fast scheint es, dass der Chor in

,*.í Haft.n agiert und singt, dass sich die eine Hàlfte mit dem Widder,

die andere miiden Muttertieren abgibt. Aber gerade in dieser Parodos

hat weder Triklinios noch irgendein Spàterer versucht, durch Beischrif-

ten Chorteilung anzudeuten. Es war ein Einfall Kirchhoffs, nach Vs ó2

ohne jede handschriftliche Grundlage das Zwischenspiel 49-54 zu

wiederholen, obwohl sich doch die Aktion der Rùckfùhrung des Wid-

ders nicht wiederholen liess. Duchemin, Ussher, Paganelli sind ihm darin

gefolgt - zu Unrecht, wie ich glaube - Meridier und jetzt Biehl hatten
'd"r itir Recht nicht mitgemacht, Nauck teilt den ga;nzen Text der

Parodos nur auf Strophe und Gegenstrophe auf. d) Dem durch das

Zwischenspiel getrenntin Strophenpaar f.olgt eine Epodos 63-81, in der

der Chor - sicier der ganze Chor - wehmútig das Fehlen alles diony-

sischen Treibens "- Órt seines Dienstes beklagt' So baut sich die

Parodos deutlich im Dreischritt auf: Strophe - (Zwischenspiel) Anti-

strophe - Epodos. Die ganze Chorpartie hat 41 Verse - etwa ebenso-

viel wie der Prolog des Silens.
Bei Vs 82 und fohl schon etwas frùher ist Odysseus sichtbar, der mit

einer Schar seiner Gefdhrten úber die andre Parodos, d. h. von der Seite

des Meeres, heraufkommt. Hat er den Aufenthaltsraum in der Skene

verlassen, als der Chor seinen Gesang begann, so betrug seine Wegzeit

etwa 40 Verse - wie vorher die des Satyrchors. Das ist wohl fur diese

Inszenierung konstante Wegzeit zwischen Aufenthaltsraum der Dar-

steller in der Skene, Weg ùber die Parodos, Ankunft auf der Orchestra,

Einnahme des endgùltigen Platzes. Auch aus diesem Grund ist Kirch-

hoffs Einschub, die wiederholung des Ephhymnions nach der Gegen-

strophe, abzulehnen

(12) Vgl. besonders R. Kassel, a.o.5.282f; G. Serrao, ..Mus. Crit.', +,|969, Soff '

i r I i fi.a.r notierre iriklinios im L èQutw. noch steht es in irgend einer anderen

Hs. Die meisten Ausgaben drucken es, Biehl làsst es mit Recht weg'
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Der Silen, Vater der Satyrn, bricht deren Gesang ab und verlangt, die
Diener mógen auf Geheiss der'Satyrn, die Herde in die Hóhle treiben
(82 f .) | iívr p a 6' eís, r er pn p egrj n oí.1tv as d.0 p oio at r p oon 6\ovs rceì.eúoa-
re. Es spielte also auch eine stumme Schar von Dienern, die entweder
den Satyrchor begleitete oder hier aus der Hóhle kam und auf das
yt speíre cles Chors nun (84) die Herde hineintrieb. Es sind Theaterdie.
ner und es làsst sich nicht sagen,wie gekleidet oder kostùmiert. Vermut-
lich wurde das Tor der Hóhle jetzt kurz geóffnet und dann wieder
geschlossen

82 ff . beschreibt der Silen die herannahenden Griechen' eine Schar
Schiffsleute unter Fùhrung eines orparrlltarr1s (Só); sie tragen leere Ge-
fàsse ritrrgi 6'aúyéot "um den Hals" - wohl wie Rucksàcke, so dass die
Hàlse der Gefàsse am Nacken der Tràger liegen (?) (14).

96 beginnt Odysseus zu sprechen. Er war seit 82 sichtbar, also ganz
oder fast ganz auf der Orchestra; bis zu Beginn seiner Rede vergehen
weitere 14 Verse: Weg ùber die Orchestra und bis zum Gehóft des Ky-
klopen. Ob und wie lange er sich still verhielt, ehe er seine Rede begann,
làsst sich nicht sagen. Er verlangt Trinkwasser und Lebensmittel. 99 be-
merkt er verwundert die Satyrnatur des Chores und des Silens und be-
grússt zunàchst den Alten. Das folgende stichomythische Gespràch - O-
dysseus erkundigt sich ùber Land und Leute und erfàhrt sehr Unerfreu-
liches úber das Leben der Kyklopen - geht zwischen ihm und dem
Silen hin und her QA2-28); dann, als die Abwesenheit des Kyklopen
feststeht, erhandelt sich Odysseus vgm Silen Lebensmirtel, fùr die er
Wein aus seinem mitgebrachten Wunderschlauch geben will, und wird
schliesslich handelseins (129-62).138 erkundigt sich der Silen nach dem
Gegenwert, den Odysseus fúr die Lebensmittel geben will; darauf bietet
Odysseus ganz besonderen Wein an (139) und das scheint dem Silen sehr
begehrenswert (140-3); 744 Frage des Silens, ob derWein im Schiffe sei
oder ob ihn Odysseus bei sich trage. Darauf zieht Odysseus den Wein-
schlauch hervor, den er offenbar im Gewande verborgen hatte ( 145 ); der
so getragene Schlauch kann nicht sehr gross gewesen sein, daher der
Silen: der kónnte nicht einmal meinen Mund fùllen (146); Odysseus
erklàrt darauf die Wunderkraft des Schlauches: es fliesst zweimal
soviel Trank zu, wie aus dem Schlauch fliesst (147) (15). Das nimmt der

(14) Die Kommenrare von Ussher und Ducùeùin bieten keine Erklàrung.
(15) l,,0 statt zoi der codd. Levi und Blumenthal ist leichte Konjektur, und doch

nicht ganz befriedigend, di'e Wunderkraft des Schlauches mùsste sprachlich stàrker
hervorgehoben werden; und so wie sie ausgedrùckt wird, ist die sache gar nicht
vorstellbar. Biehl behàlt unter Beibringung guten Marerials das ùberliefene uaíbei.
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Silen ohne besondre Verwunderung zur Kenntnis (148)' Darauf Odys-

seus: soll ich Dich zuerst den ungemischten Wein kosten lassen ? (149).

Da der Silen mit diesem Vorschlag einverstanden ist (150), zieht Odys-

seus auch einen Becher heraus (151). Darauf verlangt der Silen Oeff-
nung des Schlauches (152) (L6), damit er trinke und sich (an Wein)

erinnere (Vgl. I23 f). Das tut Odysseus und fùllt den Becher aus dem

Schlauch (í6où, 153); der Silen riecht zunàchst zu dem Wein (153 f),
dann gibt ihm Odysseus zu trinken (155). Die Rollenverteilung ist aus

dem Inhalt deutlich - L hat bloss lineolae; P und die Apographa haben

aber Sprecherbezeichnungen. Diese sind also nicht mechanisch abge-

schrieben, sondern mit Bedacht gesetzt. Der Silen.trinkt (15ó); der

dreifache Ausruf A d d, extra metrum, scheint dreimalige Zùge aus dem

Schlauch zu begleiten (17). Auf Odysseus' Frage (158) bestàtigt der

Silen, wie ihm der Wein durch den ganzen Kórper gegangen sei (159).

Wieder ist die Sprecherverteilung durch den Inhalt deutlich. L hat vor
158 nur lineola, P, Pan Pb haben Od., La wie L keine Sprecherbezeich-

nung. Als Odysseus ausserdem eine Zahlung in Geld anbietet (1ó0),

lehnt der Silen das ab und verlangt statt dessen nur wieder Offnung
des Schlauches (161) (18). Wahrscheinlich willfàhrt ihm Odysseus, es ist
anzunehmen, dass nach Vs. 1ó1 ein neues, diesmal stummes Trinken er-

folgte. Endlich verlangt Odysseus, dass die Lebensmittel - Kàse'und
Làmmer - aus der Hòhle gebracht wùrden: èrcgéperé vuv rupeúpar' fi
ttúl,t tv rórcov (L62); sein Wort richtet sich an eine Mehrzahl - natùrlich,
da es sich ja um eine gróssere Menge von Herbeizubringendem und daher

eine Mehrzahl von Tràgern handelt - ohne dass gesagt wùrde, wem der

Befehl gilt. Silen erklàrt sich einverstanden (1ó3). Da er weiterspricht,
kann ihn der Dichter hier nicht in die Hóhle abgehen lassen, zumal da er

allein auch nicht im Stande wàre, die ga;nze Menge der Lebensmittel zu

bringen. Vielleicht darf man annehmen - sollte naturalistisch gespielt

werden - dass er zum Eingangder Hòhle ging, das Tor óffnete und den

drinnen befindlich rpóono\ot ein entsprechendes Zeichen machte (Vgl.

Vs 83). Wahrscheinlich wurden wihrend des folgenden Gespràchs zwi-

schen Silen und Odysseus in stummem Spiel dieWaren durch dierpóo'
aotror aus der Hóhle gebracht und von den Gefdhrren des odysseus

ùbernommen. Das Tor mag dann wieder geschlossen worden sein. Der

QO èxnólaEol ohne Parallele; vgl. Usshers Anmerkung zur Stelle.
(17) L. Sc. gibt nur Stellen von verdoppeltem à(A. Pr. 114,566),wo die tnter-

jektion Schmeiz ausdrúckt. Eine Parallele des dreifachen ó ih der hier angenom-
menen Bedeutung scheint zu fehlen (auch Biehl bringt keine bei). Aber dieser

Gebrauch des Lallwortes kónnte zur Stelle geschaffen sein.
(18) Vgl. 138f, wo der Silen zunàchst an Zahlung in Gold gedacht hatte.
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Silen selbst aber bleibt im Freien; in seiner Rede beginnt der Wein zu
wirken, seine Gedanken reihen sich ohne klare syntaktische Fùgung
aneinander; nur einen einzigen Becher dieses Weines zu trinken,móihté
er wahnsinnig sein (L64), die Kleintiere aller Kyklopen daftir geben
(1ó5), sich vom leukadischen Felsen ins Meer stùrzen, (1ó6), wàre er
nur einmal betrunken und kónnte den Ernst des Lebens ablegen (167)
(19). Von der Vorstèllung des Trinkens gleitet er hinùber zu der eines

Gastmahls (170 ff) - und zu den sich dabei ereignenden erotischen
Begebenheiten (t69-72); betrunken ist er enthemmt. Und da soll er
diesen Trunk nicht anbeten und die Unwissenheit des Kyklopen - der
die Freuden des Trunkes nicht kennt - verachten (173-4)? Die Zeichen
seiner Trunkenheit, vor allem der rot angelaufene Kopf spielen gleich
nachher eine Rolle (228r. Mit Vers 175 wendet sich Silen an Odys-
seus. Kein Zeichen fiir Sprecherwechsel in den Hss., nicht in L, nicht
in P, nicht in den Apographa, Paris. Gr.2887, Paris. Gr. 2817; der
Laurentianus 31, 1 setzt sogar die Sprecherbezeichnung Erì. an den
Rand - offenbar, da mit diesem Vers eine Stichomythie beginnt. Es ist
unbegreiflich, dass alle Ausgaben, zuletzt Biehl, hier einer Idee Tyr-
whitts folgen und in der ganzen Stichomythie 175-9 statt des einhellig.
úberlieferten Xù. Xo einsetzen, also an 3 Stellen àndern und ùberdies
bei Vs 188 ein nirgends ùberliefertes Eù. einfùgen (20). Dabei ist die
Sache so einfach. Schon t69 hat sich der Silen seinen erotischen Phan-
tasien hingegeben und setzt fort, er fragt Odysseus, was die Griechen
nach der Eroberung Trojas mit Helena gemacht hàtten und nimmt
natùrlich an ihrawec atnÌp \rcrcporrfoor' èv pépet(180). Nichts spricht
dafùr, dass der Silen 174 in die Hóhle geht und 188 wieder heraus-
kommt. Das aber nehmen die Ausgaben an; Ussher bemerkt zu 175:
"silenos skips gaily off into the cave;" und zu 188 "silenos reemerges
from the cave, struggling beneath the weight of lambs and cheeses (or1

oniun 190)" und Duchemin zu 175 ff "Il est evident, comme I'a fort
bien vu Tyrwhitt, que les vers 175, 177,179 sqq sont prononcés par le
Coryphée. Silène est entré dans I'antre après le v. 174, une fois achevé

(19) Richtig von ussher erklàrt. viel Material dazu in meinem Kommenrar zu
Menanders Dyskolos, Y s 423, Paderborn 1965.

(20) Paganelli und Biehl fùhren zu Vs 188 an, dass pb hier die Sprecherbezeich-
nung lr. biete. Das konnre ich im Mikrofilm nicht verifizieren. Tyrwhitts Argumen-
tation konnte ich nicht auffinden, In den coniecturae in Euripidem,oxonii 1g22,
die Paganelli und Biehl in ihren Literàturverzeichnissen anfúhren, ist die Stelle nicht
behandelt. An Ausgaben habe ich eingesehen: Kirchhoff, wecklein, Murray, Duche-
min, ussher, Paganelli, Biehl. Ich habe die Sache in meiner Euripides-ùbersetzung,
Euripides, Tragódien und Fragmenre, II, Zùrich, Artemis 1968, s. 375f richtig-
gestellt - aber das ist nicht beachtet worden.
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son morceau de bravour débité sous I'empire du Maron. Il reparait au

Vs 188, apportant le lait, le caillé le fromage et les jeunes agneaux

promis à Ulysse en échange de son vin." Man versuche sich vorzustellen,
wie der Silen mehrere Kàseleibe und mehrere Schafe mit zusammenge-

bundenen Beinen (Vs 225') und sonst allerlei herbeitràgt, um der

Unmóglichkei dieser Auffassung sicher zu sein.
Inzúischen ist der Kyklop tiber die Parodos, von der Landseite her,

herangekommen. Wann dieser dritte Schauspieler den Aufenthaltsraum
in dei Skene fùr seinen Auftritt verliess, ist im Text nicht deutlich zu

erkennen. Rechnet man die in dieser Inszenierung anscheinend kon-
stanten 40 Verse zurùck, so kommt man auf die Trinkszene des Silens,

$2 ff - der lebhafte Bùhnenvorgang mag fùr den Schauspieler des Ky-
klopen als eine Art Stichwort gedient haben. Seine Ankunft auf der

Bùhne wird mit dem Ausruf oilrror Kúrctrourlt 66'épyerat(193) angezeigt.

Als Sprecher war hier in L ursprùnglich der Chor angegeben, doch wurde
das Zeichen >&durch Triklinios getilgt und statt dessen 06, eingesetzt.

OD ist jedenfalls die lectio difficilior und daher vorzuziehen. P und die

Apographa folgen Triklinios. Vermutlich hat Triklinios hier nach A kor-
rigiert; das Sprecherzeichen fùr Chor in L erklàrt sich wohl als Fehler,

hervorgerufen durch den Plural rl 6pó.oopev und droÀc,1ì.alreu. Odys-

seus mag sehr wohl den Kyklopen, den er ja noch nicht gesehen hat, an

seinem Ausseren erkennen (21). Die Rede des Odysseus setzt sich ohne

Unterbrechung den ganzen Vers 193 und 194 fort, er will vom Silen ei-

nen Fiuchtort wissen - ó yépov spricht er ihn an wie LOI ròv lepaíre-
pov, Darauf Stichomythie zwischen Silen und Odysseus 195-L97, je-

weils mit Sprecherbezeichnung in allen Hss.; der Silen ràt Verstecken

in der Hóhle selbst, das lehnt Od. 198-202 ab. Wàhrend der Verse 193-

197 ist der Kyklop ùber die Orchestra wohl bis zum Eingang der Hóhle,
bis zum Chor und Odysseus mit seinen Gefàhrten gelangt. Fúr diesen

Weg ùber die Orchestra hat er 10 Verse gebraucht, um 4 weniger als O-

dysseus bei seinem ersten Herannanhen,S2-95; der Kyklop bewegt sich

in seiner gewohnten Ungebung und ohne Begleitung jedenfalls schneller

als Odysseus mit seinen Gefàhrten.
Als der Kyklop beim Satyrchor und dem Silen angelangt ist, betàtigt

dieser sich als forscher Chorkommandant und Adlatus des Kyklopen
(203). In allen Hss. steht Silen als Sprecherbezeichnung vor dem Vers.

Da hat wieder Tyrwhitt geàndert: er schrieb statt der Sprecherbezeich-
nung où. Kúrcì.clrl und musste dafùr die Sprecherbezeichnung Ku-

(2 1) Wie Sostratos den Knemon, Men. Dysk. 143 (dazu mein Kommentar,
Paderborn 19ó5 und Gomme-Sandbachs Kommentar S. 158). Ebenso erkennt
Theseus den Oidipus im Oid. Kol. des Sophokles, 55lff.
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rcì.crrl von L, P, La, Pa, Pb zuYs204 tilgen (22).Das formelhafte {íze'

ye ró.peye vermutlich ,intransitiv, vom Silen als dem BEfehlshaber des

Chores gesagt, àhnlich wie Arist. Av. L720; wo freilich andere,aber

àhnliche Worte.gebraucht sind (23). Anicheinend hat der Chor unruhig
herumgetanzt (24).

204 beginnt der Kyklop zu sprechen (Sprecherbezeichnung in allen
Hss.). Er wendet sich an die Satyrn und fragt, ob alle Arbeiten verrich-
tet sind. Auf seine Aufforderung p\her' iívc's rcai. pfi rcaru (211) ant-
wortet Silen fùr den Chor (2t2 f .): in allen Hss. Sprecherbezeichnung
orì.4. Es îo\gt 2L4-219 Stichomythie zwischen Kyklop und Silen; vor
den Versen jeweils Sprecherbezeichnung Silen, resp. I(yklop in allen
Hss. Der Kyklop fragt, ob seine úblichen Nahrungsmittel vorbereitet
sind und erhàlt die entsprechenden Antworten. Es besteht kein Grund,
die Reden des Silens mit Tyrwhitt dem Chor zu geben, wie die moder-
nen Ausgaben tun (25).

Erst 222 erblickt er Odysseus und seine Gefàhrten, die offenbar bis
jetzt von dem durcheinanderwirbelnden Ghor (2O4,219) verdeckt wa-
ren. Sie tîagen Làmmer mit zusammengebundenen Beinen (224 f) und
Behàlter mit Kàse (226).Der Kyklop hàlt sie fúr Ràuber und Diebe
(223). Und da er seine Augen auf Silen richtet, bemerkt er, dass dieser
ein verschwollenes Antlitz hat, wie er vermuter, von Schlàgen (227).ln
Wahrheit gilt die Annahme, dass das Gesicht des Silens von seiner aus-
giebigen Weinkost (152 ff .) erwas verschwollen isr, wie das beim Rausch
zu geschehen pflegt (26). Der optische Ausdruck dieser Tatsache blieb

(22) Auch hier konnte ich Tyrwhitts Argumentation nicht auffinfen und musste
. mich auf die Apparate der Ausgaben verlassen. Ihm folgten Murray, Méridier,

Ussher; Duchemin schrieb statt der Sprecherbezeichnung fùr Silen Xo mit durchaus
ungenúgender Begrúndung (S. 59f). Paganelli ùbernahm Duchemin's Xo, teilte aber
den Vers iach ndpeye und gab den Rest des Verses dem Kyklopen. Biehl behàlt zu
203 die Sprecherbezeichnung )r bei, gibt aber den Rest des Verses nach rdpeye
dem Kyklopen, dessen Rede sich dann bis Vs211 fortsetzt (dazu seine Bemerkung
auf S. 29). Alles unnótig; die Sprecherbezeichnungen der Hss. sind sinnvoll und
nicht anzuzweifeln.

(23) Vgl. Ussher und Duchemin zur Stelle.
(24) Ussher "the satyrs, to distract him, start dancing".
(25) Auch hier war mir Tyrwhitts Argumenration nicht zugànglich. Tyrwhitt

folgen Murray, Méridier, Duchemin, Ussher, Paganelli, Biehl. Auf Silens scherz-
haftes pni 'pe xararíns póvov antworret der Kyklop zwar implural(22O/l), meint
also den ga;nzrin Chor; aber der Silen tritt eben als Sprecher und Kommandant
dieses Chores auf. Die Sprecherbezeichnungen der Hss. bedùrfen keiner Ànderung.

(2ó) Richtige Erklàrung bei Duchemin. Usshers Annahme, der Silen habe sich in
der Hóhle die Verletzungen selbst beigebracht, auf die er sichjetzt beruft, der Schau-

.spieler habe also bei diesem Aufenthalt in der Hòhle seine Maske gewechselt, hat'
keine Stùtze im Text. Weder ist 2O2 ein Abgang in die Hiihle - ebensowenig wie
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wohl der Phantasie des Zuschauers ùberlassen. Silen merkt seine Chan-

ce, sich ungeschoren aus der Affaire zu ziehen und die Schuld auf die
Ankómmlinge zt walzen, und beginnt, sich úber die angeblich von den

Fremden erhaltenen Prùgel zu beklagen (228 ff .), es folgt Stichomythie
hierùber zwischen Silen und Kyklop bis 231 - Sprecherbezeichnungen
zu jedern Vers einstimmig in allen Hss. Dann, 232'240 malt Silen aus,

was fùr grausame Plàne die Fremden gegen den Kyklopen ausgeheckt
hàtten. So bringt er ihn in solchen Zorn gegen die Fremden, dass er be-

schliesst, die Menschen aufzufressen (241'249), worin ihn der Silen be-

sràrkr (25;0-525) (27).,253 kommt Odysseus zu Wort und stellt den
wahren Sachverhalt dar (253-260). Silen bricht darauf mit einem Fluch
los, den Odysseus zu einer Bekràftigung seiner Aussage ummùnzt (261).
In L steht am Anfang dieses geteilten Verses die Sprecherbezeichnung
orì., dann aber nur eine kurze Irinie, Gedankenstrich, ohne neue Spre-
cherbezeichnung 06; in dieser Anordnung folgt ihm von den Apographa
nur La, wo zwischen die beiden Reden nicht einmal Gedankenstrich,
sondern nur ein grósseres Spatium geftigt ist. Pa und Pb setzen zlJî

Odysseusrede die Sprecherbezeichnung Od. Der Fall scheint zu bewei-
sen, dass die Sprecherbezeichnungen nicht unbedacht gesetzt wurden -
dass die Schreiber hien eine andere Quelle ausser L - etwa A - einge-
sehen hàtten, làsst sich kaum aus dem Sachverhalt ableiten. 262 -
Sprecherbezeichnung orÀ in allen Hss. - Schwur des Silens zur Be-
kràftigung seiner Aussage, endet in Anrufung des Lebens seiner gelieb-
ten Kinder, des Satyrchores, als Eidespfand ( - 269). Darauf Protest des

Chores (270 272); der Kyklop glaubt ihnen nicht und beginnt sein

Verhór mit den Fremden (273-276). Angabe des Odysseus: wir sind
Ithakesier, haben Troja zerstòrt, sind von Stùrmen auf Deine Insel

verschlagen (277-287); Kyklop: habt ihr wegen des Raubes der Helena

Krieg gegen Troja gefiihrt? (280/1), Bejahung durch Odysseus (282),

abfàllige Beurteilung des Felzuges durch den Kyklopen (283-284)' Es

. folgt ein richtiger dydtv, lange Rede des Odysseus (285-312)' Zwi'
schenrede des Silens - entsprechend den gewóhnlicheLZwischenreden
des Chores in solchen Redekàmpfen - der den Kyklopen weiter gegen

Odysseus aufhetzt. Lange Rede des Kyklopen (316-346). Verzweiflung
und Hilfegebet des Odysseus an die Gótter (3+7-355).

Die Fortsetzung lehrt, dass wàhrend und nach der Schlussrede des

Odysseus das Tor geòffnet wurde und die Fremden in die Hóhle des Ky-

174 - noch 227 ein Wiederheraustreten im Text angezeigt. Usshers Annahme "he
himself (Silenos) darts back into the cave" (ztt 203) entbehrt jeder Stùtze im Text.

(27) Sprecherbezeichnungen bei 241 und 250 einstimmig in allen Hss. Die Partie
244-351 fehlt in P durch Ausfall eines Blattes.
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klopen gebracht oder gedràngt wurden - etwa durch die rpóorolvù
Wohl zusammen mit dem Kyklopen ging auch der Silen in die Hóhle
(vgl. 431); dann wurde das Tor wohl wieder geschlossen; die Bùhne
blieb leer fur das erste Stasimon des Chores (28).

Das Stasimon 356-374 ist vielleicht astrophisch aufzufassen (29). Der
Sinn làuft ohne starke Einschnitte durch das ganze Lied, die Hss. haben

einstimmig die Sprecherbezeichnung fùr Chor vor 356 und sonst nir-
gends. Schon Triklinios versuchte, Responsion herzustellen: er notierte
im L zu 356 orpaVl| was aber P nicht úbernahm, wohl aber die Apogra-
pha, und àworp zu 368, was sonst in keiner Hs. aufscheint. Triklinios
dachte also an ungefiihr antistrophischen Aufbau von 356-360 't, 3ó8-
37 3. Dann blieb in der Mitte das Stùck 36L-367 ohne metrische Re-

sponsion - aber er notierte das nicht, erst die Ausgaben setzen die Notiz
ègupv.hinzu (30). Scaliger fùhlte eine gewisse Antithetik zwischen dem

Abschnitt, den Triklinios als orpùpú und dem, den Tr. als à,vrwrp
bezeichnet hatte, und schrieb na. 356 HMIXOPION A und zu 363
HM B, nahm also ein Auseinandertreten des Chores in 2 Halbchóre an
(3t1 - wozu wohl derAnhalt im Text zu schwach ist. Er nahm wohl
an, dass die Partie 36L-367 vom Gesamtchor gesungen wurde, notierte
das aber nicht. Schliesslich wiederholte M. Haupt das ÍEphymnion"
361-367 ohne jede handschriftliche Grundlage nach 373 und stellte so

eine Grossresponsion 356-367 q' 368-374 f. her (32). Es wird wohl
besser sein, der Úberlieferung ar folgen und keine Unterteilung vor-
zunehmen. Der Text gilt ganz dem abscheulichen Mahl, das inzwischen
im Innern der Hòhle vor sich geht und drùckt das wachsende Entsetzen
der Satyrn vor dem Kannibalismus des Kyklopen aus (3 3).

375 uitt Odysseus aus der Hóhle, Stichwort, Aufhòren des Chor-

(28) Ussher merkt das Verschwinden des Silens in der Hòhle zu 313'315 an, wo
keineilei Anzeichen im Text dafúr spricht. Natúrlich bleibt der Zwischenredner im
Redewettkampf bis zum Schluss des Agons. Dass der Kyklop wàhrend der'Strophe'
356-361 noch anwesend sei und erst nachher in die Hóhle ginge, wie Ussher zu

356-378 anmerkt, ist durch den Text nicht angezeigt. Der Chor spricht natúrlich
den bereits abwesenden Kyklopen an.

(29) Wilamowitz, Griech. Verskunst 274f. Ygl. Ussher S. lOóf und Duchemin
s. 125f.

(3o) Biehl: [peoq.r6ós.
(31) Angabe in Paganelli's Apparat.
(32) M. Haupt, Angabe inPaganelli'sApparat.Wilamowitz,Gr.VerskunstS.2T+f.

Die Ausgaben Murray, Méridier, Duchemin, Ussher, Paganelli sind ihm unbegreif-
licherweise darin gefolgt. Ohne Wiederholung Kirchhoff, Nauck, Wecklein, Biehl.

(33) Richtig ohne Wiederholung analysiert dieses Stasimon auch W. Biehl, Die
quantitative Formgestaltung der trimetrischen Stùcke in Euripides' Kyklops,
"Hermes" 7.O5 , 1977 ,1 ó8 f. In seiner Ausgabe natùrlich keine Wiederholung.
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gesanges. Vermutlich óffnung und Schliessung des Tores. In Frage- und
Anrwortspiel mit dem Chor (375-381> und làngerer Rede 382426 be-
richtet er ùber das Schreckliche, das sich in der Hóhle ereignet hat.
426437 deutet er einen Plan zur Rettung ftir sich und die Seinen und
fùr die Satyrn an; Silen habe bereits zugestimmt (431), des Einverstànd-
nisses der Satyrn will er sich jetzt versichern. Freudig stimmen sie zu
(437440). Dann entwickelt Odysseus in làngerem Wechselgespràch
mit dem Chor seinen PIan der Blendung des Betrunkenen und erhàlt
sogar das Versprechen der Mithilfe der Satyrn (4+1482>. Nach 482
geht Odysseus in die Hóhle zurùck - er betont ausdrúcklich, dass er
sich zwar selbst retten kónnte, da er aus der Hóhle herausgekommen
sei, aber die Gefiihrten drinnen nicht im Stich lassen kónne (478 ff.).
Die Versgruppe will wohl vor allem ùber die theaterbedingte Ungereimt-
heit hinwegàuschen, dass zwar Odysseus aus- und eingehen kann, die
Gefiihrten aber im Innern bleiben (34). Dann geht Odysseus - Óff-
nung und Schliessung des Tores - wieder in die Hóhle. Die Orchestra ist
leer fùr das 2. Stasimon.

Die Chorpartie 483-518 wird in der Ueberlieferung folgendermassen
auf Personen verteilt: vor 483 steht das Zeichen ftir Chor in allen Hand-
schriften. Bei 48ó (Bùhnenanweisung Q6fi év6o0eu) schrieb Triklinios
Hlttyopnv B "in margine aut supra lineam" (Paganelli zur Stelle) (35),
in P und in La steht keine Sprecherbezeichnung zu diesem Vers, in Pa

und Pb ist fttttxbeigeschrieben. Vor 495 hatte L bloss Xo, P keine Spre-
cherbezeichnung (wie zu 486), gab also die ganze Panie durchlaufend
dem Chor (3ó); Triklinios notierte hier ftpry A;von den Apographa hat
Pa und Pb ùpry, La wie nt 486 keine Beischrieft. Zu 5O3 haben alle Hss.
bis auf La das Zeichen Ku, das in La fehlt (wie 48ó und 495). Zu Stl
steht in'L, P, La, Pa, Pb einhellig das Zeichen fúr Chor, natùrlich, da
die Partie vorher, 503-510 der Kyklop gesungen hatte. Triklinios
schrieb hier rigrl B s. l. (37). Es scheinî, dass Triklinios zwar eine Auf-

(3a) Vgl. Duchemin zu 480.
(35) Paganelli driickt sich im Apparat nicht sehr klar aus - schrieb nun Trikli-

nios in margine oder supra lineam? Murray gibt im Apparat "rfpt1. addidit 1",
ebenso Biehl. Ich konnte im Mikrofilm wenigstens diesen Beisatz dcs Triklinios
nicht verifizieren. Aber es scheint aus 495, dass Triklionios an einer Aufteilung
der Panie auf Halbchóre gearbeitet hat.

(3ó) Paganelli's Note im Apparat: "XO. LP" konnte ich fiir P im Mikrofilm
nicht verifizieren; soviel ich sehen kann, hat auch keine andere Ausgabe eine solche
Notiz fúr P.

(37) Apparat Paganelli, Biehl; Murray las diesen z\sztz Triklinios' nicht, sondern
setze fipt1 aus eigcnem hinzu (vgl. seinen Apparat). lch konnte den Zusatz im
Mikrofilm nicht verifizieren.
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teilung auf Halbchóre durchfúhren wollte, damit aber nicht ganz nr
Rande kam. Es wird wohl am besten sein, die Ùberlieferung beizube-
halten und Triklinios' Beischriften nicht zu ùbernehmen und schon gar

nicht zu einem ganzen System auszubauen (38).
Die Búhnenvorgànge sind folgende: Wàhrend des Anapaestensystems

483-486, Gruppierung des Chores zum zweiten Stasimon. 48ó Grólen
des Kyklopen in der H6hle. Wàhrend der Anapaeste 487-494 wird das

lor gèoffrret, heraus kommt der Kyklop, wohl zusammen mit Odysseus

und dem Silen, vielleicht von beiden gestùtzt; wàhrend des folgenden
Auftritts bleibt das Hóhlentor wohl offen.

In den folgenden Wechselreden (519-543) gelingt es erst Odysseus,
dann entscheidend dem Silen (540), dem Kyklopen seine Absicht, zu

den anderen Kyklopen zu gehen und mit ihnen zu feiern, auszureden.

544f endlich làsst sich der .Kyklop vor der Hòhle im Gras nieder, um
weiter zu trinken. In dem Wechselgespràcf zwischen ihm und dem Silen
(545-5+8) stellt der Silen zunàchst den Mischkrug hinter den Kyklopen
(545), um selbst trinken zu kònnen; das durchschaut dieser und ver-

langt, dass der Mischkrug in der Mitte stehen mùsse (54óf). Dann
wendet er sich an Odysseus und verlangt, dessen,Nameg zu erfahren"-
dem Wechselgespràch Silen-Kyklop $40-547 ) folgt wieder Wechselge-

spràch Kyklop-Odysseus. Odysseus nennt sich Oúrts, Niemand, und ver-

langt eine Gunst fùr sich (5+9), als solche gewàhrt der Kyklop, dass er

ihn als letzten der Gefàhrten verspeisen werde. Darauf Odysseus, wahr-
lich, Du gibst dem Gastfreund ein schónes Ehrengeschenk (551) (39).

552'wendet sich der Kyklop.wieder dem Silen zu, es folgt neue
Wechselrede zwischen Kyklop und Silen (552-566). Der Kyklop wirft
dem Silen vor, inzwischen heimlich zu trinken (552), worauf dieser
erwidert, nein, aber derWein kùsst mich, weil ich so schón bin (553;'
dann Fortsetzung dieses Wort- und Gedankenspiels 554f. Es folgt Auf-
forderung, den vollen Becher zu geben (556), worauf der Silen erst das

Mischungsverhàltnis feststellen will (5 57). 558 Ungeduld des Kyklopen
und hinhaltend Silen, der ihn erst bekrànzt sehen und dann selbst noch-

(38) Wie etwa in den Ausgaben Murrays, Méridiers und Paganellis. Ich darf auch
hier auf meine frúher genannte Úbetsetrung verweisen.

(39) Die Handschriften haben durchwegs die Sprecherbezeichnurig Od. Ich
konnte nicht feststellen, welche Grùnde Lenting béwogen haben,gegen die Hand-
schriften den Vers statt Odysseus dem Silen zu gebeq. Aber unb.egreiflich, dass ihm
darin'manche Herausgeber gefolgt sind' Nauck, Murray, Méridier, Ussher, Biehl.
Richtig dagegen Kirchhoff, Wecklein, Duchèmin (mit entsprechender Anmerkung
zum Vers), Paganelli (ich hàtte in meiner Ùbersetzung nicht Murray folgen sollen).
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mals kosten will (558f) (40), Der Kyklop beklagt sich ùber das Unrecht
des .Weinschenks,, der offenbar inzwischen weitertrinkt (5ó0); der
leugnet das dòtrcos, preist aber die Gúte des Weines, dann verlangt ervom"
Kyklopen, er móge seine,Nase putzen, ehe er zu trinken bekomme'(560f)
(41). Der Kyklop tut es (562), darauf làsst ihn der Silen sich elegant mit
aufgestùtzten Ellenbogen wie zum Symposion lagern und befiehlt ihm
dann, auszutrinken, wie er selbst tut (5630. Àrgerliche Frage des

Kyklopen, Antwort,des.silens: ich habe fein ex getrunken (565) (42).
Wohl veràrgert ùber den Silen, verlangt der Kyklop von Odysseus,

er mòge selbst den Weinschenk spielen (566\, was Odysseus auch ùber-
nimmt (567). Der Kyklop tordert Einsehenken, Odysseus tut es, sagt
dazu "sei nur still" (5ó8) (43). Das ist schwer, sagt der Kyklop, wenn
einer viel getrunken hat (569). Odysseus gibt ihm den Becher und for-
dert ihn auf, ex zu trinken, mit der zweideutigen Bemerkung, man
músse bis zum Sterben trinken (5209. DerKyklop lobt denWein(572),
Odysseus feuert weiter zum Trinken an (573f). Der Kyklop wird immer
betrunkener und schildert alle Symptome seines Rausches, schliesslich
sieht'er im Silen seinen Ganymed und ndhert sich ihm (57 6-584). Folgr
Wechselrede zwischen dern Silen und dem Kyklopen (585-589); Silen
sucht sich der Zudringlichkeit des Kyklop,en zu erwehren. Zu 589 fehlt
in allen Hss. eine Sprecherbezeichnung; d. h. der Kyklop spricht beide
Verse, 588 und 589.(++). Erst beklagt er sich ùber den Spott seines Ge-
liebten, dann befùrchtet er eben deshalb schlimme Wirkung des Weines.
Die Ausgaben geben alle den zweiten Vers dern Silen, dem nicht behagt,
was ihm vom Kyklopen bevorsteht, Die Anderung der'Sprecheryer-
teilung gegenùber den Handschriften hat zwàt viel fùr sich, ist aber
auch hier nicht zwingend.

(40) Vers.558 isr geteilt, L hat nur vor dem Vers Sprecherbezeichnung.Ku, dann
nur Gedankenstrich zur Angabe des Sprecherwechsels, aber keine Sprecherbezeich-
nung oúÀ4 mehr. P dagegen hat diese Sprecherbezeichnung mitten ìm Vers - viel-
leicht stand sie in A und wai von L weggelassen worden. von den Apographa haben.
La und Pa keine zweité Sprecherbezeichnung wie L; pb setzt sie ein wie p.

(41) Vs 5óo wieder gèteilt und wie 558 hat L vor dem vers die sprecherbezeich-
nung Ku, dann aber nur Gedankenstrich zum Zeichen des sprecherwechsels, keine
sprecherbezeichnung orì.. P setzt - ebenfalls wie 558 - diese sprecherbezeichnung
ein, und wie 558 folgen La und Pa L, wàhrend Pb ot). einsetzt wìe p,

(42) In diesem geteilten vers haben alle Hss..auch L,die Sprecherbezeichnung
fúr silen vor der zweiren vershàlfte. Das ist wohlbedacht, denn mit dem nàchsten
Vers beginnt wechselrede zwischen dem Kyklopen und odysseus, wdhrend der
Silen vorlàufig ausscheidet.

, (43) Alle Hss. haben beide sprecherbezeichnungen in diesem geteilten vers.
(44) Paganellis Note zu 589 "21, Pa", ebenso Biehl, konnte ich im Mikrofilm

nicht verifizieren.
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Nach Vs 589 schleppt der Kyklop den widerstrebenden Silen in die

Hóhle. Odysseus bleibt mit dem Chor der Satyrn allein. Er erkldrt, dass

alles in der Hóhle fùr die Tat bereit sei,und fordert die Satyrn zur Tap-

ferkeit auf (590-595). Der Chor prahlt mit seiner Entschlossenheit und

verlangt, Odysseus móge in die Hóhle gehen, um den Silen vor dem An-
griff des Kyklopen zu retten (596-598). Gebet des Odysseus um Hilfe
an Hephaistos und Hypnos (599ó07). Odysseus ab in die Hóhle. Das

Tor wird geschlossen.
Das 3. Stasimon 608-623. Bald soll und wird der Kyklop sein Augen-

licht verlieren. Das Stasimon ist einstrophig so wie das erste Stasimon
(356-373) nur noch etwas kùrzer.

Auf 'stichwort' Schluss des Gesangeskommt Odysseuswiederaus der

Hóhle (624>. Wàhrend des folgenden Auftritts bleibt das Tor geóffnet.

Odysseus befiehlt strengste Stille, um den Kyklopen nicht zu wecken

6i+-AZg1. Einverstóndnis des Chores (629).Odysseus fordert auf, in

die Hóhle zu kommen, der Pflock ist gut durchgeglúht (6300. Chor

erwartet Befehl, welche zuerst anfassen sollen (632434>. Von nun an

wird die Sprecherverteilung problematisch. Vor ó35 setzen alle Hss.

bis auf La die sprecherbezeichnung chor, obwohl ja der chor schon

seit 632 am Wort ist. Nur La hat hier fiptyo, nimmt also Chorteilung
an, was auch durch ripe'ís pév (ó35) und úpek 6é (637) nahegelegt

wird. Hat La hier eine andere Vorlage eingesehn oder aus eigener Er-

wàgung die sprecherbezeichnung geàndert? Jedenfalls schrieb er hier
(und auch sonst) die Sprecherbezeichnungen nicht unbedacht. Yor 637

setz La dann keine Sprecherbezeichnung - wohl am ehesten aus blossem

Versehen. Vor ó38 setzen L und F die erstaunliche Sprecherbezeichnung

O0. Sie làsst sich hier kaum verstehen, es sei denn, man nàhme lronie
an, die aber im Text nicht deutlich indiziert ist. Es scheint der einzige

Fall fehlerhafter Sprecherbezeichnung im 'Kyklops'. L und P haben

ùw vor ó37, ebenso Pa und Pb. 06. vor dem Versanfang haben auch

La, Pavor der Korrektur, Pb. Der Fehler hier scheint entstanden, indem

die richtige Sprecherverteilung von ó40 in ó38 vorweggenommen ist.

Nach epot Sprecherbezeichnung Xo in L, P, La, Pb; in Pa stand am An-

fang 06., das vom Korrektor gestrichen und durch tipqlersetztwurde,
uoid.* zweiten Versteil dann lopoS; dieser Korrektor stellt also eine

sinnvolle Sprecherverteilung her - ob aus Eigenem oder nach einer Vor-
lage? Vor ó40 Oò. in allen Hss., ebenso im Versinnern xo. Jedenfalls
sprach der Chor hier in wenigstens 2 Teilen. Aus dem Befund der Hss.

lisst sich auch nicht rekonstruieren, was in A oder sonst einer Vorlage

stand. Der Inhalt ist klar, der Chor braucht Ausflùchte, um nicht mit
Hand anlegen zu mússen. Die einen (oder auch alle) sind zu klein, um
den Pflock ins Auge des Kyklopen treiben zu kònnen (ó350; die ande-
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ren sind plótzlich lahm geworden (637f0, die Augen sind voll Staub
und Asche (ó40f). Jedenfalls liegt Chorteilung vor wie etwa Aisch. Ag.
1346ff, ob sie nun durch Beischriften angezeigt war oder nicht. Es ist
die Frage, ob Euripides' erstes Ziel in diesem Abschnitt war, die Feig-
heit der Satyrn zu charakterisieren, oder ob er nur begrùnden wollte,
warum der Chor nicht mit in die Hóhle geht, was ja aus theatertech-
nischen Grùnden unmóglich war.

Odysseus stellt fest, dass die Feiglinge keine Helfer seien (642), das
bestàtigt der Chor' er fùrchte eben fùr seinen Rùcken und seine ZAhne;
aber er wisse eine orphische Beschwòrungsformel, die den Pflock von
selbst in den Kopf des Kyklopen treiben werde (643-648\. Odysseus
nimmt die Bestàtigung seiner alten Meinung úber die Feigheit der Satyrn
zur Kenntnis und verlangt nur mehr Ermutigung seiner Gefàhrten durch
den Chor (649-653) (45). Odysseus geht ab in die Hóhle, wo jetzt die
entscheidende Tat geschehen soll. Das Tor wird wieder geschlossen.
Ein Doppelvers des Chores leitet zu dem kurzen Gesang der Anfeuerung
ùber (654).

Man mag die kurze Strophe 656-662 als viertes Stasimon betrachten:
Anfeuerung der Odysseusgefàhrten. Fùr die Zuschauer entsreht hòchste
Spannung; was der Chor singt, geschieht eben in der Hòhle - die Funk-
tion des Liedes àhnelt der des dritten Stasimons 608ff.

618 die Erlósung: Schmerzensschrei des Kyklopen im Innern der
Hóhle. Jubel des Chores (664). Die folgende Partie ó65-678 zeigt die Be-
múhung des nun blinden Kyklopen, die Fremden zu fangen; anscheinend
óffnet er das Tor und stellt sich in die Òffnung, um sie beim Ent-
weichen festnehmen zu kónnen (665ff). Es folgtWechselrede zwischen
Chor und Kyklop, wobei von 669-67 5 die einzelnen Verse auf die zwei
Sprecher aufgeteilt sind; das hpmerische Wortspiel mit Oùzrs - was
Odysseus dem Kyklopen als seinen Namen genannt hat (549) - wird
wiederholt, obwohl der Chor ja weiss, wer der Ankómmling wirklich ist
(103). Endlich Klage des Kyklopen ùber die Wirkung des Weines.und
Frage, ob die Fremden entwichen oder noch im Hause sind(676-679).
Die kurze Szene ist symmetrisch aufgebaut' 4 Verse des Kyklopen
(665-668), dann die lebhafte Wechselrede Chor-Kyklop (669-675),
dann wieder 4 Verse des Kyklopen (67 6-679). Dieser klare Aufbau wird
auch durch die Sprecherbezeichnungen der Hss. gesichert. Nur pa serzr
vor 678 das Zeichen ftir Chor und vor 679 das fùr Kyklop - nicht sinn-
los, da die Sentenz ùber die Wirkung des Weines auch in den Maund des
Chores passt und da mit ó80 ein inhaltlich neuer Abschnitt beginnt -

(45) Von Ys 647 an fehlt mir eine Mikrofilmaufnahme von L - ich muss mich
also an die Apparate von Murray, Paganelli und Biehl halten.
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aber durchaus unnòtig. pa wird diese Anderung kaum einer anderen

vorlage ausser L verdanken, sondern. eher aus Eigenem vorgenommen

haben-, sie mag als sein Sonderfehler betrachtet werden. Der Fall zeigt

aber deutlich, :dass die Sprecherbezeichnungen nicht unbedacht gesetzt

worden sind. Die àlteren Ausgaben folgen Reiske, der diese Sprecher-

bezeichnungen einfùgte (46), Paganelli und Biehl berufen sich auf pa.

Mit 679 beginnt eine neue kurze Phase des Spiels: der blinde Kyklop
sucht die Fremdlinge zu erhaschen, wobei ihn der Chor so dirigiert,
dass er seinen Kopf an die Felswànde der Hóhle stÓsst: 680-687. Und

wàhrend dieses Spieles entfliehen die Gefàhrten des Odysseus und
dieser selbst aus der Hóhle, stehen davor und sehen belustigt dem Miss-

geschick des Kyklopen zu. Der Vers 682 ist dreigeteilt; auf des Kyklopen
Frage "zu welcher Hand (sc. sind sie)" (681) antwortet der Chor "zu
Deiner Rechten" (682), darauf der Kyklop: "wo?" und wieder der

Ch'or "am Felsen selbst". Die Sprecherverteilung haben alle Hss. nach

Triklinios richtig (47), dass Pa haplographisch das oov weggelassen hat,

àndert nichts an der Richtigkeit der Sprecherverteilung. ó83 haben alle

Hss. nach Triklinios die richtige Sprecherverteilung, nur P hat irrtùmlich
das Zeichen fùr Kyktop an den Anfang des Verses statt nach é1ecs

gesetzt, dafùr nach é1ecs grósseres Spatium, wohl zum Zeichen des

Sprecherwechsels. Hàtten wir P als einzigen Zeugen, kónnte hier tat-
sàchlich ein lrrtum in der Sprecherbezeichnung entstehen. Pb wieder
setzt das Zeichen fùr Chor nach é1ers, irrtúmlich fúr Ku. Pa setzt das

Zeichen fùr Chor an den Versanfani vor è1ers, ganz unnótig,aber nicht
falsch. An so komplizierten Stellen kann auch Verwirrung in den Hss.

entstehen.
Bei 688 beginnt der letzte Abschnitt der Handlung: Odysseus ist

ausserhalb der Hóhle und in Sicherheit (ó88) und gibt sich dem Kyklo-
pen mit seinem wahren Namen zu erkennen (689f0. Ein alter Weis-

spruch erfúllt sich dem Kyklopen' er werde von Odysseus seines Augen-
lichts beraubt, Odysseus aber noch lange ùber das Meer verschlagen
werden (696-699). Odysseus schlàgt diese Drohung in den Wind und
geht mit seinen Gefàhrten ab zu seinem Schiff (7O1-7O3), Der Kyklop
droht mit dem Wurf eines Felsblocks nach Odysseus' Schiff - wie bei
Homer - und geht in die Hóhle, um durch deren Inneres den Felsen zu
erst'eigen (704-707). Tor geschlossen? Schliesslich folgt der Satyrchor,
natùrlich zusammen mit Silen, dem Odysseus. Die Bùhne ist leer.
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(4ó) Notiz in Murrays Apparat.
(47) lch muss mich an Paganellis und Biehls Apparat halten, da mein Mikrofilm

von L seit \{s 647 aussetzt. Vgl. Anm. 45.


