
BEMERKUNGEN ÚnBn DIE BEzIEHUNG
ZWISCTIEN DICIITTJNG UND BILDENDER KUNST:

BIONS KLAGE IJM ADOMS UND TITEOKRITS 15. IDYLL-

Die Kltnste lwben in der Tat irgendein gemeinsanus Band, eine Art Verwandsclnfi.
Dennachfinden gewisse Gemiitsregungen oder Motive ihren eigenstm Ausdruck in einzr
spezifisclwn Kuwt. Das Kunstwerh das am bhnendsten ist, ist zugleich dasjenige, das zu
seiner Auslegung fundcrt Werle einer anderen Ktm$gafiung nowendig machte. Ein erlc-
sercs Bildwerk ist dcr Kernfrir hurdert Gedichte

E. Pound (zit. nach W. Hóllerer, Tluorie der modemen Lyrik Dokumente zur PoetikI,
Reinbek 19662)

Aus AnlaB dieser Aussage eines modernen Dichters wird im folgenden
gezeigt, daB das, was die bildende Kunst durch ihre Mittel schafft, im Ge-
dicht durch Worte, d.h. durch Wortauswahl, Wortstellung und Entspre-
chungen von Worten an verschiedenen Stellen des Gedichts, erreicht wird.

In die Tradition von Liedern ùber den orientalischen Gott Adonis, deren
berúhmtestes Beispiel das fúnfzehnte Idyll Theokrits ist, ordnet sich auch
das spiithellenistische Klagelied des Bion einl. Bion folgt deutlich der theo-

* Dieser Aufsatz ist die iiberarbeitete Fassung einer Appendix meiner Dissertation
(Beschreibung von Kunstwerlccn in der hellenistisclun Dichtung), welche im Sommer-
semester 1992 von der Philosophischen Fakultiit der Universitàt zu Kóln atrgenommen
und 1993 (ohne Appendix) beim Teubner Verlag in Stuttgart ve6ffentlich wurde. Fiir
Anregung und Kritik danke ich herzlich meine,m Do}lorvater, Herrn Prof. Dr. R. Kassel,
fiir Hilfe bei der stilistischen Gliittung des Deutschen Stephan Schrtider.

(l) Ausgaben: Ph. E. Legrand, Bucoliques Grecs, Pseudo-Théocrite, Moschos, Bion,
Divers, Tome tr Paîis 1925-71,19534:, A. S. F. Ctow, Bucolici Graeci, Oxford 1952 (+d.
cit.); H. Beckby, Die griechischen Bukoliker, Thzokrit-Moschas-Bron @eitr. zur klass.
Philologie 49), Meisenheim am Glan 1975; M. Fantuzzi, Bbnis Snymaei Adonidis Epi-
taphium. Testo critico e commento, Arca 18, Liverpool 1985 (rez. W. G. Arnotq 'THS"
1988,234).

tiUer das Gedicht W. Afbert, Das nimetische Gedicht in der Antike (Beir. zur klass.
Philol. 190), Frankfirt a. M. 1988, 89-93. Adonis erscheint auc.h sonst in der hellenisti-
schen Literatur: vgl. Kall. fr.193.37 Pf. "A6olvlw cicî, tffE 0eo0 còv &v0pomov, /
i1l.epí(ew. 478Pf.... raì Kal,l,ípa26o6 òé qqow 6cr!'Agpoòíc1còv'AEolvw èv
0pròarív1 rpóyerw. SH 902.16 (zu fragmentarisch; s.u. Arrrl.. 22). Powell p. 38 n. 43
@uphorion) Kórutóg <cor> po0voE &q' ÉÀrecr víyw 'A6oww. Powell p. 108 n. 3
(Phanokles) "H óg 0eîov 'î6orvrv ópeqoícr1g Atwooog / dprcow, ùrc0éqv Kórpov
èror1ópevog. Vgl. SII 18.10 toO ouo6qî.{tou; SH 654 (Parthenius) KcvomícqE (sc.
'AòovrE). Vielleicht in die frtihbyzantinische Zeit ge'hórt das Gedicht EtE verpòv 'A6o>
vw (dazu s. Becky 527).
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kriteischen Art der Behandlung2, besonders in den Versen 100-144, die das
Lied der professionellen aor6óg enthalten. Der Vergleich mit der entspre-
chenden Behandlung Theokrits ist von Interesse, daer znigt, (a) wie der ?il-
tere Dichter einen offenkundigen EinfluB auf den splteren ausiibt, (b) wie
verschieden beide sind, (c) inwiefern sich an den Unterschieden in der
Behandlung desselben Themas die besondere Poetik jedes Dichters darstel-
len làiBt,.und (d) welche Unterschiede in der Beziehung zwischen Kunst und
Dichtung in zwei Phasen des Hellenismus erkennbar sind.

Diese Beziehung stellt sich in der Technik beider Gedichte jeweil ver-
schieden dar. Im Fall des fiinfzehnten Idylls Theokrits ist die Bedeutung der
bildenden Kunst offenbar; das Thema "Adonien im kóniglichen Hof
Alexandrias" entfaltet sich in der Beschreibung zvreier Gruppen von
Kunstwerken (Vv. 78-86 und 109-131): Webereien mit Darstellung des
Adonis (in der Mitte?) und von Nebenfiguren, die ihn stehend oder tanzend
umgeben; eine idyllische Szenerie mit Frúchten, Giirten in silbernen Kórb-
chen, Salbe in goldenen GefàBen, Speisen mit mannigfaltigen Tiergestalten:
inmitten dieser Szenerie ein prurikvolles Bett, auf dem die Figuren der zwei
Liebenden, Adonis und Aphrodite, liegen.

Das Gedicht des Bion entrvickelt sich, obwohl es keine Beschreibung
eines realen Kunstwerkes enthiilt, wie es bei Theokrit der Fall ist, inhaltlich
und formal in "malerische/'3 Weise. Der Dichter macht den Versuch, den
Bildern im Gedicht eine malerische Qualitiit zu verleihen. Der Leser soll bei
der Lektúre den Eindruck gewinnen, er habe ein Werk der bildenden Kunst
vor sich.

I. Biow Gedicht: seine Struktur
Hauptthema des Gedichtes ist der tódlich verwundete Adonis und die

Klage bzw. Trauer Aphrodites, die von anderen klagenden Figuren begleitet
wird. Die Geschichte findet an zwei Orten statt, niimlich in einer wilden
Bergwelt, unter freiem Himmel (Ort des Todes des Adonis und der ersten

(2) Atlgemein úber Nachahmung Theolaits bei Bion: F. Susemihl, Geschichte der
griechischen Literatur in der Alemndrinerzeit, l, Leipzig 1891, 233 f.; W. C. Helmbold,
The Song oÍ the Argive Woman's Daughter, "CP' 46,1951,l7 ff.; A. Kórte-P. Handel,
Dic hellenistische Dichtung, Stuttgart t9ffi,297; Beckby (s. Anm. l),557.

(3) U. Witamowitz-Moellendorff, Adonis, m: Reden undVortrdge,I Berlin 1954 (aus:
Bions Monis, Berlin 1900), 304 spricft von maleriscber Poesie. Vgl. E. Bet\e, Die grie-
chisclrc Dichtung, Wildpark-PostiarL1924,335. Besonders N. Hopkinson, A Hellenistic
Anthotogy, Caurbridge 1988, 218. Ùber seine Bemerkung "but it is not descriptive of a
simple tableau such as that described in Theocritus Idyll 15" s.u. S. 10 f. Beckby (s.
Anm. 1) 361: "sein Wesen neigt zur Reflexion und driickt sich gern in malerisc.hen Zùgen
aus".
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Klage) und danach in einem geschlossenen Raum, im Palast der AphroditC
(Ort der offiziellen npó0eotg5 des Adonis)6.

Das Gedicht liiBt sich in zwei Hauptteile gliedern. Die Abfolge der ein-
zelnen Motive jeder Partie vermittelt den Eindruck eines asyndetischen, ja
hastigen.Aufbaus, der die Wiederholung bzw. Wiederaufnahme oder die
Erweiterung von schon genannten Elementen fordertT. Das Ergebnis einer
solchen Konstruktionstechnik ist eine Reihe von Bildern und Motiven.
Jeder Teil kann sowohl als geschlossene Einheit wie auch als Unterteil eines
thematischen Ganzen empfunden werden.Trotzdem wird es gezeigg daB der
erste Hauptteil aus einzelnen Partien besteht, die genau den einzelnen
Partien des zweiten Hauptteils entsprechen. DaB eine bewuBte kiinstlerische
Absicht dahintersteht, liegt auf der Hand. Diese inneren Verbindungen
schaffen eine strenge Gliederung, die sich nur daraus erkliiren liiBt, dafi
Bion die Reihenfolge eines erzÍihlerischen Reliefs iiber das Thema Adonis
wiederzugeben beabsichtigts.

Das die beiden Hauptpartien verbindende ist eine Stimmung tiefer Trauer
und heftiger Klagee. Triebkraft ist der unwiederbringliche Verlust der ge-
liebten Person. Das Hauptgewicht liegt tiberall in der Hervorhebung des
Pathos und der Leidenschaft fiir die verlorene Liebe und das vergangene

141 NicUt zufallig erscheinen nur hier im ganzen Gedicht Objekte aus Gold (74
raygpuoég rlLweffpt. 84 pooeíqr l,éprpt), denn sie gehóren zu einer uîbanen, ja luxu-
riósen Szenerie, dem Palast der GÒttin. Im zweiten Hauptpatie wird zunàchst der Ort ne-
gativ angegeben, was den klaren Unterschied zwischen beiden Teilen offenbarr 68 f.
pqrér' wì 6popoîou../ oùr &p0ù ot$úE éocv... 9ui'1,ó5. Dann zeigt sic'h deutlich,
daB die Szenerie ein geschlossener, Iuxurióser Raum ist 72 rar0eo (vlv)... evì gópeorv
(in Entsprechung mit wì òpopoîor 68),74 rl,wtffpt,79 rérî,ttst... èv eípoor, 80
,ipqt...vw, 82 Érì tó(ov ÉBcrLî,w, 85 6m0ev.

1s) Ùber die rpó0eoq insgesant s. D. C. Kuîtz-J. Boardman, Thanatos, Tod und Jen'
seits bei den Gricchcn (ùbers. M. Buchholz), in: Kulturgeschiclte der ant. Welt,Baîdz3,
Mainz 1985 Q-ondon l97l),l7l f. (úber Bestattungsbriiuche allgemein: 169 tr).

(6) Oer Palast erscheint auch am Anfang des Gedichtes, in Vv. 3-4, ohne direkt ge-
nannt zu werden. ÓrUicn gilt also eine Ringkompositiou: Palast-Natur-Palast. Zu einer
Fiinfteilung s. Fanftzzi (s. Anm. 1) S. 157, der hier Teile einer Tragtldie erke,nneu will.

ll S. ,1. KÒrte-P. Handel (s. Anm. 2) 30t: "Statt die Geschehenselemente gleich-
mii$ig in chronologischer Nacheinander mitzuteilen, gibt sie der Sprecher eigenwillig ge-
o'rdnet, in stiindiger Mischung mit seinen eigenen midiihlenden Auslegungen, arcb in ver-
schiedener Genauigkeit''.

(8) pabei muB natiirlich offenbleiben, ob Bion ein bestinmtes Relief vor sich hatte
oder eines beschrieb, daB nur in seiner Vorstellung existierte, gewissermaBen die Summe
seiner Seherfahmng.

P) Algemein úberden Stil des Gedichtes: Irgrandin seiner Ausgabe (s. Anm. 1) 190
f. Kórte-Hitndel (s. Anm. 2) 297-303. Beckby (s. Anm.l) 557 f. Fantuzzi (s. Anm. 1)
passim. Hopkinson (s. Anm. 3) 217-2L9. Wilanowie (s. tuun. 31 292-305.



BEMERI(UNGENUBERDIE BtrZTFHI.ING... IW

Glúck. Diese Stimmung wird in jeder Partie in zweifacher Weise erzeugt:
die eine Darstellungsart liiBt sich als umalerisch" bezeichnen, die andere als
"poetisch"ro. W?ihrend das erste Verfahren darchBíldcr die Atnosphiire der
Trauer veranschaulicht, iibernimmt es im zweiten die direWe Rede, die Ge-
fiihle auszusprechen. Das Leitmotiv der Klage bildet jedesmal eine Art
Pause,ll nach der eine neue Entrvicklungbzvt. ein neues Bild vor Augen
kommt.

Aufbau des Gedichtes
Erster Hauptteil (Vv. I-67)

Malerische Partien
Ala: Vv. 3-5 (Aphrodite)
Alb: Vv. 7-I4 (Adonis)

A2a: Vv. l9a-24 (Aphrodite)
Azb: Vv. 25-27 (Adonis)

Alc: Vv. 16-l9a ftlagende Figuren) A2c: Vv.29-38 (klagende Figuren)
Poetische Partien

A3a: Vv. 4U62 (Aphrodite)
A3b: Vv. 64-66 (Adonis)

ZweiterHauptteil
Malcrische Partien

Bla: Vv. 68-78 in genauer Entsprechung zu Theokrit 15.100-144,
und ohne Entsprcchung zu den Partien des ersten Haupteils

Poetische Partien
B1b: Vv.79-85
B2c: Vv. 87-96
B3a: Vv. 97-98 (im Gegensatz zu Ala)

Malerische Partien:
Ala: Vv.3-5

Die Verse 3-5 zeichnen ein fliichtiges, jedoch eindrucksvolles Bild, das
den plótzlichen Wechsel von dem Zustànd der Freude zu dem der Trauer
zum Ausdruck bringt: bildtich faBbar wird es in den Farbgegensùtzen der
Kleidung der Aphrodite: ropqopéoq evì gúpeot (3) - rtavootól,a (4).

1t$ Arndus Legrand (s. Anm. 1) 190: "Si le plan du poème est narratif, l'ésprig peut-
on-dire' 

iTffiXH";t" (s. Anm. 3) 301. Das lriunotiv erscheint in variierrer Fomr und
unregelma3ig (in Vv. 6. 15.28.37. 63. 67.86). Dazu V. A. Estevez, 'Ant6X,ero xoJ'ò5
A6atvtg,: a descrtption of Bion's refrain, 'Maia" 33, 1981,3542.Im folgendeu wird es
nicht erwahnq es HBt sich als Trennungslinie jedes Abschnittes verstehen. Fantuzzi (s.
Anm. 1) zu 25 will, da8 das Leitmotiv "una sorta di co€renza interna" markiert.
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Alb: Vv.7-14
In der Mitte des Bildes liegt Adonis, blaB, mit einer Wunde an seinem

Schenkell2, wàhrend Blut ùber das Fleisch flieBt. Nach der ausfùhrtchen
leidenschaftlichen Beschreibung seines Zusundes kommt die Rede auf den
KuB, den Aphrodite ihrem Geliebten schenlt die Szene liiBt sich nur als
hysteron proteron verstehen, denn andernfalls wiire die Fortsetzung durch
die Szene mit derWanderung der Góttin unverstiindlich.

Alc: Vv. l6-l9a
Das Bild wirdknapp am Anfang des aveiten Unterteiles (nach dem Leit-

motiv) (16 f.) mit einer Erweiterung, die Aphrodite ins Spiel bringt, wieder-
aufgegriffen. Sodann folgt die ebenfalls knappe Darlegung (18 f-) der be-
gleitenden klagenden Figuren, die der umrahmenden Natunvelt angehÒren:
Hunde,l3 die an der zum Tode fiihrenden Jagd teilnahmen, und Nymphen
des Berges (ópetó6eg).
Ma:Yv.l9b-24

Was in dem entsprechenden Teil Ala gefordert wurde (Aphrodite soll
nun trauern um Adonis), wird es jetzt erfiillt: Aphrodite stiirmt mit fliegen-
den Locken, in der Gestalt einer Trauernden ohne Schleier und Schuhla
durch das Dickicht der Wiilder. Ihr Kummer macht sie gleichgtiltig gegen
die Dornen, die ihre FiiBe verwunden. Hóchstwahrscheinlich handelt es
sich um den Moment, wo Aphrodite (nach ihrem Aufwachen in Vv. 3 f.)
auf die Suche nach ihrem toten Geliebten geht und voll wilder Trauer den
Ort seines Todes aufsucht.

Mb:Yv.25-27
In Entsprechung zu Alb erscheint wieder das Bild des verwundeten

Adonis: die dritte und letzte Wiederholung der Beschreibung seines Aus-
sehens mit Nachdruck auf seiner Wunde und auf dem Gegensatz zwischen
dem flieBenden Blut und dem schónen, weiBen unbewegten KÓrper des
Jiinglings hat einen pathetischen Effekt. In beiden Teilen Alb und A2b las-
sen sich lihnlichkeiten feststellen:

a. Das Hauptgewicht der gesamten Beschreibung wird auf die Haupt-
person, Adonis, gelegt (in Vv. 7-14 erscheint sein Name am Anfang und
am Ende der Partie und in derselben Versstelle)ls.

b. Die genaue Aufzàhlung seiner Kórperteile (7 prlpóv, 10 ocpróg,

(12) Hopkinson (s. Anm. 3) 219: "the still figure of Adonis is the focal point for a se-
ries of ingenious conceits".

113) Sehr hàufig in den bildlicheu Darstellungen; vgl. B. Servais-Soyez in: LIMC ll
(1981) s.v. Monis Nr.33,35,37,38.

(14) Das Asyndeton in ihrer Beschreibung beont ibr Pathos.
(15) S. Fanruzzi (s. Anm. 1) S. 26.
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6gpoot, 6ppcro, 11 2geíl"eo6, 25 ópqal,óv,26 arí19ec... èr pnp6)v...
pc(oí) untersúeicht in beiden Abschnitten nicht nur die Schtinheit, sondern
auch die erotische Natur des Adonis. Sein Aussehen ist das Wertvollste, das
verloren gegangen ist16. HÒhepunkt der ersten Aufziihlung (7-12) sind die
Lippen, H0hepunkt der zweiten (25-27) die Brust, also in beiden F?illen
Teile mit vornehmlich erotischer Funktion.

c,In beiden Teilen findet eine Konzentration auf die Figur des Adonis
statt. Aphrodite iibernimmt eine Nebenrolle, immer in Verbindung mit
Adonis: so wird zunàchst Adonis und dann Kythereia genannt (16 f.); so
erscheint die Gónin in Verbindung mit den Lippen bzw. dem KUB des lun-
gen, dann, in der Mitte der Partie (l9b-24), geht sie selbstiindiger auf die
Suche nach Adonis und schlieBlich erscheint sie nochmals im letzten Unter-
teillT in Verbindung mit der allgemeinen Trauer der Naturelemente um
Adonis (35 & òè Ko0rlpc; vgI. 12 rò p{rote Kórprg &roíoet).

Der Blick des Lesers bzw. des potentiellen Betrachters der Bilder geht
also von Aphrodite (3 f.) zu Adonis, dann zu den ihn umgebenden Klagefi-
guren, dann zurúck zu Aphrodite, die enffernt von dem liegenden Adonis
vorgestellt werden kann und dann wieder zuriick zu dem toten Jungen, der
durch diese Betrachtungsweise auch zum optischen Mittelpunkt des Bildes
wird.

ZwaPole bestimmen jeweils die Bilder: den einen bildet der unbewegte,
bewuBtlos daliegende tote Adonis, w?ihrcnd die in heftiger Bewegung teil-
nehmende Aphrodite den Gegenpol foriirt. Es wird ein Kontrast gebildet
zwischen der von dem Toten ausgehenden Stille und der lauten Klage der
Aphrodite (Betonung durch die Hàufung: 23 ógù... rcoróotoc, 24 po6a-
os... ral,e0oa). Wiihrend in Adonis das Pathos gerade durch seine Reg-
losigkeit zum Ausdruck kommt, fiihrt die Góttin es durch die aktive Teil-
natrme an der Trauer zum Hóhepunkt.

d. li,hnliche Farbkontraste erscheinen ebenfalls und zeigen die Un-
geheurlichkeit des Schicksals des Adonis: ein so schóner Junge ist auf
gewalttiitige Weise umgebracht
Alb: 8l,arrfr: l,arròv (mit Anapher und Hyperbaton).
Alb: 9 pel,sv (aîpa). - /ob:25 pé?'p:v (aîps).
Alb 10 povéog (oapróg) - AZb 27 paloí...2gtóveor nopgópovco (mit
Enjambement) (vgl. 26 ornOea...gowíooeco )
Die erwiihnten Farben sind also: schwarz, wei8 und rotl8.

(16) Das wird besonden in Vv. 29-31 deutlich: die Verse kónnen als Begrúnúmg dieser
sorgfdltigen Auftiihlug behandelt werden.

117) S. u. S. 110, úber Vv. 29-38.
(18) Die Benerkung von Wilanowiu Adonis 301 (s. Anm. 3) 'lippig sind die Farben"

109
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A2c: Vv.29-38
In Entsprechung zum Alc kommt zunàchst eine zusammenfassende

Wiederholung der Hauptidee (Verlust der Schónheit des Jungen) und ab-
schlieBend wird die Teilnahme der Naturelemente geschildert Endaltet wer-
den nun die Vv.18 f., wo die klagenden Figuren in unmittelbarer Nlihe zu
Adonis standen. Anstelle der róveg (18) und Nópgct 'Operó6eg (19)
nimmt jetzt die gaunizu Naturwelt an der Trauer teill9: Berge (zweimal32
6pec, 34 6peor), Eiche (òpóeg 32), FliiBe (rotopoí 33), Quellen (34
nclcí), Blume in allen Tiilern und Schluchten (35 f. óv0e4.... rcóvccg
&vù ra,apéq, &vù n&v vúnog; mit Alliteration von a). Die frúher nur
kurz enviihnte Klagerolle der Natur (in épuovtat 18, rl"aíooorv 19) wird
nun ausgespielt (Echo 31, 38). Ihre Klage bereitet die folgende Klage der
Aphrodite selbst vor, ist also eine Art Einleitung zu der erzèihlenden Panie
des Gedichtes.

'?oetische" Partie:
A3a: Vv. 4A-62

Die wórtlich ausgefiihrte Klage in A3a verwirklicht die Aufforderung
von Ala und fiihrt dort gegebene Hinweise aus (ófó... rcoróotoo/ Boóo>
oa... rs?"eî,aa 23 f.), genau wie das nur beschriebene Klagen (18
ópóovcar, 19 rl,aíooow) der Trauernden den Opflvog der Naturelemente
in Vv.32-38 vorbereitet. Durch diesen Teil steigert sich das Pathos; der
Hóhepunkt der Klage wird eneicht.20

Diese Partie wird von einer Art bildlicherWiedergabe eingefiihrt, in der
der erste Blick Aphrodites auf ihren toten Geliebten f?illt (40-42: das Verb
íòw deutet zweimal auf das'tsildlichd'hin)zt.
A3b: Vv. 64-66

Auch hier wie im entsprechenden Alb und A2b kommt den Farben eine
besondere Bedeutung zu. Kurz wird eine bildhafte Verwandlungsszene be-
schrieben: aus dem Blut des Adonis entstehen Rosen, wlihrend die Tràinen
der Aphrodite zu Anemonen werden22. Beide Elemente (Blut, Triinen) be-
zeichnen den Zustand der Gótter: Adonis ist verwundet, Aphrodite ist trau-

gilt nicht fiir die Vislzehl dff parben, sondem fiir die llltufung ibrer Erwiihnung.
(19) Die \Vildnis der Natur entspricht den wilden Reaktionen auf den Tod wie auch der

Grausanrkeit der stiindig wiederkebrenden Bildem vom FlieBen des Blutes des Adonis. Zur
"pathetic fallacy" s. J. L. Buller, "Ralnus" 10, L98L,32-52.

(2q Vgl. Fannlzn (s. Anm. t) 2u42,43 uber Gebrauch von tragischen Ausdriicken
(vgl. S. 157).

12\ Zur hóchst raffiuierten sprachlic.hen Form der Klage-Partie s. Fantuzzi (s. Anm.
1) zu den Stellen.

122; Anemone auch in SI/ 902.18 (wo auch der Name Adonis in V. 16 vorkommt).
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ng.
Indirekt wird die Farbe auch in den Vv. 65-66 aîpa (zweimal 65, 66),

pó6ov, &vepóvcv (vgl. 35 &v0es ò' è( ó6óvag èpo0aívecct) ange-
geben.

Zweiter Hauptteil (Vv. 68-98)
"Malcrische" Parti&

Bla: Vv.68-78. Blb: Vv.79-85
Hier werden die Bestattungsvorbereitungen geschildert. Diese Teile ha-

ben keine Entsprechung zu den Teilen Ala und Alb der ersten Hauptpartie,
stehen isoliert und zeigen zugleich bedeutsame li.trnlichtceiten mit den
Versen ln-l44 des ftinfzehnten Idylls Theokrits.

iihnlichkeiten mit Theolcrít ( I 5. I 00- I 44 )
Theokrit

ll4Iopíor... pópot

ll4 1póoer' &},ópoorpcr
116 óvOecr. .. Icú\tÍoîa

120 ùnepncvr6vtut "Epcvceg
122 ncepóyaw
123 i;,?úpooóg
I25 ropgóp€ot... túnrlteE

Bion
77 f .Iupíotow &l€í(pcrot... pópotorv

1...$)pa,... pópov
83 f. l,éBqct/ 2gpuoeírp
75 f. oregdrvotor Kcrì civOeot/

... &vOea núvt(a)
80 úvu or,Ev &Xouow "Epcoceg
85 ncepóyeoow
74 no,yypuoég rl,wtffpt
79 bv etpoot rcpqopéotow

125 r&,tt1reg... pcî,arórepot ónvor 72 pú'o;rdiq Èvì gúpeow... 73 {lrvov
Aphrodite sorgt2a ftir die Leiche ihres Geliebten. Sie legt ihn auf das

Bett, das ihre Liebe miterlebt hat das Bett hat weiche Laken (72 pol,oroîE
évì gópeorv) und ist aus Gold (T4nayyptsoérp r?vwcflpt)6. Sie schmúckt
ihn mit Kriinzen und Blumen und benetzt ihn mit Narde und Balsam.

Eroten mit geschorenem Haar weinen in der Nàhe des in purpurnen
Kleidern daliegenden (79 rérl,ttau.. èv eípcor nopgopéotow) Adonis
und erweisen ihm die letzte Ehre. Einer wirft ihm die Pfeile aufs Bett, ein
anderer seinen Bogen, ein dritter eine Feder, wieder ein anderer einen KÓ-
cher. Dies sind Zeichen der Trauer. Sodann werden die Bestattungsvorbe-
reitungen geschildert. Ein Eros endernt Adonis den Schuh, eine Gruppe
tligt Wasser in goldenen Becken, und ein Eros wiischt ihm die Schenkel,
wiihrend eii anderer sich Mtihe gibt, ihn mit seinen Flúgeln zu beleben.

1zr; ÙUer das Pittoreske des Bildes s. Wilamowitz (s. Anm. 3) 305.
124; Uerkwtirdig ist" daB die Gtittin fast zum Instrument der Befehte des ErzAhlers

wird, undnurnach seinen Hinweisen handelt.
e5) W. Atallah, 'Monis dans la linératare et I'art grecs, Paris 196ó,
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"Poetischc" Partie
B2c: Vv. 87-96

Nach dem Klagemotiv (86) folgt eine weitere Klage, die in Entspre-
chung zu Alc und A2c steht. Die Klage wird auch hier kollekiv ausge-
fúhrt, aber die klagenden Figuren gehóren nicht mehr der primitiven Welt
zu, sondern repriisentieren die kultivierte-erhabene Welt Moiren (94), die
Schicksalsgottheiten, Chariten (91), wie auch die Begleiter der Aphrodite,
die Eroten.
B3c Vv. 97-8

Das Gedicht endet mit einer Aufforderung (auch hier mit Venvendung
der zweiten Person), die derjenigen in Ala (am Anfang des Gedichtes) ent-
gegengesetzt isr Da wurde gesagl Aphrodite solle Hagen; nun soll die GÒt-
tin auftróren. Es handelt sich um eine Umkehrung einer Ringkomposition.

tr. Allgemeine (Jmformungen des aus Theokrit Ùbernommenen durch
Bíon.

Das erfreuliche und dekorative Bild des Úberflusses und des Reichtums
bei Theokrit wandelt sich nun bei Bion in ein Bild von Verlust und Trauer.
Dieser qualitative Unterschied ist dadurch gegeben, daB bei Theokrit ein
froher Augenblick in der Geschichte geschildert wird, niimlich die Vereini-
gung der Liebenden, w?ihrend bei Bion das traurige Ergebnis des Todes und
der Bestatnrng im Mittelpunlt stehen, also die Trennung der Liebenden.

Dementsprechend werden bei Theokrit alle beschriebenen Objekte zu
Triigern einer anmutigen, frohgestimmten und prachtvollen Atmosphiire.
Der Dichter gibt sich grofùe Mùhe, diese Stimmung auch durch sprachliche
und motivische Mittel zu unterstreichen. Kein Indiz deutet auf die tragische
Trennung des Paares. Die notwendige Forrsetzung der Geschichte wifd in
harmloser Weise erwilhnt (Wendung der Situation in 15.132 ff.); auf das
Ereignis des Todes (15.136 ff.) findet ein Topos der Konsolationsliteratur
Anwendung26: Adonis ist nicht der einzige, der in den Hades gestiegen ist;
alle Helden haben dieses Los ertragen miissen. Zusammengefafit ist diese
Stimmung in dem Panzip eóorpeóoorg im vorletzten Vers des Liedes
(143).

Bion dagegen setzt sich das Ziel, die tragische Seite der Geschichte vor
Augen zu fiihren. Sein Thema ist der Tod des Adonis und die schmerzliche
Trennung, die Aphrodite allmlihlich akzeptieren muB. Die ausgewàihlten Ele-

G6; Vgl. zur Beschwichtigungsrede allgemein: R. Kassel, Untersuchungen zur grie-
chischen und rÒmischen Konsolationsliteratur,Zntqmatzfieft 18, Mùnchen 1958' 12; H.
Wankel, "AIIe Menscltcn tnllssen sterben". Variationcn eincs Topos der griechischen Lite-
ratur, "Heffies" 1 L 1, 1.983, I29-I54,
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mente sollen demnach das Pathetische und Leidenschaftliche hervorheben.
Besonders deutlich wird diese Absicht in der Art, in der die eigentlich posi-
tiven bzw. schónen Objekte (Blumen, Kriinze, Salben, prachwolle Bett-
decken) ihre Bedeutungslosigkeit offenbarcn.

Die Umformung liiBt sich in den Einzelheiten erkennen: in Vv.76 ff.
sind die Blumen und Salben eng mit Adonis selbst verbunden, indem das
Bild des Verlustes herausgehoben wird: der Tod des Adonis verursacht das
Welken aller Blumen (76 rÍv0ea n&yr' épapóvft), wlihrend Adonis
selbst pópov 'Agpo6ítr1g genannt und durch seinen Verlust die Nichtigkeit
aller pópcl gezeigt wird (78). Der Akzent liegt jedesmal auf nóvr', nóvro
und mit der Anapher des Verbes 6î,lr,upt (78 ó1,)',óo00r... 6?uec') erreicht
der Gedanke seine besonders leidenschaftliche Fàrbung. Die
vorherrschende ldee des Verlustes l?iBt sich durch die sorgftiltigen
Vorbereitungen zur Ehrung des Toten nicht entschtirfen; im Gegenteil lassen
sie noch das Wertlose dieser letzten Ehrung hervortreten.

Dieselbe Vorstellung liiBt sich in der Behandlung des prachwollen Bett-
bildes (aus Gold) erweisen: bei Theokrit werden sein hoher dekorativer
Wert und seine prachwolle Natur ausdriicklich mit Anapher in der Erwiih-
nung der Materialien (15.L23) betont, und das Bett selbst wird zum Symbol
der Liebe des Paares; bei Bion ist gerade das Hochzeitsbett mit dem Todes-
bett absichtlich identisch; durch die schmerzliche Erinnerung an das verlo-
rene Gliick (73 f.) wird es zum Symbol des tragischen Schicksals der Lie-
benden. Auf iihriliche Weise gewinnen die sonst positiv bezeichneten (vgl.
Theocr. 15.25) Bettbedeckungen (72 pcl"aroî6, 79 nopq'opÉ,orotv) auch
im Vergleich zur friiheren gliicktichen 7nítene negative Fiirbungzz.

In demselben negativen Licht erscheinen die Figuren der Eroten bei Bion
in einem bemerkenswerten qualitativen Unterschied zu den Eroten bei Theo-
krit. Wiihrend sie bei dem àilteren Dichter frohgesinnte fliegende Dekora-
tionsfiguren sind, die die erotische Stimmung charakterisieren, sind sie bei
Bion wesentliche Triiger der Trauerstimmung: sie nehmen niimlich an den
npó0eoq-Vorbereitungen teil, weinen mit geschorenem Haar um den toten
Adonis2s und úbernehmen somit die Rolle der Verwandten des Toten.
Dieselbe Tendenz ist auch in der Behandlung der einrahmenden Szenerie
wirksam. Bei Theokrit wird der idyllischen bzw. schrinen Szenerie mit
ihren sowohl natiirlichen, liindlichen wie auch kiinstlichen Bestandteilen,
die untrennbar verbunden erscheinen, eine bedeutende Rolle zugewiesen,

(27) Hopkinson (s. Anm. 3) 218.
(28) Anders die frivolen Bewegung ùnepncor6vcar 120 bei Theokrit. Auf iùnliche

lVeise ist auch die Funktion der Flúgel (Theolait V. 122) aufzufasseu, wahrend die Flúgel
bei Bion als Teil des Pathetischen erscheinen (85). Dazu Fantuzzi (s. Anm. 1) zu St.

113
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indem ihre Qualitflt die Hauptidee des PrachWollen und LuxuriÓsen des

hófisch - feierlichen Arrangements hervorhebt.
Bei Bion nimmt die Natur in der ersten Hauptpartie (18 f., 32-38) an der

Trauer Aphrodites teil und triigt zur Steigerung des Trauergefiihls bei. Die
Landschaft wird zur Seelenlandschaft, denn sie reflektiert den seelischen
Zustand der Góttin und ruft ihn hervor2e.

Unterschiedlich wird ferner das erotische Element gestaltet. Bei Theokrit
dienen indirekte Hinweise (fliegende Erotenfiguren, 120 f., Ganymedes-
abbildungen an den FùBen des Bettes, I24, wie auch das Ku$motiv, 130)
dazu, den erotischen Charakter der Feier hervorzuheben. Die Erwiihnung
hat eher eine leichtsinnige, positive Farbe ohne tragische Nuancen: Der KuB
des Adonis ist kein AnlaB zur Trauer um die verlorene Liebe, sondern ein
anmutiges Geschehen. Im Gegensatz dazu wird jedes Liebeselement bei
Bion negativ gefiirbt: die Eroten klagen und scheren ihr Haar; das Bett ist
nur Erinnerungsstiick der vergangenen Gliickseligkeit; und den HÓhepunkt
bildet das KuBmotiv30: es ist der Ausgangspunkt der Trauerrede der
Aphrodite.

Neben dem idyllischen Charakter der theokriteischen Behandlung l?ifit
sich die hófische Natur des Ganzen deutlich erkennen. Das Augenmerk der
Darstellung richtet sich auf die Idee, die schon am Anfang des Liedes ge-
iiu$ert wird: 'Aporvóa nóvteoot rcl'oîg &rwul'?"et "A[úlvrv (111)' wo
die beiden wichtigen Namen den Vers einrahmen.

Die Hiiufung von positiven Bildern und entsprechenden Geftihlen ist
letztlich begriindet durch diese hófische Funktion des Liedes. Nebenbei fin-
den sich auch andere nicht weniger wesentliche Elemente, die hier nicht zu
erÒrtern sind3l.

Nichts von einem offiziellen Charakrcr32 ist andererseits bei Bion zu
spúren: abgesehen von den àufieren Umstànden des Vortrags33 ist das

(29) Vgl. 'A2gò ò' crvcepóaow in V. 38.
130; nètont :rnYv. 4449. Mit Chiasmus n 12 f.' gíX,qpcr... Kórprg und Kórpròt...

<píl"qpcr.
131; Ausnihdich dazu s. F. Manakidou, Beschreibungen von Kunstwerken in der hel-

lenistischen Dichtung, Stuttgart 1993, 88 ff.
13\ Dan auch Bethe (s. Anm. 3) 334:'TVeit entfernt von dem hÓfischen stil und der

kiihlen Kiinstlichkeit der Adonisklage in Theokrits Adoniazusen...". ÚUer den hÓfischen
Charakter des 15. Idylls: W. Meincke, Untersuchungen zu den enkomiastischen Gedichten
Theokrits, Diss. Kiel 1965, 85-164; F. T. Griffiths, Thpocritus ot Coutl" "Mnemosyne"
Suppl. 55, 1979, 82-86.

(33) Eine definitive Entscheidung úber die Art des Vortrages liiBt sich nicht einfach ftil-
len. Dazu Wilamowitz (s. Anm. 3) 298 f.; Legrand (s. Anm. 1) 189: "ne dut pas èEe écrit
pour un épisode de ces fètes". Dagegen Atallah (s. Anm. 25) Ll3: "devait ètre composé
par le poète Bion pour le riurel funèbre du dieu". Vgl. Bethe (s. Anm. 3) 334. Vgl. zur



BEMERKUNGEN tig gN DIE BFZBF[(ING... 115

Hauptgewicht der Darstellung darauf gelegt, die gewaltige l.eidenschaft um-
fassend und auf imposante Weise darzustellen; hierin besteht das einzige
Ziel det poetischen Schópfu ng.

Nicht nur die Ziele beider Dichter sind verschieden, sondern auch die
Art der Beschreibung:

a. Der wesentliche Unterschied in der Stimmung der beiden Gedichte
zeigt sich in der jeweiligen Technik der Darstellung. Die Ntichternheit und
Ausgewogenheit bei Theokrit entspricht der direkten, unkomplizierten Auf-
ziihlung der Bestandteile der Feier.

Die Beschreibung findet in parataktischer Reihung statt und entspricht
durchgehend der Betrachtungsweise der Singenden (15.112 aòp pÉv, 113
nùp ò', 115 eíòsró 0' 6oos, 117 6ooa r' , ll91î,ropaì 6é, 120 oi òé ce
usw.).

Die Aufziihlung der Einzelelemente des Kultbildes schaft bei Theolait in
ihrer Knappheit und Einfachheit ein frappant klares und umfassendes Bild.
Es handelt sich um eine Art abstrahierende Systematisierung, die eine Aus-
wahl der wichtigen Elemente des Gesamtbildes erfordert statt der detaillier-
ten Wiedergabe des Gànzen. Auf diese Weise ist dem Hórer bzw. dem Le-
ser freie Hand gegeben, den Gesamteindruck ftir sich zu rekonstruieren34.

Die Darstellung entwickelt sich bei Bion auf weit kompliziertere Weise.
Das eintónige, nur auf die Trauer -bzvr. Verluststimmung konzentrierte
Thema wird in variierter Ausdrucksweise dargestellt, so da8 die Form im
Gegensatz zum Thema eihe reiche, vielseitige, sogar auch úberladene Natur
aufweist. Dies liiBt sich an der hàufigen Abwechslung der Einzelelemente
bzw. -Motive, an der detaillierten Wiedergabe der zur Trauer beitragenden
Objekte, an der verwirrenden Reihenfolge, in der die an der Trauer teilneh-
menden Personen erwiihnt werden, feststellen.

Bion behandelt das Thema also ganz anders als Theokric Wiihrend bei
letzterem die verschiedenen Ebenen in einer schlichten, aber ebenfalls
hóchst dichterischen Form gestaltet werden, versuchen die komplizierten
Kunstmittel3s bei Bion den Mangel an thematischer (also inhaltlicher)

Frage eventuèller Auffthrungen der kallimacheischen Hymnen Ph.-E. Legrand, Pourquoi
furent composés les Hymnes de Callimaque?, 'REA" 3, 190f, 281-312.

(34) So z.B. werden die Materialien (123) aposrophiert md treten an die Stelle des aus
ihnen bestehenden Bettes; so werden die Dekorationen (lA) (Ganymedes mit den ihn tra-
genden Aídlenr) und die purpurnen weichen Decken (125) anstelle der BetúiiBe erwàhnt.
Auch die ehrenden Gottheiten kommen erst nrn der Reihenfolge der Befiachhmg der Siinge-
rin nach (128 ff.) zu Wof.

e\ Z.B.: 1-2 Chiasmus, Anapher; 4 Alliteration von ?u; 8 ?r,eurQ l,suróv; 12 f.
Cbiasmus gíl.r1pc. Kótprg / Kórpt6t... qíl.npo; 16 Anapher des &Tprov; 20 Alliteration
von ?v; 21 Alliteration von ?v, v; 24 Wiederholung mit Variation: 'Aooóptov poóorca



116 F. MAI.IAKIDOU

Mannigfaltigkeit zu beheben. Bei ihm richtet sich das Augenmerk auf die
àuBere Form, auf die direkte, hinreiBende Wirkung der dichterischen Rede
auf das Gemút des Irsers.

Theokrit wird dank seiner Ausgewogenheit und Núchterheit36 als Klas-
siker angesehen; dagegen steht der spàtere Dichter unter dem EinfluB der
ktinstlerischen Tendenzen seiner Zeit, díe das Geschwollene und die grellen
Effekte in Kunst und Literatur zu Ehren brachten. Dieser sogenannte Asia-
nismus3T setzt sich ntmZiel, das Pathetische zur Geltung zu bringen. Bei
Bion wird die Steigerung des Pathos in den hàufigen Wiederholungen, in
dem schnellatmenden Rhythmus der Beschreibung, in den kùnstlerischen
Wortspielen (z.B.16 f. Eî,rog von Adonis und Aphrodite; 58 cptrcóO1te,
nóOog 6é por; 78 ó},X,óo0or pópc... tò oòv pópov 6),et'), in der Beto-
nung bestimmter Worte durch ihre Versstelle akzentuiefi38. Der kràftige
Rhythmus entspricht den starken Gefiihlen des Gedichtes. Der Leser wird
dadurch in die Mitte des Geschehens versetzt und empfindet die Tragik der
Geschichte als wirklicher Teilnehmer.

fr,. Das "Bildliche" als Darstelhmgsprinzip der Dichtlunst3g
Bei Theokrit handelt es sich offensichtlich um die Wiedergabe einer

kiinstlerischen Kultdarstellung. Er nutzt die MÓglictrkeiten seiner Kunst so,
daB die Rede das beschriebene Kunstwerk veranschaulicht. Das "Bildliche"
ergibt sich also durch die rein dichterische Behandlung der Bilder, durch
"die objektive" Schilderung der Einzelelemente, aus denen das Kunstwerk
besteht. Die Dichtkunst tritt an die Stelle der direkten Betrachtung des

nóow, rscî6cr (sc. "AErovw) rcrl,e0oa; 29 Wiederholung von 6?veoe; Yv.29 f. Wie-
derholung mit Variation: iepw eîòog - rol,òv eî6og; 41 Alliteration von lr, v;43 f. Wie-
derholung: iigoe; 45 ff. Wiederholung des Ku8motivs; 54-58 Spiel mit der ersten und
zweiten Person; 71 Chiasmus vérug... rcî,òg... ra?vòg vércog; 77 f. Wiederholung von
paîve, pópa (mit Polyptoton); 87 f. Chiasnus oòrétt..' ùp{v / òpriv or}rÉr(t); 89 Allite-
ration von ?u;92,93,98 Alliteration von 1,.

(36) S. dazu Bethe (s. Anm. 3) 322,334;K.Ziegler, Das hellenistische Epos, Ein
vergessenes Kapitel griechischer Dichtung,Leipzig-Berlin 1934 Q-eipzig 19ffi\,42'52
(besonders 49 f.). Negativ Knaack in: RE III 1 (f897), s.v. Bion 6, 482. Allgemein
Beckby (s. Ann.l) 361 f. Úber "Barock": L. P. Wilkinson, The Baroque Spirit in Ancient
Art and Literafure,'"TRSL" 25, 19 50, 1-ll.

13\Dazu [Long.] de subt.3.2 ff. Allgemein U. Wilamowiv,, Asianismus und Atti-
cismus, "Herures" 35, 1900, l-52. (in: Kleine Schrifien III, Berlin 1969,223-nr. Fan-
tuzzi (s. Anm. 1) 153 f.

138; rantuzzi (s. Anm. t) passim.
(39) Als "bildlich" wird die Darstellungsart bezeichnet, die einem Thema Gestalt gibt,

d.h. dieses Thena anschaulich macht" und sich bei seiner Darstellung an der bildenden
Kunst (etwa Malerei oder Bildhauerei) orientien.
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Kunstwerkes, die also von ihrer literarischen bzw. dichterischen Wieder-
gabe ersetzt wird. Das Ergebnis ist ein neues, diesmal poetisches Kunst-
werk.

Bei Bion wird kein direkter Hinweis darauf gegeben, daB es sich um die
Beschreibung eines wirklichen Kunstwerkes handelt. Trotzdem werden ein-
zelne Teile des Gedichtes auf solche Weise konstruiert, daB der Eindruck
vermittelt wird, es entstehe ein Werk der bildenden Kunst. Es wird offen-
sichtlich der Versuch untemommen, ein Thema auf eine mit der Technik der
bildenden Kunst konkurrierende Weise zu behandeln. Viele Bilder treten
dem Leser nacheinander vor Augen: der verwundete Adonis, die Jagdhunde
und die Nymphen, die neben ihm klagen, die wandernde Aphrodite, die
Naturszenerie als Hintergrund und als personifizierte Teilnehmerin an der
Klage, die im Palast stattfindenden Bestatnrngsvorbereitungen mit Teilnatr-
me der Eroten und anderer góttlicher Figuren. Die Reihenfolge der Enzel-
bilder, die durch die Trauerstimmung in Verbindung zueinander stehen,
entspricht auf bemerkenswerte Weise den Darstellungen auf spÍiter datierten
rÒ,mischen Grabretefse, die den toten Adonis zeigen: Abschiedsszene der
Geliebten vor der fagdal, die Jagdszene mit dem Moment des Todesa2, die
Versorgung der l,eichea3 mit Hilfe anwesender Eroten4.

Theokrit liiBt sich von der bildenden Kunst Gegenstànde seiner Be-
schreibung liefern. Bion entleiht ihr Methoden der Darstellung. lVas dem
Leser am Ende vor Augen steht, ist in Theokrits Fall ein Werk, das uneinge-
schriinkt der Poesie angehórt,'Bions Gedicht will gewissermaBen ein Pro-
dukt der bildenden Kunst sein.

Offenkundig hat sich der EinfluB der Bildkunst seit dem friihen Helle-
nismus intensiviert und gleichzeitig verlagertas. Die letzte Stufe dieser
Entwicklung bilden die zahlreichen "Bildepigramtas"46, in denen die er-
schÒpfte poetische Kraft nicht nur von der bildenden Kunst unterstiitzt

(49 Oie t<ontinuierliche Erzahlweise findet sic.h auch bein Telephos-Fries (s. H. Fro-
nng, Anfdnge der konîinuierenden Bilderzllhlung in der griechischen Kunst,'Tdf' 103,
1988, 169-199);vgl. B. H. Fowler, The Hellenistíc Aesthetic, Bristol 1989, 122. Beson-
ders H. von Hesberg, Bildsyntax und Erzdhlweise in der hellenistischen Fldcher*unst,
"Jdr' 103, 1988, 309-365.(\ LIMC tr: Nr. 38, 38u39d,39e.

(21 LrMC tr: Nr. 38, 38a, 38b, 39u 39b, 39c, 39d.
(31 trMC tr:,Nr. 38, 38a, 38b, 39a, 39b.(\ LIMC Ir: Nr. 37 . Y gl. Fantuzzi (s. Anm. 1) zu 85.
(a5) Umgetenrt ist auch zu beobacbten, wie die Bedeutung der Literatur fiú die bil-

dende Kunst in dieser Zeit stiindig zuninmt; vgl. die homerischen bzw. megarischen Be-
cher.

146) Dazu Marion Lausberg, Das Einzeldistichon. Stttdien zum antilcen Epigranan,
Sodia et Testimonia AntiquaXD(, Mùnchen 1982,l9l-U5.
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wird, sondern eher noch aufgrund ihrer Schwiiche ihre ganze Rechtfer-
tigung von daher bezieht: der Mangel an echter Erfindungskaft wird von
der Einfiihrung eines Kunstwerks in die Dichtung ersetzt. In derselben
Richtung bewegen sich die sog. 'figurengedichte", wie z.B. die des Simias
von Rhodos, die nicht nur ein Objekt beschreiben, sondern auch seine Form
dem Gedicht selbst verleihen.
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