
GRUNDSATZLICHE BEMERKI.INGEN ztJ DEN POSTHOMERICA
UND QUINTUS SMYRNAEUS -

In der Forschung zur griechischen Literatur, vor allem der epischen
Dichtung, genieBen die Posthomerica des Quintus Smyrnaeusl keine beson-
dere Anerkennung. Z.B.hat M. Parry einmal sehr kritisch den Stil und das
literarische Niveau des Dichters eingeschàtzt, indem er schrieb2: "The first
impression of the reader of 'Matters Omited by Homer' is one of extreme
stiffness (...); he (i.e. Quiqtus) has out-epicked the epic. He has exag-
gerated what he mistook for the heroic to a degree of caricature". W. von
Christ hat den Dichter àhnlich streng beurteilt und hat ihm sogar die
Fiihigkeit zum Dichten fast abgesprochen3. J. Geffcken nannte ihn sogar
eine "farblose Erscheinung"4 und A. Lesky bezeichnet Quintus einfach als
"Versemachet'' und betont, "fiir Dichtung dieser Art ist das alte Epos làngst
tot und begraben"5. Man kónnte noch mehrere iihnlich negative bzw. nur

1*) Dieser Beitrag ist wiibrend meines Aufenthaltes im Krilner Institut fiir Altertums-
kunde entstanden, wo ich dank des erhaltenen Volkswagen-Stipendiums liinger bleiben
konnte. An dieser Stelle móchte ich mich bei der Akademie der Wissenschaften und der Li-
teratuî in Mainz ftir die Gewahrung dieses Stipendiums herzlich bedanken. Meinen wiimr-
sten Dank bin ich auch den Herren Professoren R. Kassel, R. Medaebach und C. Zintzen
schuldig, mit denen ich iiber meine Arbeiten zu Quintus mehmrals sprechen konnte.

(1) .Als terminus Írnte quem ist fiir Quintus durch den Triphiodoruspapyms (Pap.
Oxy. 2946) das Ende des III Jhs. gesichert (s. Triphiodorus, Ilii Excidium, ed. E. Liwea,
Teubner 1982 und Triphiodore, ln Prise d'Ilion, ed. B. Gerlaud, Paris 1982). Den tenni-
nus post quem bestimmen dagegen die Halieutica des Oppianos, die von Quintus hóchst-
wahrscheinlich benutzt wurden (s. Fr. Vian, Les comparaisons de Quintus de Smyme,
"R.Ph." 28, 1954,50 f.). Daher kónnen wir die Zeit von ca. 180-280 ftir Quintus anneh-
men.

121 In der Besprechung des Buches von W. Arend, Die typischen Szenen bei Homer,
Berlin 1932, in: "C.Ph." 31,, 1936,355-60 (ietzt in: The Making of Homeric Verse, ed.
by A. Parry, Oxford 1977,428-9).

(3) Geschichte der grîechischen Literatur,6. Aufl. umgearbeitet von W. Schmid und
O. Sfiihlin, Múnchen 1924, Handbuch der Altertumswissenschaft 7. Abt. 2. Bd., 5.962-
965 (besonders kritisch S. 964).

(a) Der Ausgang des griechisch-rdmischen Hei.dentums,l929z (neugedruckt Damrstadt
1963), S. 174.

(5) Geschichte der griechischen Literatur,Bern 1963, S.871 (in derdritten Ausgabe,
S. 912, findet sich ein anderer Wortlaut "Fiir Dichtrmg dieser Art gehórt der Reichtum der
alten Epik llingst der Vergangenheit an..."; jedoch ist "der Versemacher" nach wie vor ge-
blieben).



W. APPEL

kritische Urteile anfiihren. Und tatsàchlich, wenn man das Epos von Quin-
tus mit Homers Schaffen vergleicht, muB es selbsWerstiindlich zum Nachteil
des Smymàers ausfallen. Es scheint aber sehr fraglich zu sein, ob eine sol-
che compararro úberhaupt in Betracht gezogen werden sollte.

Andererseits zieht Quintus' Schaffen, trotz dieser schlechten, scheinbar
endgiiltigen, Urteile immer wieder die Aufmerksamkeit der Philologen auf
sich. Die Grúnde fùr dieses Interesse sind offensichtlich. Erstens - sein
breites Epos ist fast vollstiindig úberliefert und stellt fiir uns eine bemer-
kenswerte, nicht nur mythologische Informationsquelle dar; zweitens - die
Arbeitsmethoden der philologischen Forschungen werden immer detaiilierter
und vollkommener, und erlauben so eine vielleicht gerechtere Einschàtzung
des Autors; drittens - man kann immer unter den Philologen und sonstigen
Lesern auch Anhiinger der Dichtung solcher Art wie das Epos von Quintus
antreffen6.

Es sei hier also im voraus betont, daB es auch mÓglich ist, aus einem
positiven Gesichtspunkt auf das Epos des Quintus zu blicken. Heute kónnen
wir nàmlich viel mehr Verstiindnis fiir die poetische Konvention aufbringen,
die mit bestimmten Regeln die literarische Tàtigkeit der spiiteren antiken
Dichter bedingt hat. Was frùher z.B. als sklavische Nachahmung betrachtet
wurde, wollen wir jetzt als eine Art der poetischen imintio sehen. Wir wis-
sen, daB Entlehnungen aus Homer in dieser Dichtung eine obligatorische li-
terarische Úbung wafen, die die Vertrautheit des Verfassers mit der homeri-
schen Dichtung und epischen Konvention beweisen sollte, und anhand de-
ren der Schópfer seine eigene Kunst der variatio zeigenkonnte. Heute kann
niemand ernsthaft daran denken, daB Quintus eine einfache Nachahmung
oder irgendeine Kontinuation des homerischen Epos zu schreiben beabsich-
tigte. Die Analyse dagegen, auf welche Art und Weise er den Homer benutzt
hat, stellt, trotz bisherige Forschungsergebnisse, immer wieder einen Anlafi
zur abermaligen philologischen Arbeit dar. Es scheint nach wie vor móglich
zu sein, neue Rahmen auch fúr die alten Bilder und Probleme zu finden.

Somit mÒchte ich hier zuerst auf den Titel des Werkes und dessen Inter-
pretation, die mir besonders wichtig fùr das Verstàndnis des ganzen Epos
scheint, dann auf die Frage nach dem Proze$ der Entstehung des Gedichts
und die Bedingungen, unter denen das Poem verfaBt werden konnte,
schlie6lich auf ein denkbares Bild des Dichters, natùrlich nur in Umrissen,
aufmerksam machen.

Wie bekannt, kónnen wir im Falle von Quintus die Indizien iiber den

(6) Nennen wir hier nur G. Herurann, der der Meinung war, daB das Epos von Quintus
unter den uns noch erhaltenen epischen Gedichten nach Homer das beste ist (Oprsc. vol.
V[I, Lipsiae 1877, 5. 24).
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Originaltitel des Werkes in den mehr oder weniger zuverlàssigen Informatio-
nen in den Scholien zu Homer, in den Angaben von Tzetzes, sowie in den
Abschriften des Gedichts, dank der von Kopisten gemachten Bemerkungen,
suchenT; natiirlich unter der Voraussetzung, daB es úberhaupt einen ur-
spriinglichen Titel des Poems gab. Sogar wenn das nicht zutriife, múBten
wir uns wenigstens bemúhen, das Werk des Dichters móglichst treffend zu
benennen. Bei den Posthomerica ist es um so wichtiger, weil wir besonders
in den einzelnen Úbersetzungen des Werkes mit einem so willkúrlichem
Verfahren zu tun haben, daB man fast glauben kónnte, wenn der Namen des
Verfassers fehlte, daB wir zahlreiche, ganz verschiedene Epen vor Augen
hàtten. Ich gebe hier einige Beispiele an: Quinti Calabri Derelictorum ab
Homero libri quatuordecim (J. Velaraeo, 1539), Troia expugnota s. supple-
menturn Homericorum omnium... (V.H.Valentino, XVII Jh.), La guerre
de Troie depuis Ia mort d'Hector jusqu'à la ruine de cette ville... (R. Tour-
let, 1800), Die Fortsetzung der llias (1. Donner, 1866-67), In guerre de
Troie ou la fin de I'Iliade (E. A. Berthault, 1864), The Fall of Troy (4. S.
Way, 1913), La Suite d'Homère (Fr. Vian, 1963), etc.8. Man kann noch
hinzufiigen, daB Titel des Epos wíe Die Nachhomerischen Ereignisse bzw.
Ein Supplement zur llias auch in der polnischen Literatur herumgeistern,
sowie z.B. in englischer Sprache die o.g. Matters Omited by Homer.

Die Herausgeber neigen jedoch fast ausnahmlos dazu, das Gedicht des

Quintus mit dem Titel tù peO' "Oprlpov zu bezeichnen, was aus den
friiher erwàhnten Indizien anzunehmen ist. Ausdrúcklich hat das Fr. Vian
ausgesprochen, indem er schrieb: "L'épopée s'intitule La Suite d'Homère,
Tù petù tòv "Oprlpov (ou tù peO' "Opqpov) d'après une scholie de
I'Iliade confirmée par Eustathe"e. Am Anfang seiner Edition des Textes (op
cit- 12) hat er ùberraschend als Titel des Poems Oi peO' "Opqpov l,ó1ot.
Bei solchem Verfahren hat der Herausgeber sich vor allem auf die Angabe
des Eustathios gestùtzt, wo wir tiber die.I/las lesenl0: (oi ypcppatrroi)...
rù rots0ta rp{patcr (sc. tfrg 'I},rúòog) oór iOé},noov óvopúoar
np6tov tr26òv l,óyov ra,ì Eeótepov raì rpítov raì cù è(flq, rcOónep
ènoíqoe Kótvtog èv toîg pecò tòv "Opqpov, ó1,1,ù &ret6ú lcep fr Fí-
pl,og (sc. 'Il,tóg) è(fiprer npòg nl,etor tp{pcr,to, érprvcrv oepvòv óvo-
póocrr rùq ropùq toîq óvópoot t6lv eirootceooópolv ototlgeícov (...).

(7) S. Cie Ausgabe von Fr. Yian, La suite d'Homère, Paris 1963, S. VII f. Mehr An-
gaben ùber die handschriftlichen Titel bringt aber die Edition von A' Koechly, Lipsiae
1850, S. VIII und 1.

(8) gine annahernd vollstiindige Liste der Úberuagungen wurde von Fr. Vian herge-
stnllt,Recherches sur les Posthomericade Quintus de Smyrne, Paris 1959, S.8f.

e) La suite...I, S. VII.
110) Der Text nach M. van der Valks Ausgabe, I. S. 9.
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Aus dieser Auskunft kónnen wir wenigstens drei Schliisse ziehen, die das
Gedicht des Quintus direkt betreffen. Erstens, daB Quintus sich selbst
darum gekùmmert hat, sein Werk einzuteilen; zweitens, daB er diese Teile
als î,óyor bezeichnet hat und ihnen zufàllig Ordinalzahlen zugefiigt hat;
drittens, dafi diese l,óyot alles andere als der Titel des gaî7Én Werkes sind.

Allerdings kÒnnen wir sicher annehmen, da8 Quintus das Wort l,ó1og
hier in der Bedeutung "Erzàhlung" verwendete, die auch sonst in diesem
Sinne belegt istl1 Wenn wir aber l,óyog als Titel des Ganzen betrachten
wùrden, so kónnte das dann sogar zu der falschen Vermutung fùhren, daB
wir es im Falle von Quintus' Gedicht mit "prosaischen Erziihlungen" zu tun
bàne.n. Bei dieser Sachlage scheint die beste und einzig richtige Lósung die
zu sein, die von A. Koechly schon einmal angenommen wurde; nachdem
der Herausgeber das Epos unter dem Titel Tù peO' "Oprlpov herausgege-
ben hat, teilt er vor dem Anfang des Textes noch mit: Tdlv peO' "Oprlpov
l,óyoq rpòtog (},ófog rpiroq, usw.)12.

Es ist aber noch weiter dariiber nachzudenken, wie man dieses ra za
verstehen hat. Fùr die Griechen war es sicher kein Problem, ftir uns aber
doch, wie es z.B. die angefúhrten Titel der Úbersetzungen des Gedichts
zeigen. Die Kopisten haben dabei auch einige Zweifel gehabt, das tú zu er-
gtinzen. Nennen wir hier nur zwei Beispiele: in V (Sigla nach A. Koechlys
Ausgabe) lesen wir nàmlich: Ko'ivtou zcorrlroO 'IÀrardlv cdlv ;reO' "O-
p.rlpov, in C2 dagegen: Kotvcoo Kal,aBpo0 rapol,etrcópevc' "Opi-
por... Woran sollen wir also bei dem tú denken?

Ich bin der Meinung, daB wir cù peO ' "Opqpov lediglich als tù peO'
"Oprlpov sc. érq verstehen sollen (wie z. B. cà Kórpto érq, oder tù
Naraórttq érq). Dasselbe hat vielleicht schon Tzetzes gemeint, wenn er
in seinen "Posthomerica" in zwei Hexametern sagte: ... Kótvtoq èoîq
ènéeoorv aeí6er (V. 10 und 13)13, obwohl man natùrlich von jedem epi-
schen Gedicht einfach énq sagen kónnte.

Somit sollen wir den Titel des Werkes von Quintus vermutlich als Die
nachhomerischen Gesiinge (bzw. Gedichte oder Lieder) verstehen, und
nicht anders. An dieser Stelle geht es nicht nur um die philologische akri-

1tt; S. LSJ, s.v. l.óyog, V 3. Es ist noch ein kleiner Widerspruch in der Edition von
Fr. Vian zu bemerken. In der Einfiihrung versteht der Herausgeber l,ó1ot als "récits" (S.
VID, in der franztisischen Ùbersetzung wurde aber Myog jedesmal als "livre" iibertragen.

(\ Op. cif.; aus Versehen ptpl,íov B (S. 80). lihnlich hat auch A. Zimmerurann in
seiner Edition getan (Koivcot c6v pe0' "Opqpov l.ó1oq Teubner 1891). Es ist bemer-
kenswert, daB wir in einer Handschrift die entsprechende subscriptio lesen, und zwar:
tÉî,og Koivcou r6v pe0' "Opîpov l,ó1cov.

(13) Ioannis Tzetzre Antehomerica, Hontcrica et PosÍhomerica,rec.I. Bekker, Bero-
lini 1816.
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beia, sondem der so festgelegte Titel ermóglicht uns ein besseres Verstiind-
nis des ganzen Werkes. Mit Hilfe des Titels unterrichtet nàmlich Quintus
den Leser (bzw. HÒrer) seiner Nachhomerischen Gesdngen nicht nur ùber
den Inhalt seines Epos, sondern auch úber seine Komposition und den Stil.
Bei Nachhomerischen Gestingen konnte es offensichtlich nicht um eine auf
ein einzelnes Motiv gerichtete Sage gehen (wie z. B. im Falle der llias), son-
dern um verschiedene Ereignisse, die nach Hektors Tode den Lauf der
Handlung im Rahmen des trojanischen Mythos bestimmt haben. Das waren
natùrlich die Themen, die frùher einmal in den kyklischen Epen dargestellt
wurden, und mit dem Titel des eigenen Gedichts kniipft Quintus gerade an
diese Themen an. Doch wiire es ein Mi8verstàndnis, wenn wir daran glau-
ben wollten, daB Quintus diese làngst (wenigstens vom breiten Publikum)
vergessenen Werke wieder zum Leben zu erwecken beabsichtigtela. Nur
eins ist denkbar. Es scheint nàmlich gerade umgekehrt zu sein: DaB das
Schaffen des Quintus nur dann einen Sinn hatte, als es schon keine Gefahr
mehr gab, daB seine Nachhomerischen Gesiinge mit jenen kyklischen ir-
gendwie identifiziert werden konnten. Und das muB hier hervorgehoben
werden.

Der Titel des Werkes deutet also darauf hin, daB das Epos von Quintus
inhaltlich sehr eng mit der Troja-Sage verbunden ist, deren wichtigste Epi-
soden zeitlich nach dem Tode Hektors im Rahmen der einzelnen Gesiinge
geschildert werden. Daraus ergibt sich das einfaóhe Prinzip der Komposi-
tion des Poems, die rein episodisch ist. Dabei ist es auffallend, daB diese
Lieder eine bessere Konstruktion zu haben scheinen als das Werk als
Ganzes. Man kÒnnte sogar den Eindruck haben, da8 sie zuerst getrennt ein-
zeln komponiert wurden, und erst spàter zu e i n e mEpos zusammengestellt
wurden, Und hóchstwahrscheinlich war es hier der Fall.

Ich bin nàmlich der Meinung, daB Quintus ursprúnglich nur an einzelne
Gesànge dachte, und deren Verbindung zu einer Einheit eine spàtere, aber
noch seine eigene, Idee war. Zur Begrúndung einer solchen Vermutung
kónnen, wie es scheint, die folgenden Beobachtungen dienen: 1. Das Fehlen
eines richtigen Prooimions im Gedicht;2. die deutliche Geschlossenheit ei-
niger Gesànge: 3. inhaltliche Indizien und die besondere Art der Andeutun-
gen kiinftiger Ereignisse; 4. die ungewÒhnliche Zahl der logoi und 5. die
Bedingungen, unter denen die einzelnen Lieder des Quintus vermutlich ent-

(14) Das wurde ausfiihdich von A. Koechly (Proleg- S. X-XXN) und besonders deut-
lich von W. von Christ formuliert (op. cit. 963). Gegen die vorwiegenden heate opinio
communis vermutet A. Dihle (Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit.
Von Augustus bis lustinian, Múnchen 1989, S. 436), daB Quintus die kyklischen Epen
wahrscheinlich noch kannte.
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standen.
Die Nachhomerischen Gesiinge fangen als ein antikes Epos ganz unty-

pisch an. Es fehlt hier niimlich das traditionelle Prooimion, das normaler-
weise den Anfang des Werkes bezeichnet. Es spielt ansonsten in der epi-
schen Dichtung eine wichtige Rolle, weil es gewóhnlich zur Angabe des
Themas dient und es ist gerade die Stelle, wo die Dichter den Gott (Muse
oder Apollo) um Gnade und Hilfe, mit einem Wort um poetische Kraft
bitten. Beim Gedicht des Quintus ist es aber anders.

Der erste Gesang fúhrt uns hier unmittelbw in medias res: die traurigen
Troer bleiben nach Hektors Tode in der Stadt und haben keinen Mut, sich
mit den Danaern auf dem Kampffelde zu messen. Und eben kommt
Penthesileia an. Ihr Schicksal fùllt die Handlung dieses logos. Fr. Vian be-
trachtet die ersten 17 Verse des Gedichts als eine Pràambel, die den Úber-
gang aus der llias ermóglicht und als eine generelle Introdr,rktion dientls. Ich
sehe es aber anders. Wenn Quintus an eine unmittelbare Anlntipfung an die
Ilias gedacht hàfie, wàre es ihm leicht gewesen, das besser zu handhaben.
Es hàtte genúgt, eine kleine linderung in den vorhandenen Text eizufùhren,
um ein solches Tiel gutzu erreichen. Wie das aussehen konnte, zeigt uns die
s.g. alternative Endung der llias, die sich in den Homer-Scholien findet und
die einen einfachen Ùbergang zur vermutlichenAithiopis erlaubtl6. Wie ich
aber schon betont habe, lag es sicher weit von Quintus' Absichten entfemt,
eine Fortsetzung der llias za unternehmenlT. Er wollte vielmehr in diesem
ersten Gesang nur sozusagen eine "Penthesileis" dichten und das ist ihm ge-
rade gut gelungenl8.

Es kónnte ùbrigens sogar fraglich sein, ob Quintus ursprúnglich dieses
Lied ùberhaupt als erstes komponierte, bevor er an ein ganzen Epos dachte.
Etwas àhnliches sehen wir in anderen Geslingen des Quintus, von denen
einige in sich eine geschlossene Einheit zu bilden scheinen. Es ist immer
móglich, ihnen eigene Titel zu geben, was ùbrigens Fr. Vian tut. Das bedeu-

(\ La suite... l, S. 3. Auf Seite 132 schrieb Fr. Vian dagegen, "les Posthomériques
ont commencé sans préambule".

(16) Scholion T ad 24.804 ióg oí y ' apqíerov cúqov "Ertopog' fil'0e ò' ' Apa(óv
/'Ap4og 0oyúrr1p peycrÎ,ritopog ùvòpogóvorc. Wenn Quintus an eine deutliche Anlotip-
fung an die Itias dachte, hàtte er iihnlich dichten kónnen. Es reichte z.B. den Anfang des

Gedichts mit dem 3. Vers zu machen, mit einer sebr kleinen Anderung des Textes: Tp6eg
ércettcr ò' Éprpvov avù llptóporo róÀr14, rtl.

(\ Z.B. von einem Gedicht, das die //ias unmittelbar fortsetzt, wird ausdriicklich in
einem Epigramm auf die llias des Nikanor gesprochen: ' Il,tùg i pe0' "Opnpov (s. R'
Merkelbach, 'ZPÈ' 33, 1979,178).lm Falle unseres Epos ist es doch anders.

(18) S.'2.n. Schmiel R., The Amazon Queen: Quintus of Smyma Book I, "Pboenix"
40, 1986, 185 ff.
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tet natiirlich nicht, daB alle Lieder in ihrem heutigen Zustand als abgeschlos-
sene Einzellieder gelesen werden sollten. Es ist aber doch bezeichnend, daB
wir z.B. das Lied iiber den Tod des Aias oder Paris (logos V und X), das
Lied ùiber das trojanische Pferd (logos XII) nach wie vor als einzelne Ge-
siinge benachten kónnten. Wenn sie eigene Prooimien hiitten, dann kÓnnten
sie sogar zum einzelnen Vortrag dienen.

Ansonsten kónnen wir auch im Poem selbst eventuelle Hinweise darauf
finden, daB der Dichter bis zu einem gewissen Punkt die ursprùngliche
Gestalt des Liedes unveriindert gelassen hat. Auf eine solche Spur treffen
wir nàmlich im 10. logos in der Szene des Gespràlchs zwischen Hera und
den Horen (Vv. 336-361): Der von Philoktetes Pfeil tódlich verwundete Pa-
ris sucht vergeblich Hilfe bei seiner ehemaligen Geliebten Oinone. Er begibt
sich dann auf den Gipfel des Ida, wo er bald sterben wird. Hera sieht ihn
und plaudert, durch diesen Anblick hocherfreut, mit ihren Dienerinnen, den
Horen. Wir hóren in diesem Gespràch von der Ehe zwischen Helena und
Deiphobos, dann von dem folgenschweren Zorn des Helenos und dem
Raub des Palladions aus Troja, also von Ereignissen, die die letzten Tage
der Stadt Priams wesentlich beeinfluBt haben. Es ist dabei bemerkenswert,
dafi Quintus an keiner anderen Stelle diese Ereignisse erwàhnt. Es handelt
sich also nicht um eine epische Vorausdeutung zukúnftiger Handlungle,
sondern um eine Úbermittlung einer konkreten Information an den Leser
(bzw. Hórer), die vom Standpunkt des ganzen Troja-Mythos von groBer
Bedeutung ist. Der Dichter wiihlte gerade diesen Moment, um das vorauszu-
sagen, weil Paris' Tod gewissermafien natúrlich die Frage nach Helenes
weiterem Schicksal, deren nàchster Ehe und den daraus resultierenden
Ereignissen aufwarf. Von Deiphobps als Helenes Mann ist aber erst ganz
kurz vor seinem Tode die Rede (logos XIII354). Helenos dagegen kÈimpft
noch im 11. logos mutig unter den Troern (Vv. 348-351) und wir erfahren
i.iberhaupt nichts ùber seinen Verrat. Wenn wir also auf diese Vorausdeu-
tung vom Gesichtspunkt des ganzen Werkes her sehen, dann stoBen wir
wirklich auf eine interpretatorische Schwierigkeit.

Mehrmals haben die Phitologen versucht, diese inhaltliche Anomalie zu
erklàren. Auf die Einzelheiten móchte ich hier nicht eingehen20. Doch wàire

es interessant, die Meinung von A. Koechly zu zitieren, obwohl er selbst sie

1191 g. Duckworth G.E., Foreshadowing and Suspense in the Posthomcrica of Quin'
tus of Smyrna. "AJPh" 57,1936,58-86. Als Fazit schreibt er: "His (i.e. of Quintus)
Eeatment of foreshadowing is in many respects unique. He uses in many episodes the
technique of Homer, sometimes to excess, but he fails to make his poem a unity as is
each Homeric epiC' (S. 84).

G0) Die tjbersicht der Meinungen gibt Fr. Yian, La suite...lIJ, S' 14.
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zvletzt aufgegeben hat: "Itaque olim aut post librum undecimum magnam
duorum ad minimum librorum lacunam esse.-. auî poetam putabarn, cum
non contínuo ordine libros suos contexeret, sive m.orte sive alia quacunque
re, antequam eas duas rhapsodias suppleret, interceptum et prohibitum
esse"2L.Ich vermute, daB sein zweiter Vorschlag nicht weit von der mógli-
chen Wahrheit liegen kónnte. Es sieht niimlich wirklich so aus, als ob
Quintus nicht mehr im Stande war, dieses Lied durchzuredigieren, und es in
einem frùheren Zustand geblieben ist. Aus welchen Grúnden, wàre verge-
blich zu fragen. Doch kónnen die Vermutungen von A. Koechly in diesem
Punkt richtig sein. Wenn wir also annehmen, daB die Nachhomerischen Ge-
stinge anfangs als einzelne Lieder gedichtet wurden, und erst dann zu einem
Werk komponiert wurden22, kónnen wir auf diese Weise eine denkbare
Erkliirung schaffen und diese sachliche Schwierigkeit beseitigen.

An dieser Stelle soll iiber die Technik des Quintus der epischen Voraus-
deutungen noch kurz etwas gesagt werden. Ich bediene mich hier der Arbeit
von G. A. Duckworth, die schon oben zitiert wurde. Aus seinem Beitrag
móchte ich noch einZitat anfùgen: "Much of the uníty of the Homeric epics
results frorn this development from vague foreshadowing to definite fore-
knowledge. There is nothing like in the "Posthomerica" (...) The technique
of Quintus, therefore, tends to lessen the unity of the "Posthomerica" as a
whole"Z3. Somit sei es hier noch einmal betont, daB es die vorgeschlagene
Einzelliedertheorie uns erlaubt, die Ergebnisse der Arbeit von G. A. Duck-
worth besser zu verstehen. Diese Hypothese hilft uns weiter, uns die
unerwartete Menge der Logoi des Epos klarer zu machen und zu erfassen,
woher die Einteilung des Gedichts gerade in 14logoi kommen konnte. Doch
hàtten wir eher 12, 16 oder sogar 24 logoi erwartet24. Jetzt wird es ganz

(2r) Op.cir., S. XXXI f.
1227 ijber ein urspriingliches Konzept des Quintus spricht (aber in anderem Zusam-

menbang) R. Keydell in den Bemerkungen zum II. logos des Poems (RE s.v. Quintus von
Smyrn4 1276): "Die Erziihlung ist uneinheitlich; 642 schlieBt nicht an 641, wohl aber an
592 an, und die Verklammerung 656 f. ist deutlich. Es scheint, dq8 in Quintus' Konzept
ursprúnglich 549-592,642-655,628-633 aufeinander folgten". Es ist auch denkbar, daB
Quintus einzelne logoi zuerst fertig gehabt hat, wie Vergil n der Aeneis die Búcher II, IV,
VI ja zuerst dichtete.

(23) Op.ciú., S. 70 und 71. Er betont noch weiter: "It is a curious fact that in the
Homeric epics, the unity of which has been stubbornly denied for more than a century,
foresbadowing is used to develop and unify the poems, while in the Posthomerica, un-
doubtedly the creation of one poet, there is no such sriving for unity by the use of fore-
sbadowing".

(24) Wenn wir an die Feststellung des Aristoteles (Poet.23) erinnern, wo der Philo-
soph sagt, daB man aus der Kleinen llias acht (oder mehr) Tragoedien bilden kónnte, so
wàre es móglich dies, mutatis mutandis, auf. die Naclthomerisclwn Gesllnge des Quintus zu
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klar sein, daB diese Zahl der Lieder eher ein einfaches, zufiilliges Ergebnis
ist, als ein Resultat, das infolge einer im voraus geplanten literarischen Kon-
zeption des Dichters ernelt worden ist. Wenn Quintus seine Gesiinge als
aufeinander folgende logoi bezeichnete, kann man daraus schlieBen, daB er
damals noch keine genaue Vorstellung hatte, wie das Werk am Ende aus-
sehen sollte, d.h. wieviele logoi es letztlich umfassen sollte.

Die wichtigste Frage ist aber, wie man einen solchen Sachverhalt erklàiren
kann? Soweit ùberhaupt eine Kllirung móglich ist, bin ich der Meinung, daB
Quintus mit seinen einzelnen Nachhomerischen Gesiingen anfangs an ver-
schiedenen musischen Agonen in kleinasiatischen Stàdten teilgenommen
hat. Ich vermute, daB diese Lieder ursprúnglich gerade zu diesem Zweck
von Quintus gedichtet wurden. Er verràt selbst in seinem Werk die Kenntnis
agonistischer Veranstaltungen. Im 4. logos der Nachhomerischen Gesiinge
wurden niimlich vom Dichter Leichenspiele ausfiihrlich dargestellt, die von
Thetis und den Achàern zu Ehren des verstorbenen Achill veranstaltet wur-
den. Wir bringen hier kurz die Reihenfolge der Wettkàmpfe, die Sieger der
einzelnen Disziplinen und die Preise in Erinnerung, die den Teilnehmern an
diesem Agon von Thetis zuerkannt wurden:

1. Im Gesang25 erhielt Nestor den Preis, und zwar die Rosse, die Achill
einst von Telephos geschenkt bekommen hatte; 2. Im Lauf (6pópoq)
wurde Teukros von Aias Oileos besiegt; dieser bekam den vorher genannten
Preis26, nlimlich 10 Kúhe mit Kiilbern, die Achill vom Ida entfiihrt hatte; 3.
Im Ringen (rcol,oto;rooóvn) blieb der Zweikampf zwischen Diomedes und

beziehen. 12 logoi erhiilt man, wenn Quintus zu den ersten 4 Liedern (Penthesileis,
Memnonis, Tod des Achilleus, Athla =Aithiopis) diese weiteren acht (= Kleine llias) hin-
zufiigen wiirde; 16 Gesiinge wiiren es, wenn Quintus seine Lieder noch um zwei (ùber den
Verrat des Helenos und den Raub des Palladions = die Voraussage Heras) vermehrt hàtte;
24 logoi hàtten wir, wenn Quintus sein Werk genau nach dem der Muster homerischen
Gedichte hàtte komponieren wollten (n.b. 14 logoi des Poems von Quintus entsprechen,
ihren Umfang nacb, fast genau der Zahl der Verse aus den ersten 14 Bùchern der llias).

(25) Hier ist eigentlich von einem richtigen Wettkampf keine Rede. Nestor wird nàm-
lich nur als ein einziger Vortragender (wirklich als ein tpòtog rcrì po0vog, agonistischer
Terminologie nach) mit seinem Lobgesang auf Achill erwàihnt. Es ist zu bemerken, daB
wir es bei seiner Einzeldarbietung nicht mit einer Rede zu tun haben (Fr. Vian, .La
suite-.. I, 131 spricht ùber "éloquence"). Quintus weist doch ganz deutlich darauf hin, daB
Nestor singt (vgl. úpveev 129, péÌvne L47).

(26) Nur bei dieser Disziplin wissen die Teilnehmer schon von vomherein, welche Be-
lohnung der Sieger bekommen wird. Bei den ùbrigen Weftkampfen werden die Preise erst
nach dem Karnpf zuerteilt. Dabei ist die Regel, daB nur der Sieger die Belohnung
bekommt (ausnahmeweise hat Sthenelos auch als òeórepo6 beim Wagenrennen den Preis
erhalten), obwohl am Ende der Leichenspiele von Quintus noch betont wurde, daB Thetis
allen Teilnehmern ò6pa nópev, V. 591.
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dem groBen Aias unentschieden. Beide haben zwei htibsche und kunst-
fertige Sklavinnen erhalten, die von Achill aus Lesbos entfiihrt worden wa-
ren; 4. Im Faustkampf (roypa26ín) bekam Idomeneus den Preis27. Zum
richtigen Wettkampf traten Epeios und Akamas an. Der Kampf blieb unent-
schieden, und beide bekamen als Preis silberne Krateren, die Euneos dem
Achill zur Auslósung des Priamossohnes Lykaon gegeben hatte; 5. Im Bo-
genschiefien (to(ooóvq) war diesmal Teukros Sieger iiber Aias Oileos und
erhielt die schóne Rtistung, die Achill dem erschlagenen Troilos abgezogen
hatte; 6. Im "Diskuswerfen" (oóî,og) erhielt der groBe Aias als Belohnung
die Rústung Memnons, nachdem viele andere den solos vergeblich zu wer-
fen versucht hafien28; 7. Im Sprung (til,pcr) wurden die ungenannten Mit-
bewerber von Agapenor besiegt, der bekam als Preis die Rústung des
Kyknos; 8. Im Speerwerfen (ai1avéq) siegte Euryalos tiber andere unge-
nannte Mitbewerber, und wurde mit der silbernen Phiale belohnt, die sich
Achill aus Lyrnessos erworben hane; 9. Im Pankration (1epoìv óp6g rcrì
noooív) war der groBe Aias (ótep rapótoto) siegreich, und erhielt zwei
Silbertalente von Thetis zur Belohnupg2e; 10. Im Wagenrennen (ínrcot oòv
ríppoorv) triumphierte Menelaos iiber die anderen, und bekam als Preis
einen goldenen Becher, der einst Eetion gehórt hatte; 1 1. Im Fferderennen
(inzrooín) siegte Agamemnon und erhielt den silbernen Panzer des Polydo-
ros. Von seinen Mitbewerbern wird nur Sthenelos erwàhnt, dem als zweiter
Preis der bronzene Panzer des Asteropaios, zwei Lanzen und eine Mitra von
Theús zugesprochen wurden.

Die vom Dichter im 4. logos seines Gedichts geschilderten "A0l,s Ènì
'A1tl,flt enthalten neben einer rein literarischen Beschreibung, die das ho-
merische Vorbild der patrokleischen Leichenspiele variiert, auch einige
Zrtge, die hóchstwahrscheinlich auf die Praxis seiner Zeit verweisen. Sie ist
nicht nur in der Reihenfolge der einzelnen Wettkàmpfe sichtbar, sondern
auch in der poetischen Schilderung einiger Disziplinen. Das wurde schon

127; Ohne Kampf; er war lepcrítepog und doch'i6ptg rcrvtòg rié0î.ou (V. 285 sqq.).
(28) Fr. Vian schreibt (ln suite..J 131) daB Aias "sans concurrent" gewonnen hat.

Doch betont Quintus ausdriicklich, daB rol,l,oì (sc. còv oól,ov iîl,at) retp{oavto, aber
oó rtg paÀéetv (sc. còv oóî,ov) 6óvato ottpopòv p&ì," èóvra (Vv. 437-8). "Sans
concurrent" hat der groBe Aias den Sieg nur iur Panlaation errungen.

@f Úbhcherweise erwiihnt Quintus, woher die Kanpfpreise kommen. Hier spricht er
einfach ùber zwei Silbertelente (sie stemmen wabrscheinlich auch aus dem Besitz Achills).
Es ist sichtbar, daB Thetis den groBen Aias deutlich àstimiert; die Góttin hat nur mit ihm
friiher ùber die Veranstaltung der Leichenspiele gesprochen (V. 95), und wenn sie ihn an-
sieht, dann kommt ihr der eigene Sohn in Erinnerung (Vv. 498-9). Zum Kontrast wird im
nàcbsten logos der ragische Tod des Helden geschildert werden.



GRUNDSATZLICHE BEMERKUNGEN ZU DEN POSTHOM... 11

von R. Keydell, gegen Fr. Vians Auffassung3o beobachtet, da8 "bei der
Auswahl der Spiele legte er (sc- Quintus) nicht so sehr das von ihm sonst
stark benutzte V (...) als vielmehr die Praxis seiner Zeit zugrunde. (...) Die
Reihenfolge entspricht der in den Siegerlisten Pap. Ory. 202 [richtig ist
2221und 2082"3r. Was aber jetzt fùr uns besonders interessant ist, ist die
Tatsache, daB die Wettkiimpfe in diesem logos mit dem Lied des Nestor an-
fangen, das nicht aus Homer, sondern aus den persónlichen Erfahrungen
des Dichters herstammen muBte. Es sieht sogar so aus, daB wir es im Falle
von Nestors Lied mit einer Zusammenfassung eines epischen Enkomions zu
tun haben, das in seiner vollen Gestalt zur wirklichen Einzeldarbietung beim
Agon dienen konnte. Dank der bekannten Inschrift aus Oinoanda haben wir
eine ziemlich genaue Vorstellung, was ein 0opel,tròg oyóv umfassen
konnte32. Ich vermute, da8 neben den von M. Wórrle genannten Themen
der Enkomien33 auch mythologische Stoffe bei einem solchen poetischen
Wettkampf von Dichtern benutzt werden konnrcn34. Es liegt also die Ver-
mutung ganz nahe, daB auch Quintus mit seinem Enkomion auf Achill ir-
gendwann aufgetreten sein konnte, und wahrscheinlich nicht nur mit die-
sem. Bei welchem Fest, ist natúrlich nicht genau festzustellen. Aus der
Reihe der verschiedenen Agone kommen z.B. die Hadrianeen, oder die
koina Asias in Betracht, um nur diese smyrnaeischen Feste zu nennen, weil
sie auch musische Agone im Programm hatten. Wàhrend solcher Spiele

130; Nach der Meinung von Fr. Yian (La suite...I, S. 131): "Il n'y a pas lieu de
chercher dans I'ordre (sc. des Jeux Funèbres) adopté le souvedr pécis de tels ou tels jeux
panhelléniques. Quintus a obéi a des raisons purcment littéraires".

(31) Op. cit., p. 1279. Auf die persÒnliche Vertrautheit des Dichters mit den sportli-
chen Agonen verweisen auch die weiteren Indizien, die man aus der literarischen Beschrei-
bung derLeichenspiele herausziehen kann, und zwar die Schilderung des Ringkampfes, die
bescbriebene Versóhnung der Gegner nach ihrem Kanpf (dariiber R. Keydell, ibid.), das
Auftreten des Adjectivs qrcóvtrog, das vom Dichter im technischen Sinne (= &rovttí)
verwendet wird (V. 319), und die Hervorhebung der arztlichen Versorgung der verletzten
Kiiurpfer. DaB beim unentscbiedenen Agon die beide Gegner ouoregavîccrt sin4 stammt
vielleicht auch aus der agonistischen Praxis dieser Zeit.

1lz; S. M. Wórrle, Stadt und Fest im kaiserlichen Kleinasien. Studien zu einer ago-
nistischen Stifiung aus Oinoanda. Múnchen 1988, passim, besonders abet 5,227 ff'Das
Progranm umfaBte u.a. einen Agon der Dichter (rotqtcrí). M. Wónle betont, daB wir im
Falle der Demosthenes-Stiftung mit ener Adaptation eines Schemas zu tun haben. Es ist
also durchaus móglich, daB man iihnliche musische Agone in anderen Stàdten veranstaltet
hat. Úber einen 'A1òv norqt6v lesen wir auch im Pap. Osl. 189.

(33) op. cit., p.249.
(34) kr einer Inschrift aus dem 2. Jh. n. Chr. (/.G. WI1773), die eine Siegerliste bei

den Mouseia in Thespiai enthiilt, lesen wir ùber ein è1réptov eig Moóoag und ein
roíqpcr etg Moóoo6. Es gab dabei auch die Klasse der iaygòoí.
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konnte Quintus mit einem Nachhomerischen Gesang am Wettbewerb teil-
nehmen35.

Alles, was bisher gesagt worden ist, kónnen wir nur als Hypothese be-
trachten. Es w[re vielleicht interessant, weitere Forschungen in dieser Rich-
tung zu unternehmen. Es ging mir an dieser Stelle eher um die Vorstellung
einer allgemeinen Konzeption, die uns erlaubte, von einem anderen Ge-
sichtspunkt aus auf das Schaffen des Quintus zu blicken.

Wenn die dargestellten Erwiigungen Zustimmung fànden, dann wiire es
móglich, ein neues Bild des Dichters zu skizzieren und es in den denkbaren
Rahmen einer "Biographie" zu bringen:

Den gróBten Teil seines Lebens hat Quintus in Smyrna zugebracht. Dort
bekam er seine rhetorische Ausbildung, die er spàter dank eigener Studien
noch vertieft hat. Schon als ein Junge wÍIr er vóllig begeistert von der ho-
merischen Dichtung, die sein literarisches Interesse fùr immer bestimmte.
Quintus erwlihlte den Irhrerberuf und diese Arbeit muBte ihm Befriedigung
gewÍihren, da er eben sie in seinem Werk erw?ihnte (s. "autobiographischer
Passus", logos XIII 306-313). Er pflegte seine eigene literarische Bega-
bung, die fiir ihn eine Quelle zusàtzlichen Einkommens sein konnte. Viel-
leicht schrieb er verschiedene Epigramme, z.B. auf private Aufforderung
hin, seine wirkliche Passion war aber die Heldendichtung. Er dichtete selbst
Lieder, die vom trojanischen Krieg erziihlten. Mit eigener Dichtung dieser
Art nahm er mehrmals an verschiedenen Agonen teil, die nicht nur in
Smyrna, sondern auch in anderen Stiidten Kleinasiens veranstaltet wurden.
Vielleicht mit einigem Erfolg. Daher kommen seine Kenntnisse der lokalen
Geographie und Ethnographie, die er noch durch Lektúre erweiterte. Wenn
er wàhrend eines musischen Agons ein "Nachhomerisches Gedicht" sang,
gab er diesem Lied ein entsprechendes Prooimion bei, das zum Charakter
des Festes besonders gut paBte. Diese verschiedenen Gesànge, die immer
wieder mit dem trojanischen Mythos eng verbunden waren, wurden im
Laufe der 7*it ein umfangreiches Manuskript. Damals fiel es dem Dichter
ein, diese ursprtinglich getrennten Lieder zu einem Werk zusammenzustel-
len. Er plante sogar, die ganze posthomerische Sage in einem geschlossenen

(35) Es ist nicht ausgeschlossen, daB wir im Cerîamen Homeri et Hesiodi, das erst in
nachhadrianiscber Zeit die endgiiltige Fassung bekam, ein Echo wirklicher dichterischer
Agone aus der Kaiserzeitlichen Periode vemehmen, die auch in Kleinasien veranstaltet
werden konnten. Úber die hellenistische Tradition, anhand des epigraphischen Materials,
der musischen Agone, die u.a. auch die Klasse der notlraì én6v und iayrpòoí umfaB-
ten, s. M. R. Pallone, L'epica agonale in etò ellenistica, "Orpheus" 5, 1984, 156-166.
Ùber die musischen Wettkiimpfe in der Zeit des Aelius Aristides s. A. Boulanger, Aelius
Aristíde et Ia sophistique dans la province d'Asie au IIe siècle de notre ère,Paris 1968, S.
28 ff..



GRUNDSATZ.,ICHE BEMERKUNGEN ZUDENPOSTHOM... 13

Epos zu dichten; aus fùr uns unklaren Grúnden wurde dieses Untemehmen
verhindert, das aber im Kreise seiner Schúler und Anhànger solcher Dich-
tung inzwischen schon bekannt geworden war, weil Quintus ihnen die ein-
zelnen logoi priisentiert hatte, und oft iiber damit verbundene Pliine gespro-
chen hatte. Und sie haben sich spàter darum gekiimmert, diege Nachhomcrt-
schen Gesiinge, trotz ihrer Unvollkommenheit, weiter bekannt zu machen.
Ihrer Múhe und Ergebenheit verdankt Quintus seine Stellung in der Ge-
schichte der griechischen Literatur.

Torun-Kóln WLODZWÍreRZ APPEL


