
Ueber Hesiodus Gedicht auf die Musen 
uttb ben innern Zusammenhang ber Theogom'e unb ber 

Tagewerke. 

Das Gedicht auf die Musen, welches der Theogonie de» 

Hesiodus voransteht , pflegt in neuester Zeit als Beweis zu 
gelten, wie klaglich die epischen Gedichte des griechischen Al- 
terthums schon durch uralte Interpolationen zerruttet seyn. 
Von der Erinnerung aus, dast Anrufungen der Musen vor 

Helbengedichten ein Beilaufiges find und kurz abgethan zu wer, 
den pflegen , hat einer unsrer grotzten Kritiker dasselbe in sie- 
ben verschiedene Proomien alter Rhapsoden zertheilt, welche 
von Diaskeuasten oder Abschreibern ungeschickt an und durch 
einanber geschoben seyn : dieser Zerlegung ist entgegnet , datz 
theils die Zersplitterung noch vergrosiert werden tonne, wenn 

sie einmal als nothwendig anzuerkennen sey, theils aber auch 
der augenscheinlichste Widerspruch, datz V. b8 die Museu 
mit schallendem Gesang , wahrend die Erde unter ihren Trit^ 
ten erbebt, zum Olympos ziehn , wo sie eben vorher (N. 62) 
gebnen find, sie, die doch nicht als mannliche Iungftaun> 
wie Athene , gleich mit voller Kraft der Futze tanzend gedacht 
werden konnen, dadurch doch nicht gehoben ilk Dagegen ist 
die Untersuchung betrachtlich welter gefuhrt durch die von 
Muller (Gott. Gel. Anz. 1834. St. 138, 139. S. 1377 ff) 
gegebne scharfere Bezeichnung der Stellem, wo der ruhige 
Fortgang der Darstellung durch seltsames Abspungen unter- 
brochen wird. Dies geschieht viermal V. 26, V. W, V. 75 
un>> V. 104, und danach zerfallt das Gedicht in funfStucke: 
^ V. 1-34, L N. 36-67, ^ V. 68-74, v N. 75-103, 
15 N. 104-115, von denen ̂ 6 15 daS eigeutliche Proomiou 
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ber Theogonie bilden, fo bag V. 68: sie gingen bamals 
zum Olymp, sich auf 35. 9 bezieht, wo sie vom Helikon auf- 
bred)en, L eln Museuhymnus allgemeinerer Art ift, ber in 
den bdotischen Sangerschulen als Eingang beliebiger, nament- 
lich theogonischer unb anthropogonischer ©esange, gebrauchlich 
war, v aber ein Schlughymnus ber Theogonie ober nach 
Belieben ber Sanger jebes anbern hesiobeischen Epos : benn 
die Musen gebieten bem Hesiobus, sie fowohl zuerst als zu- 
leht bei jebem ©esange anzurufen l35. 3^) 

Diese Aussouberung ist in hohem ©rabe ansprechenb, 
unb bie Aufzeigung bes vierfachen Abspringens, worauf sie 
sich grunbet, giebt auf jeben Fall fur bie Beurtheilung bes 
Gebichts eine vollig sichre Grunblage. Sie wirb unterstutzt 
durch ble Erzahlung bes Plutarch, dag ber Hymnus auf bie 
Musen , ber ihre ©eburt berichte, atts den ©ebichten. bes He- 
siob fur sich allein nach ber Anrufung Apollo's unb ber Mu- 
sen gesungen fey , unb burch bie Bemerkung bes ©rammati- 
kers Aristophanes, (8c1,c>l. I'l^ox. 68) bag ber Zug nach bem 
Dlymp entgegenstehe ihrem Tanz am Orte, b. h. ba wo ber 
Dichter sie bamals gesehn hat unb wo er jctzt singt , (?l(^-. 
riyov yaq t]V 6 Xvyog avxw (iw noi/jry) n€Qi Tfjg iv Tonro 
uvrw zoysiug*) , roomit uur ber £eftfon gentetnt sei)N 
fann. Sie Ausfcheibung bes jwetfen ©tftcfcs B fcf)eint 
itod) befotibers itothroenbtg ju werbett burch bte 23emer* 
Jung, bag in bemfelben thette bte mattttfchett ©efattge 
fcer booftfchett ©chufc (35. 38)# ihetf* etne fpeetette 35er^ 
I)errKchung be* 3euS (35. 47), thetls ̂ eroogotttett unb 
©igantomachten (35. 50) angebeutet roerben, tt)elchc bett 
gefamutteu ®tof jlener bSotifchen PoejTe an$mad)ttn (@. 1381.) 
Soch tnuffett iptr fchon ̂ier befltnttnter, als ed i>on SKfttter 
gefchehn ifi, auch btefen ^ymnns eitter Xheogonte att <&hu 
kitmtg Dinbtctren, benn es siub ausbvikflich t)ie 3c^ungett 
fowoh( t>on @rbe tinb $)itnmcl , als and) uott bett ̂tnbertt 
fccrfel&en, welche b(* SRufen hter kfutgen (3J» 45.) Unb in 
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unfrer Theogonie, auch bag ist anzuerkennen, fehlen weber 
bie Giganten noch bie Heroen, wenn auch in kyrzer AndeuB 
tung, eben fo wenig fehlt bie befonbre Verherrlichung beg 
Zeug , benn eine genauere Untersuchnng beg gefammten ©e- 
bichtg latzt nicht Derkennen , bast bie ©runbanlage eben bar- 
auf hinauggeht, ben Sieg beg Zeug kber Alleg , wag Dor 
ihm unb nach ihm ©ewaltigeg geboren ist , barzustellen unb 
Don ber Urzeit her bie Mittel berettet werben zu laffen, wo- 
burch er biesen ©leg gewinnt (35. 14l, 285, 388, 412 
u. f. w.). 

Dann ergiebt sich gegen bie Verbinbung Don 3!. 34 unb 
68, so einfach unb ansprechenb sie an sich ist, bag Bebenken, 
bast wir bann ben folgenben V. 35: warum halte ich hier 
mich auf bei Eiche unb Felg? fur ein Einfchiebsel erklaren mttf- 
fen. Eg hat aber bieser burchaug frische alterthumliche Farbe, 
Muller felbst bezeichnet ihn alg ben Augbruck lanblicher Ein- 
salt, harmlosen Hirtenlebeng. In ber Einfuhrung biefeg 
©pruchwortg in bie epische Poesie llegt ein unbefangeneg 
SelbstDertrauen , welcheg Don ̂inem ©rammatiker burchaug 
nicht zu erwarten ist: bieser wurbe sich begnugt haben, aug 
gewohnlichen epischen Phrasen einen oder mehrere Verse zu- 
sammenzuschmieben^ um bag eingeschobne Stuck Dorzubereiten. 
Nehnten wir aber einmal an, Hesiod" habe feinem Proomion 
wirklich felbst jenen Mufenhymnug eingefugt, fo ist er hier 
Dollig passenb angebracht: bie Musen haben mich zum ©an- 
ger bestellt, mir geboten, bag ©eschlecht ber ©eligen zu sin- 
gen, sie selbst aber Dorher unb nachher immer zu preifen. 
Aber warum halte ich (bem ein fo heiliger Auftrag gewor- 
ben isti mich mit lanblichen Dingen auf, (bie nur mich felbst 
betreffen, nur Don meiner Berufung reben? Vielmehr will 
id) ihr ©ebot bcfolgen) ich will wirklich Don ben Mufen be- 
glnnen , welche Zeus erfreuen burch ©esang. Bigher hat 
der Dichter nur ben Anlatz erzahlt, ber ihn mit ben Musen 
in Verbinbung brachte ; nun , ba er aus Werk geht, sie zu 



442 Ueber Hesiotus Gedicht 

verherrlichen, wie sie es geboten haben, preist er ihre Er-» 
zeugung, ihre ©eburt unb ihr gauzes Chrenamt. Hier ist 
also ein gesetzmagiger Zufammenhang bestimmt anzuerkennen. 

Was nun ferner bie Einschiebung bes vierten Stuckes 
betrlfft, welches Muller fur einen Schluggefang erklart , fo 
ist vorlaufig barauf aufmerksam zu machen, bag, wenn man 
den ersten Vers abrechnet, bies eben fo gut an jeber anbern 
Stelle passenb unb fchicklich ware, benn auger jenem beutet 
durchaus Nichts auf eine folche Bestimmung htn, auch be- 
zieht sich in ben folgenben Verfen Nichts bestimmt auf ben 
ersten, fo bag bas ganze Stuck fehr fuglich bie Mitte eines 
©ebichts auf bie Musen einnehmen konnte. Ist es bagegen 
von ©rammatikern .eingeschoben (S. 1380), fo war biefe 
Stelle gewig bie ungeschickteste , bie man wahlen konnte, 
denn es geht gar Nichts vorher, was ben Mufen als ©e- 
fang beigelegt werben kann. Freilich vor bem letzten Stuck 
L. 104 ff. mugte man es einschieben, Weil bies sich zu be- 
stimmt auf ben Inhalt ber Theogonie bezieht, aber warum 
nicht gleich nach V. 34 , wo boch ein Musengesang vorher 
erwahnt ist, ber ihr ©ebot an Hesiobus enthalt? Ober wenn 
der Musenhymnus fchon fruher bort eingeschaltet war, warum 
mcht entweber ganz einfach hinter biefem, V. 67, wo es im- 
mer noch besser stanbe, als wo wir es jetzt lesen, ober m 
diesem felbst nach V. 49, wo ber ©esang ber Musen auf bie 
©otter genannt ist, unb bie Construction , wie bie ganze Dic- 
tion, allenfalls vertragen hatte, ben folgenben ©efang auf 
die Menfchen V. 50 ff. hinter jenen eingeschobnen Schluggc- 
fang zu stellen? Wie konnte man uberhaupt sich einfallen 
lassen, bas Relativum vom Demonstrativum (^«5 ^' a^Vtt^ 
N. 34 unb «? V. 68) zu tremten , wenn sie nach ber Absicht 
des Dichters zusammengehoren follten? Warum fchob man 
nicht lieber Musenhymnus und Schlutzgesang zusammen nach 
V. 74 ein , wo sie bnrchaus nicht storenb feyn wurden ? 
Man hatte ctwa absichtlich fud)en mussen, ben sprud)wortlts 
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chen Verd s35) elnzuschieben, welche Verwegenhelt keinem 
gebilbeten ©rammatiker ahnlich sieht. 

Die Trennung bed zweiten vom vierten Stuck, bed Mu- 
fenhymnud vom Schlutzgefang, erfcheint um fo auffallenber, 
da beibe eine Verherrlichung ber Mufen sinb , sich also fehr 
wohl an einanber angefchlossen hatten. Ia, fur einen Schlufi- 
hymnud ist bie unvorbereitete Aufzahlung ber einzelnen Mu- 
fennamen ziemlich feltsam, benn fur ben Zufammenhang bes- 
felben beburfte ber Dichter blod ber Kalliope unb hatte bie 
anbern auf allgemeiner Anbeutung beruhn lassen konnen. 
Eben fo beziehungdlod erscheint im Musenhymnud die Neun^ 
zahl. Sollte bie Mehrheit allgemein angegeben werben, fo 
hatte, wie in anbern ©ebichten, ber gewohnliche Ausbruck 
derfelben, bie Dreizahl, genugt: wenn neun genannt wer- 
den, fo werben wir in einem ©ebicht, bad eigend bie Na^ 
tur ber Musen behandelt, auch fur btefe Neunzahl einen 
Inhalt burch Aufzahlung ber einzelnen Namen erwarten. 
Vollenbd in einem Werke von hesiobeischer Kunstform, 
welche bie namentliche Aufzahlung liebt. Und wenn an- 
dre ©ebichte bie Neunzahl ohne Angabe ber einzelnen er- 
wahnen, fo erinnern sie offenbar eben an biesed hesiobel- 
fche ©ebicht unb fetzen dessen Bekanntseyn voraud, wad 
wir fchon von Ocl. XXIV, 60 annehmen mussen: nach Mul<e 
ler'd Abtheilung aber fchlletzt ber Mufenhymnud , ben noch 
Plutarch ald bie bebeutenbste bichterische Behanblung bieser 
©ottinnen kannte, ohne bie Neunzahl, bie boch burch bie 
neun Nachte ber Erzeugung noch audbrucklich motivirt wor^ 
ben ist, poettfch zu beleben. 

Wirklich aber stehn jene beiben Stucke in augenscheinli- 
cher Beziehung auf einander. Nicht nur nennen beibe bie 
Neunzahl, bie bad zweite burch jene neun Nachte motivirt, 
dad vierte burch bie neun einzelnen Namen belebt: fonbern 
diefe Namen sclbst sprechen bad im vorhergehenben Stucke ge- 
schilderte ©eschast ber Muscu aus : sie ruhmen ben Zeud 



444 Ueber Hesiodus Gedicht 

</Neea), vgl. V. 4» und 67: zeXLt'ovnv), sie erfreuen ihn 
(Fvre'(,?ry, vgl. V. 37, 51: 7k'9?rovm) bei der Mahlesfreude 
(GclXeltt, vgl. V. 65: k? ̂ «^l?75i durch ihren Gesang (Me^. 
^o/«^, vgl. V. 66: ,e^7lo^«e) , durch ihre Reihentanze 
(!^e^^o^, vgl. V. 63: «/9n (7Pez, ktntt^ol' rc )<o^o/), 
durch ihre bluhenbe Stimme (X«^to^, vgl. V. 41: 9c«? 
o/r^ Xtl^eo6e7c77)), durch die Lieblichkeit ihres Wesens CL^ttrw, 
Vgl. V. 65 : e^«r?/v <?L ckttt t7rc!/t« 0l7c7«^ ic5t7«t), durch lhs 
ren Reichthum an Liedern (/loX^t«, vgl. V. 48: ^^« 
v/e^cvc75 und V. 5l): tti/s^wTrw? « /c^05 X(lark^c3v 7k lt« 

^avrcav ̂̂ lvc7«e^ vgl. V. 37), und sie find himmlischen Ur- 
sprungs (0^>a^, vgl. V. 62: ihre Geburt und Wohnung 
nahe am hdchsten Gipfel des Olymp). Diese durchgangige 
Bezlehung der im vierten Stuck uberlieferten Namen der 
Musen auf ihre im zweiten geschilderten Handlungen und 
Zustande schlietzt den Zufall aus. Aber auch im Uebrigen 
deuten beide Stucke bestimmt auf einanber hin. Wie das 
zweite das Verhaltnitz von Zeus und den Musen darstellt, so 
das vierte das von Konig und Sanger- durch Zeus aber 
slnd die Konige, die Sanger durch die Musen sV. 95): und 
wie die Musen in jenem den Ruhm der Menschen und der 
Gotter singen (V. 47 und 50), so ihr Sanger dieselben in 
diesem (V. 100, 101). 

Wir konnen hienach nicht umhin, das zweite und vierte 
Stuck des Proomiums zusammenzuziehn und aufzufassen als 
einen grotzen Lobgesang auf die Musen, der von ihrer Tha- 
tigkeit im Olympos ausgehend dann ihre Geburt, darauf ihre 
aus ihrer Thatigkeit hervorgehenden Namen, endlich ihren 
Einflusi in den menschlichen Verhaltnissen schildert, wo sie 
mit Zeus den Kom'gen Beredsamkeit , mit Apollon den San- 
gern suhen Ton verleihn. Ia , Plutarch's Erzahlung , man 
habe mit dem Eraton zur Lyra die Stelle uber die Erzeu- 
gung dcr Musen aus den Gedichten des Hesiodus gesungen, 
nachdcm vorhcr den Musm und dem Musenfuhrer Apollou 
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Spenbe unb Anruf bargebracht fey (klut. II, S. 743 c>, 
giebt ein Zeugnifi, bast mit bem zweiten auch bad Dierte 
Stuck gesungen wmbe : benn bie Erwahnung ber feierlichen 
Anrufung bed Apollon beutet barauf hin , batz man ein ©e- 
dicht Dorgetragen habe, in bem er erwahnt war: man hatte 
entweber feme Anrufung unterlaffen ober ein ©ebicht ge- 
wahlt, bad feiner in einer ihm fo eignen Angelegenheit nicht 
vergay, ja ein ©ebicht Don ben Mufen, bad eintgermatzen 
Dollstaubig seyn wollte, konnte feiner gar nicht Dergessen. 
Auch erkennen bie Zeugniffe wenigstend aud romischer Heit 
alle Dorliegenben Theile bed ©ebichtd an , ben S3. 35 Por- 
phyriud, S3. 38 Aristibed, Mehrered in ben folgenben Hesy- 
chiud, alfo auch bessen ©ewahrdmanner, S3. 46 Lucian, S3. 
64 Plutarch unb ber alte Scholiast bed Pinbar, bie netm 
Mufennamen S3. 77 Dlobor, Plutarch, ja S3. 79 Aristarch, 
Kalliope'd Ehrenamt S3. 80 Plutarch, Cornutud, Dio, Aristi- 
bed, Themistiud (vgl. Mutzell vs Hmend. i^eoZ. S. 38yz 
ff.): auch Don biefer Seite steht also Alleds auf bad Bests 
gesichert. 

Der aolische Dichter Don Askra, ber bie alten Volkslie- 
ber bed bootifchen Lanbed Don ber Gotterzeugung umbilbete 
in bie Kunstform bed ionifchen Herameterd, mutzte wohl Diel- 
fachen Anlatz sinben, einem fo bedeutenden Werk, zu bem 
eine priesterliche Weihe bed Dichterd erforderlich fcheinen 
konnte, ein Lobgebicht auf bie Mufen, bie in feiner Heimath 
Derehrt wurben, wie nirgenb fonst, Doraufzuschicken unb fei^ 
nen Beruf auf bie ausbruckliche Weihe burch sie zu begrun- 
den. Eine audfuhrlichere Schilderung bed Wirkungskreifed 
der Mufen kann alfo hier keinesweged befremben, wenn bie- 
felbe nur bie Beziehung auf ben eingeleiteten ©egenstand 
nicht aufgiebt und am SchluZ ausdrucklich sich zu bemfelben 
hinwenbet. Died gefchieht nun ausfithrlicher Don ber aus- 
drucklichen Anrufung ber Mufen S3. 104 an. Zu biefer An- 
rufung unb Bitte um lieblichen ©efang giebt bie Darstellung 
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ber Macht beg Sangerg uber ben ©ram eine passenbe Vor- 
bereitung, namentlich ba alg Inhalt feineg ©esangeg ble 
Thaten ber ©otter unb Menschen angegeben werben, bag ©e- 
bicht felbst aber, wie nachher aufgugeigen ist, bie Begrunbung 
ber Verhaltntsse gwischen Menfchen unb ©ottern barstellt. 
Haben wir nun aber im ersten Stuck ben Sanger ergahlen 
fehn, wie bie Mufen ihm erscheinen, im gweiten bag ©ebicht 
sich erheben gur Schilberung ber Musen im ©otterkreig, im 
vierten guruckkehren gu ben menschltchen Verhaltnissen unb 
zum Diener ber Mufen (V. 100), bei bent er gunachst sich 
selbst im Auge gehabt haben wirb, fo wurbe eg gewitz will- 
kommett feyn, hier bie erste ausdruckliche Anrufung ber Mu- 
fen, ehe nun ihr Beistanb fur bag Etngelne erbeten wirb, 
auf eine wenn auch nur fiuchtige Anbeutung feineg perstnli- 
chen Verhaltntsseg gu ihnen gegrunbet gu fehn. Alleg biefes 
leistet gerabe fo, wie man eg nur wunschen kann, bag britte 
Stuck. Wenn wir bieg einfugen hinter bem vierten (V. 105), 
fo erinnert nun ber Dichter gum Abschlutz beg V. 36 begonne- 
nen Lobgesangeg auf bie Musen, in bessen letztem Theil schon 
eine Begiehung auf ihn felbst burchblickte, baran, wie sie 
bam alg, alg sie ihm geboten, bag ©eschlecht ber ©otter 
zu singen unb vor Allen sie felbst gu verherrlichen, vom He- 
likon an ihm voruber in schonem Festguge gum Olymp gego- 
gen feyn. Die Begiehung bieseg bamalg konnte nicht bunkel 
seyn, ba nur jener Lobgesang bagwischen lag, unb fo wirb 
bag ©eblcht bem Aristophaneg vorgelegen haben fur feine 
vben erwahnte Bemerkung. Der Zusammenhang wirb burch 
biefe Anorbnung einleuchtenb fchon. Inbem ber Dichter ben 
allgemeinen ©egenstanb beg Musengefangeg wie feiner eignen 
Lieber, namentlich beg folgenben ©ebichtg, ben ihm von ben 
Musen selbst gebotenen Inhalt, erwahnt, ben Ruhm ber Men- 
schen unb bie Herrfchaft ber ©otter, rust er theilg guruch 
wie sie ihm erschienen sinb, theilg wie herrlich sie, in beren 
Vienste er singt, felbst gesungen haben in ihreut Zuge zum 
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3eus , bessen Herrschaft im himmlifchen Reich ber erste Theil, 
bessen Bestellung ber Konige ber zweite Theil bes Lobgesan- 
ges gepriesen hat: baher nun berselbe, welcher begann mit 
ber Hittweifung auf 3eus Freube am Musengesang , schlietzt 
mit ber Schilberung bes 3eus als bes Himntelskonigs , als 
Ueberwinbers ber Urwelt unb als Vertheilers ber Aemter 
unter alle ©otter. Unb hiemit wirb ber Mittelpunkt ber 
ganzen Darstellung bes grotzen ©edichts, bas nun folgen foll, 
ausgesprochen, als beste Vorbereitung fur bie nun folgenbe aus- 
fuhrliche Inhaltsangabe ber Theogonie, bie jenen Sieg bes 
3eus unb bie Einnahme bes Olymp burch bie ©otter zum 
Hauptinhalte hat (33. 113) , wie auch fur bie Anrusung ber 
Musen, bie als 3eus Kinber begrutzt werden, von benen 
lieblicher ©esang erbeten wirb, nachdem ft eben ihr eigner 
gepriesen ist. So ist Alles , was im ersten Theil bes kobge- 
fangs ©efang ber Musen ist, im zweiten ubergegangen in 
ben bes von ihnen berufenen Dichters. Nicht also ben Rhap- 
soben, keinem Diaskeuasten, keinem alten ©rammatiker haben 
wir bie jetzige Verwirrung ber ©estalt bieses Proomiums zu- 
zuschreiben, wir konnen annehmen, bast Aristophanes, ja noch 
Plutarch, es in ber richtigen Anordnung gekannt hat, wo 
slch V. 76 bicht an V. 67 ober 66 schlost, V. 68- 74 hinter 
V. 103 stanben. Nur burch ben Fehler eines Abschreibers 
sinb biese sieben Verse ausgefallen, an ben Ranb geschrieben 
unb an einem unrechten Orte aufs ©erathewohl in ben Tert 
gesetzt. Nachbem sie nun falsch eingeschoben waren, stand 
S3. 76 verbinbungslos ba und man schaltete zur Aushulfe ben 
Ners ein: bies sangen bie olympischen Musen, Weil boch V. 
l)9 ihr ©esang erwahnt war und biese alltaglichen Worte sich 
einem ©rammatiker bequem zum Verse ordneten .- benn gewitz 
hat bieser Nichts, was uns hindern konnte, ihn einer solchen 
Fiction zuzuschreiben , wogegen V. 35 Alles spricht. 

Dreimal giebt bas einleitende ©edicht eine Uebersicht 
uber den Inhalt der Theogonie, aber immer in verschiedner 
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Veziehung unb auf verschfebne Wefse. Zuerst werben bie 
Machte ber Welt nach ihrer Rangorbnung aufgezahlt, worm 
die vornehmsten olympifchen ©otter voranstehn (N. 11-16), 
bann Hebe (vgl. V. 922, 950) als Hinbeutung auf bfe Anf- 
nahme bes Herakles fa bfe ©otterwelt, unb Dfone (vgl. V. 
353) als bfe beruhmteste ber jugenbernahrenben Okeaninen 
(V. 3^7), beibe alfo als Darstellungen ber gottlichen Zunei- 
gung zum Menfchengeschlecht, wahrenb bfe olympffchen ©ot- 
ter bessen gewaltige Herrscher sinb , angefuhrt werben. Dar- 
auf bie einfiusreichsten Tftanenkinber unb bfe bebeutenbsten 
Tftanen (Kronos ber Stammvater ber ©otter, Iapetos ber 
Stammvater ber Menschen ober, was glefch viel fst, ber im 
menschlichenGemkthe waltenben Damonen : benn fehr mit Un- 
recht hat man die Theogonfe beschulbfgt, sie vernachlassige 
bfe Entstehung ber Menschen : auf bfe einzelnen Menschen 
kommt es in efner Theogonfe nfcht an, /onbern auf bfe Ent- 
stehung ber in ihrem Herzen waltenben ©eister: fobalb bfefe 
ba sinb, wachsen bfe Menschen als ihre Zugabe aus ber 
Erbe hervor, wie sie benn V. 535 vom Prometheus in Al- 
lem vertreten werben, unb V. 592 alles Unheil erbulben, 
bas Epfmetheus V. 512 verschulbet): enblfch bie Urwesen, 
bfe Erbe als Mutter alles Lebens, Okeanos als Vater alter 
Ernahrung , Nacht als Urmutter alter Plagen. Wahrend 
bfes nur Aufzahlung ber bebeutenbsten g'ottlfchen Machte 
war, wirb zweftens efne Uebersicht uber bie brei Hauptge- 
fchlechter ber Welt in ihrer Stefgerung gegeben , Crbe und 
Hfmmel, Kfnber berselbcn unb Kinber bieser Kfnber: bann 
bfe Herrschaft bes Zeus unb eAblfch bfe beherrschten unb em- 
porerischen Menschen und Rfesen entgegengestellt. Ienes, wie 
bieses, erscheint als gewohnlicher ©egenstanb bes Mufengesan- 
ges, bas erste schilbert bfe Weltorbnung , wie sie jetzt besteht, 
bas zwefte, wfe sie burch Zeugungen unb Gotterstreit gewor- 
ben ist. Nachbem nun am Schlutz bfeser Inhalt auch bem 
menschlichen Sanger als eigett beigelegt unb barauf bfe sie- 
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genbe Herrlichkeit bed hochstcn ©otted noch einmal in glim- 
genber Schilderung hervorgehoben ist , werben brittens bie 
Mufen aufgeforbert, jetzt burch ben Munb bed Dichterd bie 
Entstehung biefer Weltorbnung gu verkunbigen, unb biedmal 
werben gur unmittelbaren Einleitung bed ©ebichted felbst bie 
einzelnen Gebilbe ber Welt audfuhrlicher hergegahlt unb gu- 
letzt ber Erwerbung ber Herrfchast burch bie Olympier ge- 
bacht. Die erste Uebersicht also gtebt audfuhrlicher bie Herr- 
schenben an, bie britte bie beherrfchten, bie mittlere hebt bad 
VerhHltnist ber brei Weltgefchlechter unb ihre Vollenbung 
im Herrfcher Zend fowohl burch ben Munb ber Musen ald 
durch ben bed Dichterd felbst hervor. Auf biefe gewaltige 
Herrfchaft bed Zend beutet also bad gange Proomium hin unb 
wie ber erste Theil unb ber Schluh bed Lobgefangd auf bie 
Mufen biefe Herrfchaft audbrucklich preifen , fo grunbet ber 
zweite Theil auf sie bie Herrfchaft ber von Zend bestellten 
Konige unb verherrlicht jene in bem fegnenben Einssutz ber- 
felben auf bad entgweite Nolk, wie Zeud im ersten Vater ber 
Gotter unb Menfchen heitzt unb wie bie Erwahnung ber ©i- 
ganten ihn ald ben strafenben Banbiger alled Freveld einsuhrt. 
Mit Unrecht wurbe man aud ber Erwahnung ber Menfchen 
unb ©iganten (V. 50 unb 100) folgern, bad Lobgebicht passe 
nicht ald Einleitung gur Theogonie. Denn theild fehlt in 
diefer bie Erwahnung ber ©iganten leinedwegd , unb wenn 
sie zu kurg fcheinen follte, fo nimmt einerfeitd Typhoeud ihre 
Nolle ber Emporung auf, andrerstitd fpricht bie Theogonie 
von ber Dione, bie boch in ben Versen, welche felbst Muller 
bem wirllichen Proomium guweist, eigend genannt war, kei- 
nedwegd audfuhrlicher : theild gtebt bie Erwahnung bed ©e- 
schlechtd ber Manner und bed Ruhmd ber fruhern Menschen 
ben Beweid, bah auch ber letzte Theil ber Theogonie, ber bie 
Liebedverbinbung gwifchen ©ottern unb Menfchen fchilbert, nicht 
abgerissen werben barf. Hienach nun ist ber Gebankengang 
bed Proomiumd biefer. 

N. V-'n. M"s. f <vl',l. lll, 29 



450 Uebcr Hesiodus Geticht 
1. Vom Bab unb Tanz an ihrem Lieblingdorte auf bem 

Helikon ziehn bie Mttsen Nachtd in Rebel gehi'tllt hinweg, 
preisenb sammtliche ©otter, bie herrfchenben, bie freuttblichen, 
bie Urmachte. Bel einem solchen 3uge haben sie ben Hesio- 
bod vom Hirtenleben zu ikrem Diener bestellt unb ihm gebo- 
ten, bad ©esd)lecht ber ©otter zu singen , Dor Allen sie felbst. 

I. Daher eile ich and Werk, bie Musen zu preisen, 
welche 3eud Herz burch Gesang erfreuen, schildernb bie 3eu- 
gungen ber Urwelt unb rote Don biesen bie herrschenben ©ot- 
ter abstammen, Dor Allen unter biesen ben 3eud preisenb 
in Beginn unb Schlutz in seiner uberlegnen Starke: bann 
auch bie ©eschled)ter ber Menschen unb ber Riesen. An al- 
lem bem erfreut sich ihr Vater, Don bem bie Crinnerung sie 
empfing in ncttn Nachten. Nettn Tochter gebar sie, bie auf 
ihrem heimischen Olymp wohnen unb bie ©ottermahle 
fchmucken burch anmuthigen Tanz unh ©efang : neun an 3ahl 
unb Namen, bie geehrteste unter ihnen bie ©onnerinn ber 
Don 3eud bestellten Konige, benen sie Verebtsamkeit Derliehn, 
urn bie 3wiste ber Burger zu fchlichten : wie bte Don ben 
Muscn bestellten Sanger and bem menschlichen Herzen ben 
Gram Derscheuchen mit ber ©abe ber ©ottinnen , bie mir ba- 
mald erschienen im Zuge zu ihrem Vater, bem gewaltigen 
Sieger unb Herrn ber Welt. 

3. Verkunbet nun, ihr Tochter bed 3eud, burch mich bie 
3eugungen ber Urwesen, bie Entstehttng ber Strome unb ©e- 
stirne, bie ©eburt ber ©otter unb ihre Erwerbung ber Herr- 
fchaft. 

Urn bad Nerhaltnitz biesed Proomiumd zur Theogonie 
felbst Dollig aufzuklaren , wirb ed nun nod) nothig sein, ben 
©runbgebanken bed ganzen ©ebichtd zu entwickeln , nament- 
lich ba wir noch immer Don ben einsichtigsten Kritikern ben 
Vorwurf roieberholt sehn, ed fei basselbe nur eine zufallige 
3usammenreihung heterogener Lieber nach genealogischer An- 
orbnung. Fvetlid) must ein theogonisches Gebicht bem genea^ 
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loglschen Fabctt folgen, abcr bad ©efctz ber Composition ist 
etn gang anbred. Der ©runbgebanke aber ist bieser. And 
ber fortfchrettenben ©teigerung ber in ber Welt waltenben 
Gefchlechter geht ber hbchste lebenbtge ©ott hervor, ber burch 
Verstanb unb ©ewalt bte ©efchlechter ber Menschen, bie ber 
fruhern ©otter, unb bte emporerischen Erbgeburten fiberwin- 
det, unb nachbem er feine Herrschast auf bie ©ewalt gegrun- 
det hat, sich burch Liebe bem Menschengeschlcchte guneigt. 
Daher giehen sich von vorn herein burch bad ©ebicht gwei 
Hauptrucksichten. Die erste bie auf jenen ©otterstreit, fur wel- 
chen bie Kyklopen bem Zend ben Blitz fchmieben (V. 141), 
bessen Waffentrager beim Zend bad am Urquell geborne Flu- 
gelrost wirb (286) , in welchem bie ©tyr mit ihren Kinbern 
Eifer, ©leg, Macht unb ©ewalt auf immer gum Zend fiber- 
geht (386 ff.) , unb nicht minber bie allgegenwartige Fern- 
wirkung, welche bem herrschenben ©ott erst bad weite Welt- 
all wahrhaft gu eigen macht (baft auch fie gum Zend i'tber- 
gegangen fein muy, geigt bie Vergleichung von V. 423 mtt 
392 bid 394). Die gweite bie auf bie Liebe , wclche bie ein- 
anber en<Negenstehenben ©eschlechter vcreint, guerst nur bad 
bunlle schmelgenbe Verlangen (120), bann bie heitre tanbelnbe 
Gottinn ber Liebedlust, an bie jened nun sich anschliestt unb 
bte allen ©ottern theuer wirb (202 ff.), nebst ber burch sie 
gerechtferttgten auf ben Herakled, ber allein von allen Men- 
schut aud bem menschlichen Loose sich in bad gottliche hin- 
aufarbeitet, unb nicht blod gottlichen Liebedgenussed , fonbern 
ber Ehe mit ber aud ber erlauchtesten Ehe gebornen ©ottinn 
theilhaft wirb (951 ff). Hienach bilben ben Mittelpunkt bed 
Gedichted gweierlei Kampfe ber ©otter, bie Auseinanber- 
setzung (535) mit ben Menschen, bie burch ben Damon, ber 
ihre ©telle vertritk, sie an Verstanb fiberbieten wollen, und 
mit ben Urgottern, bie ihnen an ©ewalt entgegenstehn. Den 
©ieg fiber jene gewinnt Zeud theild burch bie zwingenbe 
Fesselung bed Promctheud , theild burch bie Bethorung des 
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Epimetheud mit bpm fchottgeschmltckten Weibe, bad ben Men- 
schen zum Unheil wirb ; ben ©teg itber biefe theild burd) bad 
fur ihn von Alterd her geschmiebete Blitzgeschotz, theild burch 
die Befreiung ber hunbertarmigen Riefen, et'ne That feined 
Allen uberlegenen Verstanbed (655). Diese beiben Audeinan- 
bersetzungen also muhten in audfiihrltcher ©chilberung erzahlt 
werben, unb weber Prometheud Vetrug, nod) bie Btlbung 
bed Weibed, nod) bie grollende Herzahlung bed burch basselbe 
gebrachten Unheild kann irgenb entbehrt werben , fo wenig, 
wie bie ©efchichte bed ©otterkriegd : eben fo wenig aber and) 
die barauf folgenbe ©childerung ber Weltgrenzen mit ber 
sich steigernben Unheimlichkeit ber Behausung von Nacht unb 
Tag hinter bem Himmeldtrager Atlad, von Tob und ©chlaf 
hinter jener, von Hollengott unb Hollenhunb hinter biefer, 
von ber gotterfesselnben ©tyr hinter bem Haufe bed Habed 
felbst unb mit ben am Cube nochmald eingefcharsten ©raueln 
bed Tartarod, and bessen ©chlunbe ein neugeborned Unge- 
heuer noch einmal einen Angriff auf ben 3eud wagt , ber 
nun burch bessen Besiegung fein Reich fiir immer wiber jeben 
3weifel feststellt. Eben fo unentbehrlich , wie biefe audfiihrli- 
chen ©chilberungen, sinb im Vorhergehenben bie ber Kinber 
ber ©tyr unb bie ber Hekate. Denn ©iegesgewalt unb all- 
gegenwartige Fernwirkung sinb ed eben , burch bie 3eud fur 
alle Ewigteit herrfcht , unb nur burch beren Beschreibung 
wirb bie Art unb Weise feiner Herrschaft anschaulich. Wie 
namlich ald bie gewisseste unb in allen philofophfschen ©yste- 
men alter 3eiten fo gut, wie in allen Religtonen, anerkannte 
Thatigkeit ber ©ottheit in ber Welt bie bed Bilbend , bed 
Vollenbend ber ©estalt ztt einem eigenthiimlichen ©ebil- 
be, bad, wad bie ©riechen «Xc5^ nennen, erscheint: fo 
verlangt jebed Nachbenken ald wesentllchj!te Bedingung fiir 
biese Thatigkeit bie ©egenwart ber ©ottheit bei bem ©ebilde, 
welched sie zum einigen ©anzen zttsammenfchlietzt: ba aber 
bie griechifchen ©otter korperlt'ch unb raumlich begrenzt sinb, 
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fo mutz biefe ©egenwart nach griechifcher Auffassungsweise 
in ben meisten Fallen eine ©egenwart nicht ber Perfon felbst, 
fonbern ber Macht biefer Perfon stin: unb biefe. ©egenwatt 
ber Macht ber entfernten Perfon stellt sich bar in ber Fern- 
wirkung. Wie biefe als eigenthumlichste Eigenfchaft ber olym- 
pifchen ©otter gepriefen wirb, ist fchon anbern Orts (Aben- 
teuer bes Odysseus ©. 28) aus 31. II, 27. A^o!,. Hum. 65, 
297 aufgezeigt; wozu id) hier noch 3i. XXIV, ,7^ Aesel,. 
Ag. 884 unter vielen andern fuge, namentlich aber Od. Ill, 
23 1 : Leicht auch fernher rettet ein ©ott, wenn er will , ben 
Bebrangten. Wegen biefer Wichtigkeit ber Cinfuhrung Heka- 
te's fur ben Zufammenhang des ©ebichtes wirb es zweckmatzig 
fein, ihre ©chilberung bei Hesiob naher ins Ange zn fasten, 
namentlich ba bie ganze ©telle, welche von ihr hanbelt, zu 
ben am meisten angefochteuen gehort. 

©ewitz hat nicht bie bichterifche ©prache in berfelben 
biefe Anfechtung verfchulbet, welche offenbar ber bes ubrigen 
©ebichtes nicht nachsteht. Nur gegen einige Worte ist ber 
Einwurf gemacht, als entfprachen sie bent ©ebrauche ber al- 
tern Epiker nicht, namentlich gegen 6^05 N. 435, 439, 444. 
Nun aber steht k'^05 fur bas, was nutzlich unb zweckmatzig 
ist, fowohl bei Homer (3l. XXIV, 3oi ea^v^ 7«(> ̂/ll /ekhae 
ttvali/^cel,) wie auch bei Hesiob felbst (Opp. 8lv: eciH^ ̂iv 
7a'(> H' ̂ Fs ̂vrcvc^ev ^e /t^cci^ae), woraus sid) ber ©e- 
brauch V. 439 unb 444 rechtfertigt ; unb als Beiwort ber 
kraftig helfenden ©otter ganz wie V. 435 auch in ber Qdyssee 
(XVI , 263 : Ll?3Xa) )"«(> rov>« / ^7r«/tv^ro^k ) und in ber 

Theogonie felbst vom Plutos (V. 973). Auch gegen 7i«9«- 
7l>?er«l V. 429, 432, 436. Aber 7?«(,«//)^e5H«5 im ©inne 
bes Zugegenfet'ns ist homerisch (Od. XVII, 173) , unb es ist 
burchaus nicht abzufehn , warum bies nicht in ber epifchen 
©prache eben fo gut von ber fegnenben ©egenwart ber Gdt- 
ter gefagt fein follte , wie 7r«(>e<7r«'^k? V. 439 ganz wie 3l. 
V, il6; Od. Xlll, 3ol unb ofters: namentlich ba eben bies 
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Heranuahu ans ber Ferne Hrkate's eigentliche Thattgkeit ift 
Feruer ist 33. 4l4 v/^ c)v'(,«^ woratt man Anstoh genom< 
men hat, wcber itt e'/i' o^«^0v zu anbern, noch v/i' Oi)'()«. 
''"" zu schreiben , was ben Zusammenhang verwt'rrt unb ztt 
ber hesiobeifchen Auffassung bes 5^immelsgeistes nicht stimmt, 
auch nicht zu ubersetzen: unter bem Himmel (wie v/i' ov- 
(>«?s,7 Jl. IV, 4^i), foubern in seiner eigcutlichsten Vebeuwng: 
unter bem Himmel heraus, b. h. vom Himmel her, vom Him- 
mel aus: b. h. von ben Himmelsbewohnern: benn bie vom 
Himmel her ertheilte Ehre ist bte, welche bie im Himmel 
wohnenben ©otter zugestehn. Nur in biesem Sinn kann ge- 
fagt werben v?iov(,«?/a)p ?ic«^c3^ ^j. XVII, 676 : ©estugel, 
bas unter bem Himmel her zu Hause ist. Der Dativ setzt 
bas, was unter bem Himmel ist, in ©egensatz gegett bensel- 
ben ; ber ©enitiv bestimmt basselbe burch ben Begriff bes 
Himmels. Hiezu kommt nun, bast manche Worte bieser Schil- 
derung, bie Manchem nicht episch fcheinen konnten , Weil Ho- 
mer, sie wenig ober gar nicht braucltt, recht eigentltch hesio- 
beisch sinb. So ,to^o/e^5 V. 426, Opp. 374 (uicht home- 
risch); o'^t75 V. 429 nur Jl. XXIV, 45 unb Opp. 3,6; 
«5l,e77lc>Pc).05 V. 440 nur Jl. XVI , 748 , aber Opp. 606, 
728; e^«ckc7^«5 ̂ tt^aclliav wie F^«^cc7^ae ),^ f)pp. 621; 
/Xavxij fur Meer ohne Hauptwort , was man ebenfalls an- 
gegriffen hat, bestatigt theils burch bie Nereibe ©lauke V. 
244, theils burch Ausbrucke wie Pc^oexox fur xo^e«5 
Opp. 669, i^t5 fur /lev^^ Opp. 776 lmehr bei Isler 
l)uno5t. n<55iod. S. 20); k()/xlV7l05 N^e,c7,^«t05 V. 441 
(nicht hom.) ganz wie V. 456, 930 ; V. 442 bie hesiobeischc 
Form xv^ burch bie Hanbschriften beglaubigt; /3(,^« V. 
447 (nicht hom.) ganz wie Opp. 5 ; zeu^orpoV/)^ V. 450 uur 
Od. lX, 27, aber Opp. 226 unb in ber Theogonie bem Ve- 
griff nach auch V. 347; TioXv^^^ V. 451 lnicht hom.) gauz 
wie V. 755. Enblich t'3 tt'^55 A. 452 fowohl gut homensch 
Wie auch hesiodeisch (V. 156, 203, 5O2)uub«7l'«^^ V. 4<:5 
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wemgstens m'cht unboottfch: Pinbar braucht es (Pyth. VIII, 
25) neben kz «'ss/«5 (Pyth. IV, ,32). Auch bie Tragiler 
Beibes. 

In ber Darstellung finbet sich allerbingS ein boppelter 
Anstog. ©chon ©ottling bemerkt, bag V. 416 - 420 an un- 
passenber ©telle stcbn unb vielmehr hinter SB. 428 gehoren, 
unb bag V. 427 eben fo fehr ben 3ufammenhang store. 
Warum aber, ba jene funf Verfe an sich fchlechterbings nichts 
Anstogiges enthalten, nun hier gleich wieber an einen inter- 
polirenben Dichter benken , warum nicht bas an unzahligen 
anbern ©tellen erprobte Hulfsmittel ber Umstellung anwen- 
ben? Mug ja boch ber Interpolator jene ©telle nach V. 428 
baben interpoliren wollen, fo bag bie Umstellung auf jeben 
Fall ben Hanbfchriften zur Last fallt. Dort eingeschoben aber 
passen bie Verse ganz vortrefflich unb fchltegen sich fowohl 
an SB. 428 wie an V. 429 in ©inn unb Construction ganz 
gefugig an; inbem nun zufammen zu construtren ist: x«l' r^ 
oi tt^/3o^ ontt^cl - s3 F' c^^ce, /ec^a^co? 7r«^«//^^kr«e. Der 
anbre anstogige Vers aber (427), ben Gottling hinter V. 426 
zu stellen vorfchlagt, wogegen Hermann erinncrt, bag an «5 
e7l).sro F«<7^o5 sich nicht zeae 7^«5 anfchliegen kann, fonbern 
nur etwax«/7k(,a) gehortwohl obne3weiftl an benEchlug ber 
ganzen ©chilberung hinter SB. 450 «l'cke « re/e«i', woburch 
theils bie Abgerissenheit unb Nuchternheit bieses Ausbrucks 
gehoben , theils bie brelfache Thatigkeit ber Hekate eben fo 
passenb am ©chlug ihrer Schilberung hervorgehoben wirb, wie 
V. 4l3 im Anfang. 

Der ©ebankengang ist hienach biefer : slsterie zeugt ble 
Fernwirkung, welcher 3eus ein Ehrenamt gab in allen brei 
Weltreichen: benn sie vereinigt in ihrem ben Antheil aller 
Kinber von Erde und Himmel unb verbinbet bamit ihr eignes 
Recht, bas sie unter ben fruhern ©ottern befag: burch ben 
Mangel an ©eschwistern nur besto hoher in ̂Ehren (ganz wie 
and) 0pp. 37.5 bas Loos dcs eiugebornen ©ohns gepriefen): 
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del Opfern alter Art angerufen und Segen verleihend, wenn 
sie will; Auszeichnung gewahrend in der Volksversammlung, 
Sieg in der Schlacht, Majestat im Gerichte, Ruhm in Kampf- 
spielen, Geschick zu Rotz und auf der See, Bcute auf der 
Iagd, Gedeihen und Fruchtbarkeit bci der Viehzucht, Iugend- 
kraft allen Nachgebornen. So ist sie von Anfang an Iugend- 
nahrerinn und dies find ihre Ehrcn und ihr Amt in Erde, 
5^immel und Meer. 

Hienach ist Hekate thatig bei sammtlichen Lebensbeschaftl- 
gungen der Menschen, denn ihre aufgezahlten einzelnen Wir- 
kungskreise umfassen ziemlich alle , die die alte Welt kennt. 
So fuhrt der hesiodeische Schild folgende auf, die offenbar 
ebenfalls die Kreise des Lebens vollstandig darstellen sollen: 
Hafen mit Fischfang, Belagerung, Hochzeit, Pflugen und Ern- 
ten, Iagen. So der homerische: Hochzeit, Gericht, Belage- 
rung, Pflugcn, Ernten und Weinlese , Rinderzucht , Schaf- 
zucht, Tanz Datz nicht alle cinander in diesen drei Aufzah- 
lungcn entsprechen, zeigt eben nur , day man nicht angstlich 
ausrechnete. Auffallend kann nur sein, dah der Ackerbau in 
unsrer Stelle nicht erwahnt wird. Vielleicht, well er dem 
Hirten Hesiod (V. 23), der die Theogonie abfahte, nicht un- 
mittelbar nahe lag, vielleicht aus andern verborgnen Bezie- 
hungen/ Auf jeden Fall sehn wir die Hekate fast in allen 
Angelegenheiten thatig , wo der Mensch , damit sie glucklich 
ausfallen, des Beistandes der Gdtter bedarf: Hekate ist der 
Geist, welcher da waltet in der Macht, welche die Gotter in 
den Stand seht, von den Sternen herab (daher ihre Mutter 
Asterie) diese irdischen Angelegenheiten zu lenken, wie sie selbst 
das Gebet zu ihnen emportragt, das bei den Opfern darge- 
bracht wird. Keineswegs aber haben wir diese Erwahnung 
der Gottinn bei den Opfern (V. H18) so zu fassen: als ob 
jedcr, der da opfre, die Hekate anrufe : sondern wann einer 
opfcrt, dann rust er wohl die Hckate an, oder Mancher, der 
ha opfeN ("lk Tiol) i<^ - i^tttt35^r«e, nx^lixl/ ^tt^/i)/ und 
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wenn er fle anruft, bann steht es in ihrer Macht, bie Erhd- 
rung feines ©ebets unb feiner Opfer, an welche Gottheit er 
sie auch richte, zu beforbern (bem ?roXz?j re ol kli?rkro ent- 
fpricht in ©ebanken ein anbres re hinter xtx^axee, benn rs 
verbinbet, wie Hartung Partikeln I. S. 103 unb 106 mit 
Recht bemerkt, Siltze nur bann, wenn sie sich gegenfeitig be- 
btngen). Hierin ist also burchaus kein bustrer Zauber, fon- 
bern alle Heiterkeit ber olympifchen ©otternatur. Wohl aber 
mutzte sich aller Zauber an ben Cult ber Hekate anschliehen, 
Weil sie bie fernen ©otter ben Menfchen naherte, bie ©ebete 
zu ben ©ottern emportrug , uberhaupt bie Vermittlung zwi- 
fchen ©ottern unb Menschen hergab, in ganz anbrer Weife 
als Hermes, bei bem biese Vermittlung immer von oben, von 
ben ©ottern ausgeht. Unb eben so sehr barum, well sie bie 
Aemter unb ©ewalten ber Titanen in ihrer Macht verei- 
nigt: benn wenn auch uberwaltigt, sinb biese ben ©ottertt 
immer boch noch eine Autoritat (vgl. 5l. XIV, 274, 278). 
Auszufuhren aber, wie biefer Vegriff bei ben Spatern fortge- 
bilbet ist, wozu bas Material unb manche fchone Bemerkung 
die Abhanblung von Votz uber bie Hekate giebt, kann hier ft 
wenig unsre Aufgabe sein, wie bie Aufzeigung bes Naturge- 
genstanbes, an ben man biese Gottheit geheftet unb ber Mans 
ches zur Ausbilbung berselben beigetragen haben mag, wel- 
cher wcnigstens zu Zeiten wohl gewih ber Monb war: benn 
Hesiobus beutet hierauf burchaus nicht hin. Nur baran ist 
zu erinnern, bah bie breifache Thatigkeit ber Hekate, bie He- 
siob nach ben brei Weltreichen auffaht, uberhaupt in ihrer 
Mythologie in verschiednen Formen hervortritt, fowohl in ben 
brei Leibern, als in ihrer Verehrung an ben Dreiwegen. Die 
Drei ist ber symbolische Ausbruck ber allgemeinsten Nielheit, 
baher bie allgegenwartige Fernwirkung nirgenbs besser verehrt 
wirb, als am Dreiweg unb in ber breisachen ©estate, well 
sie immer sich nach alien Seiten wenbet. Noch wichtiger fur 
Hesiobus felbst ist ihre Kurotrophie: welche hier ebenfallS 
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nicht aus bem Vegriff ber ©ottinn hergeleitet werben kann. 
Nur bas leuchtet et'n, bast ber fernwirkenben Hekate untcr 
ben ©ottern ber besonbers uahe stchen mutz, ber auch vor- 
zugsweise ben Namen bes Fernwirkers fuhrt: unb bieser, ber 
Sohn ber Leto, wie sie bie Tochter ber Asterie, ist eben fo 
wie sie Kurotrophos (V. 347), unb ist eben fo ber wissenbe 
Gott, wie ihr Vater Perses hervorleuchtet an Wissenschaft. 
Eben fo erfcheinen jene Begriffe verbunden, wenn bei Hesiob 
(Sti-ab. X, 4"l) ber apollinische Damon hekataos ber ©tamm- 
vater ber Oreaben, ©atyrn unb ber Kuretcn ist , in beren 
Namen bie Kurotrophie bes Fcrnwirkers, wie in ihrer Tanz- 
lnst feme Frohlichket't hervortritt. Unb bieselben Kureten hei- 
Hen nun wieber Diener ber Hekate (Sti-^b. ib. 472). Die- 
ser Parallelismus , bessen tiefere Vegrunbung anbern Unter- 
snchungen vorbehalten werben must, wirb hier wenigstens fo 
viel beweifen , bast bie gauze ©chilberung ber Hekate von He- 
siob in verstanbigem Zufammenhang erzahlt ist unb bie pas- 
senbste Vorbereitung bilbet zur ©chilberung ber ©eburt ber 
hochsten ©otter, welchen allein ber Vegriff ber ©ottheit nach 
griechifchem ©lauben in vollem ©inne zukommt, unter wel- 
chen jebem ber brei Weltreiche, in welchen allen Hekate ihr 
Ehrenrecht ausubt, ein Zeus vorsteht, unb unter welcken zu- 
erst Hestia geboren wirb, welche bie Gottheit als Anhalt und 
Mittelpunkt ber Welt barstellt , wie Hekate bie Allgegenwart 
ber Gottheit in berfelben. 

Autzer ben angegebnen ©chilberungen jener betben Aus- 
einanberfetzungen ber ©otter, ber Weltgrenzen unb ber He- 
kate, beren Unentbehrlichkeit nach bem aufgezeigten Gebanken- 
gange wohl hinretchenb einleuchtet, verweilt bas ©ebicht nir- 
genbs, als bei ber eben fo wichtigen Frevelthat bes Kronos 
unb bei ber ©chilberung ber ©ottinn ber Liebeslust, beren Ve- 
bentfamkeit ebenfalls nachgewiesen ist. ©0 barf auch bie Auf- 
zahlung ber Ungeheuer nicht fehlen (sein biese nun als Ab- 
kommlinge bes Mceres zu fasten ober, was burch mchrcre 
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Anjeichkll sehr wahrscheinlich wirb , Abkommlinge von Erbe 
unb Tartaros: vgl. Muhell de Lmend. 'IKeog. p. ^62. 
Apull. II, l, 2): well alle biese Ungeheuer im Dienste ber 
Kroniben bie Mensd)en heimsuchen ober von ben ©utern bes 
Lebens fernhalten, bis ber vom Weibe, bem Abkommling je- 
nes gottlichen ©ebilbes, bem 3eus geborne Herakles sie uber- 
waltigt unb in ber Erwerbung ber burch sie ben Menschen 
entzogenen ©uter, wie burch bie Losung bes Damons bes 
menschlichen Verstanbes, bas Loos ber geknechteten Mensch- 
heit erleichtert; benn bas vergonnt ihm 3eus aus personli- 
cher Vorliebe (L. 531). 

Wenn ber hier aufgczeigte ©runbritz bes ©eblchts au- 
genscheinlich richtig ist, so wirb bie Unterfuchung uber bie 
Interpolationen besselben nun wieder von ber launenhaften 
Willkur, bte fonst nicht zu vermeiben war, sich beschrdnken 
mussen auf bie Prufung einzelner Verse. Denn auch bie 
Folge ber einzelnen Stucke-ist mit' verstanbiger Kunst ange- 
legt. Nach ben 3eugungen ber Urwelt folgt bie Schilberung 
von Kronos Frevel, nach biesem treten bie nachtgebornen 
Plagen in bie Welt: bann kehrt bie Erzahlung zuruck zu ben 
Urwesen, unb zahlt bie 3eugungen bes Meeres auf; nach 
Kronos Frevel hat bies bie heilige 3engungskraft bes 
Himmels in sich aufgenommen, bie schonste ©ottinn in sich 
gendhrt, unb nun zeugt es bie ihm angehorigen ©eschlechter. 
Dann folgen bie 3eugungen ber Titanen, bie Flusse, bie ©e- 
stirne> bie Winbe, alle noch fortwaltenb unter 3eus Reich, 
mit ihnen verschwistert bie geistigen ©ewalten, burch bie Aus" 
herrscht : baran schlietzt sich vollig passenb 3eus Grzeugung : 
bann bie letzte Titanenzeugung, bie Ddmonen ber Mensch- 
heit, thr 3wist mit ben ©ottern unb bessen Abfinbung, bann 
ber ©otterkrieg mit ben Urgottern unb bie Verbannung ber 
Urwelt an bie fernen wusten Weltgrenzen: bie Emporung 
bes ©iftwindes aus bem Abgrunb unb enblich' bie Vermdh- 
lungen bcs 3eus unb seines ©eschlechtes. sluch bei ber Be- 



460 Ueber Heslobus Gedicht 

urtheilung einzelner Verse ist wohl zu beachten, wie hier unb 
ba ber bootifche Dichter von einem leichten Ungefchick bed 
Audbruckd nicht freizusprechen ist unb wie bie Cinwirkung 
homerifcher Erinnerungen Mattched mobificirt haben mus, 
benn baraud erklart sich bie homertsche Form Typhoeud ne- 
ben ber bootiscken Typhaon : bie boppelte Erzeugung ber Mo- 
ren ist eine Darstellttng, wie in ber Urwelt bie Schicksald- 
loofe ganz anberd lageu, aid unter ber Herrschaft bed 3eud, 
ber sie seststellt burch bad ©ottedred)t, bie neuen Moren er- 
zeugt mit ber Themid: wie auch in ben orphischen ©ebich- 
ten , fchon in benen and alter 3eit , basselbe Wesen in ver- 
schiebenen Weltepochen verschieben erzeugt wirb. Die Ker 
erfcheint V. 211 aid eine Form bed Tobed neben Morod unb 
Thanatod, wie man ben Tob fowohl aid Tob an sich wie 
auch aid ©rabedlood unb Htnsterben betrachten lann , unb 
bie 3ufammenstellung mit Schlaf unb Traumen beweist , bast 
hier bie ©eburten ber Nacht, infofern sie bie bustre unb 
finstre ist, aufgezahlt werben, alfo auch ber Toy aid ber 
bustre. Dagegen sinb 35. 217 bie Keren zu ben Moren unb 
Hefperiben in ein enged VerlMnist gefetzt , wie bie Begriffe 
Hochzeiten, Lebendloofe unb Tobe zusammengenommen ben Le- 
bendlaus bed Menfchen, wie er in feiner Beschranlung von 
ben ©ottern geregelt wirb, bezeichncn, unb bamit zufammen- 
gestellt sinb Tabel unb Noth : alle funs ©eburten biefer Reihe 
also stellen bie Leerheit unb Unzulanglichkeit bed menfchlichen 
Loofed bar, Tabel, Noth, Hochzeiten (benn bie Ehe bringt 
nach V. 590 ff. Iebem mehr Schlimmed aid ©uted), Lebend- 
loofe unb Tobe .- unb biefe gebiert bie Nacht aid bad Kinb 
bed Chaod, bed Raumd, ber keere, ber ganzlichen Nichtigkeit. 
Dessen Kinb aber ist sie, well bad bichteste Dunkel eben so 
gut ben Einbruck ber Leere macht, aid bie ganz reine Helle. 
Datz aber bie 3ufammenstellung jener Geburten nicht ab- 
sichtdlod unb blod zufallig ist, erweist stch fchon aud ber brei- 
^achen Funfzahl, in ber ersten Reihe ©rabedlood, Tob, Ster- 
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ben, Schlaf, Traume; in ber zweiten Tabel, Noth, Hochzei- 
ten, Lebensloose, Tobe; in ber britten Verubelung, Tau- 
schung, 3artltchkeit, Alter, 3wtetracht. Eben ft wenig wiber- 
spricht V. 335 bem 25. 215, benn bie Hesperibenapsel werben 
gehutet nur vom Drachett, von ben Abenbmabchen bagegen, 
welche vielmehr gern bavon mittheilen, nur gewartet (V.2lb. 
Vgl. Allg. Schulz. 1833. II, S. 3H8 f.) Unb burch folche 
Betrachtung losen sich bie meisten kbrigen Wt'berspruche , bie 
man bem ©ebichte vorgeworfen hat. Die boppelte Schilbe- 
rung ber Weltgrenzen (25. 732-745 unb V. 807-819) kon- 
nen wir nicht umhtn fur absichtlich zu halten : well ber Dich- 
ter jenen graulichen 3ustanb ber uberwaltigten Urwelt , bie 
von ben ©ottern bahin verbannt ist, einbringlich barstellen 
wollte, unb namentlich be* Tartaros fowohl als Abschlutz be* 
Titanenkampf* (25. 729), als auch als Vorbereitung fur bie 
Erzahlung vom Typhoeus (25. 822 vgl. 807) beburfte. Den 
Schlutz be* ©ebichts konnte fuglich bie Erwahnung be* He- 
rakles machen (V. 950-955): bie Ktnber be* Helios schet- 
nen an* Ruckstcht auf bie homerischen Gebtchte angereiht : bte 
Gottinnen, welche nut Menschen ber Liebe pfiegen, letten zu 
ten Eben hinuber unb stub, wenn auch hier mehrere Erwah- 
nungen fpater eingefchoben fein mogen, etn einleuchtenbes 
Zeugnisi, wie bie ©ottinn ber Liebeslust nicht blo* bie ©ot- 
ter zu ben Weibern hinneigt, fonbern fogar bie ©ottinnen 
den Umarmungen ber Menschen unterwirft. Unb als aus- 
fuhrlichere Darstellungen ber 3eugungen ber ©otter nut sterb- 
lichen Frauen konnten bann auch bie Eoen sich an bie Theo- 
gonie anreihn, well sie ahnlich gebacht find, ohne mit ihr zu 
einem Ganzen zu gehoren. 

Um uns zu vergegenwartigen , wie wir uns hesiobeifche 
Composition zu benken haben, wirb ein Blick auf bie Werke 
unb Tage an feiner Stelle sein. Wir haben fchon bemerkt, 
datz in ber Theogonie absichtliche Wiederholungen erfcheinen, 
allerbings etn 3eugnitz von einer Armuth an Motiven, bie 
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aber nach bem ganzen Charakter jener Poesie auch nicht bes 
fremben kann. Wt'e bei aller ©ebunbenheit unb Neschrauw 
heit, bie wir wohl anerkennen mussen in ber Auffassung bed 
Dichterd, tleinliche unpoetische Rucksichten thm fern liegen, bafur 
geben ein guted 3eugnitz bie unbefangenen Erwahnnngen bed 
3eud, bed Poseibon, bed Apollon, bed Hermed, bed Herakled, bed 
Hephastod, ber Athene (V. 278, 3^7, 441, 444, 530, 57t, 
573) noch ehe ihre Erzeugung erzahlt ist: ja ber Dichter er- 
offnet auch ben Blick in eine weitere Helbenwelt in ber 
Erwahnung bed Perseud unb Bellerophon (V. 280, 325). 
Die Nachlasstgkeit in ber auhern Abschleifung ber Composi- 
tion aber bei volliger Folgerichtigkeit bed ©ebankenganged 
tritt namentlich in ben Werken hervor, in benen Twesten mit 
einleuchtenbem Urtheil funf Lieber unterschieben hat, aud be- 
nen aber noch wieberum einzelne Stucke, wie bie Thierfabel, 
audgeschieben werben konnen, bie vor ber bichterischen Abfas- 
sung selbstanbig bestanben haben mogen. Eine bichterische 
Abfassung aber, nicht eine blotze3usammenreihung burch Dia- 
skeuasten muffen wlr annehmen, theild weil ein mechanisch 
arbeltenber Diaskeuast bie jenen einzelnen Liebern voranstehenbe 
Schilberung ber zwiefachen End nicht erfunben haben wurbe, 
theild weil von ber Betrachtung bieser Einleitung aud ber 
innere 3usammenhang bed ©ebichtd, ber freilich nirgenbd auf- 
gezeigt wirb, mit Sicherheit nachzuweisen ist. 

Einen boppelten Strett giebt ed unter ben Menschen, 
theild ben bed Haberd , theild ben bed Wetteiferd , jetter ist 
eine ben Menschen burch ben 3wang ber Gdtter auferlegte 
Plage (Opp. ,6), biesen hat 3eud ben Menschen zum Heil 
gegeben (Opp. 17, 24). Nun schilbert ber Dichter ben schlim- 
men Streit, weil er unter ihm gelitten hat, versehrt burch 
die Habsucht seined Bruberd bei ber Erbtheilung (Opp. 28, 
28): benn bie ©otter haben bie einfache Erlaugung ber Be- 
burfuisse ben Menschen zur Strafe fur Prometheud Betrug 
entjogen burch 3«senbUng bed Weibed, bie alled Uuheil srei- 
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lietz and bem bidher verschlossenen Fatz (42, 57, 95, MX 
Vorher war bad goldne Weltalter, wo aller Jammer von 
ben Menfchen fern war (113: vgl. 90), wo bte Erbe ihnen 
ohne Arbeit reichlich Nahrung brachte (117: vgl. 43ff.): bas 
war bte 3eit bed Kronod (111); aid 3end herrfchte, ba be- 
gann unter ben Menfchen bte Uebertretung, sie gestanben ein« 
anber nicht ihre ©ebuhr zu, unb bad brachte ihnen Unheil, 
benn sie weigerten sich ben ©ottern zu opfern , wie ed bie 
Sitte war (133-136, 137, vgl. 48. IKeog. 537 ff.). Da, 
fur vernichtete sie 3end (c^v^c O^p. 1)7, burch Entziehung 
bed Feuerd, V. 50): nun aber lietz er ein britted ©eschlecht, 
ein gewaltthatiged, erwachfen, bad sich felbst vernichtet burch 
Frevel unb Blutvergietzen : barauf bad gottgeliebte ©eschlecht 
ber Heroen (bem Herakled ber Theogonie entsprechenb, wie 
bad ubermuthige eherne ©eschlecht bem burch 3eud Blitz ver- 
nichteten Menotiod): aber auch biesed ist hingestorben in 
schlimmem Krieg unb boser Schlacht (V. 160), unb bad jetzige 
ist bad eiferne, bad fchlechteste von allen, immer arger im Ha- 
ber (180, 187, 191, 193). Ein folcher 3ustanb, wie bie vom 
Bruber bed Dtchterd gewonnenen habfuchtigen Lanbedfursten 
(V. 38) ihn gutheitzen , gehort in bad Treiben ber Thiere, 
bei benen nur bie ©ewalt gilt (23. 200, 205, 208): PerseS 
aber wirb ermahnt, von bem fchlimmen Streite bed Habers, 
ben alle biese Crzahlungen geschilbert haben, Haber mit ben 
Gottern unb vielfachen Haber unter einanber, abzulassen 
(211) unb ber Gebuhr zu folgen, welche bie Stable bluhenb, 
bie Felber, bie Heerben, bie Weiber fruchtbar macht (V. 225, 
230), wahrenb Frevel ben Stabten 3erstorung, Hunger, 
Seuche, Unfruchtbarkeit unb alled Mitzlingen bringt (23. 236, 
241, 245). Denn zahlreiche Wachter bed 3eud beachten bie 
Thaten der Menfchen, bie ©ebuhr halt uber sie Gericht: nun 
aber lassen bie Fursten ed bem gerecht Lebenben fchlecht gehn 
(V. 251, 257, 259). Darum werben sie ermahnt von ber 
Ungerechtigkeit abzulassen (262), unb Persed wirb von bem 
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Treiben thierischer Gewaltthatigkeit auf bie Gebuhr verwle- 
fen, bie Zend ben Menschen verorbnet habe (V. 273, 276 ff.). 
Wer sie bewahrt, bessen Ktnbern geht ed gut, aber vor bie 
Trefflichkeit bestellten bie ©otter ben Schweih, baher foll man 
arbeiten, um zu erwerben, benn bad bringt Ehre, Reichthum 
unb ©unst ber ©otter (279, 287, 297, 307, 309). Daher 
foll man sich frommer ©cheu befleitzigen (315), ben Fremb- 
ling, bad Ehebett bed Bruberd, bie Cltern nicht verletzen, 
den ©ottern opfern, gastfrei fein gegen bie Freunbe, bem gu- 
ten Nachbar gefallig , bad Hand huten , zu rechter Zeit fpa- 
ren, von Weibern sich nicht tauschen lassen unb forgen fur 
einen ©esammterben (325, 334, 340, 3v3, 367, 371, 374). 
Dann werben bie einzelnen Lehren bed guten Wetteiferd ge- 
geben, theild bie Regeln fur ben Lanbban' burch alle Zet'ten 
ded Iahred hinburch, vom Pflugen unb ©aen im ©patherbst 
burch bie Wintereinrichtung unb bad Ernten unb Aufspeichern 
im ©ommer hinburch bid zur Weiulese, an bie sich wieber 
dad Pflugen anschlieht (V. 381-615), theild bie ©esetze ber 
Schifffahrt (V. 616-692) theild bie bed haudlichen Lebend, 
von ben Rathfchlagen fur bie Heirath an burch alle Vorschrif- 
ten uber religiosed Verhalten unb verstanbige sittliche Rucksich- 
ten in allem Thun mit Vermeibung boser Gewahuheiten (N. 
693-762), bid zu ber Auskuuft uber die Tage, welche fur 
jebed Unternehmen nach bem Willen ber ©otter taugltch find 
ober nicht (V. 763-826). So stellt ber erste Theil bed Ge- 
dichtd (V. 1-210) bie Erscheinungen bed bosen Streited bar, 
die Mitte (V. 211-380) fetzt bad Verhalten ber ©ebuhr unb 
Ungebuhr nach menschlichem unb gottlichem Recht einander 
entgegen, ber britte grohte giebt bie Lehre, wie man sich ver- 
halten folle, bamit man burch ben guten Etrett bed nutzlichen 
Wetteiferd bie ©uter erwerbe , bie ber bose Street auf 
dem Wege ber Ungebuhr boch nur zu feinem Schaden sich 
aneignet. 

Anf biesen verstanbigen ©ebankengang nun hat ber Dich- 
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ter stch fo fthr verlassen, bah er bie einzelnen Schilberungen 
be* bofen wie be* guten Streites keineswegs abschleifenb mit 
oinanber verbunben hat, fonbern namentlich im ersten Theil 
stchn bie einzelnen Stucke ziemlich abgeriffen neben einanber 
(Hgl. V. 45, V. 106, V. 200 u. a. ). Offenba, weil ihm 
alte Volkslieber im aolischen Dialekt unb wahrscheinlich in 
lunstlofen Herametern vorlagen, beren manche nod) "in ben 
am wenigsten verarbeiteten Stellen V 325-330 unb 704- 
762 burchblicken, wo fowohl bie Verssorm matter ist , als 
such bie Eigenthumlichkeiten be* ionifchen Dialekts nicht fo 
fehr, wie wohl fonst, als Bebingungen be* Versbaus er- 
fcheinen, unb viele Verfe entweder ganz unveranbert ober mit 
leifer Ionistrung ber^Vocale an* ber aolifchen Form heruber- 
genommen fein mogen. Dt'ese Lieber reihte Hesiob nach bem 
aufgezeigten ©runbgebanken an etnanber unb behanbelte sie 
in ber ionischen Kunstform in zierlichern Herametern: wofur 
ihm bte homerischen ©esange als Vorbilb gebient haben mkf- 
ftn. Denn boch nur an* bieser Einwirkung be* homerifchen 
Lorl't'lbs erklart es sich, warum ber bootische Dichter ionifch 
rebet : unb bangch tonnen wir biese Abfassung ber hesiobei- 
fchen ©ebichte nicht fruher anfetzen, als bie homerifchen Ge- 
fange im europaifchen Griechenlanb bekannt geworben sinb, 
wahrenb wir bie Volkslieber, aus benen bie Tagwerke wie bie 
Theogonte von Mem Hesiobus zufammengestellt sinb, fur ur- 
alt unb zttm Theil auch ben ionischen Dichtern eben fo gut, 
roie bie ithakesischen Lieber , bie in ber letzten Halfte ber 
Dbyssee bnrchblicken, bekannt glauben mussen. Ob jene io- 
nische Abfassung ber Holischen Volkslieber bemfelben Dichttr 
beizulegen fei , laht sich fchwerlich bestimmt entscheiben , ba 
theils aus ber Betrachtung ber Eoen , ber Melampobie unb 
ber ubrigen hesiobeischen ©ebichte llar ist, bafi e* mehrere 
Dichter gab, bie in Bootien in gleicher Weis< bichteten, theils 
aber auch zwischen ber Theogonie unb ben Tagwerkeu bei 
groher Analogie ber Grunbanstchten boch auch fehr bestimmte 

N. Rbein. Mus. f. <Pl,il. Ul. 30 
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Verschiebenheiten in ber Auffassungsweise ber LebendDerhalt- 
nisse herDortreten : benn wir wissen auch wieberum nicht, 
wie abhangig sich ber Dichter jebedmal Don ben Liebern 
sithlte, bie er Derarbeitete, uub bie 3eugnisse ber Alten kon- 
tten uach keiner Seite hin bte Entscheibung bestimmen, nach- 
bem Don Mutzell (v6 Em. 1?K. p. 3i5 Dgl. 309) erwiesen ist, 
ba§ Pausaniad Urtheil gegen bie Theogonie sich nicht auf 
alte Ueberlieferung, fonbern auf bte Meinung bed 3eital, 
terd, bie bad Gedicht entweber im Vergleich mit ben orphi- 
sd)en fur zu burftig ober in Ruckstcht auf bie Erzahlungen 
Dom ©otterstreit fur unsittlich hielt, grunbet unb burch bad 
3eugnitz bed Booterd Plutarch aufgehoben wirb. Wenigstens 
weist in ben Tagwerken bie Erzahlung Don ber Weihe bed Drei- 
futzed an bem Ort, wo bie helikonischen Musen ben Hesiob 
zuerst berufen unb ihm ben ©esang gelehrt hatten (Opp. 
657, 659) ausbruckltch auf unser Proomium (V. 24, Dgl. V. 
22) hin uub jene kurze Erwahnung ber Berufung burch bie 
Mufen giebt eine Analogie zu ber Erwahnung ihrer Crschei- 
nung V. 68. 

©egen jened lanblt'che ©ebicht, namentlich gegen bessett 
ersten Theil gehalten, erfcheint bie Darstellung in ber Theo- 
gonie keinedweges aid abgerissen. Ihre ©runbgebanken aber, wie 
sie oben aufgezeigt sinb, wurzeln im Innersten ber griechifchen 
Religiondbegriffe. Die alten Theologen unb Dichter konnten, 
wie Aristoteled fagt, (Klet. XIV, p. 3oi Lr.) sich nicht zu 
dem Begriffe Don einem ansangdlosen hochsten ©otte erheben, 
sonbern wle bie Dollkommne 3ahl erst burch Summirung ent- 
steht, wie in allen Erzeugnissen ber Erbe ein allmahliges 
Fortfchreiten, Reifen, Nergeistigen erkannt wirb , so erschien 
ihnen, nachbem sie jene Anfchauung bed urewigen ©otted Der- 
loren hatten, ber ewige hdchste ©ott nur aid bie letzte hochste 
Entwickelung ber Urwelt. Sie leiteten ihn baher ab Don ber 
Urmutter Erbe, bie ihnen ber sinnltche Urgrunb ber ganzen 
Welt war, unb Don bem and ihr gebornen Himmel, in bem 
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rr wohnt. Aber seine Natur erschlen ihnen boch zu geistig, 
um ihn unmittelbar aus jenen materiellen Personificationen 
ber Weltreiche geboren werben zu lassen: sie stellten baher, 
Weil bie Dreizahl ihnen nach after Ansicht erst jebe Natur 
vollendete, wie ber echte athenische Vollbitrger brei burgerliche 
©eschlechter feincr Vorfahren mutzte nachweifen konnen (ex 
^/7o^,«5 '^3yl,a505) ein ©eschlecht von Urgdtteru , nckteriel- 
ler unb efementarifcher, afs bie herrfckenben Kroniben, geisti- 
ger als jene Personificationen ber Materie, in We Mitte. 
Dieses aber konnte seine Herrfchaft nur aufgeben burch Kampf : 
bnher begrunden alle ©agen, alle Culte Zeus Recht zur Herr- 
schast auf ben ©ieg, den er zu Olympia auf ber Hanb tragt. 
Die Liebesabenteuer ber ©otter aber mit ben sterblichen Frauen 
betrachtete ber ©rieche in after Zeit im Allgemeinen nicht mit 
Unmuth, fonbern mit ©tolz auf bie ©chonheit seines ©e- 
schfechtes tvgl. ?incl. l^m. X, 10. 78t!^m. VI, 5)- benn We 
baraus geborenen Heroen sinb gdttfichen Bluts, stub besserer 
Art afs ber erbgeborene Haufe , unb wer in ©riechenfanb 
bebeutenb war, ehe bie Demokratie alle ©chranken nieberrifi, 
ber leitete sich selbst von jenen Heroen her unb ruhmt sich 
bes gottfichen Bluts. s^em. Ill, 65). Also wie in ber rei- 
nen Theofogie bie Liebe ben alfeinigen ewigen ©ott zu ben 
Menschen herabnetgt, fo in ber heidnischen We kiebeslust. 
Unb wie We Theogonie bies ausspricht in ihrer Beziehung 
auf Eros, Aphrobite unb Herakles, wie bie Hinbeutungen 
barauf sich burch bas ganze Gebiet ber griechischen ©agen 
hinburchziehn : so hat ber Tragiker Aeschylus in feinem Pro- 
metheus eben fo sehr die ©ewaftsamteit ber burch ben ©ieg 
erworbnen Herrfchaft bes Zeus hervorgehoben, als bie Liebe, 
bie biefen zum menschfichen Weibe hinneigt, bas, wie Pan- 
bora gebilbet war von ©otterhanb, durch Erbuldung unenb- 
liches Leibes zur ©bttlichkeit verklart unb bte Ahnherrinn bes 
einzigen vom Weibe gebornen Heros werben soll, ber in ben 
Kreis und die Ehre der ©otter eintritt. Wie hier der Him- 
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meldzeud, ber hochste ©ott bed gesammten Weltalld, bie Welt- 
herrschaft gewinnt burch bie Waffen , weld)e bie Riesen ber 
©emitter unb ber Orkane theild ihm bereiten , theild in fei- 
nem Dienste fchleubern, unter bem Flammen ber Blitze und 
bem Wirbeln ber guten Winbe (V. 692, 706), wit bem Bei- 
stanbe ber Damonen bed ©iegd, ber ©ewalt unb ber Fern- 
wirkung: fo stehn in ber Obyssee entsprechenbe Damonen im 
Dienste bed Meerzeud, von ihm felbst erzeugt fowohl Ky- 
klopen ald kastrygonen (wahrenb Hesiob'd Kyklopen und He- 
latoncheiren ©ohne bed Himmeld sinb), wohnenb an ben Gren- 
zen bed Westmeerd gegen bie befahrne See , bort ald Nach- 
barn ber ©ewalten, womit ber 3eud ber Unterwelt, ber To- 
dedgott, bie ihm Verfallnen festhilt , wahrenb zwischen dem 
Westmeer unb bem Tobtenreich bie ©cheibewanb, bie fonst in 
den griechifchen ©agen ewig bad keben vom Tobe trennt, auf- 
gehoben ist. Denn bem Meere gewinnt ber Mensch im Kampfe 
fein Leben ab, wen bad Meer festhalt, ben halt ed ald Leich- 
nam: biese tvbtenbe ©ewalt bed Meered stellt sich bichterifch 
nnr in ben ©chrecknissen bar, womit ber Tobedgott fesselt; 
und wie bad Reich ber Tobten, bad fowohl unter bem Spiegel 
ded Meered ald unter ber Oberflache ber Erbe ist, bem Dich- 
ter sich in bad westliche Abenblanb ruckt , fo grenzt ihm nun 
unmittelbar an ben Okeanod unb bad ©estabe ber Tobten mit bem 
Haufe bed 3eud ber Tobtenwelt ein zwifchen ihm unb ber leben- 
digen Welt gelegened Tobedmeer, bad mit ben ©chrecknissen bes 
Tobed bevolkert unb gegen bie letzte burch bieselben begrenzt 
ist, aber dem 3eud bed Meered eben so eigen, wie bie ver- 
fchlingenben Wasser unter ber Oberflache, bie ben Tob eben 
so sicher bringen, wie Charybbid unb ©kylla ; babei aber ihm 
doch nicht allein bienenb, fonbern auch bem Tobeszeud, benn 
aud bem Rachen ber Charybbid kann selbst Poseidon nicht er- 
retten. Der Herod also, ben ber volle 3orn bed Meerzeus 
trifft, wirb allen jenen im Westmeer hausenben ©chrecknissen 
Preid gegebeu, unb kampft bei jebem Riesenvolk, bad er bort 
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antrifft, einen Kampf mit Poseibon's Herrschcrgewalt , bei 
jebem lwgeheuer einen Kampf mit ben bteselbe unterstutzen- 
ben Tobesmdchten, von benen selbst bie anmuthigen ©irenen 
unb bie schone ©ottinn Kalypso nicht ansgeschieben werben 
konnen. Nad)bem bie ©eister ber guten freunblichen Winbe 
ihn vergebens unterstutzt haben, rettet ihn endlich uur bie 
Liebesverbinbnng mit ber fernwirkenben Zaubergottinn, weld)e 
von allen jenen Wnnberwesen bie geistigste ist, ans bem To< 
besmeer herans, inbem ber ©chatten bes ©ehers im Tobten- 
reiche ihm angiebt, wie er bie ©otter versohnen musse, unb 
als ber Zorn bes Meerzens ihn nochmals ans Verberben fes- 
felt, nnr ber Beschlntz bes Himmelszeus unb sdmmtlicher Got> 
ter, bem Poseibon nicht wiberstehen kann. So begegnen 
biese Untersnchttngen ben kiuzlich uber bie Obyssee vorgeleg- 
ten unb es wirb, wenn gleich eine ausfuhrlichere Erkldrung 
unb ©ebankenentwickelung ber Theogonie im Einzelnen, 
beren Enbresttltat sie sinb, fur eine anbre Gelegenheit aufbehalten 
werben muh, auch schon burch sie aus bem Innern bes Verstdnb- 
uisses ber hesiobeischen Theogonie heraus erwiesen sein, batz bie 
bort angebeutete Analogic nicht fur jenen Zweck in bieses Gebicht 
hereingetragen war. Der einsichtigen Beurtheilung, bie zuerst 
bie wirklich anstohigen Stellen unsers Proomiums unzweibeu- 
tig bezeichnet hat, legen wir aber bieselben urn so lieber ans Herz, 
ba schon in ben Prolegomenon zu. einer wissenschaftlichen My- 
thologie (©. 373 ff.) bie innere Einheit ber Theogonie burd) 
einleuchtenbe, freilich bort allgcmeincr gebliebene Nachweisuu- 
gen geltenb gemacht ist. 
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