
LATEIN FORUI'I! VEF:EII'{ ZUR FöRDERUNG DEFI Ui.JTERF.iCt{TgDISl';U55iOtJ HEFT ,i
D

E
'l

E
M

B

E
R

1
q

a
I

--.F"t

-1

--/' \--:-
..-J-..;/-f *

z\

[=: :i ti;lf {-it*r'h;lr cJ

/i [r a i:l ,, läyni ri ,, :t iJF:

Sr:);j{:j :t i\lhl|:1$F:1..1i::l.r:

f1)--.--

4i

/r1,/ni, t-"



I Nll-lALTfiivEfi:Zll:t #I{n. $

l) Vor"truilmu+r-l.lr,.tnq1 utnd Hirrlaclttn6; ::lt,,tr Jahrmshärutpt'velrEarnrnlltrrg I

Li snhc.l F::11l. I glg i nnmn I l* j. r...lh6 1.,:.r:1 L ngerr I

Im lilalcJ*rl':i: inns'hearn haben wi r r:Jr,lr!:; ci.Fter.rirn r:!arr"ibmr
wio wi.r rL.r rfic+l-rr /lt':'lLivi'h.Ät anr.ege.ri [riinntclrrr hr,:w,
D i s, [:: r,.r $ ri! i n n *i h a s :i" s rn c lr n.fr.Fel r.'r I,: ti n n.L" riu n .

d i ::i; [,: ;r'1. i. ei'. r"L: n

ei.ne hrs*ittä,ire,

f!) Zwi.scltmndutrcl'tl F,l i'nuttus
(l"l:icl"t,ä,tß'l fiipmrmr, BfülBfi:ü $:i I 1qü$t$tm, I[Jl''::)

$) Frohl.emr+ nr:i.'h der L"a'L,eingrammnt,i l'': in dcilt'

Eymn,nm i utms
(Jclme'f: lul;'lr; i,ctcher r HG k:lt',t'Fr'lta'li n)

:t*11

r 8,.-.TF)

lii i::: 
* z[ t)

Im [t(ii'*[,:lr.r'f::str*i.n i.st je'L:r't sp:ine Iclri**l eri.Lsi.L*ul d(i.rr 
"'f:lirdelrrr wi. I I. Die l,:lcll.i.mgen,/-irrnmri dms clort:i,6rälri

c;;effH.ai.ten ei nen örr.hciit$;kr.ei.s tLrm Tl-re,ri.it!

d i. cl d i r*gtilr:; Z :i e l.
(3,1 tlt r', ät,!, :i. t.r rii t:t

Hhursi:r-rfe dci.trii 1ä*I4'

It) Ran*imayr Clrr'[l;;'hoF]r, Die Im'h,r'he trJel't,"

"Un{:eI anclc"'r@rn t:r:in Ovicl F:$rnan"
(0'h.to Tostr BftGi WiirgI)

li) Strtn:1.{:r:ti.iq1täl rlurrclt Froblem{:mlcler clci's l,',,ntti'l:inrtnImrr:i:ltt':*;
II.TeiL
(|lelrnurt Nri,'nhner', FJF:E [lJcirg.l. )

" 6l{:Al"lHf\T I l''::-.l-.E:fi:i.,tEI\l l:l\l DEili:

Zej,i: r l:i'rr:ri.LaiE " :;. lil, t;lgr
0r'l:: I [{6- f,ir-r{:$.1. e i n

D,ns lfrr"gmhrri.:r tJiesrir Zusanimenl::urri.{::t,*cti L
::'r'otill.,:o l. 1.,{ri.il-rr'ttr- ( i rr) fc'l*,1:,6rälheI.hr.li-r urnd drn
we j. {': cit r" g el iL e :i. 'L tilt wm r. de rr .

'[irc'.tnrü 
hr,i,'b, r'e.:'.F.f::öncJn mi t:iur hr,i. n6,,:ir"i,,

C!ITIHF:$Tt..Jl::rF "

l. Ci,, Trl tr

dt-r r c lr ci.l :i. r-re ( r, )
das l.,..attl i. rr--Ft::r.i.iiltCr) Im Br.rclhhernciri.ll erlraiI't l icltcit Autr,;q;alrerr Ia{:mi rl:i$filrer Aut'borun /'l'1.-'rl8

( Nfi"T-F:IJF )

( Fierlall'1, i urr l-ate i, rr'*Forltm ) Dutrch das l-a'h.girr"-Forutnt wslrtlt:r:'r ci:i.ri.:, 1.,:.t':iLJ.ti*gen/--:irr rrt"in üinrJcilr*rr.in{::r:rrfir:iclrtn deimi'h mie cJici* r"lögi ichirr+i,t:. häbe1r ri\p cr:ir:er-.rn
A r l:c:' :i.'L: ril [l r cil :i, gt t ril :i,l ;i: t.r n0] flmfi.) t-l *

$iic l"ir..r I räl n

V.i.o1.l.e j.ch'[ clritEcht j.eß.k s:i.clr cliril/clclr
illreir',/r::;üiric.:'r. [i]cl"tr.tl.rill rJ:ieselg [ic,,it:ir1:i:i.*.l.

m :i. ne vc)n lllrc l-r r trt-rc h err
:::t..t u\r :i.r.lcJtält li(].ien I

Fi-ir das, liiratlal:.1: i. onsteam

l*:.o nt a [,: {: t:r cl r e.l',iii t';eil n I

Ctrr i s'h :i nm Ln i, c lt'her' t

'Wo"-{1}\q4<

[{*rral rl F':l'h'h ]. r füabe il *il-tc':'rgelu"t:, r'" "rt") r
"t"e i " ()*il:i3 / rl.q/ ail 4.9

l"l:lr:hacir.l, lliprur'cilr' , 'Ialmp.l. s Ir . 4
'I ur .1. ,, () 5 i:: :li /

F i Ec hq,rr hAut,s I wcittg 39 n

Tel. ()$A3I/ 8rt 63 9I
6()t() I nn$blutfi l,': :'

6().I(),[ nns[.rrucl': .

. ,{:rtl)11t.) Inn*ihrurr-: [,: r

l1T$ i:i4 1$

c:rt.)1ir,) I nn$ihrutfi [': r,U'1, i: o Tr:rstl, Iil t+ cl a "-ll'Jti*' hti+ r' -*G ;t t':$ l',i r,! I t? 
t

"l"tär 
,1. . ()$fi:l:ä/ 60 rl'15 t 5

I rrngar cl
'Tra't:'[:.c*r', l"'lt,.tt'L:tilrwmc; C;rn 6üä0 Inrrshrltfi [': r

'Tru.l. " ()51;l.J/ tl$ 8'7 93

l'{etr"Emut'[ Vclql .1. 
"

1.,:l r..r *i'h. ti.l r tr c.i' r g s'B r ,,"teI. {)15s74/ :t5
I1 , 6931 l':lennm L bac lt '
8(t 1;14

J A 1"1 ll: E: [:i l- l Cr t..J l,r i" t"' i:I [i: !:i i-\ I'l I'l 1.... t.., Ni ü

Lt.i.r* J,'rhl.e*h*i..i;::rtvcirr-r,i anrrri.l.r,r rii:t .{:: :i.ri clet. cyn :j:'2, J,,, ],(ir{::}g
:i.ilt fiastlrci{:: i:j't:c.:'cjr*n, /"\rrir::: lis'i:,-, 1rj, i:rrrtli:lr).l.nrisi l::ir.r..lc:1',:

r..un 3r) " 
r;,,., ,..,t, t

si'L a'[.. t 
"

l.-*rtc,:l:infmrt.,rm. Vmrr.iri n rLrr FiirdtälrutttQ cltilr'

[Jrit mr r i c ltt,s d i u,hr"rr*ll i on..
c../t:.:t Dr" r'rnrr'{:reir:l 1.,:,ierrrpm:i.n.Lnur', If*h1[:i:_{:i'ir l':'las'ti:irüuhe

Frh:i, loloc;:i.ri.l. I nnrn:ir"r'Fä/ t ,, 6()f() I rln'i:tl)I:Ltc:{'

,l

I mp r e*i*utm I



I Nll-lALTfiivEfi:Zll:t #I{n. $

l) Vor"truilmu+r-l.lr,.tnq1 utnd Hirrlaclttn6; ::lt,,tr Jahrmshärutpt'velrEarnrnlltrrg I

Li snhc.l F::11l. I glg i nnmn I l* j. r...lh6 1.,:.r:1 L ngerr I

Im lilalcJ*rl':i: inns'hearn haben wi r r:Jr,lr!:; ci.Fter.rirn r:!arr"ibmr
wio wi.r rL.r rfic+l-rr /lt':'lLivi'h.Ät anr.ege.ri [riinntclrrr hr,:w,
D i s, [:: r,.r $ ri! i n n *i h a s :i" s rn c lr n.fr.Fel r.'r I,: ti n n.L" riu n .

d i ::i; [,: ;r'1. i. ei'. r"L: n

ei.ne hrs*ittä,ire,

f!) Zwi.scltmndutrcl'tl F,l i'nuttus
(l"l:icl"t,ä,tß'l fiipmrmr, BfülBfi:ü $:i I 1qü$t$tm, I[Jl''::)

$) Frohl.emr+ nr:i.'h der L"a'L,eingrammnt,i l'': in dcilt'

Eymn,nm i utms
(Jclme'f: lul;'lr; i,ctcher r HG k:lt',t'Fr'lta'li n)

:t*11

r 8,.-.TF)

lii i::: 
* z[ t)

Im [t(ii'*[,:lr.r'f::str*i.n i.st je'L:r't sp:ine Iclri**l eri.Lsi.L*ul d(i.rr 
"'f:lirdelrrr wi. I I. Die l,:lcll.i.mgen,/-irrnmri dms clort:i,6rälri

c;;effH.ai.ten ei nen örr.hciit$;kr.ei.s tLrm Tl-re,ri.it!

d i. cl d i r*gtilr:; Z :i e l.
(3,1 tlt r', ät,!, :i. t.r rii t:t

Hhursi:r-rfe dci.trii 1ä*I4'

It) Ran*imayr Clrr'[l;;'hoF]r, Die Im'h,r'he trJel't,"

"Un{:eI anclc"'r@rn t:r:in Ovicl F:$rnan"
(0'h.to Tostr BftGi WiirgI)

li) Strtn:1.{:r:ti.iq1täl rlurrclt Froblem{:mlcler clci's l,',,ntti'l:inrtnImrr:i:ltt':*;
II.TeiL
(|lelrnurt Nri,'nhner', FJF:E [lJcirg.l. )

" 6l{:Al"lHf\T I l''::-.l-.E:fi:i.,tEI\l l:l\l DEili:

Zej,i: r l:i'rr:ri.LaiE " :;. lil, t;lgr
0r'l:: I [{6- f,ir-r{:$.1. e i n

D,ns lfrr"gmhrri.:r tJiesrir Zusanimenl::urri.{::t,*cti L
::'r'otill.,:o l. 1.,{ri.il-rr'ttr- ( i rr) fc'l*,1:,6rälheI.hr.li-r urnd drn
we j. {': cit r" g el iL e :i. 'L tilt wm r. de rr .

'[irc'.tnrü 
hr,i,'b, r'e.:'.F.f::öncJn mi t:iur hr,i. n6,,:ir"i,,

C!ITIHF:$Tt..Jl::rF "

l. Ci,, Trl tr

dt-r r c lr ci.l :i. r-re ( r, )
das l.,..attl i. rr--Ft::r.i.iiltCr) Im Br.rclhhernciri.ll erlraiI't l icltcit Autr,;q;alrerr Ia{:mi rl:i$filrer Aut'borun /'l'1.-'rl8

( Nfi"T-F:IJF )

( Fierlall'1, i urr l-ate i, rr'*Forltm ) Dutrch das l-a'h.girr"-Forutnt wslrtlt:r:'r ci:i.ri.:, 1.,:.t':iLJ.ti*gen/--:irr rrt"in üinrJcilr*rr.in{::r:rrfir:iclrtn deimi'h mie cJici* r"lögi ichirr+i,t:. häbe1r ri\p cr:ir:er-.rn
A r l:c:' :i.'L: ril [l r cil :i, gt t ril :i,l ;i: t.r n0] flmfi.) t-l *

$iic l"ir..r I räl n

V.i.o1.l.e j.ch'[ clritEcht j.eß.k s:i.clr cliril/clclr
illreir',/r::;üiric.:'r. [i]cl"tr.tl.rill rJ:ieselg [ic,,it:ir1:i:i.*.l.

m :i. ne vc)n lllrc l-r r trt-rc h err
:::t..t u\r :i.r.lcJtält li(].ien I

Fi-ir das, liiratlal:.1: i. onsteam

l*:.o nt a [,: {: t:r cl r e.l',iii t';eil n I

Ctrr i s'h :i nm Ln i, c lt'her' t

'Wo"-{1}\q4<

[{*rral rl F':l'h'h ]. r füabe il *il-tc':'rgelu"t:, r'" "rt") r
"t"e i " ()*il:i3 / rl.q/ ail 4.9

l"l:lr:hacir.l, lliprur'cilr' , 'Ialmp.l. s Ir . 4
'I ur .1. ,, () 5 i:: :li /

F i Ec hq,rr hAut,s I wcittg 39 n

Tel. ()$A3I/ 8rt 63 9I
6()t() I nn$blutfi l,': :'

6().I(),[ nns[.rrucl': .

. ,{:rtl)11t.) Inn*ihrurr-: [,: r

l1T$ i:i4 1$

c:rt.)1ir,) I nn$ihrutfi [': r,U'1, i: o Tr:rstl, Iil t+ cl a "-ll'Jti*' hti+ r' -*G ;t t':$ l',i r,! I t? 
t

"l"tär 
,1. . ()$fi:l:ä/ 60 rl'15 t 5

I rrngar cl
'Tra't:'[:.c*r', l"'lt,.tt'L:tilrwmc; C;rn 6üä0 Inrrshrltfi [': r

'Tru.l. " ()51;l.J/ tl$ 8'7 93

l'{etr"Emut'[ Vclql .1. 
"

1.,:l r..r *i'h. ti.l r tr c.i' r g s'B r ,,"teI. {)15s74/ :t5
I1 , 6931 l':lennm L bac lt '
8(t 1;14

J A 1"1 ll: E: [:i l- l Cr t..J l,r i" t"' i:I [i: !:i i-\ I'l I'l 1.... t.., Ni ü

Lt.i.r* J,'rhl.e*h*i..i;::rtvcirr-r,i anrrri.l.r,r rii:t .{:: :i.ri clet. cyn :j:'2, J,,, ],(ir{::}g
:i.ilt fiastlrci{:: i:j't:c.:'cjr*n, /"\rrir::: lis'i:,-, 1rj, i:rrrtli:lr).l.nrisi l::ir.r..lc:1',:

r..un 3r) " 
r;,,., ,..,t, t

si'L a'[.. t 
"

l.-*rtc,:l:infmrt.,rm. Vmrr.iri n rLrr FiirdtälrutttQ cltilr'

[Jrit mr r i c ltt,s d i u,hr"rr*ll i on..
c../t:.:t Dr" r'rnrr'{:reir:l 1.,:,ierrrpm:i.n.Lnur', If*h1[:i:_{:i'ir l':'las'ti:irüuhe

Frh:i, loloc;:i.ri.l. I nnrn:ir"r'Fä/ t ,, 6()f() I rln'i:tl)I:Ltc:{'

,l

I mp r e*i*utm I



ZIVISC.HENDüRCH: . P.LAUTUS

vüährend in unseren Lehrbüchern die römische Komödie eher
stiefmütterrich behandelt wird, kann man in bundesdeutschen
unterrichtswerlden immer wieder Lektionen finden, die sich
mit Beispielen römischer Lustspiere beschäftigen und ein-
zelne szenen in aufbereiteter Form beinhalten.Zwei dieser
Ausschnitte möchte ich hier vorsterren, weir sich ihre
Verwendung im unterricht in zweierrej- Hinsicht "rentiert"
hat: Erstens hatte ich die Mögtichkeit, eine Literatur-
gattung, die, wie gesagt, unseren Schülern kaum näherge-
bracht wird, zumindest in Ansätzen in den unterricht ein-
zubauen. Als Anlaß habe ich in einer Krasse die Lektion
22 des Liber Latinus ("Prah1hans und Schmeichler") genom-
men. Es hat sich herausgestellt, daß die übersetzung von
Komödienausschnitten gerade am Ende der Lehrbucharbeit für
die mit langen und grammatikalisch schwierigen sätzen "über-
fütterten" Schüler eine willkommene Abwechslung bot; die
Texte sind also"angekommen'j natürlich auch wegen inhattlicher
Details. Zweitens kann man nebenbei sehr gut gewisse Gramma-

tikkapitel wiederholen.

Auf der nächsten seite finden sich rnformationen über die
antike Komödie, die ich für eine Klasse zusanmengesterlt
habe, mit der ich die bereits erwähnte Lektion im Liber La-
tinus erarbeitet hatte. rn der oberstufe könnte man Referate
harten lassen; als Literatur zur vorbereitung könnten neben
den üblichen Literaturgeschichten der von Manfred Fuhrmann
herausgegebene Band. "Römische Literatur" des "Neuen Handbuchs

der Literaturwissenschaft" (Athenaion) oder die von Gerhard
Metzger verfaßte "Lateinische Literaturgeschi-chte für das

Gymnasi-um" (Stark-Verlag) dienen.

Danach folgt eine Szene aus dem "Amphitruo" des plautus,
die ich im Lehrbuch "Nota" (verfaßt von M. Fuhrmann, E.
Hermes, H. Steinthal und N. Wilsing; Klett-Ver1ag) gefun-
den habe; neben dem Reiz des Inhaltlichen bietet dj.eser
Ausschnitt auch eine gute Gelegenheit, den Konjunktiv zu
wiederholen.
Den Abschluß bilden Dialoge aus dem "Miles Gloriosus", die
natürlich gut zum Text "Prahlhans und Schmeichler" (Lib.Lat.)
passen. Sie stammen aus den "Fontes" (verfaßt von H.-J.
Glücklich, H. Holtermann und W. Zapfe; Verlag Vandenhoeck
& Ruprecht) , dort fand ich auch die Darstellung des Reliefs,
das dazu dienen soll, im Lateinunterricht einmal derlPhan-
tasie einen Freiraum zu lassen.
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UÄten gegen die gtieehitelten bzw. heLLeniatL-
^chen 

Staaten, En Lebte unge{ättn von 250 bit
180 v.Chn.i

:

Von de.n Konödien dza pl-autut dind, Zl eehteenhalten, Qin Zeiehen dadün, do.ß tLe qeni- ae
Leaen und immen wieden abgztchnieben -wundeln,

b.enut.zt.e Ptautua gnieehLaThe Konödien, von d(aßte,. un Ä.o ne,htt "action,, au[ den Bühne zu
b.etondene VonLL3bg dän winhunj,svoLle Szenen,
diat-ose uryl rnüseieie". lÄ;i'ään Abb: ,b;;-;L
^_4-ch. 

6oX.eh'e Szenzn a.u( einen antLlten Bühne vln den Komädi-en du plautua dind o_ben nicit
Lungen; dieaen |ichten hat tnotz dett fgpinia
dttuebt voLLB. Cttanabtene gea eho. d (en,

j

a|eLchet KlLtchze wind wohl in (o.Lgendem szenenauaaehnitt d.en venwecht1ungt-homödie "l4!1'tne ct!t " u.uLwend.et,- in" wel-chem- äin uonn in einen Lautato.nhent.r+-

^uÄe4-nanden^etzung mlt telnett Fna.u hLagt:
"wirr ich mal ausgehn, hältst du mich zurück, rufst mich, fragstmir ein Loch in äen Bauch, was ich vorhäb', ru"-i"i,- tu, was fürein 'Göschäft ich hab'.
I^Iirklich, einen wachhund hab ich an die pforte mir gesetzt ...',

5+
\

Ma.neLLen Gott, 
^o 

heißt eL Ln den mqtl,ti,sehen übenlie(enung
det Gniechen, lna.be 

^.tch 
mLt elnen ttettb.Llchen FLau veLbun-

den, a.Llen vo,Lan det mächtig,st.e den Göttet, von den Gniz-
chen 7eua, von den Röntern JuytpLten genannt, lJnd do. die Gtie-
ehen aueLt 8on6t gzneigt wa,nen, ihnen Göt.tenn menteh.Lieh-
a,LLzumen^chliche Züge zu vettLzLhzn, hindettte ,sLe nicht,s,
ticl+ von Lhtten Göttenn mz.nchen Schwa"nlz zu eLzählen.

7u die,sen A,Lt. von Getchichten gettött die Sa.gz vom Feldhe,LtLn

AmphLtnqon (LateLniLch: Amphitttuol und 
^einen 

Ga,ttin Alhmene:

Amythltnqon 
^eL 

in den KnLeg gezoge-,I, Teut abett ha'be tLeh Ln

Allzmene venlizbt und ,seL, vom Göttenbot.en Henmet ldem Menlzun

dzt Römenl begl-eLtet, det Geliebten etaehLenen - etL ,seLb,st

itt den GettaLt det AmphLtnqon, teln ßegLeLt.en in den det

Sotia,s (.(.ateiniteh: Sotial , du eben[at-L,s im Felde tteltenden
Dieneu von Ämphitnqon. Nun lzehnten abett det wahne Amythit,Luon

und dett wahLe So,sLa's zu,Lüclz, ehe dat Abenteuet den beiden

Götten zue,nde uiatt. - Aud dieten ein(a"ehen Vona"ut^Q-tzungen

benuht die doppeLte Doppelgän gulhomö dLe " AmphitnU0ft", einet
den b enühntte; tzu Lua tt pieLt to d $e det Ul eLt Litzna"t.utt .

Do..s gnLeehLtehe \nigina.(., d"a,s d,izten Sto{d zum e,L^ten lla-L eu{

dLe Bühne bnachte, L,St vett,SehoLLen, den Autott unbelza"nnt. HLn-

gegen hat die. LateLnldche ßeanbeLtung, dle Plautu.t, de'z nömL-

,selre Komödiendiehten (etwa 250-1s0 v.Cht.l, hien-von anden-

tLgte, die Teiten übzn-daue-nt; an. eLne Szene dieaen ßea.nbeitung

Lehnt den doLgende Text tLch an..

Die Szene ent.stammt dem zweiten Alzt. Amphitnqon hat.te 
^einen'

Dienett volLq"u,sgeschiclzt: En LoLLe den Gatti1 den Sizg und dLe

gLüetz|Lehe He.Lmltehn meLden. Doch dLeten veLmoehte den Audttag

nicht auszudühnen; ein zweiten So,siat, de1 Gott Henme6, bs-

wachte de.n Eingang de,s PaLadte.t und wußte den Änh.örnml-ittg davon

zu übe,Lzeugen, daß e,L 
^e!-b^t 

So,siat.58.i. HLX-dLot zog tich die-
Aen zu 

^elnem 
Hennn 2u,1,üch. Dett Te.xt gibt den 0ialog LliedetL,

d"e-n,sLeh nunmehr ent.sl5ittttt.
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(A.=Amphitruo; S. =Sosia)

Scelestissimum te arbitror.
Quam ob rem?

Quia mihi narras' quod neque

est neque fuit neque futurum
est.
Moriar, Di ita est, üt loquor!
Cur mentiar?
Tu audes mihi dicere te nunc

esse domi, eui ades hic?
Sum profecto et hic et ibi;
id nihilo magis tibi mirum

videtur quam mihi. Ubi ante
lucem domum me praemisisti, üt,
quod imperaveras, uxori tuae
nuntiarem
Quid igitur?

multo prius ante aedes stabam,

quam eo adveni.
Iuppiter te perdat!
Quid mali meritus sum? Merito
maledicas mihj-, si id non ita
factum est.
Hic homo ebrius est, ut oPi-nor.

Utinam ebrius et fuissem et essem!

mentiri (Dep.): Iügen

Quid facerem? Cum aedes intrare
vellem, pugnis caesus sum.

Quis te verberavit?
Mene? Ego, gui nunc domi sum.

Hoc etiam atque etiam confirma-
verim.
Vidistine uxorem meam?

Quomodo poteram? Aedes intrare
non numquam licuit.
Quis te prohibuit?
Velim mihi ignoscas ! Sosia ille,
de quo iam dudum loquor, is, qui
me pugnis cecidit.
Quis iste Sosia est?
Ego, inquam, €go ille alter
guaeso, nonne intellegis?
Hoc quisquam intellegat? Sequere

igitur: de hac re quaestionem
habere debeo. Utinam di faciant,
ut vana sintr eua€ dicis!

puqnus: Faust, Faust-
schlag
verberare: ve rprügeln

etiam atgue etiam: noch
und noch, j-mmer wieder

dudum: Iängst

guaeso: ich bitte dich,
bitte
quaestionem habere: eine
Untersuchung anstellen

S

" 
A.:
c.

A.:

5

c.

A.:

10 s.:

15

A.:
c.U..

A.:
20 s.:

A.:
c.U..

A.:
e

40

45 A.:
c.

A.:
50 s.:

A

55

A

S

nihilo $aqis:
mehr, ebenso

um nichts

25 A.t Optas, quae facta sunt. Ubi bibisti?
S.: Egone? Nusquam.

A.: Quid ego huic homini faciam?

S.: Equidem decies dixi: ego Sosia
domi sum, et aPud te adsum Sosia

30 idem. Satisne Plane, ere, hoc tibi
nunc locutus esse videor?

A.: Iam sequere: eamus domum, üt malum

habeas! Quoniam, quod erus imPerav

persecutus non es - et nunc venis
35 etiam ultro i-rrisum me.

maledicere (mit Dat.) : be-
schimpfen

ebrius: betrunken

facere mit Dat.: mit jeman-
dem etwas anfangen
decies: zehnmal

erus: Herr

malum habere: Prü.gel be-
.: ! kommen
LLt

persequi: (hier:) befolgen
ultro: obendrein

6
t 1
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l"PttahLznL,sehen KnLege-n"l det PLAUTUS tLnd au,s den u,L-

,sytnüngl-Lel,ten Fon-m Ln Pnoda, umgQ-^etzt. In dLue.m Stüch
wLnd dzm gttoßmäu,LLgen Hauptmann ?qngoytoLLnLhe,s ('t Stadt-
mauenbnechen"l eLn MädcLtzn, dat erL 

^ozuta"gen 
zntdühnt

I'tat, dutteh eLne IntnLge wLedetL abgeio.gt. 0en etwat ängtt-
LLel+e Fneund dz,s fi|ädehe-u, PX-eutLelza, ytlant dLere mLt

tzLnem 0LenenalzX-aven PaLo,e,stnLo und dzm Nac/Lbrln de,s

Ha.uyttmanna, ?enLytLeetome-nu,s, eLnem äLtenen Junggete-LLen.
PenLytX-ectomenut: ,soI-L den euten Scl+ttLtt tun, aben da" be-

lzommt PLeutLclel ytLötzLLch moLaLLt chz SlznuyteL:

(PI . =P leusicles; Pe . =Periplectomenus ; Pa. =Palaestrio)

Pa.: Si albicapillus hic videtur, ne-
utiquam ab ingenio est senex:
Inest in hoc ingenua indoles.

25 Pl.: Pol, id quidem experior ita esse'
ut praedicas, Palaestrio, nam

beni-gnitas quidem huius oPpido
adulescentuli est.

albicapillus: weißhaarig
neutiquam: keineswegs

ingenuus: edel
i.ndoles: Anlage
pol: beim Pollux!
praedicare: erklären
benj-qnitas:

circumspicere: sich
umschauen
arbiter: Horcher

architectus: Archi-

5

P1.:

Pe. :

Pl. :

Da

io

PI. :

15 Pe. :

At hoc me faci-nus misere macerat
meumgue cor corpusque cruciat.
Quid id estr euod crucj-at? Cedo!

Me tibi, istuc aetatis homini,
facinora puerilia obicere ac negue

te decora negue tuis virtutibus
a te peterel eüä€ istaec aetas
fugere magis quam sectari solet.
Novo modo tu amas. Si quidem te
quicquamr euod facis, pudet,
nil amas. Umbra es amantis magis
quam amator, Pleusicles.
Hanc aetatem me exercere iubes
amoris gratia?
Quid ais tu? Tam tibi ego videor
oppido "Acherunticus"? Tam diu
t.ibi videor vitam vivere? Nam

equidem haud sum natus annos

praeter quinquaginta et quattuor:
Clare oculis video, pernix sum

pedibus ' manibus mob j-1is.

macer:are:

crucfare:
guälen
martern

=ista
verfolgen, su-

cedo: Iaß hören
istuc aetatis: in die-
sem Alter
puerilis: kindlich
obicere mit Akk.: mit
etwas kommen
decorus mit Abl.: ge-
ziemend
istaec:
ffiTi:

genieren

Liebhaber

Nun lzammt dLe IntnLge, denen PLa-n natütLLiel'L von ShLaven

Pa"I-ae'stnio entwon(en wLnd. Ma-n muß den Hauyttmann an einen
andenen Fnau Lntene,s'sLenen, da.mLt erl daa Mädchen dneLwlLlig
X-o"u{en ,(.äßt. (0ett Hauptmann itt nänlich nLcht nun eLn Pno"l't-

Len, dondetn etL möehte aueh zin PLa"qboA 
^eLn.l 

Hat erL etL^t

an eLnen a.ndenen Feuett gQ.6angen, dann ,steht. dat Mädehen

ihm ja" im 0!zg, und eL wind LzLcht 6eLn, Lhn zu,L FneLga'be

d.e,s Mäd.ehent, möglichat mit,samt,seinem Schmueh, zu übe-n-

neden. 0Le Abneitz muß dann na"tch getehehen. Zu[äI-Lig t-Legt

ein Schi([ au,s Athen im Haden, de.,sLen KaytLtän Ln den Intnige
vo n Pleut LcX-z,s get ytiel-t u)erLden 's o X-L .

Die "andune F,Ll"u" 'so.LL a"Lt GattLn de,s ?ettLpLe-ctome-nut a"u^-

gegeben Lüe,Lden, dLe angeblLeh von ihnem Alten weg und Ln

die Anme du SoLdaten wLL,L, in den,sLe venlLzbt,seL. Fün

dLeae RoLLe. mLetzt man eine t'metetLixl' {HetänelCaI-X.gin.Ll ,
ActoteleutLum, 

^amt 
0LenenLnnun, danuntetL llLlpltLdlppe. DLe

Fna.ue.n wetLden gzhol-t, Ln de.n P.Lan eLngeweLht und tneten dann

mLt Plzut icX-ea vo,L. ?alaetttLio utalltut,s clto n.chen
Pgdere:

amator:
exercere: beunruhigen
gratia mit Gen.: um..
wi Ilen

oppido: sehr
Acherunticus: dem Jen-
seits nahe
eguidem: ich allerdings
haud natus praeter:
nicht äIter als
pernix: flink

Ac.

Mi.

5 Pa.:
Mi. :

Sequimini, simul circumspicite.
Adestne arbiter? Observamur?

Nemj-nem, pol, video nisi hunc,
quem volumus convenire.
Et ego vos convenire volo.
Quid agis, quid vis, noster architecte?
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Liebhaber
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Pa.: Bono animo es!
Negotium omne iam succedit,
vos modo date operarn adiutabilem.

10 Nam ipse miles concubinam orat suam,

ab se abeat Athenas.
Pl.: Eu, probe.
Pa.: Quin etiam aurum atque ornamenta

omni-a mulieri dono dat.
15 Pl.: Facile istuc quidem est, si et iIIa vult istuc: =istud

et ille cupit.

0anaud wLnd PAngopolqnLee's Lnt Nacl'tba"nha"u^, da"t dz,s PenL-

plzetomenu^, hLnübengel-oclzt, um eLn Sehä[en'stündel4e'n mLt

de,sten angeblLcl+en Fnau zu vetLbtLLngen. Dont wlrLd e,L natürL-

Lieh todott von d.en Knecht.en d,ed ße,sLtzent engtLL66en und zu

die.,sem gedühnt. Andühnen i,st den Koeh CanLo, mLt dem SehLa"eht.-

me^Aen Ln det Ho"nd. PenLpX-eetomenut und teLne Leutz bommzn

mlt PAngoytoLqnLce,s aut de-m Ha"ut.

rapere: reißen
discindere: zer'

Am Ende muß den I'llLLet [noh ,seLn, abgQ.^ehen von bX-a"uen

Fleclzen mLt heLX-en Haut. da.vongehonmen zu tein. Da,t Mäd-

chen aber {ähnt mit ihne.m Fneund nach Athen: ha'ppr4 end.

I

succedere: ge lingen
adiutabilis: tüchtig
concubina: Freundin

Da

eu: gut!
probus: tüch
guin etiam:

em tibi:
es
secare:

reißen
hercle: beim Herku-
Tes
neouiquam: vergeb-
Iich
culter: Schlacht-
messer
gestire: verlangen
moechus: Ehebre cher
abdomen adimere t

ullro:
rerr-re:

freiwillig

cessare:

tig
ja. . . sogar

schlagen
zögern

da hast du

schneiden

rll. 'Ai* -rtr, riirÄ".
.ir ri :tll{li 1j 1 '. r I i't

.Ii'i,il'Jir::Dat.: entmannen
ffio: allerdings
ffiis: Knüppel
suUlqitgqq: betaste:

H

',1

J

fl

j
iPy. :

20 pe.:

Ca. :

Pe. :

25 Ca.:
Da

Py. :

Da

Py. :
30 Pe.:

Py. :

pe. :

Py.:
pe. :

35 Ca. :

Da

Ducite istuml Si non sequitur, rapite,
discindite !

Obsecro, hercle, ter Periplectomene.
Nequiquam, hercle, obsecras.
Estne acutus, Carior culter Probe?
Iam dudum gestit moecho huic abdomen

adimere.
Immo etiam prius verberate fustibus.
Multum quidem!

Tune audes subigitare alienam uxorem?

At illa ultro ad me...
Mentitur: Feri!
Mane, dum narro!
Quid cessatis?
Non licet mihi dicere?
Dic !

IlIa me huc venire...
Cur ire audes? Em tibi !

Quam mox seco?

Mane !' Sed. tu loquere !

ll' ;) "r .

Versuche die Szene, die auf dem oben abgebildeten Relief
dargestellt ist, mithilfe deiner Phantasie zu erklären.
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PROBLEME MIT DER LATEINGRAMMATIK IN DER OßERSTUFE DES

GYMNAS I UMS

Was die Gründe für diesbezügl iche Schwierigkeiten betrifft,
muß manlglaube ich, zwischen den einzelnen Klassen unter-
scheiden:
In der 5. Klasse wird es dem einen oder anderen Schüler immer

noch schwer fal len, in die zusammenhängende Lektüre einzu-
steigen (trotz neuartigen Buchangebots), da er ja in der
Unterstufe vieles kapitelweise lernt und bei Schularbeiten
vorwiegend dieses reproduzieren sol l. In der 0berstufen-
lektüre sol I der Schüler nun jederzeit al le Kapitel der
Grammatik vor seinem geistigen Auge parat haben. Zunehmend

wird e?'lrit Schachtelsätzen konfrontiert, €r muß in ständigem
Üben lernen, durch Ausscheiden der Gi iedsätze den Hauptsatz
zu finden = et muß unter al len Umständen konstruieren. Der

weniger Talentierte wird dabei immer noch manches / vieles
durcheinanderbringen. Dazu kommt, daß in dieser Klasse Schü-
Ier aus mehreren vierten zusammengewürfelt sitzen, was be-
deutet, daß man sie erst einmal auf einen gemeinsamen Nenner

bringen muß ö:) was die Ausdrucksweise / Fragestel lung des

neuen Lehrers, b) vielleicht auch noch, was den Wissensstand
der versch i edenen Gruppen betr i fft. Der e i ne Lehrer hat i n
der Unterstufe schon die Grammatik vollständ.lg d'urchgenommen,

der andere hat sich dies oder jenes für später (bei Bedarf)
aufgespart. Nicht unerwähnt sol I bleiben, daß die anfangs
noch recht eifrigen Schüler gegen Ende dieser Klasse in
jene Entwicklungsphase treten, in der sie für al Ies andere
mehr Interesse zeigen als für das Lernen.
Dieses mangelnde schulische Interesse zieht sich durch die
ganze 6. KIasse hin, wobei noch dazukommt, daß ein Ende der
Mühen (Matura!) noch in weiter Ferne liegt. In dieser Stufe
muß der Lehrer in besonderem Maße durch aufgelockerten Unter-
richt in breiter Abwechslung die ihm Anvertrauten zu moti-
vieren sirchen. Natürl ich wird hier, wie in der gesamten 0ber-
stufe, das fal lwei se Wiederholen einzelner Grammatikkapitel
ebenso nötig sein, es darf jedoch nicht übertrieben werden.

Eine Sammlung von Bei spiel sätzen kann dabei recht hi lfreich
sein
Hatte mancher Schüler schon mit der Prosa seine I iebe Not,

so prasseln auf ihn mit dem Beginn der Dichterlektüre noch

größere Schwierigkeiten nieder - er ist der Verzweiflung

nahe ! Der Schü I er muß noch mehr angeha I ten werden ' zusammen -

gehörige, nicht beieinander stehende Wörter aufzufinden.
Ein besonderer Grund des Versagens I iegt darin, daß bei der

Übersetzung zuwenig an den Zusammenhang gedacht wird und

nur Einzelwörter, und die auch noch schön der Reihenfolge

nach, übersetzt werden. Man hat oft den Ei ndruck, der Über-

setzende freut sich, den Sinn eines Ausdrucks entdeckt zu

haben, er schiebt ihn auf die Haben - Seite und nimmt das

nächste Wort in Angriff.
In der 7. und B. Klasse verlieren sich meist die Probleme

mit solc!.-pn Schülern, die zwar gekonnt hätten aber nicht
So recht gewo I I t haben ; das schon s i chtbare und nahe Ende

ihrer Schulzeit bringt sie meist dazu, daß sie sich nochein-

mal anstrengen und ein Ietztes Mal aufraffen. Der schwach

Begabte freilich wird sich zeit seines lateinischen
Daseins plagen müssen; die Hoffnung, ihm durch Dauertherapie

noch das Wichtigste verständlich machen zu können, darf der

Lehrer niemals aufgebenl
Zusammenfassend wird aus Gesprächen mit Schülern deutl ich:
Es ist sehr wichtig, daß man sich in der Unterstufe ein

fundiertes Grammatikwissen aneignet, wozu wohlgeordnete Auf-
zeichnungen von größter Bedeutung sind; man wird immen wieder

darauf zurückgreifen können, denn: die meisten Schüler haben

ein visuelles Gedächnis, sie wiederholen daher anhand der

ihnen bekannten Beispiele viel schnel ler und besser. Man

beklagt etwa bei Verlust der selbst zusammengestel lten
Grammatik die "Unpersönl ichkeit" Von Solchen Büchern oder

kurzgefaßten Skripten. Das theoretische I'lissen um die

einzelnen Kapitel ist aber unabdingbare Voraussetzung für
i hre prakt i sche Anwendung !

Der Schüler gesteht des öfteren auch ein, sich für die
Hausübung zuwenig Zeit zu nehmen, den Text nicht intensiv

J
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genug nach grammatischen Gesichtspunkten zu durchleuchten,
sich mit dem ungefähren Sinn zufrieden zu geben u. ä.

Dabei erkennt er aus mangelnder Einsicht das stetige Absinken

meist erst viel zu spät; in den oberen Klassen aber wieder
ganz von vorne beginnen zu müssen, das automati sche Gedächt

nis der Unterstufe zu reaktivieren, erweist sich dann als
zu mühsam bzw. unmögl ich oder aufgrund der irrtüml ichen
Meinung "das kann ich noch" als halbherziges und daher ver-
gebliches Unterfangen.
Völlig machtlos scheint der Lehrer in Fällen wie " Ich ver-
steh's einfach nicht besser " oder " Ich kannts einfach
nicht behalten " und " Ich vergesse eben al les ". Solche

Aussagen sprechen eine deutl iche Sprache; wo die Wurzel

fehlt, wird nicht viel wachsen können.

Zum Schluß eine selbstkritische Betrachtung: Daß nicht jeder
Schüler mit jeder Methode zurecht kommt, steht außer

Zweifel. Überlegen wir uns, wie wir mit unserer Darbietung
des Stoffes zu mögl ichst vielen vordringen und freuen wir
uns aber auch über die vielen, die das Ziel erreichen !

J.M

CHRISTOPH RANSMAYR: 'f Die letzte hlelt,rl

( Greno-Verlag, Nördlingen 1988;

32O Seiten, cB. 255 S.- )

er anderem ein 0VfD-Roman

Kein anderes deutschsprachiges literarisches hlerk,
das irn Jahr 1988 erschienen ist, hat ähnlich hymnische
Kritikerreaktionen ausgelöst wie der Roman des aus ISlg
stammenden Autors Ransmayr. Daß diese einhellige Bewertung

einem tthistorischenrr Sujet zuteil wird, ist zweif el-1os ein
Fakturn, das einige rezeptionsästhetis.che Überl-egungen .her=

ausfordert. Die Beschäftigung mit einem antiken Stoff scheint
fraglos a1s indj-rekte Ausdeutung moderner Lebensphänomene

Anerkennung zu finden. (Ein Trostpflaster für Lateinunter=
richtende in Rechtfertigungskampf? l?)

Unser Beitrag will- ttDie letzte l,ile1t" ein wenig vorstellen
und anhand einiger Textpartien, die zurn Teil mit ovidischen
Dichtungen "kontrastiertlrwerden, zeigen, wie poetische Sicht=
weisen für den Unterricht fruchtbar gemachL werden können.

Die Fabel des Romans

Als das Buch konstituierende Prämisse setzt Ransmayr

eine Veränderung der historischen Gegebenheiten:
0vid hat im Schmerz über das VerbannungsurLeil die'rMeta=
morphosentt ins Feuer geL'orfen -so überliefert es 0vid selbsL-,
aber keine Abschrift sei angefertigt worden.
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Cotta, ein Freund 0vids -einige "Epistulae ex Ponto"
sind an Cotta adressiert-, begibt sich auf die Suche nach

Unt

/+
ls



dem verbannten/verschollenen Dichter und dem geheimnisvollen
I{erk über die verwandlungen nach romi am schwarzen Meer.
Der Aufenthalt selbst -0vid bleibt unauffindbar- r+ird zu
ei-ner spurensicherung ovidischen Daseins, hras dem Leser in
stärkerem Maße bewußt wird a1s Cotta selbst, dessen Ratlosig=
keit in einer vö11ig fremden hlelt seine ursprünglichen pläne
zunehmend auflöst. Cotta sucht die vom Besitzet verlassene
Behausung 0vids außerhalb von Tomi auf; der dort verbliebene
Diener Pythagoras zeigt ihm in Stein gemeiße1te Fragmente
von Dichtungen. LIenn auch die direkte Begegnung mit ovid
nie zustande kommt, wird doch -vor a1lem für den Leser, dessen
ldissen dasjenige cottas Lranszendiert- deutlich: Die Be=

völkerung von Toml -aus dem Figurenreichtum derttMetamorphosen"
übernommen und anverwandelt- vermittelt in ihrem Leben und
Sein ein Bild der V eränderuns , die übermächtige Gewalt der
Natur wirkt miL, Beständigkeit und Dauer a1s lebensferne
Kategorien zu entlarven. Das Alltagsleben, die Verri-chtungen,
Eigenarten und Eigenschaften der Figuren offenbaren sich erst
vollends, wenn man sich die 0vid-TexLe vor Augen hä1t.
Dieses Faktum bewirkt, daß cotta, dem dieses ttMehrwissentt

feh1t, die Rätselhaftigkeit der ihm begegnenden phänomene

nicht zu entschlüsse1n vermag. Für den Leser ergibt sich die
Möglichkeit, durch Vergleiche mit den antiken Texten Einblick
in Rezeptionsinteresse und -selekt.ion des Autors zu gewinnen
und somit produktiv den'rEntstehungsprozeßtt des Buches mit=
zuverfolgen. Hiebei erweist sich eine Gegenüberstellung der
Figuren bei Ransmayr und 0vid im Anhang der "Letzten LIe1t",
bei der die jeweiligen charakteristika angedeuteL werden,
a1s nütz1ich.

Der Roman entwickelt sich auf zwei zeitebenen: einer=
seits illustrieren Retrospektiven das Leben in der Metro=
pole Rom: hlir erhalten Einblick in die Funktionsweisen eines
tttotalitären" staates, dem der Dichter 0vid opposit.ionell
gegenübersteht. Ransmayr offeriert u.a. einen ebenso einfachen

wie plausiblen Verbannungsgrund: die Arbeit an den "Meta=

morphosent' habe Ovid die Gunst des Regimes entzogen, zumal

die politischen Machthaber ihre Position und den "Baut'des

staatsh'esens gefährdet sehen, da eben 0vid die hlandlung

allen Lebens demonstriertr mithin -bei politischer Auslegung-

auch über die F1üchtigkeit eines Regimes niemanden im

Zweifel 1äßt.

Die Handlung entspinnt sich -die zweite Zeitebene- in Tomi,

zei-gt das Leben am Rande de t " zivilisiertenrt ldelt; die ver=

schiedenen Lokationen der Handlung ergeben in der Gegen=

überstellung ei.n besonders re:-zvolles Bi1d, zumal die über=

kontrollierte, ttverfeinertett römische hlirklichkeit ztJ der
ttletztentt, archaisch-anarchistlsch strukturierten hlelt einen

kaum überbietbaren Kontrast bildet '

4l!ele

1) Dichtung a1s 0PPosition:
Die Erzäh1ung von 4ggilgt LI^l 60f f .

Ovid met . VIl 551ff.
)

2) Die politische Auslegung

von MetamorPhosen:

3) Die Welt von Tomi:

4) Figuren des Romans:

4.1. ) Cyparis:

Lhr 53f f .

LI4r 9tf..
0vid Lrist..ITI

Lhr 2rf t .

Ovid met. X

Lr,{ 25Itt.
0vid met. XV

10

106-16i.
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4.2. ) Pythagoras:
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In diesem gewaltigen Kessel aus Stein, in dem in
der Eröffnungsnacht zweihunderttausend Menschen

ihre mit Buntpulver bestreuren Fackeln nach den

Kommandos einer Schar von Zeremonienmeistern

zu lodernden Ornamenten erhoben, im Tosen der

Blutorchester der Armee, die sich auf den Aschen-

bahnen zur Parade formierten, inmirten dieser ent-

sezlichen Herrlichkeit, in der sich das Volk von Rom

unrer den Augen des Imperators in ein einziges,

brennendes, rasendes Musrer verwandelre, begann

Nasos Weg in die äußerste Einsamkeit, sein Weg an

das Schwarze Meer. Denn auf einen Wink des Impe-

rators, der nach sieben Reden schon gelangweilt

schien und der nun auch dem achten Redner das

Zeichen aus einer solchen Ferne gab, daß Naso nur
die riefe Blässe in Augusrus Antliz wahrnahm, aber

keine Augen, kein Gesicht ..., auf einen müden,

gleichgülrigen Wink also, trat Naso in dieser Nachr

vor einen Strauß schimmernder Mikrophone und ließ

mit diesem einen Schritt das römische Imperium
hinter sich, verschwieg, vergaß! die um alles in der

Welt befohlene Litanei der Anreden, den Kniefall vor

den Senatoren, den Generälen, ja dem Imperator

unter seinem Baldachin, vergaß sich selbst und sein

Glück, trat ohne die geringsre Verbeugung vor die

Mikrophone und sagte nur: Bürger von Rom.

Naso sprach leise wie immer, aber diesmal wurde
die Ungeheuerlichkeit seiner Worte tausendfach ver-

srärkt, hallte durch den samtschwarzen, mit Flammen

und Sternen besegten Raum des'stadions, rauschte

die Logen, die Balustraden, Sperrmauern und Brü-

smngen enrlang und dann die steinernen Kaskaden

6o

Hize und dem Verwesungsgestank der Niederungen

ins Gebirge zu flüchten versuc-ht hatten. Die meisten

Toten lagen im Sc-hatten einer Eiche, des einzigen

Baumes rveithin; diese Eiche war so alt wie die älte-

sten Bäume der Insel und mächtig wie eine Festung'

In den Narben und Rissen ihrer Rinde und durch

die Flechten und Mooswälder ihrer Astgabelungen

stürmten Ameisenvölker in sdrimmernden Strömen

dahin, unzählige Insekten, die dem Baum seine dunkle

Farbe gaben und ein Aussehen, als bestünde er aus

Abermillionen glänzender Schuppen.

Als auf Aegina in diesen Tagen auch die Klage des

legten Menschen versnrmmt war, vedießen die

Ameisenvölker ihre Eiche, flossen den Stamm hinab

wie das Wasser eines Wolkenbruchs, verteilten sich

in vielen Adern über die Leichenfelder und ergriffen

dort von allen Leerräumen Besitz, eroberten gegen

die Übermacht der Fliegen die Augenhöhlen, die

offenen Münder, die Bäuche, Gehörgänge und die

flachen Senken, die an der Stelle der Pestbeulen ge-

blieben waren. In immer dichteren Sc-haren rannten

sie dahin und schlossen sich in den Höhlungen zu-

sammen, verdichteten sich zu neuen, zuckenden

Muskeln, zu Augen, Zungen und Herzen, ja formten,

rvo Glieder verwest lvaren und fehlten, mit ihren

Leibern das Fehlende nach, Arme, Beine, wttdan nt

Armen und Beinen und formierten sich zuletzt aucll

zu Gesichtszügen, zum Ausdruck und Mienenspiel;

aus ihren schon verschwindenden Mäulern spieen sie

dann weißen Schleim, der auf den Skulpcuren fürer

Masse zu Menschenhaut erstarrte und wurden so

vollends zum neuen Geschlecht von Aegina, einem

hinauf, brach sich erst hoch oben, irgendrvo in dieser

Unendlichkeit und schlug von dort in verzerrten,

merallischen Wellen zurück. Unter den Baldachinen

des Hofes versrummte plörzlich alles Flüstern und

Geplauder, rvich einer Stille, die einige Atemzüge lang
jede Bewegung, selbsr das Augenspiel und das Wehen

der Pfauenfedern auf den Fächern unterbrach. Allein
der Imperaror saß zurückgelehnt im Schatten seiner

Garde und starrre abrvesend in das Feuerornament

und schien rvie taub und schien nicht zu begreifen,

daß Naso, diese schmale, vornübergebeugte Gesralt

dort in der Ferne, eben das erste Geserz des Reiches

gebrochen und ihm die Verehrung versagt hatte.

Und damit nicht genug. Denn scheinbar ungerührt
vom Entsetzen hinter seinem Rücken erhob Naso

nun seine Stimme und begann die Schrecken der Pest

zu beschwören, erzählre von einer Seuche, die im
Saronischen Golf, auf der Insel Aegina, gewütet hatte,

erzählte von der Dürre eines Sommers, in dem als

ersres Zeichen des Unheils Millionen von Schlangen

durch den Staub der Fclder gekrochen seien und vom

Gifthauch, der dem Zug der Vipern gefolgt rvar; von

Ochsen und Pferden, die im Geschirr und vor dem
Pflug plötzlich niederbrachen und verendeten, noch

bevor ein Knecht sie aus dem Joch nehmen konnte,

erzählte von den Bewohnern der Städre, denen der
Tod in schrvarzen Beulen aus dem Leib brach.

Endlich verdunkelre sich der Himmel und Regen

fiel; aber es war nur heißes, übelriechendes Wasser,

das die Pest noch in die letzre Zufluchc der Insel

schrvemmte. Eine große Nlattigkeir senkte sich über
das Land; die Menschen begannen in Massen unter den

6r

Volk, das im Zeichen der Ameisen stand: Es erhob

siö schweigend, verließ die Hänge des Oros in Massen

und bewegte sich auch in Zukunft nur in Massen

fort; es war willig und ohne Fragen und folgte den

neuen Herrschern, die von gleicher Herkunft waren'

in die Triumphe wie in das Elend der Zeir, ohne

Murren durch das Eis der Alpen, über die Meere und

durch Wüsten, in Kriege, Eroberungszüge und selbst

ins Feuer; es war ein genügsames, starkes Volk, das

zu einem Heer von Arbeitern wurde, wo Gräben zu

ziehen, Mauern zu schleifen und Brücken zu schlagen

waren; in Zeiten des Kampfes wurde dieses Volk zu

Kriegern, in denen der Niederlagez\sklaven und im

Sieg zu Herren und blieb durch alle Verwandlungen

doch beherrschbar rvie kein anderes Geschlecht.

Und was die Eiche der Ameisen für das Glück der

Insel Aegina war, sagte Naso dann in den Strauß der

Mikrophone und schloß seine Rede, das werde nun

und in Zukunft dieses Bauwerk der Sümpfe, das Sta-

dion Zu den Sieben Zufluchten, für das Glück Roms

sein - ein Ort der Verwandlung und Wiedergeburt,

ein steinerner Kessel, in dem aus Hunderttausenden

Ausgelieferten, Untertanen und Hilflosen ein Volk

gekocht werde, so wandelbar und zäh wie das neue

Geschlecht von Aegina, so unbesiegbar. Und schwieg.

Nichts geschah. Kein Gewehr und kein Schlagstock

$er venezianisc-hen Garden wurde gegen den Redner

erhoben; die Waffen und Blicke des Hofes blieben

gesenkt; das Feuerornament im Oval johlte und

klasschte den gleichen Beifall, der auch nach den

anderen Redbn aufgerauscht lvar; vielleicht, rveil in

der Anwesenheit des Imperators nur Beifall und Zu-

plözlichen Schlägen des Fiebers zu taumeln und san'

ken dann neben ihr Vieh hin, das schon einen Panzer

aus Fliegen trug; vergeblich versuchten die Bewohner

Aeginas, ihre glühende Haut an den Felsen zu kühlen,

preßten ihre Stirn gegen die Schollen und umarmten

die Steine.

Aber diese Glut, sagte Naso, war nicht zu kühlen.

An diesem Fieber, sagte Naso, envärmten sich selbst

die Felsen und alles Land. Jezt kroöen die Siechen

aus ihren Häusern wie zuvor die Schlangen aus den

Rissen und Löchern der Erde und lallren vor Durst

und krochen den Vipern an die Ufer der Flüsse, der

Seen und Quellen nach und lagen im seichren Wasser

und tranken umsonst. Der Durst der Pest war nur

mit dem Tod zu löschen. Also starben die Trinkenden

und die Spiegel der Gewässer wurden bünd.

Wem bis zu dieser Srunde noch die Kraft dazu ge-

blieben war, sagte Naso, der tötete seinen Nächsten

aus Mitleid und legte dann Hand an sich, stach zu,

srürzte in eine Schlinge oder die Kalkklippen hinab

oder fraß als leste Arznei Kristallscherben und Glas.

Aegina verging. Bald gab es keine Erde mehr, um die

Leichen zu begraben, keine Wälder, um sie zu ver-

brennen und keine Hand, die noch eine Schaufel oder

eine Fackel zu halten vermocht häme. Allein die

Fliegen nahmen sich der Kadaver und der Tocen an;

smaragdgrün und blau schillernd von ihren Schwär-

men und summend lag Aegina unter Wolken im

Meer.

An den Abhängen des Berges Oros, sagte Naso,

dehnte sich damals das größte aller Leic-henfelder aus;

dort rvaren jene Verzrveifelten gestorben, die aus der
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stimmung geboten, vielleicht aber auch, weil etwas

von Srärke, von Unbesiegbarkeit gesag[ worden war.

Dann verebbte das Rauschen, und Naso trat unbehel-

ligt in die Reihe der Redner, in die Komparserie zu-

rück. Nichrs geschah. Denn Augusrus lag schlafend,

schnarchend in seinen schweren Prunkgewändern

unter dem Baldachin, rvährend ein dünner Mann, ein

Gymnastiklehrer aus den Lbrr;z;zen, ihm mit einem

in Eukalyptusöl gerunkten Pergamentfächer die

Fliegen vom Leibe hielt.

Und so empfing Naso in dieser Nachr gemeinsam

mit den anderen Rednern den Dank des Imperators,

silberbeschlagenes Zaumzetg, und schritt nach den

Regeln der Zeremonie die Srufen zur Aschenbahn

hinab, sehr langsam. Dort wurden ihm die Riemen

von einem Stallknecht des Hofes abgenommen' wur-

den elf Schimmel aufgezäumt und den Rednern

übergeben, die dann in den Sattel mußten. Auf den

Rücken ihrer Pferde, steif und schwankend wie elf
Meronome, die den Takr gegeneinander schlugen,

versöwanden die Beschenkten schließlich im Glanz

der Parade, einem klirrenden Strom, der an den

Masken des Hofes und den Fackeln des Volkes vor-

über und durch das Nordtor des Stadions in die Nachr

hinauszog, gegen Rom.

Vielleicht hatte sich Naso in einem maßlosen Au-

genblick seines Lebens seinen Triumph so vorgestellt:

Hoch im Sattel unter den Augen des gesamten Hofes

und der versammelten Mächtigen des Reic.hes, hoch

zu Pferd vor dem Imperator, und so Hußc-hlag für
Hufschlag durch den Jubel von einhunderttausend,

zrveihunderttausend Begeisterten. Vielleicht war die

\s'
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dort von allen Leerräumen Besitz, eroberten gegen

die Übermacht der Fliegen die Augenhöhlen, die

offenen Münder, die Bäuche, Gehörgänge und die

flachen Senken, die an der Stelle der Pestbeulen ge-

blieben waren. In immer dichteren Sc-haren rannten

sie dahin und schlossen sich in den Höhlungen zu-

sammen, verdichteten sich zu neuen, zuckenden

Muskeln, zu Augen, Zungen und Herzen, ja formten,

rvo Glieder verwest lvaren und fehlten, mit ihren

Leibern das Fehlende nach, Arme, Beine, wttdan nt

Armen und Beinen und formierten sich zuletzt aucll

zu Gesichtszügen, zum Ausdruck und Mienenspiel;

aus ihren schon verschwindenden Mäulern spieen sie

dann weißen Schleim, der auf den Skulpcuren fürer

Masse zu Menschenhaut erstarrte und wurden so

vollends zum neuen Geschlecht von Aegina, einem

hinauf, brach sich erst hoch oben, irgendrvo in dieser

Unendlichkeit und schlug von dort in verzerrten,

merallischen Wellen zurück. Unter den Baldachinen

des Hofes versrummte plörzlich alles Flüstern und

Geplauder, rvich einer Stille, die einige Atemzüge lang
jede Bewegung, selbsr das Augenspiel und das Wehen

der Pfauenfedern auf den Fächern unterbrach. Allein
der Imperaror saß zurückgelehnt im Schatten seiner

Garde und starrre abrvesend in das Feuerornament

und schien rvie taub und schien nicht zu begreifen,

daß Naso, diese schmale, vornübergebeugte Gesralt

dort in der Ferne, eben das erste Geserz des Reiches

gebrochen und ihm die Verehrung versagt hatte.

Und damit nicht genug. Denn scheinbar ungerührt
vom Entsetzen hinter seinem Rücken erhob Naso

nun seine Stimme und begann die Schrecken der Pest

zu beschwören, erzählre von einer Seuche, die im
Saronischen Golf, auf der Insel Aegina, gewütet hatte,

erzählte von der Dürre eines Sommers, in dem als

ersres Zeichen des Unheils Millionen von Schlangen

durch den Staub der Fclder gekrochen seien und vom

Gifthauch, der dem Zug der Vipern gefolgt rvar; von

Ochsen und Pferden, die im Geschirr und vor dem
Pflug plötzlich niederbrachen und verendeten, noch

bevor ein Knecht sie aus dem Joch nehmen konnte,

erzählte von den Bewohnern der Städre, denen der
Tod in schrvarzen Beulen aus dem Leib brach.

Endlich verdunkelre sich der Himmel und Regen

fiel; aber es war nur heißes, übelriechendes Wasser,

das die Pest noch in die letzre Zufluchc der Insel

schrvemmte. Eine große Nlattigkeir senkte sich über
das Land; die Menschen begannen in Massen unter den
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Volk, das im Zeichen der Ameisen stand: Es erhob

siö schweigend, verließ die Hänge des Oros in Massen

und bewegte sich auch in Zukunft nur in Massen

fort; es war willig und ohne Fragen und folgte den

neuen Herrschern, die von gleicher Herkunft waren'

in die Triumphe wie in das Elend der Zeir, ohne

Murren durch das Eis der Alpen, über die Meere und

durch Wüsten, in Kriege, Eroberungszüge und selbst

ins Feuer; es war ein genügsames, starkes Volk, das

zu einem Heer von Arbeitern wurde, wo Gräben zu

ziehen, Mauern zu schleifen und Brücken zu schlagen

waren; in Zeiten des Kampfes wurde dieses Volk zu

Kriegern, in denen der Niederlagez\sklaven und im

Sieg zu Herren und blieb durch alle Verwandlungen

doch beherrschbar rvie kein anderes Geschlecht.

Und was die Eiche der Ameisen für das Glück der

Insel Aegina war, sagte Naso dann in den Strauß der

Mikrophone und schloß seine Rede, das werde nun

und in Zukunft dieses Bauwerk der Sümpfe, das Sta-

dion Zu den Sieben Zufluchten, für das Glück Roms

sein - ein Ort der Verwandlung und Wiedergeburt,

ein steinerner Kessel, in dem aus Hunderttausenden

Ausgelieferten, Untertanen und Hilflosen ein Volk

gekocht werde, so wandelbar und zäh wie das neue

Geschlecht von Aegina, so unbesiegbar. Und schwieg.

Nichts geschah. Kein Gewehr und kein Schlagstock

$er venezianisc-hen Garden wurde gegen den Redner

erhoben; die Waffen und Blicke des Hofes blieben

gesenkt; das Feuerornament im Oval johlte und

klasschte den gleichen Beifall, der auch nach den

anderen Redbn aufgerauscht lvar; vielleicht, rveil in

der Anwesenheit des Imperators nur Beifall und Zu-

plözlichen Schlägen des Fiebers zu taumeln und san'

ken dann neben ihr Vieh hin, das schon einen Panzer

aus Fliegen trug; vergeblich versuchten die Bewohner

Aeginas, ihre glühende Haut an den Felsen zu kühlen,

preßten ihre Stirn gegen die Schollen und umarmten

die Steine.

Aber diese Glut, sagte Naso, war nicht zu kühlen.

An diesem Fieber, sagte Naso, envärmten sich selbst

die Felsen und alles Land. Jezt kroöen die Siechen

aus ihren Häusern wie zuvor die Schlangen aus den

Rissen und Löchern der Erde und lallren vor Durst

und krochen den Vipern an die Ufer der Flüsse, der

Seen und Quellen nach und lagen im seichren Wasser

und tranken umsonst. Der Durst der Pest war nur

mit dem Tod zu löschen. Also starben die Trinkenden

und die Spiegel der Gewässer wurden bünd.

Wem bis zu dieser Srunde noch die Kraft dazu ge-

blieben war, sagte Naso, der tötete seinen Nächsten

aus Mitleid und legte dann Hand an sich, stach zu,

srürzte in eine Schlinge oder die Kalkklippen hinab

oder fraß als leste Arznei Kristallscherben und Glas.

Aegina verging. Bald gab es keine Erde mehr, um die

Leichen zu begraben, keine Wälder, um sie zu ver-

brennen und keine Hand, die noch eine Schaufel oder

eine Fackel zu halten vermocht häme. Allein die

Fliegen nahmen sich der Kadaver und der Tocen an;

smaragdgrün und blau schillernd von ihren Schwär-

men und summend lag Aegina unter Wolken im

Meer.

An den Abhängen des Berges Oros, sagte Naso,

dehnte sich damals das größte aller Leic-henfelder aus;

dort rvaren jene Verzrveifelten gestorben, die aus der
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stimmung geboten, vielleicht aber auch, weil etwas

von Srärke, von Unbesiegbarkeit gesag[ worden war.

Dann verebbte das Rauschen, und Naso trat unbehel-

ligt in die Reihe der Redner, in die Komparserie zu-

rück. Nichrs geschah. Denn Augusrus lag schlafend,

schnarchend in seinen schweren Prunkgewändern

unter dem Baldachin, rvährend ein dünner Mann, ein

Gymnastiklehrer aus den Lbrr;z;zen, ihm mit einem

in Eukalyptusöl gerunkten Pergamentfächer die

Fliegen vom Leibe hielt.

Und so empfing Naso in dieser Nachr gemeinsam

mit den anderen Rednern den Dank des Imperators,

silberbeschlagenes Zaumzetg, und schritt nach den

Regeln der Zeremonie die Srufen zur Aschenbahn

hinab, sehr langsam. Dort wurden ihm die Riemen

von einem Stallknecht des Hofes abgenommen' wur-

den elf Schimmel aufgezäumt und den Rednern

übergeben, die dann in den Sattel mußten. Auf den

Rücken ihrer Pferde, steif und schwankend wie elf
Meronome, die den Takr gegeneinander schlugen,

versöwanden die Beschenkten schließlich im Glanz

der Parade, einem klirrenden Strom, der an den

Masken des Hofes und den Fackeln des Volkes vor-

über und durch das Nordtor des Stadions in die Nachr

hinauszog, gegen Rom.

Vielleicht hatte sich Naso in einem maßlosen Au-

genblick seines Lebens seinen Triumph so vorgestellt:

Hoch im Sattel unter den Augen des gesamten Hofes

und der versammelten Mächtigen des Reic.hes, hoch

zu Pferd vor dem Imperator, und so Hußc-hlag für
Hufschlag durch den Jubel von einhunderttausend,

zrveihunderttausend Begeisterten. Vielleicht war die

\s'
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(c
Kulisse dieser Eröffnungsnacht tatsächlich die Er-

füllung einer maßlosen Phantasie, in deren Wunsch-

bilder Naso nun scheinbar ungerührt eintrat. Aber in

ein Wunsc-hbild einzutreten bedeutete auch in dieser

Nacht nur, einen Rahmen so zu durchschreiten, wie

ein dressiertes Tier durc-h einen Flammenreifen setzt

und erst jenseia-des Feuers gewahr wird, daß auch

dort nur einer mit der Knute steht: Der Imperator

also schlief und schnarchte. Die Gesidrter des Hofes

waren kalkweiß; die Blicke starr vor Wut. Das Volk
johlte; aber die Begeisterung war Vorschrifc und galt

weder dem Dichter noch den verhallten Reden. Gut,

Naso war hoc-h zu Roß. Aber rver ihm in diesen Au-

genblicken nahe war, sah die weißen Knöchel seiner

Fäuste, sah, wie sehr dieser Reiter sictr festhalten

mußte und nach einer anmudgen, tänzelnden Be-

wegung seines Pferdes dem Staub der Asc-henbahn

nifüer war als dem TriumPh.

Am nächsten Morgen verfinsterte ein Tauben-

schwarm den Himmel über den Zypressen und

Sctrirmföhen an derPiazza del Moro. Memnon, ein

Asylant aus Athiopien, der damals im Park um Nasos

Haus einen Wildkirschenbaum veredelte und die

Hecken beschnitt, deutete diesen Sc-hwarm als ein

Zeic-hen des Glücks. Niemand achtete auf sein Gerede;

dem Athiopier waren noc-h alle Vogelsöw?irme, Stare,

Dohlen, selbst Saatkrähen, Glüclsboten gewesen.

In Wahrheit enthielt dieser Taubenschwarm, dessen

Sc.hatten über das Haus, den Park, das ganze Viertel

dahinhuschte, söon die Farbe des Schwarzen Meers.

Im Stadion waren an diesem Morgen dreihundert

Sträflinge des Zuchthauses Trinitä dei Monti damit

.&.

beschäftigt, den Unrat der Eröffnungsnacht wegzu-
schaffen; unrer den Flüchen und Hieben der Auf-
seher sammelten sie Pec-hstumpen, Flaschen, Scher-
ben und die verkohlten Hülsen der Figuren des ben-
galischen Feuers, Erinnerungen an verglühte Saturn-
sonnen, Brillanrfächer und Besensterne. Die Stärksten
unter den Sträflingen behangten sich mit zerrissenen
Girlanden und sropfren sich Ochsenfleischreste aus

demAbfall in die Taschen, während die Furchaamen
mit Schabeisen und Drahtbürsten den Kot vom Mar-
mor der Tribünen kratzten. Dann kroch eine lange
Kolonne von Mistkarren über die Knüppelwege der
Sieben Zufluchten zu den Müllhalden der Residenz.

Am Hof des Imperators kam an diesem Morgen
aber auch ein ebenso vielgliedriger wie nahezu un-
sichtbarer Mechanismus in Bewegung, ein Werk aus

Flüsterstimmen, Aktenvermerken, Hinweisen und
Empfehlungen, das unrer seinen vielen Funktionen
auch die Bestimmung harre, Augustus nach und nach
zu Bewußtsein zu bringen, was er in den Nächten wie
zu anderen Zeitenüberhörte, übersah und verschlid
Nasos Rede gehörte nun mit zu demMaterial, aus dem
der Apparat seinem obersten Herrn das Bild der
Wirklichkeit wie an jedem Morgen zusammenzu-

fügen und zu deuten begann.

Was den Redner Nummer achr der Eröffnungs-
feierlichkeiten im Sradion anbelangte, erinnerte sich
der Apparat aber niöt nur an vergessene Huldigun-
gen, unterlassene Knieftille und die Verweigenrng
der Demut, sondern rief sich alles ins Gedächtnis,

was an Naso im Lauf der Jahre jemals auffällig ge-

worden war, Gedichte und Haartrachren, Seereisen,

.62.

Wohnungswechsel und'die Bravos irgendeines ih.;
terpublikums ebenso wie die schwarzen Balken der
Zensur. Das Gedächrnis des Apparates hame den
genauen Worrlaut von Elegien und Flugblätrern be-

wahrt, den Hohir einer Komödie, die Erinnerung an

die Eselsohren eines Reeders und vor allem den
unverschämten Namen einer Dichtung, von der es

geheißen hatte, sie sei nur deswegen noch immer
unveröffentlicht, weil kein Drucker sich an ein Werk
wagte, das dem Didrrer zur Bloßsrellung und Belei-
digung Roms mißraren war: Metamorphoses. Und
dieser achte Redner von gesrern, dieser Langnasige

aus Sulmona, sagte der Apparat an diesem Morgen
mit einer seiner vielen Stimmen an einem seiner vie-
len Orte - es war ein von Schwertlilien und Trauer-
weiden überwachsener Holzsteg, der an den Wasser-

künsten eines Hofgartens vorüberftihrte -, dieser

Naso . .. habe doch gelegenrlich und zu allem über-
fluß auch noch Huren beherbergr, Huren in seiner

Villa an derPiazzadel Moro, obwohl Augusrus lrnpe-
rator in seinen Boachafren an das Reich unermüdlich
die Heiligkeit der Familie und die Kostbarkeir des

Anstandes beschwor.

Naso hatte sich im Stadion Zu den Sieben Zufluch-
ten zum ersten und einzigen Mal seines Lebens an das

Volk gewandr, an ein ungeheures, zu allem bereites
Publikum. Aber schon an diesem ersten Tag nach
seinem Auftritt zeigtesich, daß alles, was er mit seiner
Rede zu bewegen vermocht hatre, der hellhörige,
vielstimmige und unendliö fein übersetzce Staats-

apparat wat:. [t o oJ

signa tuacl" dixi "quod das uriht, pigncror omcn,"

Forte fuit iuxa patulir rarissima ramis
sacra lovi quercus de scrninc Dodonaco.
hic nos frugilcgas adspcximus agminc longo
grandc onur cxiguo forrricas orc gcrcntis .lrt
rugosoque suum scryantct corticc callcn.
dum numcnrm miror, "totidam, pater optiruc", dixi
"tu mihi da civcs ct inania mocnia supplct"
intrcmuit ramisquc sonum sinc Saninc nods
ala dcdit qucrcus: pavido mihi mcmbra tinorc .ro
horrucrant, stabantquc comae; temcn oscula tcnac
roboribusgue dcdi, ncc mc epcrire fatcbar;
sperabam tamcn atquc animo nea vota fovcbam.

Nox rubit. et curis cxcrcita corpora somnus
occupat: ante oculos eadcm mihi qucrcus adessc .u
€t ramos totidcm, totidemquc animalia ramir
fcrrc ruir vica est pariterquc tremcrccrc motu,
granifcrumquc agmcn oubicctis spargcrc in ervis;
crcccrcquc id subito ct naiur rnaiusque vidcri
ac sc tollcrc humo rcctoguc adsistcre tnrnco ..c
ct macicm numcrumquc pcdum nignrmguc colorcrn
ponerc ct humanam mcmbric induccrc formarn.

Somnus abit, damno vigilanr rnca visa qucrorquc
in supcris opir.cssc nihil. at in ecdibus ingcnr
murmur crat, voc?squc hominum cxaudirc vidcbar erE

iam rrihi desuctar. dum suspicor har quoguc somni
cccc venit Telamon propcrur foribusquc rcclusir
"spcquc 6dequc, patcr", dirit "maiora vidcbfu:
cgrcdcrcl" egrcdior, qualcsque in imaginc somni
visug cram vidisge viros, cx ordinc talir .!o
adspicio no6coque. adcunt rcganguc calutant.
vota lovi solvo populiequc rcccntibuc urbcrn
partlor ct vacuor priscir cultoribus agror
Myrmidonasquc voco, ncc originc nomina fraudo.
corpora vidisti; morcs quos entc gcrcbant, .sr
nunc quoquc habcnt: parcumquc gcnur paücnrquc laborum
quacsitiquc tcnax €t quod quaaite rccrvet

b'

4d accr cquut quondarr magnaequc in pulverc famae

degcnerat palmas, vcterumquc oblitus honorum

ad pracsepc gcu:rit leto moriturus inerti.
non aper irasci meminit, non 6derc cursu

cerva trcc armentis incurrcrc fortibus ursi'
omnia languor habct: ellvisque agrisquc viisquc

corpora focda iaccnt, vitiantur odoribus aurac'

mira loquar: non illa cancs avidacquc volucres,

non cani tetigerc lupi; dilapsa liquescunt,

aff,atuquc noccnt st agunt coutagia late.

Pcrvinit ad miseror damno gnviorc colonog

pcstis ct in magnae dominatur moenibus urbis'

visccra torrentur primo, flammaeque latcntis

indiciunr rubor est ct ductus anhclitus igni.

aspcra lingua tumct, tepidisgue arentia-ventis

orl patcnt, auraequc graves caPtantur hiatu'
non gtratum, non ulla pad velamina Possunt,

dura scd tcrra ponunt praecordia' ncc 6t
corpus humo gelidum, sed humus dc corporc fervet'

ncg modcrator adest, inquc ipsos sacva medcntes

crumpit clades, obsuntquc auctoribus ertes;
quo propior quisguc cst scrvitgue fidelius aegro,

in partcm lcti citius venit, utquc salutir
spcs abiit finemquc vidcnt in funerc morbi,
indulgcnt animis ct nulla, quid utilc, cura ert:

utilc cnim nihil cst. passim positoque pudorc

fontibus et f,uviis putcisquc capacibus haercnt,

nec sitis est cxstincta prius quam vita bibcndo.

indc gravcs multi nequeunt consurgcrc ct ipsis

inmoriuntur aquis: aliquir tamcn haurit et illas'
Tantaquc sunt miscrig invisi tacdia lccti:

prosiliunt, aut, si prohibcnt consisterc vircs,

corpora devolvunt in humum fugiuntquc Pctretcs
guiiquc tuos, sua cuique domus funesta videnrr,

ct quia causa latet, locug est ln crimine parnrs'

scmianimcs crrare viis, dum starc valebant,

adspiceres, f,öirtes alioc tenaqüe iacentis,

lassaquc vcrsantis suPrcmo lumina mottt;

membraque pendentis tendunt ad sidera caeli'
hic illic, ubi mors deprenderat, cxhalantes.

Quid mihi tunc animi fuit? an quod debuit esse.

ut vitam odissem et cuPerem Pars esse meorum?
quo sc cumque acies oculorum flexerat, illic
vulgus erat stratum, veluti cum PuFia motis
poma cadunt ramis agitataque ilice glandes.

Templa vides contra gradibus sublimia longis:

Iuppiter illa tenet. quis non altaribus illis
inrita tura dedit? quotiens pro coniuge coniunx,
pro gnato genitor, dum verba precantia dicit,
non cxoratis animam finivit in aris,
inque manu turis pars inconsumpta rePcrta estt

admoti quotiens templis, dum vota sacerdos

concipit et fundit Purum inter cornua vinum,
haud expectato ceciderunt vulnere tauril
ipse ego sacra lovi Pro me Patriaque tribusque

cum facerem natis, mugitus victima diros
edidit et subito conlapsa sine ictibus ullis
exiguo tinxit subiectos sanguine cultros.
6bra quoque aegra notas veri monirusque deonrm
perdiderat; tristes penetrant ad viscera rnorbi.

Antc sacros vidi proiecta cadavcra postes;

ante ipsas, quo mors foret invidiosior, aras
pars animam laqueo claudunt rnortisque timorem
mortc fugant ultroque vocant venientia fata.
corpora missa neci nullis de more feruntur
funeribus (neque enim capiebant funera Portae):
aut inhumata premunt terras aut dantur in altos

indotata rogos. et iam reverentia nulla est,

dequc rogis pugnant alienisque ignibus ardent.
qui lacrimcnt, dcsunt indefletaeque vagantur
netorum virumque animae iuvenumque Senumque,

nec locus in tumulos, nec sufEcit arbor in ignes.

Attonitus tanto miserarum turbinc rerum,

"luppiter ol" dixi "si te non falsa loquuntur
dicta sub amplexus Aeginae Asopidos isse.

nec te, magne pater, nostri pudet csse Parentem,
aut mihi redde meos aut me quoqu. conde sepulcrol"
ille notam fulgore dedit tonitruque secundo.
"accipid, sintque ista, precor, felicia mentis
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Kulisse dieser Eröffnungsnacht tatsächlich die Er-

füllung einer maßlosen Phantasie, in deren Wunsch-

bilder Naso nun scheinbar ungerührt eintrat. Aber in

ein Wunsc-hbild einzutreten bedeutete auch in dieser

Nacht nur, einen Rahmen so zu durchschreiten, wie

ein dressiertes Tier durc-h einen Flammenreifen setzt

und erst jenseia-des Feuers gewahr wird, daß auch

dort nur einer mit der Knute steht: Der Imperator

also schlief und schnarchte. Die Gesidrter des Hofes

waren kalkweiß; die Blicke starr vor Wut. Das Volk
johlte; aber die Begeisterung war Vorschrifc und galt

weder dem Dichter noch den verhallten Reden. Gut,

Naso war hoc-h zu Roß. Aber rver ihm in diesen Au-

genblicken nahe war, sah die weißen Knöchel seiner

Fäuste, sah, wie sehr dieser Reiter sictr festhalten

mußte und nach einer anmudgen, tänzelnden Be-

wegung seines Pferdes dem Staub der Asc-henbahn

nifüer war als dem TriumPh.

Am nächsten Morgen verfinsterte ein Tauben-

schwarm den Himmel über den Zypressen und

Sctrirmföhen an derPiazza del Moro. Memnon, ein

Asylant aus Athiopien, der damals im Park um Nasos

Haus einen Wildkirschenbaum veredelte und die

Hecken beschnitt, deutete diesen Sc-hwarm als ein

Zeic-hen des Glücks. Niemand achtete auf sein Gerede;

dem Athiopier waren noc-h alle Vogelsöw?irme, Stare,

Dohlen, selbst Saatkrähen, Glüclsboten gewesen.

In Wahrheit enthielt dieser Taubenschwarm, dessen

Sc.hatten über das Haus, den Park, das ganze Viertel

dahinhuschte, söon die Farbe des Schwarzen Meers.

Im Stadion waren an diesem Morgen dreihundert

Sträflinge des Zuchthauses Trinitä dei Monti damit
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beschäftigt, den Unrat der Eröffnungsnacht wegzu-
schaffen; unrer den Flüchen und Hieben der Auf-
seher sammelten sie Pec-hstumpen, Flaschen, Scher-
ben und die verkohlten Hülsen der Figuren des ben-
galischen Feuers, Erinnerungen an verglühte Saturn-
sonnen, Brillanrfächer und Besensterne. Die Stärksten
unter den Sträflingen behangten sich mit zerrissenen
Girlanden und sropfren sich Ochsenfleischreste aus

demAbfall in die Taschen, während die Furchaamen
mit Schabeisen und Drahtbürsten den Kot vom Mar-
mor der Tribünen kratzten. Dann kroch eine lange
Kolonne von Mistkarren über die Knüppelwege der
Sieben Zufluchten zu den Müllhalden der Residenz.

Am Hof des Imperators kam an diesem Morgen
aber auch ein ebenso vielgliedriger wie nahezu un-
sichtbarer Mechanismus in Bewegung, ein Werk aus

Flüsterstimmen, Aktenvermerken, Hinweisen und
Empfehlungen, das unrer seinen vielen Funktionen
auch die Bestimmung harre, Augustus nach und nach
zu Bewußtsein zu bringen, was er in den Nächten wie
zu anderen Zeitenüberhörte, übersah und verschlid
Nasos Rede gehörte nun mit zu demMaterial, aus dem
der Apparat seinem obersten Herrn das Bild der
Wirklichkeit wie an jedem Morgen zusammenzu-

fügen und zu deuten begann.

Was den Redner Nummer achr der Eröffnungs-
feierlichkeiten im Sradion anbelangte, erinnerte sich
der Apparat aber niöt nur an vergessene Huldigun-
gen, unterlassene Knieftille und die Verweigenrng
der Demut, sondern rief sich alles ins Gedächtnis,

was an Naso im Lauf der Jahre jemals auffällig ge-

worden war, Gedichte und Haartrachren, Seereisen,

.62.

Wohnungswechsel und'die Bravos irgendeines ih.;
terpublikums ebenso wie die schwarzen Balken der
Zensur. Das Gedächrnis des Apparates hame den
genauen Worrlaut von Elegien und Flugblätrern be-

wahrt, den Hohir einer Komödie, die Erinnerung an

die Eselsohren eines Reeders und vor allem den
unverschämten Namen einer Dichtung, von der es

geheißen hatte, sie sei nur deswegen noch immer
unveröffentlicht, weil kein Drucker sich an ein Werk
wagte, das dem Didrrer zur Bloßsrellung und Belei-
digung Roms mißraren war: Metamorphoses. Und
dieser achte Redner von gesrern, dieser Langnasige

aus Sulmona, sagte der Apparat an diesem Morgen
mit einer seiner vielen Stimmen an einem seiner vie-
len Orte - es war ein von Schwertlilien und Trauer-
weiden überwachsener Holzsteg, der an den Wasser-

künsten eines Hofgartens vorüberftihrte -, dieser

Naso . .. habe doch gelegenrlich und zu allem über-
fluß auch noch Huren beherbergr, Huren in seiner

Villa an derPiazzadel Moro, obwohl Augusrus lrnpe-
rator in seinen Boachafren an das Reich unermüdlich
die Heiligkeit der Familie und die Kostbarkeir des

Anstandes beschwor.

Naso hatte sich im Stadion Zu den Sieben Zufluch-
ten zum ersten und einzigen Mal seines Lebens an das

Volk gewandr, an ein ungeheures, zu allem bereites
Publikum. Aber schon an diesem ersten Tag nach
seinem Auftritt zeigtesich, daß alles, was er mit seiner
Rede zu bewegen vermocht hatre, der hellhörige,
vielstimmige und unendliö fein übersetzce Staats-

apparat wat:. [t o oJ

signa tuacl" dixi "quod das uriht, pigncror omcn,"

Forte fuit iuxa patulir rarissima ramis
sacra lovi quercus de scrninc Dodonaco.
hic nos frugilcgas adspcximus agminc longo
grandc onur cxiguo forrricas orc gcrcntis .lrt
rugosoque suum scryantct corticc callcn.
dum numcnrm miror, "totidam, pater optiruc", dixi
"tu mihi da civcs ct inania mocnia supplct"
intrcmuit ramisquc sonum sinc Saninc nods
ala dcdit qucrcus: pavido mihi mcmbra tinorc .ro
horrucrant, stabantquc comae; temcn oscula tcnac
roboribusgue dcdi, ncc mc epcrire fatcbar;
sperabam tamcn atquc animo nea vota fovcbam.

Nox rubit. et curis cxcrcita corpora somnus
occupat: ante oculos eadcm mihi qucrcus adessc .u
€t ramos totidcm, totidemquc animalia ramir
fcrrc ruir vica est pariterquc tremcrccrc motu,
granifcrumquc agmcn oubicctis spargcrc in ervis;
crcccrcquc id subito ct naiur rnaiusque vidcri
ac sc tollcrc humo rcctoguc adsistcre tnrnco ..c
ct macicm numcrumquc pcdum nignrmguc colorcrn
ponerc ct humanam mcmbric induccrc formarn.

Somnus abit, damno vigilanr rnca visa qucrorquc
in supcris opir.cssc nihil. at in ecdibus ingcnr
murmur crat, voc?squc hominum cxaudirc vidcbar erE

iam rrihi desuctar. dum suspicor har quoguc somni
cccc venit Telamon propcrur foribusquc rcclusir
"spcquc 6dequc, patcr", dirit "maiora vidcbfu:
cgrcdcrcl" egrcdior, qualcsque in imaginc somni
visug cram vidisge viros, cx ordinc talir .!o
adspicio no6coque. adcunt rcganguc calutant.
vota lovi solvo populiequc rcccntibuc urbcrn
partlor ct vacuor priscir cultoribus agror
Myrmidonasquc voco, ncc originc nomina fraudo.
corpora vidisti; morcs quos entc gcrcbant, .sr
nunc quoquc habcnt: parcumquc gcnur paücnrquc laborum
quacsitiquc tcnax €t quod quaaite rccrvet
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4d accr cquut quondarr magnaequc in pulverc famae

degcnerat palmas, vcterumquc oblitus honorum

ad pracsepc gcu:rit leto moriturus inerti.
non aper irasci meminit, non 6derc cursu

cerva trcc armentis incurrcrc fortibus ursi'
omnia languor habct: ellvisque agrisquc viisquc

corpora focda iaccnt, vitiantur odoribus aurac'

mira loquar: non illa cancs avidacquc volucres,

non cani tetigerc lupi; dilapsa liquescunt,

aff,atuquc noccnt st agunt coutagia late.

Pcrvinit ad miseror damno gnviorc colonog

pcstis ct in magnae dominatur moenibus urbis'

visccra torrentur primo, flammaeque latcntis

indiciunr rubor est ct ductus anhclitus igni.

aspcra lingua tumct, tepidisgue arentia-ventis

orl patcnt, auraequc graves caPtantur hiatu'
non gtratum, non ulla pad velamina Possunt,

dura scd tcrra ponunt praecordia' ncc 6t
corpus humo gelidum, sed humus dc corporc fervet'

ncg modcrator adest, inquc ipsos sacva medcntes

crumpit clades, obsuntquc auctoribus ertes;
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utilc cnim nihil cst. passim positoque pudorc

fontibus et f,uviis putcisquc capacibus haercnt,
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indc gravcs multi nequeunt consurgcrc ct ipsis
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prosiliunt, aut, si prohibcnt consisterc vircs,
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membraque pendentis tendunt ad sidera caeli'
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Quid mihi tunc animi fuit? an quod debuit esse.

ut vitam odissem et cuPerem Pars esse meorum?
quo sc cumque acies oculorum flexerat, illic
vulgus erat stratum, veluti cum PuFia motis
poma cadunt ramis agitataque ilice glandes.

Templa vides contra gradibus sublimia longis:

Iuppiter illa tenet. quis non altaribus illis
inrita tura dedit? quotiens pro coniuge coniunx,
pro gnato genitor, dum verba precantia dicit,
non cxoratis animam finivit in aris,
inque manu turis pars inconsumpta rePcrta estt

admoti quotiens templis, dum vota sacerdos

concipit et fundit Purum inter cornua vinum,
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ipse ego sacra lovi Pro me Patriaque tribusque

cum facerem natis, mugitus victima diros
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exiguo tinxit subiectos sanguine cultros.
6bra quoque aegra notas veri monirusque deonrm
perdiderat; tristes penetrant ad viscera rnorbi.

Antc sacros vidi proiecta cadavcra postes;

ante ipsas, quo mors foret invidiosior, aras
pars animam laqueo claudunt rnortisque timorem
mortc fugant ultroque vocant venientia fata.
corpora missa neci nullis de more feruntur
funeribus (neque enim capiebant funera Portae):
aut inhumata premunt terras aut dantur in altos

indotata rogos. et iam reverentia nulla est,

dequc rogis pugnant alienisque ignibus ardent.
qui lacrimcnt, dcsunt indefletaeque vagantur
netorum virumque animae iuvenumque Senumque,

nec locus in tumulos, nec sufEcit arbor in ignes.

Attonitus tanto miserarum turbinc rerum,

"luppiter ol" dixi "si te non falsa loquuntur
dicta sub amplexus Aeginae Asopidos isse.

nec te, magne pater, nostri pudet csse Parentem,
aut mihi redde meos aut me quoqu. conde sepulcrol"
ille notam fulgore dedit tonitruque secundo.
"accipid, sintque ista, precor, felicia mentis
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2' In seinen Lezungen aus den Metamorpho.ses brachre schon jetzr sein Hattptwerk hieß, obwohl keiner mehr
Naso aus jedem Zusammenhang gelöste Personen gesehen harre als einige eng beschriebene Blärrer und
und Landschaften zur Sprache, Menschen, die sich keiner mehr gehörr 

"L 
di. öffenrlichen Lezungen.

in Bestien verwandelten und Bestien in Srein, be- Wenn sich der Gang und die Ausbreirung ä.r Ge-
schrieb Wüsten und urzeitliche Wälder, sommerliche rüchre aber einmal verlangsamren, dann belebre
Parks und den Anblick ttott Schlachtfeldern nach der Naso das Inreresse jedesmal selbsr mir einer neuen
Schlacht; aber nur selten las er geschlossene Episoden Lesung. Alle Fäden dieses Nerzes aus Vermurungen
vor, selten Geschichren, dabei schien das Heer seiner und Erwarrungen ftihrten sters zu ihm zurück, der
Erfindungen unübersehbar: Srahlende Helden rraren seine Arbeit mir so vielen Rätseln und Geheimnissen
auf und Sdrergen, Gedemüdgte in Kemen, Menschen, umgab und damir die dahinrer verborgene Wahrheit
sanfte und grausame, deren Genealogien durch die nichr nur kostbarer machre, sondern sie auch jeder
Reiche der Tiere und Pflanzen bis in die kristalline Kritik und Konrrolle entzog. Verwandlungen: Allein
welt hinabftihrten; Hunde und Ktihe erschienen, die der Name dieses werkes blieb durch alies Gerede
spraöen, klagten, Fabelwesen und vergessene Götrer hindurch außer Zweifel - ein Name, der schließlich
" ' Das Publikum wurde aus dem großen Bogen, an auch zum Srichwort jener verhängnisvollen vermu-
dem endang Naso seine Fragmente aneinanderreihte, tung wurde, Naso schriebe an einem Schlüsselroman
nicht klug; schrieb Naso nun an einem Roman oder der römischen Gesellschafr, in dem sich viele Bürger
war es eine Sammlung kleiner Prosa, eine poetische von Rang und Vermögen mir ihren geheimen Leiden-
Geschichte der Namr oder ein Album der Mythen, schafren, Geschäfrsverbindungen und bizarren Ge-
Verwandlungssagen und Träume? Naso schwieg und wohnheiten wiederfinden würden: Von Naso mas-
ließ alle Vermurungen zu, widersprach keiner, för- kiert und enrlarvr, dem Klarsch und der Lächerlich-
derte aber auch keine andere und nährte so die all- keir preisgegeben.
rnählich n'achsende Venvirrung um sein Werk, das Auch wenn vorersr keine einzige Lesung diesen

.sJ. Verdachr begründece, blieb doch unbesrreitbar, daß
der auf so vielen Abendgesellschaften vorgeftihrre
und in so viele Häuser geladene Dichter diese Ge_
sellschafr, ihre Salons wie ihre Keller, gur genug
kannre, um zu einem solchen Roman in jeder Hin_
sicht fähig zu sein. Nichr, daß er ratsächlich an diesem
Roman schrieb, sondern daß plötzlich und erschrek-
kend klar wurde, daß er ihn schreib en körmte, wat
dann auch einer der Gründe dafür, warum man die-

5.1

sem Dichter in Rom allmählich zu mißtrauen, ihn ;

zu meiden und schließlich zu hassen begann. Aber
Nasos Stern schien lange Zeit unangreifbar und stieg

selbst zu einem Zeitpunkt noch rveiter, zu dem ihm
aus vielen Häusern das Nlißtrauen schon unverhohlen

entgegensdrlug. Seine Berühmtheit steigerte sich

durch einen Skandal sogar bis in jene Volksnähe, die

seinen Namen nun ebenso groß und klobig wie den

Namen irgendeines siegreichen Athleten oder Film-

und es erschien Cotra seltsam, daß an diesem vom
Meer und vom Gebirge gleichermaßen bedrängren
Ort, der so sehr in seinen Bräuchen, den plagen der
Kälte, der Armut und sc-hweren Arbeit gefangen war,
überhaupt er$vas geschehen konnte, worüber man
in den entrückten Salons und Caf6s der europäischen
Metropolen sprach.

Jenes Gerüchr aus der eisernen Stadt, dem er dann
so lange gefolgt war und dem gewiß noch andere
folgen würden, hatte Cotta auf der Glasveranda eines

Hauses an der römischen Via Anastasio erreicht; ein
Geplauder zwischen Begonien und Oleander. Die
Bilder aus Tomi, Bilder von raucherftillten Gassen,

überwucherren Ruinen und Eissrößen, waren an je-
nem Winterabend gerade gut genug gewesen, um
eine Neuigkeir zu verbrämen, die ohne diesen
Schmuck wohl zu dürr und unbewiesen geklungen
hätte. Das Gerüchr hatte sich dann ausgebreirer wie
das Rinnsal auf der abfallenden Straße zur Mole, hatte
sich verzweigt, war da und dort rascher und vie[-
gliedriger geworden, anderswo zum Stillstand ge-
kommen und versiegt, wo man solche Namen nicht
kannte: Tomi, Naso oder Trachila.

So war dieses Gerücht verwandelt, weirer ausge-

schmückt oder abgeschwächr und manchmal sogar
widerlegt worden und rvar doch immer nur der Ko-
kon für einen einzigen Sarz geblieben, den es in sich
barg wie eine Lanre, von der niemand wußte, was aus

ihr noch hervorkriechen würde. Der Sarz hieß, Naso

ßt tot.

h.l
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den Riffen oder sc.hlug hallend gegen Felsrvände, die

A jäh aus dem Wasser ragren. ln manchen Buchren
warfen die Brecher von Schum und Vogelkot_ be-
dec-kre Eissc-hollen an den Strand. Corta l"g irrd
starrte und rührte keine Hand, als ein dürres Maulder
an seinem Mantel zu fressen begann. Als die See in
seinem lnneren flacher wurde, Woge ftir Woge, schlief
er ein. Nun war er angekommen.

Tomi, das Kaff. Tomi, das lrgendwo. Tomi, die
eiserne Stadt. Mit Ausnahme eines Seilers, der dem
Fremden ein unheizbares, mit grellfarbigen Wand-
teppic-hen ausgesrarreres Zimmer im Dachgeschoß
seines Hauses vermietete, nahm hier kaum jemand
von der Ankunft Cottas Notiz. Erst allmählich und
ohne die üblichen Äusschmückungen begann dem
Fremden ein Gerede zu foigen, das zu anderen Zeircn
vielleicht Anlaß zu feindseligen Gesten gegeben
härte: Der Fremde, der dort unrer den Arkaden srand
und fror; der Fremde, der an der rostzerfressenen
Bushalresrelle den Fahrplan abschrieb und auf klaf-
fende Hunde mit einer unversrändlichen Geduld
einsprach, - dieser Fremde kam aus Rom. Aber Rom
war in diesen Tagen ferner als sonst. Denn in Tomi
hatre man sich von der Welt abgewandr, um das
Ende eines zw.eijährigen Winrers zu feiern. Die Gas-
sen lvaren laut vom Getöse der Blechmusik und die
Nächte vom Geplärr der Festgäsre - Bauern, Bern-
steinsucher und Schweinehirten, die aus den ver-
streuren Gehöfren und den enrlegensten Hochtälern
des Gebirges gekommen l4'aren. Der Seiler, der auch
an Frostragen barfuß war und seine grauen Füße nur
zu besonderen Anlässen in Schuhe rar, in denen er

dann knarrend durch die Stille seines Hauses ging, er
trug in diesen Tagen Schuhe. In den dunklen, schiefer-
gedeckten Höfen zwischen den Terrassenfeldern vor
der Stadr wurde süßes Brot mir Safran und Vanille
gebacken. Über die Saumpfade der Steilküsre zogen
Prozessionen. Schneeschmelze. Zum erstenmal seit
zwei Jahren waren die Geröllhalden, die zwischen
Felsrücken, Schroffen und Graten aus den Wolken
herabflossen, ohne Schnee.

Von den neunzig Häusern der Stadt standen damals
schon viele leer; sie verfielen und versc-hwanden unter
Kletterpflanzen und lvloos. Ganze Häuserzeilen schie-
nen allmählich wieder an das Küsrengebirge zurück-
zufallen. Und doch zog durch die sreilen Cassen im-
mer noch der Rauch aus den öfen der Erzkocher, die
der Stadt ein minderes Eisen bescherten - das ein-
zige, rvoran hier niemals lvlangel geherrschr hatte.

Aus Eisen waren die Türen, aus Eisen die Fensrer-

läden, die Einfriedungen,dieGiebelfiguren und schma-
len Stege, die über jenen Srurzbach führten, der Tomi
in zrvei ungleiche Hälfren teihe. Und an allem fraß
der salzige Wind, fraß der Rosr, Der Rost war die
Farbe der Stadt.

In den Häusern mühren sich früh akernde, sters

dunkel gekleidete Frauen ab und in den Srollen hoch
über den Dächern, hoch in den Abhängen, sraubige,
erschöpfte lvlänner. Wer hier zum Fischen hinaus-
fuhr, der fluchre auf das leere Wasser, und wer ein
Feld bestellte, auf das Ungeziefer, den Frost und die
Steine. Wer in den Nächren wachlag, glaubte manch-
mal Wölfe zu hören. Tomi war so öde, so alt und
ohrre Hoffnung rvie hundert andere Küstensrädte auch,

b.r(x
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und aus dieser wildnis ragren steinmale auf, Dut- zu pfeifen und zu singen beginnt' begann Cotta-wie;

zendeschlanker Kegel, mannshoch die größten, die der nach Naso zu nrfen, durchquerte dett Hof im

Die Böen mactrren kleinsten reichten cotta kaum bis an die Knie- An schutz seiner stimme, betrat einen Laubengan&

den Gesang, den Jammer der Anrufirngen und das den Kegelspitzen flarterten stoffähnchen, Feeen in endlictr das Haus des Dic'hters' Alle Türen standen

Geklirr der Zimbeln uohörbar. Dort unren verzuch- allen Farben, es waren in sreifen geschnittene und offen' Die Räume waren menschenleer'

ren sich die Bewohner Tomis mit einem Himmel gerissene Kleider, und alscotr" 
"rr.irr", 

derkleineren vor den- kleinen Fenstern blähten sich Leinenvor'

auszusöhnen, der ihnen nicht gnädig war. Im Dunsr sreinmale heranrrar, sah er, daß die Fähnchen sctrrifc- h:inge und gaben im Rhythmus der windstöße den

rvurden sie eins mit der grauen Küsre. corta war end- zeichen rrugen, alle waren sie beschrieben. sachte zog gliJ frei äber das Dickicht eines Gartens' hinab in die

lich allein. Er durchquerte die sc-hmale Heide eines er an einem blaßroten, gebleichten streifen' Der milclweiße Tiefe' unter diesem weiß mußte das

Hochtales, straucrreke durch den alren Bruc-hharsch stoff war so zwischen die steine geflochten, daß der Meer liegen' von Nasos Tisch sah man das Meer' Der

im schamen der Felswände und hatre immer das Kegel zerfrel,als er das F?ihnch.rr-"r, sich nahm, um Herd war kalt' Zwisc'hen verknrsteten Töpfen' Tee'

Meer tief und still unter sich. Hier war Naso ge- es zu entziffern. Die steine kollerten einige von den gläsern und Brotresten rannten Ameisenzüge' Auf

gangen. Das rvar Nasos weg. wurzeln einer Kiefer gesprengte srufen lünab, und äen Borden, auf den Stählen' auf einem Bett lag

Nun ließen die Kare keinen anderen Blick mehr zu cotta las: Keinembleibt seine Gestalt. feiner, weißer sand' der auch unter den sdrritten

als auf den näösten sctrritt; sie rvurden so steil, daß Ein sandrinnsal, das den Steinen nachgeflossen war' knirschte' sand' der von der Decke und den wänden

cotra manchmal nur auf allen vieren vorankam. ersrarrre. Es war wieder still. und cotta sah das in- rieselte'

und dann lag plozlich ein steinerner Hund vor ihm, mitten der Verwüsrung heil gebliebene Dach, auf dem cotta durc'hwanderte das steinhaus zweimal' drei-

ein grob zugehauenes, zerschlagenes standbild ohne Dohlen saßen, sah das Haus zwischen den Ruinen' Er mal, beffactrtete die Feuchtigkeitsflec'ken auf dem

Hinterläufe. schwer atmend richrete sic-h cotta auf. ging darauf zu, auf die äußerste Entlegenheit zu, und verputz' eine römische straßenansicht 'nter 
Glas im

Er stand zwischen Ruinen. begann noch im Gehen zu schreien, schrie seinen und schwarzen Holzrahmen' strich über Budrrücken und

Trachira: Diese eingebrochenen Mauenr aus Kalk- Nasos Namen, immer wieder, schrie, daß er aus Rom sprach ihre Titel aus' aber rief keine Namen mehr'

scein, Erkerfensrer, aus denen Föhren und Krüppel- -gekommen sei, aus Rom hierher. Aber es blieb still' ging wieder auf die Treppe zu' die in das oberge-

kiefern ihre Aste srreckren, diese geborsrenen, in Das Tor zum Innenhof war nur angelehnt' Er 
"hon 

ftiht'e und hielt immer noch achtlos das stoff-

rußgeschwärzte Küden, in schlafkammerü und stu- ..stieß es auf und blieb einen Augenblick später, den fähnchen fest' das ihm nun ein Luftzug aus der Hand

ben gezunkenen Dächer aus sc-hilf und schiefer, und Armnochvorgestreckt,wievonÄemgroßenschrek- lnahm und gleich wieder fallen ließ'

die im Leeren stehengebliebeaen Torbögen, durch kengerührtstehen:Dorr,ineinemhellenwinkeldes

die hindurch nur noctr üezertverflog - ä, mußren Hofes, in der K?ihe dieses Gebirges, zwischen schnee-

einmal fünf, sec-hs Häuser gewesen sein, Ställe, Scheu- resten und gefrorenen Pftisen' stand sanft und grün

nen. . ein Maulbeerbaum; sein Stamm waf gegen das Wild

gekalkt, und der Schnee in seinem Schatten rvar blau

'r4' gefleckt vom Saft abgefallener Beeren'

Wie einer, der das Dunkel fürchtet' im Dunklen
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Si quis adhuc istlc memiult Nasonis adempti
et superest gine me nomen in urbe meum,

suppositum stellis numquam tangentibus aequor
me sciat in media vivere barbarie.

6 Sauromatae cingunt fera gens, Bessique Getaeque.
quam Bon iagenio nomina digna meol

dum tamen aura te-iet, medio defendimur Histro:
ille suis liquidus bella repellit aquis.

st cum tristis hiems squdentia protulit ora
t0 terraque marrnoreo candida facta gelu est,

dum vetat et Boreas et nix habitare sub Arcto.
tum liquet has gentes axe tremente premi.

nix iacet, et iactam ne sol pluviaeque resolvantn
indurat Boreas perpetuamque facit.

rö ergo ubi delicuit nondum prior, altera venit,
et solet in multis bima manere locis;

tantaque commoti vis est aquilonis, ut altas
aequet humo turres tectaque rapta ferat.

pellibus et sutis arcent mala frigora bracis,
n oraque de toto corpore sola patent.

saepe sonant moti glacie pendente capillit
et nitet inducto candida barba gelu.

nudague consistunt formam servantia testae
vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt.

r0 guid loquar, ut vincti concrescant frigore rivi
deque lacu fragiles effodiantur aquae?

ipse, papyrifero qui uon angustior amne
miscetur vssto multa per ora freto,

caeruleos ventis latices durantibus, Ilister
ül congelat et tectis in mare serpit aquis.

quaque rates ierant, pedibus nunc itur, et undas
frigore concretas ungula pulsat equi;

perque novos pontes subter labentibus undis
ducunt Saruatici barbara plaustra boves.

& vix equidem credar; sed,cum sint praemia folei
nulla, ratam debet testis habere fidem:

vidimus ingentem glacie consistere poutum,
lubricaque imsrotas testa premebat aquas.

nec vidisse sat est: durum calcavimue aequor,
{l undaque non udo sub pede sumna fuit'

si tibi tale fretum quondam, Leandre, fuisset'
non foret angustae mors tua. crimen aquae'

tum negue se pandt possunt delphines in auras
tollere: conantes dura coörcet hiems.

6 et quamvis Boreas lactatis insonet alis,
fluctus in obsesso gurgite nullus erit,

lnclusaeque gelu gtabunt ut marmore puppe$

nec poterit rigides findere remus aquas.

vidimug in glacie pisces hserere ligatos,
!0 sed pars ex illis tunc quogue viva fuit.

sive igitur nimii boreae vis saeva marinas
sive redundatas flumine cogit aquas'

protinus aequato siccis aguilonibus Histro
invehitur celerl barbarus hostis equo:

t6 hostis eguo pollens longeque volante ssgitta
. vicinam late dePoPulatur humum.

diffugiunt alii, nullisque tuentibus egros
incustoditae diriPiuntur oPes:

ruris opes psrrapr pecus et strid€lrtia plauetra,
0o et quas divitias incola pauper habel

p""s agitur vinctig post tergun epta lscerdr'
respiciens frustra rura Laremque suum,

pars cadit hamatis misere confixa gagittis:

aam volucri ferro tinctile virus inest.
66 quae nequetmt secum ferre aut ebducerg perdunt.

et cremat insontes hostica flamma casas.

tunc quoque, cum pax est, trepidant formidine belli'
nec quisquam presso voulere sulcat humum.

sut videt aut metuit locus hic, quenr noD videt, hostem;
m cessat iners rigido terra relicte situ.

non hic pampinea dulcis latet uva sub umbra'
nec cumulant altos fenrida musts lacus.

poma negat regio, nec haberet Acontius, iu quo

scriberet bic dominee verba legellda Euae.
E adspiceres nudos gine lrondg sine arbore canpos:

heu loca fellci non sdeunde viro!
ergo tam lete peteat cum maxinus orbig,

haes egt in poenam terra reperta meaml

t\)
It



3h
und aus dieser wildnis ragren steinmale auf, Dut- zu pfeifen und zu singen beginnt' begann Cotta-wie;

zendeschlanker Kegel, mannshoch die größten, die der nach Naso zu nrfen, durchquerte dett Hof im

Die Böen mactrren kleinsten reichten cotta kaum bis an die Knie- An schutz seiner stimme, betrat einen Laubengan&

den Gesang, den Jammer der Anrufirngen und das den Kegelspitzen flarterten stoffähnchen, Feeen in endlictr das Haus des Dic'hters' Alle Türen standen

Geklirr der Zimbeln uohörbar. Dort unren verzuch- allen Farben, es waren in sreifen geschnittene und offen' Die Räume waren menschenleer'

ren sich die Bewohner Tomis mit einem Himmel gerissene Kleider, und alscotr" 
"rr.irr", 

derkleineren vor den- kleinen Fenstern blähten sich Leinenvor'

auszusöhnen, der ihnen nicht gnädig war. Im Dunsr sreinmale heranrrar, sah er, daß die Fähnchen sctrrifc- h:inge und gaben im Rhythmus der windstöße den

rvurden sie eins mit der grauen Küsre. corta war end- zeichen rrugen, alle waren sie beschrieben. sachte zog gliJ frei äber das Dickicht eines Gartens' hinab in die

lich allein. Er durchquerte die sc-hmale Heide eines er an einem blaßroten, gebleichten streifen' Der milclweiße Tiefe' unter diesem weiß mußte das

Hochtales, straucrreke durch den alren Bruc-hharsch stoff war so zwischen die steine geflochten, daß der Meer liegen' von Nasos Tisch sah man das Meer' Der

im schamen der Felswände und hatre immer das Kegel zerfrel,als er das F?ihnch.rr-"r, sich nahm, um Herd war kalt' Zwisc'hen verknrsteten Töpfen' Tee'

Meer tief und still unter sich. Hier war Naso ge- es zu entziffern. Die steine kollerten einige von den gläsern und Brotresten rannten Ameisenzüge' Auf

gangen. Das rvar Nasos weg. wurzeln einer Kiefer gesprengte srufen lünab, und äen Borden, auf den Stählen' auf einem Bett lag

Nun ließen die Kare keinen anderen Blick mehr zu cotta las: Keinembleibt seine Gestalt. feiner, weißer sand' der auch unter den sdrritten

als auf den näösten sctrritt; sie rvurden so steil, daß Ein sandrinnsal, das den Steinen nachgeflossen war' knirschte' sand' der von der Decke und den wänden

cotra manchmal nur auf allen vieren vorankam. ersrarrre. Es war wieder still. und cotta sah das in- rieselte'

und dann lag plozlich ein steinerner Hund vor ihm, mitten der Verwüsrung heil gebliebene Dach, auf dem cotta durc'hwanderte das steinhaus zweimal' drei-

ein grob zugehauenes, zerschlagenes standbild ohne Dohlen saßen, sah das Haus zwischen den Ruinen' Er mal, beffactrtete die Feuchtigkeitsflec'ken auf dem

Hinterläufe. schwer atmend richrete sic-h cotta auf. ging darauf zu, auf die äußerste Entlegenheit zu, und verputz' eine römische straßenansicht 'nter 
Glas im

Er stand zwischen Ruinen. begann noch im Gehen zu schreien, schrie seinen und schwarzen Holzrahmen' strich über Budrrücken und

Trachira: Diese eingebrochenen Mauenr aus Kalk- Nasos Namen, immer wieder, schrie, daß er aus Rom sprach ihre Titel aus' aber rief keine Namen mehr'

scein, Erkerfensrer, aus denen Föhren und Krüppel- -gekommen sei, aus Rom hierher. Aber es blieb still' ging wieder auf die Treppe zu' die in das oberge-

kiefern ihre Aste srreckren, diese geborsrenen, in Das Tor zum Innenhof war nur angelehnt' Er 
"hon 

ftiht'e und hielt immer noch achtlos das stoff-

rußgeschwärzte Küden, in schlafkammerü und stu- ..stieß es auf und blieb einen Augenblick später, den fähnchen fest' das ihm nun ein Luftzug aus der Hand

ben gezunkenen Dächer aus sc-hilf und schiefer, und Armnochvorgestreckt,wievonÄemgroßenschrek- lnahm und gleich wieder fallen ließ'

die im Leeren stehengebliebeaen Torbögen, durch kengerührtstehen:Dorr,ineinemhellenwinkeldes

die hindurch nur noctr üezertverflog - ä, mußren Hofes, in der K?ihe dieses Gebirges, zwischen schnee-

einmal fünf, sec-hs Häuser gewesen sein, Ställe, Scheu- resten und gefrorenen Pftisen' stand sanft und grün

nen. . ein Maulbeerbaum; sein Stamm waf gegen das Wild

gekalkt, und der Schnee in seinem Schatten rvar blau

'r4' gefleckt vom Saft abgefallener Beeren'

Wie einer, der das Dunkel fürchtet' im Dunklen

. 15.

t\
:F.

b-t

3c
Strenger Winter

(rrr 10.)

Si quis adhuc istlc memiult Nasonis adempti
et superest gine me nomen in urbe meum,

suppositum stellis numquam tangentibus aequor
me sciat in media vivere barbarie.

6 Sauromatae cingunt fera gens, Bessique Getaeque.
quam Bon iagenio nomina digna meol

dum tamen aura te-iet, medio defendimur Histro:
ille suis liquidus bella repellit aquis.

st cum tristis hiems squdentia protulit ora
t0 terraque marrnoreo candida facta gelu est,

dum vetat et Boreas et nix habitare sub Arcto.
tum liquet has gentes axe tremente premi.

nix iacet, et iactam ne sol pluviaeque resolvantn
indurat Boreas perpetuamque facit.

rö ergo ubi delicuit nondum prior, altera venit,
et solet in multis bima manere locis;

tantaque commoti vis est aquilonis, ut altas
aequet humo turres tectaque rapta ferat.

pellibus et sutis arcent mala frigora bracis,
n oraque de toto corpore sola patent.

saepe sonant moti glacie pendente capillit
et nitet inducto candida barba gelu.

nudague consistunt formam servantia testae
vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt.

r0 guid loquar, ut vincti concrescant frigore rivi
deque lacu fragiles effodiantur aquae?

ipse, papyrifero qui uon angustior amne
miscetur vssto multa per ora freto,

caeruleos ventis latices durantibus, Ilister
ül congelat et tectis in mare serpit aquis.

quaque rates ierant, pedibus nunc itur, et undas
frigore concretas ungula pulsat equi;

perque novos pontes subter labentibus undis
ducunt Saruatici barbara plaustra boves.

& vix equidem credar; sed,cum sint praemia folei
nulla, ratam debet testis habere fidem:

vidimus ingentem glacie consistere poutum,
lubricaque imsrotas testa premebat aquas.

nec vidisse sat est: durum calcavimue aequor,
{l undaque non udo sub pede sumna fuit'

si tibi tale fretum quondam, Leandre, fuisset'
non foret angustae mors tua. crimen aquae'

tum negue se pandt possunt delphines in auras
tollere: conantes dura coörcet hiems.

6 et quamvis Boreas lactatis insonet alis,
fluctus in obsesso gurgite nullus erit,

lnclusaeque gelu gtabunt ut marmore puppe$

nec poterit rigides findere remus aquas.

vidimug in glacie pisces hserere ligatos,
!0 sed pars ex illis tunc quogue viva fuit.

sive igitur nimii boreae vis saeva marinas
sive redundatas flumine cogit aquas'

protinus aequato siccis aguilonibus Histro
invehitur celerl barbarus hostis equo:

t6 hostis eguo pollens longeque volante ssgitta
. vicinam late dePoPulatur humum.

diffugiunt alii, nullisque tuentibus egros
incustoditae diriPiuntur oPes:

ruris opes psrrapr pecus et strid€lrtia plauetra,
0o et quas divitias incola pauper habel

p""s agitur vinctig post tergun epta lscerdr'
respiciens frustra rura Laremque suum,

pars cadit hamatis misere confixa gagittis:

aam volucri ferro tinctile virus inest.
66 quae nequetmt secum ferre aut ebducerg perdunt.

et cremat insontes hostica flamma casas.

tunc quoque, cum pax est, trepidant formidine belli'
nec quisquam presso voulere sulcat humum.

sut videt aut metuit locus hic, quenr noD videt, hostem;
m cessat iners rigido terra relicte situ.

non hic pampinea dulcis latet uva sub umbra'
nec cumulant altos fenrida musts lacus.

poma negat regio, nec haberet Acontius, iu quo

scriberet bic dominee verba legellda Euae.
E adspiceres nudos gine lrondg sine arbore canpos:

heu loca fellci non sdeunde viro!
ergo tam lete peteat cum maxinus orbig,

haes egt in poenam terra reperta meaml

t\)
It



+4

Cyparis, der Liliputaner, kam um die Mittagszeit aus
den Staubwolken der Küstenstraße, aus dem ersten,

A kahen Staub des Jahres. Irn Geschirr seines plan-

wagens zwei Falben, kam Cyparis das Meer entlang
wie in allen Jahren zuvor, schrieb mit der peitsc-he

fauc.hende, wirre Zeichen in die Luft und schrie dazu
die Namen von Helden und schönen Frauen gegen

Tomi: So ktindigre der Lilipuraner schon von rveirem
die Lust, den Schmerz und die Trauer und alle Lei-
denschaften jener Lichrspiele an, die er in der Dun-
kelheit der nächsten Tage über den abblätternden
Kalk der Schlachrhausmauer flimmern lassen würde.
Cyparis der Filmvorftihrer kam. Aber es war Fräh-
jahr. Im Keller des Branntweiners oder im Glutschein
einer Esse, in Famas Kolonialwarenladen oder im
Zwielicht eines Speichers, da und dort in Tomi un-
rerbrach man, rvas man eben tat, trat vor die Tür
oder öffnere das Fensrer und blickte dem langsam
heranwehenden Staub rarlos enrgegen. Der Vor-
führer. Cyparis kam zum ersrenmal im Frühjahr
und nichr im August.

Wie in allenJahren zuvor, mit einem langen Strick
an den Planwagen gebunden, Eottete auch diesmal
ein müder, abgezehrter Hirsch dem Gespann hinter-
her. Der Liliputaner ftihrte diesen Hirsch in den
Dörfern der Küste stets als das Königsrier seiner
Heimat vor, die nach seinen Erzählungen irgendwo
im Scharten des Kaukazus lag; er ließ das Tier zu
klirrender lvlarschmusik auf der Hinterhand tänzeln,
zog nach einem solchen Kunststück den schweren
Schädel des Hirsches ofr zu sich herab, flüsterte füm
in einer seltsamen, zärtlichen Sprache ins Ohr und
verkaufte alljährlich das abgervorfene Geweih an den
Meistbietenden in den Dörfern, an irgendeinen Tro-
phäensammler, dem die Abwurfsrangen dann zum
Wahrzeichen und Skelett einer unerftillbaren Jagd-
leidenschafr rvurden. Denn in den unwegsamen,
dornigen Wäldern dieses Küstensric-hes gab es keine
Hirsche.
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e .r-.- ---t -,, oiaaon h.oinnr beoann Cotta-wie;

Auf dem Plalz vor Famas Laden scharren sich Alte
und Müßige, auch ginige Aschengesichter aus der

Strandprozession und rußige, scheue Kinder um das

Gespann des Vorführers. Batrus, Famas Sohn, roch

an den dagnpfenden Flanken der Pferde und strich

ihnen mit der flachen Hand den Schaum von den

Nüstern. Warum so früh, sprach und fragte es aus

der Schar, während Cyparis die Falben ausschirrte,

warum nicht zur gewohnten Zeit? Und die Sattel-

decke da, die schöne Malerei auf der Plane und das

lvlessing arn Zaumzeug, alles anders und neu? So

schön alles.

Cyparis führre die Rösser an eine steingefaßte

Tränke, aus der Bleßhühner aufilogen, rvarf dem

Hirsch Kastanien und eine Handvoll getrockneter

Rosenknospen vor und blieb bei allen Verrichrungen

ganz undwie immer inseinem leichten Gerede, einem

Tonfall, der in der eisernen Stadt fremd war: Was

brauche siö einer wie er, Cyparis, den Vorschriften

der Jahreszeit zu beugen und mir seiner Ankunft
den Sommer abzuwarten? Der Sommer warte doch

im Gegenteil auf ihn. Dorr, wo Cyparis erscheine,

da sei immer August. Und lachte. Das Zaumzerg,
habe er auf dem Jahrmarkt in Byzanz gegen drei
Voführungen eingetauscht, eine Kostbarkeit. Und

dort habe ihm ein Kulissenmaler auch die Wagen-

plane mit dem Tod eines griechischen Jägers ver-

ziert, Actaeons Tod, eines ldioten, der sein idiotisches

Ende zwischen den Fängen seiner eigenen Schwei&

hunde gefunden habe. Das Tiefrote hier, über deo

Feltenwurf der Plane Versprizte, das Leuchtende, das

ri alles Jägerblut. Und lachte.
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4r a Adfuit buic turbae 
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nunc arbor. r"* 
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qui citharam nervis et nervis temperat arcum-
,:1Tqu" 

sacer nymphis Carthaea i..;;,ib;;";-"
::i-"or ."."T erat lareque patentibus altar. rpse suo-capiti praebebat coinibus 

".b;;.-cornla fulgebant auro, a.rirr"qu"-in-"äo,
pendebant tereti gemmata monilia collo.

.Drilta 
super frontem parvis argentea lorisvucta movebatur parilique aetatc: nitebantaunbus e geminir circun

i'qu. ,",J""i;ü, ,i"äl,iiJl J:Tj:.- 
t"....

deposito cctcbrarc domos mulcend"qu. .oll"quamliber ignotis manibu, p.".t"r".iot"i"r]
sed tamen an_tc alios, C"ac pulA".rim;;;;r,
gratus erat, Cyparisse, tibi, tu p"Uui";ä;
1d 

noy,tu liquidi ducebas f";;"d ;;:
:.:* texebas varios per cornua flores,

ili,!"" ffi Lf ?,:iä,"T::"',1; ;i",3; 
.' i r r,"

__ ^estus,.erat mcdiusque di.s; soiisquc ,aporeconcava litorei fervebant bracdria C"*ril'-.-
l:::"r tr herbosa posuit sua corpora rcrrace.rvus er arborea f;gus ducebaiJurib;.
::,1. lu.r inprudens iaculo Cypariss;';;;"
lliL"j, :: saevo moriente. 

"uln.." "iJi,, 

--
vsre mon statuit. quae non solacia phoebus
dixit er.ut leviter pro materiaque doleret,admonuiil gemit ille tame

h oc 
_peti 

t 
" 
".;;;;;. iliT;l;fi lllli""ilii..*

::T.t? per inmänsos egesro sanguine flerusrn vtridem verti coeperunt m..bä .oio*,

Li b c r X

:, ..*o qui nivca pcndcbant frontc capilli,
Domda cacsarics 6eri sumptoque rigorc
sid-crcum gracili spcctarc cacuminc caclum.

, Ingcmuit, tristisquc dcus ..tugeberc 
nobis

lugcbisque alios aderisquc dolcntibus,, inquit.

Talc ucmus vatcs attraxcrat lnquc fcrarum
concilio mcdius turba volucrumquc scdcbat.
ut satis inpulsas tcmptavit polticc drordas
ct seusit varios, quamvis divcrsa sonarcnt.
coucordarc modos, hoc voccm carminc movit:"Ab lovc, Musa parcns, (ccdunt fi"t-o_oi" ,"goorlcarmina Dostra movct lovis cst mihi sacpc p",.riii--
dicta prius:.c-ecini plcctro graviorc Gigantes
sparsaquc Phlcgracis victricia fulmina 

-campis.

nunc opus est lcviore lyra. pucrosquc canemus
dlectos superir inconccssisquc pucllas
igpib$ attonitas mcruissc ffiaio" poio"rn.

Rcr supcrum phrygii quonda- ö"iyilo, ._or..arsit, ct inr'enrum est aliquld, quod luppitcr ;r;;, 
-'-'

_quam 
quod crat, mallct. nulla iamcn ifi," 

""r,i-'dignatur, nisi quae possct sua fulmioa ferrc. 
----

ncc mora, percusso mendacibus aäre pcnnis
abripit lliaden; qui nunc quoguc pocula miscct,
invitaquc lovi ncctar lunoDc ministrat,
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Cyparis, der Liliputaner, kam um die Mittagszeit aus
den Staubwolken der Küstenstraße, aus dem ersten,

A kahen Staub des Jahres. Irn Geschirr seines plan-

wagens zwei Falben, kam Cyparis das Meer entlang
wie in allen Jahren zuvor, schrieb mit der peitsc-he

fauc.hende, wirre Zeichen in die Luft und schrie dazu
die Namen von Helden und schönen Frauen gegen

Tomi: So ktindigre der Lilipuraner schon von rveirem
die Lust, den Schmerz und die Trauer und alle Lei-
denschaften jener Lichrspiele an, die er in der Dun-
kelheit der nächsten Tage über den abblätternden
Kalk der Schlachrhausmauer flimmern lassen würde.
Cyparis der Filmvorftihrer kam. Aber es war Fräh-
jahr. Im Keller des Branntweiners oder im Glutschein
einer Esse, in Famas Kolonialwarenladen oder im
Zwielicht eines Speichers, da und dort in Tomi un-
rerbrach man, rvas man eben tat, trat vor die Tür
oder öffnere das Fensrer und blickte dem langsam
heranwehenden Staub rarlos enrgegen. Der Vor-
führer. Cyparis kam zum ersrenmal im Frühjahr
und nichr im August.

Wie in allenJahren zuvor, mit einem langen Strick
an den Planwagen gebunden, Eottete auch diesmal
ein müder, abgezehrter Hirsch dem Gespann hinter-
her. Der Liliputaner ftihrte diesen Hirsch in den
Dörfern der Küste stets als das Königsrier seiner
Heimat vor, die nach seinen Erzählungen irgendwo
im Scharten des Kaukazus lag; er ließ das Tier zu
klirrender lvlarschmusik auf der Hinterhand tänzeln,
zog nach einem solchen Kunststück den schweren
Schädel des Hirsches ofr zu sich herab, flüsterte füm
in einer seltsamen, zärtlichen Sprache ins Ohr und
verkaufte alljährlich das abgervorfene Geweih an den
Meistbietenden in den Dörfern, an irgendeinen Tro-
phäensammler, dem die Abwurfsrangen dann zum
Wahrzeichen und Skelett einer unerftillbaren Jagd-
leidenschafr rvurden. Denn in den unwegsamen,
dornigen Wäldern dieses Küstensric-hes gab es keine
Hirsche.

22

e .r-.- ---t -,, oiaaon h.oinnr beoann Cotta-wie;

Auf dem Plalz vor Famas Laden scharren sich Alte
und Müßige, auch ginige Aschengesichter aus der

Strandprozession und rußige, scheue Kinder um das

Gespann des Vorführers. Batrus, Famas Sohn, roch

an den dagnpfenden Flanken der Pferde und strich

ihnen mit der flachen Hand den Schaum von den

Nüstern. Warum so früh, sprach und fragte es aus

der Schar, während Cyparis die Falben ausschirrte,

warum nicht zur gewohnten Zeit? Und die Sattel-

decke da, die schöne Malerei auf der Plane und das

lvlessing arn Zaumzeug, alles anders und neu? So

schön alles.

Cyparis führre die Rösser an eine steingefaßte

Tränke, aus der Bleßhühner aufilogen, rvarf dem

Hirsch Kastanien und eine Handvoll getrockneter

Rosenknospen vor und blieb bei allen Verrichrungen

ganz undwie immer inseinem leichten Gerede, einem

Tonfall, der in der eisernen Stadt fremd war: Was

brauche siö einer wie er, Cyparis, den Vorschriften

der Jahreszeit zu beugen und mir seiner Ankunft
den Sommer abzuwarten? Der Sommer warte doch

im Gegenteil auf ihn. Dorr, wo Cyparis erscheine,

da sei immer August. Und lachte. Das Zaumzerg,
habe er auf dem Jahrmarkt in Byzanz gegen drei
Voführungen eingetauscht, eine Kostbarkeit. Und

dort habe ihm ein Kulissenmaler auch die Wagen-

plane mit dem Tod eines griechischen Jägers ver-

ziert, Actaeons Tod, eines ldioten, der sein idiotisches

Ende zwischen den Fängen seiner eigenen Schwei&

hunde gefunden habe. Das Tiefrote hier, über deo

Feltenwurf der Plane Versprizte, das Leuchtende, das

ri alles Jägerblut. Und lachte.
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4r a Adfuit buic turbae 
r

nunc arbor. r"* 
""r" ff"tä,:H:i},o":*"

qui citharam nervis et nervis temperat arcum-
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sed tamen an_tc alios, C"ac pulA".rim;;;;r,
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.' i r r,"
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h oc 
_peti 

t 
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".;;;;;. iliT;l;fi lllli""ilii..*
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Domda cacsarics 6eri sumptoque rigorc
sid-crcum gracili spcctarc cacuminc caclum.

, Ingcmuit, tristisquc dcus ..tugeberc 
nobis

lugcbisque alios aderisquc dolcntibus,, inquit.

Talc ucmus vatcs attraxcrat lnquc fcrarum
concilio mcdius turba volucrumquc scdcbat.
ut satis inpulsas tcmptavit polticc drordas
ct seusit varios, quamvis divcrsa sonarcnt.
coucordarc modos, hoc voccm carminc movit:"Ab lovc, Musa parcns, (ccdunt fi"t-o_oi" ,"goorlcarmina Dostra movct lovis cst mihi sacpc p",.riii--
dicta prius:.c-ecini plcctro graviorc Gigantes
sparsaquc Phlcgracis victricia fulmina 
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nunc opus est lcviore lyra. pucrosquc canemus
dlectos superir inconccssisquc pucllas
igpib$ attonitas mcruissc ffiaio" poio"rn.
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quod crat, mallct. nulla iamcn ifi," 
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pyrhagoras sei in einem ka1en, srürmischen Som- Worte und Zeichen auflecLten und ihn dazu anhiel-

mer mit der Argound noctr lange vor Nasos Ankunft ren, immer wieder und anders und neu zu beginnen.

an die Küste der eisernen Stadt geraten; ein Er6nder' In die Krone einer Kiefer' des einzigen Baumes

ein Gelehrrer, der vor dem Regime eines Despoten seiner Bucht, hatte er drei \['indharfen gehängt und

ausseinergriechisc.henHeimatgeflohenwar.ScmoshörteanderHarmoniederan.undabschwellenden
nannte er diese Heimat und schwärmte von der Kraft Kläinge, wann Srurm und damit Besuch vom Meer zu

derZeit,dienichtnurdenDespotendieserlnsel,son.erwartenwar.IndenlangenJahlenderSdlleund
dern alle Herrschafr von Menschen über Menschen Abgesc-hiedenheitbegannerselbstgesprächezuftihren

zermürben und in eine heirere Gemeinsamkeit ver- und redere schließlich wirr, wenn er in die eiserne

wandeln werde. Aber die Briefe und Zeirungsbläner, Stadt kam, hielt vor dem Sölachthaus Ansprachen

ai. ifro im Lauf der Jahre erreiclasen, widerlegten über die Schande der Fleischfresserei, bis Tereus ihn

ihn. 
- 

durch die offenen Fenster mir Schafsherzen und Ge-

-* 
Jahrzehnr oder länger bewohnte der Grieche därmen bewarf'

ein Sreinhaus am Sffand .itt.t def eingesöni$enen Pythagoras behauptete' in den Augen von Kühen

Buchr südlich des Kaps von Tomi - eine Norunter- und Schweinen den Blick verlorener' verwandelter

kunft für Küstenfisch-er, die auf der Heimfahrt von Menschen ebenso zu erkennen wie im Gestarre eines

schwerem Werrer überrascht wurden und dort das fggrunkgnen Erzkochers schon das Lauern des Raub-

Ende eines Unwerters abwarteten. Diese vorn Meer ders; behauPtete, im Verlauf der Wanderung seiner

anseinenStrandg.*'g.'enFischerbliebenlangEeigenenSeeledtegepattz'ertenKörpervonEcbsenund
zeit det einzigeumg"ng-des Einsiedlers; manchmal offizierenbewohntzuhabenundausdiesensöäbigen

nahmen sie ihn an gärd-ihrer Kähne mit nach Tomi, lnkarnationen durch Schüsse erlöst worden zu sein;

wo er rvohlgelitten war' weil er wie ein Bote der behauptete' er habe Städte wie Troia und Karthago

Erleicjrterung immer nur nach glücklich überstan- aus dem Srein aufwachsen und in den Staub zurück-

denen Srürmen ersctrien; ,o *.rrä. es zur Gewohn- sinken sehen - und galt längst als verrückt' als an

heit, ihn zu beschenken. Schwer beladen keuchte er einem blaßblauen Frülxommertag die Trivia in den

nactr solchen Bezuchen über saumpfade zurück in Hden der eisernen stadt einlid und unter dem Ge-

seine Verlassenheir, saß dorr zwisc.hen Treibholz und 3affe des Hafenpublikums ein Verbannter von Bord

Tang und schrieb i' a"r, Sand, damir die wellen seine fng: Eskortierc von zwei wachen des Grenzschutzes

schritt Naso damals das Fallreep hinab, unterschrieb
-25t. in dei Hafenmeisterei ein Bündel Formulare mit

Blaupausen und hockte immer noch schweigend

Ewischen seinem Gepäck an der Mole, als der Schoner

z5z-

LibcrXV
Vir fuit hic, ortu Samius; sed fugerat una

et Samon et dominos odioquc tyrannidis exsul
sponte erat, isquc licet caeli regione remotos
mentc dcos adiit ct, quae natura negabat
visibus humanis, oculis ea pectoris hausit.
cunque animo et vigili pcrspexcrat omnia cura,
in mcdium discenda dabat, coctusque silcnturn
dictaque mirantum magni primordia mundi
ct r?rum causes €t, quid natura, docebat,
quid dcus, undc nives, quae fulninis csset origo,
luppiter an vcnti discussa nubc tonarcnt,
quid quaterct tcrras, qua sidera lege mearent -
et quodcumquc latet. primusguc aninralia mensis
arguit inponi, primus quoquc alibus ora
docta quidem solvit, scd non a credita, verbis:

"Parcitc, mortalcs,. dapibus tcmcrarc ncfandis
corporal sunt fnrges, sunt deducentia ratrro!
pondcre pona suo tumidacque in vitibus uvac,
sunt herbac dulces, sunt quac mitesccrc farrma
mollirique queant. ncc vobis lacteuc unor

Srunden später wieder ablegte und bei gutem Wind

außer Sicht geriet.

In der Verzweiflung dieses Verbannten erkannte

Pythagoras seinen eigenen Schmerz, ja sein eigenes

Schicksal wieder und ging an diesem Tag nicht mehr

an seinen Strand zurück. UnaufhOrlich redend half er

dem Römer, ein leerstehendes Haus zu beziehen, das

ihm in einer toten Gasse zugewiesen worden war,

blieb die ersten Tage des Exils und dann über Wochen

und Monate bei ihm und begleitete ihn schließlich

in die Einöde von Trachila, als die Feindseligkeit der

eisernen Stadt den Verbannten an diesen letzten

Ort versdeß. Als Tomi endlich begriff, daß der Herr

ebenso harmlos war wie der Knecht, wollte aber we-

der der eine noch der andere wieder in das Haus an

der Küste zurück. Trachila war ein sicherer Ort'

, Pythagoras fand in den Antworten und Erzählungen
'Nasos 

nach und nachalleseine eigenen Gedanken und

Empfindungen wieder und glaubte mit dieser Über'

einstimmung endlich eine Harmonie entdeckc zu

haben, die der Überlieferung wert w:rr: Also schrieb er

niclt länger in den Sand, sondern begann lnschriften

zu hintedassen, wohin er auch kam - zuerst waren

es nur die Tische im Keller des Branntweiners, die er

mit Nägeln und einem Taschenmesser gravierte,

später schrieb er mit Tonscherben an Hauswände und

mit Kreide an die Bäume und beschriftete gelegentlich

auch endaufene Schafe und Süweine-

-.-- n^-----.i'l.]
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cripitur occ mclla thymi rcdolentia florc:
prodiga övitias alimcntaque mitia tcllus
suggcrit atguc epulas sine caede ct sanguinc pracbct
carne fcrac sedant iciunia, nec tamc! omncs:
quippc equus et pccudes armcntaquc graminc vivunt
at quibus ingcnium cst inmansuctumque ferumquc,
Armeniac tigrcs iracundique leones

-cumquc 
lupis ursi, dapibus cum sanguine gaudcnt

heut quantum scelus est in visccra visceri condi.
congcstoquc avidum pingucsccre corpore corpus
altcriusquc animantem animantis viverc letol
scilicet in tantis opibus, quas optima matrum
terra parit, nil tc nisi tristia raandcre jacvo
vulncra dcnte iuvat, ritusquc refcrrc Cyclopum?
ncc, nisi pcrdidcris alium, placarc voracis
et malc morati potcris ieiunia ventris?

At vctus illa aetas, cui fccimus auree nomcn,
fetibus arborcis ct, gu:rs humus educat, herbis
foronata fuit ncc polluit ora cruorc.
tunc ct aves tutac movere per aära pcnnas,
ct lcpur Inpavidus mcdiis crravit in awis,
ncc sua crcdulitas pisccm suspcndcrat bamo:
cuncta sinc insidiis nullamguc timcntia fraudcm
plcuaquc pecis crant. postquam non utilis auctor
victibus invidit, quisquis fuit illc, priorum.
corporeasquc dapes avidam demcrsit in alvum,
fccit itcr scelcri. primaquc c cacdc ferarurn
incaluissc putcrr maculatum sanguinc ferrum:
(idquc satis fucrat), nostrumque pctcntia letum
corpora missa ncci salva pietatc fatemur:
scd quam danda ncci, tam non cpulanda fucruntt

Longius indc ncfas abiit, ct prima putatur
hostia rus mcruissc rnori, quia scmina pando
erucret lostro spemquc intcrccpcrat anni,
vitc capcr morsa Bacöi mactatu3 ad arar
dicitur ultoris: nocüit sua culpa duobust
quid meruistir ovcs, placidum pccus inquc tucndor
natum homincs, plcno quac fcrtis in ubcrc ncctar,
mollia quac ;bbis vcatrar vclamine lanae
pracbctis vitague magis quam rnorte iuvatis?

LibcrXV

quid meruere boves, animal sinc fraude dolirguc.
innocuum, sirrplcx, natum tolcrare laborcc?
inncmor cst denum ncc frugum muncrc ögnw,
qui potuit curvi dernpto modo pondcrc aratrl
ruricolam mactarc suum, qui trita labore
illa, quibus toticns durum renovaverat aryum,
tot dcdcrat mcsses, percussit colla sccuri.

Nec satis est, quod alc nefar comnittitur: ipsos
inscripserc deos sceleri, numetrquc supcrnum
cacde laboriferi credunt gaudcrc iuvcnci.
victima labc carcns ct praesantissima forma

, (nan placuissc nocet) vittis pracsigoir ct auro' sistitur ante ara3 auditguc ignara prccanten
inponique suac videt iatcr coraua fronti,

, quas coluit, fruges percussaquc salguinc cultros
I inficit in liquida praevisor foritao unda.
protinus ercptas vivcnti pectorc 6bras
inspiciunt mcntcsquc dcum ectutantur in illis.
undc (fames homini vctitorun tanta ciborun cstl)
audetis vesci, genus o mortalc? guod, oro,

ine facitc ct monitis animos advertitc nosüisl
;cumquc boum dabitis cacsorun mcmbra palato,

fmandere vos vestror gcit? et scntitc colonost
I Et quoniam deus ora movet, scquat ora moventcm
rite dcum, Dclphosgue meos ipsumque recludan
aethera ct augustac rcserabo oracula mcntis.
magna nec ingeniis evestigata priorum,
quaeque diu latuerc, canam. iuvat irc pcr alta
astra, iuvat terrfu ct incrti sede relicta
nube vehi validique umcris insistcrc Atlautic
palantesque homines passim ac rationis cgcntes
despectare procul trepidosque obinrmque tirncntis
sic exhortari scricnquc evolvcrc fati:

O gcnus attonitum gclidac formidinc nortis, i
quid Styga, quid tcncbras ct nomina vana dmctis,..'
matcricm vatum, falsiquc pcricula mundi?.
corpora, sivc rogur flamma, scu tabc vctutat
abstulcrit, mala possc pati non ulla putctist
mortc cetcnt animac sanpcrquc priorc ielicta
scdc novis domibus vivunt habitantquc r.ccpt e
ipse cgo (näin mcmini) Troiani temporc bclli
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wandeln werde. Aber die Briefe und Zeirungsbläner, Stadt kam, hielt vor dem Sölachthaus Ansprachen

ai. ifro im Lauf der Jahre erreiclasen, widerlegten über die Schande der Fleischfresserei, bis Tereus ihn
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Buchr südlich des Kaps von Tomi - eine Norunter- und Schweinen den Blick verlorener' verwandelter

kunft für Küstenfisch-er, die auf der Heimfahrt von Menschen ebenso zu erkennen wie im Gestarre eines
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nahmen sie ihn an gärd-ihrer Kähne mit nach Tomi, lnkarnationen durch Schüsse erlöst worden zu sein;

wo er rvohlgelitten war' weil er wie ein Bote der behauptete' er habe Städte wie Troia und Karthago

Erleicjrterung immer nur nach glücklich überstan- aus dem Srein aufwachsen und in den Staub zurück-

denen Srürmen ersctrien; ,o *.rrä. es zur Gewohn- sinken sehen - und galt längst als verrückt' als an

heit, ihn zu beschenken. Schwer beladen keuchte er einem blaßblauen Frülxommertag die Trivia in den

nactr solchen Bezuchen über saumpfade zurück in Hden der eisernen stadt einlid und unter dem Ge-

seine Verlassenheir, saß dorr zwisc.hen Treibholz und 3affe des Hafenpublikums ein Verbannter von Bord

Tang und schrieb i' a"r, Sand, damir die wellen seine fng: Eskortierc von zwei wachen des Grenzschutzes

schritt Naso damals das Fallreep hinab, unterschrieb
-25t. in dei Hafenmeisterei ein Bündel Formulare mit

Blaupausen und hockte immer noch schweigend

Ewischen seinem Gepäck an der Mole, als der Schoner

z5z-
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Vir fuit hic, ortu Samius; sed fugerat una

et Samon et dominos odioquc tyrannidis exsul
sponte erat, isquc licet caeli regione remotos
mentc dcos adiit ct, quae natura negabat
visibus humanis, oculis ea pectoris hausit.
cunque animo et vigili pcrspexcrat omnia cura,
in mcdium discenda dabat, coctusque silcnturn
dictaque mirantum magni primordia mundi
ct r?rum causes €t, quid natura, docebat,
quid dcus, undc nives, quae fulninis csset origo,
luppiter an vcnti discussa nubc tonarcnt,
quid quaterct tcrras, qua sidera lege mearent -
et quodcumquc latet. primusguc aninralia mensis
arguit inponi, primus quoquc alibus ora
docta quidem solvit, scd non a credita, verbis:

"Parcitc, mortalcs,. dapibus tcmcrarc ncfandis
corporal sunt fnrges, sunt deducentia ratrro!
pondcre pona suo tumidacque in vitibus uvac,
sunt herbac dulces, sunt quac mitesccrc farrma
mollirique queant. ncc vobis lacteuc unor

Srunden später wieder ablegte und bei gutem Wind

außer Sicht geriet.

In der Verzweiflung dieses Verbannten erkannte

Pythagoras seinen eigenen Schmerz, ja sein eigenes

Schicksal wieder und ging an diesem Tag nicht mehr

an seinen Strand zurück. UnaufhOrlich redend half er

dem Römer, ein leerstehendes Haus zu beziehen, das

ihm in einer toten Gasse zugewiesen worden war,

blieb die ersten Tage des Exils und dann über Wochen

und Monate bei ihm und begleitete ihn schließlich

in die Einöde von Trachila, als die Feindseligkeit der

eisernen Stadt den Verbannten an diesen letzten

Ort versdeß. Als Tomi endlich begriff, daß der Herr

ebenso harmlos war wie der Knecht, wollte aber we-

der der eine noch der andere wieder in das Haus an

der Küste zurück. Trachila war ein sicherer Ort'

, Pythagoras fand in den Antworten und Erzählungen
'Nasos 

nach und nachalleseine eigenen Gedanken und

Empfindungen wieder und glaubte mit dieser Über'

einstimmung endlich eine Harmonie entdeckc zu

haben, die der Überlieferung wert w:rr: Also schrieb er

niclt länger in den Sand, sondern begann lnschriften

zu hintedassen, wohin er auch kam - zuerst waren

es nur die Tische im Keller des Branntweiners, die er

mit Nägeln und einem Taschenmesser gravierte,

später schrieb er mit Tonscherben an Hauswände und

mit Kreide an die Bäume und beschriftete gelegentlich

auch endaufene Schafe und Süweine-
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cripitur occ mclla thymi rcdolentia florc:
prodiga övitias alimcntaque mitia tcllus
suggcrit atguc epulas sine caede ct sanguinc pracbct
carne fcrac sedant iciunia, nec tamc! omncs:
quippc equus et pccudes armcntaquc graminc vivunt
at quibus ingcnium cst inmansuctumque ferumquc,
Armeniac tigrcs iracundique leones

-cumquc 
lupis ursi, dapibus cum sanguine gaudcnt

heut quantum scelus est in visccra visceri condi.
congcstoquc avidum pingucsccre corpore corpus
altcriusquc animantem animantis viverc letol
scilicet in tantis opibus, quas optima matrum
terra parit, nil tc nisi tristia raandcre jacvo
vulncra dcnte iuvat, ritusquc refcrrc Cyclopum?
ncc, nisi pcrdidcris alium, placarc voracis
et malc morati potcris ieiunia ventris?

At vctus illa aetas, cui fccimus auree nomcn,
fetibus arborcis ct, gu:rs humus educat, herbis
foronata fuit ncc polluit ora cruorc.
tunc ct aves tutac movere per aära pcnnas,
ct lcpur Inpavidus mcdiis crravit in awis,
ncc sua crcdulitas pisccm suspcndcrat bamo:
cuncta sinc insidiis nullamguc timcntia fraudcm
plcuaquc pecis crant. postquam non utilis auctor
victibus invidit, quisquis fuit illc, priorum.
corporeasquc dapes avidam demcrsit in alvum,
fccit itcr scelcri. primaquc c cacdc ferarurn
incaluissc putcrr maculatum sanguinc ferrum:
(idquc satis fucrat), nostrumque pctcntia letum
corpora missa ncci salva pietatc fatemur:
scd quam danda ncci, tam non cpulanda fucruntt

Longius indc ncfas abiit, ct prima putatur
hostia rus mcruissc rnori, quia scmina pando
erucret lostro spemquc intcrccpcrat anni,
vitc capcr morsa Bacöi mactatu3 ad arar
dicitur ultoris: nocüit sua culpa duobust
quid meruistir ovcs, placidum pccus inquc tucndor
natum homincs, plcno quac fcrtis in ubcrc ncctar,
mollia quac ;bbis vcatrar vclamine lanae
pracbctis vitague magis quam rnorte iuvatis?

LibcrXV

quid meruere boves, animal sinc fraude dolirguc.
innocuum, sirrplcx, natum tolcrare laborcc?
inncmor cst denum ncc frugum muncrc ögnw,
qui potuit curvi dernpto modo pondcrc aratrl
ruricolam mactarc suum, qui trita labore
illa, quibus toticns durum renovaverat aryum,
tot dcdcrat mcsses, percussit colla sccuri.

Nec satis est, quod alc nefar comnittitur: ipsos
inscripserc deos sceleri, numetrquc supcrnum
cacde laboriferi credunt gaudcrc iuvcnci.
victima labc carcns ct praesantissima forma

, (nan placuissc nocet) vittis pracsigoir ct auro' sistitur ante ara3 auditguc ignara prccanten
inponique suac videt iatcr coraua fronti,

, quas coluit, fruges percussaquc salguinc cultros
I inficit in liquida praevisor foritao unda.
protinus ercptas vivcnti pectorc 6bras
inspiciunt mcntcsquc dcum ectutantur in illis.
undc (fames homini vctitorun tanta ciborun cstl)
audetis vesci, genus o mortalc? guod, oro,

ine facitc ct monitis animos advertitc nosüisl
;cumquc boum dabitis cacsorun mcmbra palato,

fmandere vos vestror gcit? et scntitc colonost
I Et quoniam deus ora movet, scquat ora moventcm
rite dcum, Dclphosgue meos ipsumque recludan
aethera ct augustac rcserabo oracula mcntis.
magna nec ingeniis evestigata priorum,
quaeque diu latuerc, canam. iuvat irc pcr alta
astra, iuvat terrfu ct incrti sede relicta
nube vehi validique umcris insistcrc Atlautic
palantesque homines passim ac rationis cgcntes
despectare procul trepidosque obinrmque tirncntis
sic exhortari scricnquc evolvcrc fati:

O gcnus attonitum gclidac formidinc nortis, i
quid Styga, quid tcncbras ct nomina vana dmctis,..'
matcricm vatum, falsiquc pcricula mundi?.
corpora, sivc rogur flamma, scu tabc vctutat
abstulcrit, mala possc pati non ulla putctist
mortc cetcnt animac sanpcrquc priorc ielicta
scdc novis domibus vivunt habitantquc r.ccpt e
ipse cgo (näin mcmini) Troiani temporc bclli
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[2, Panthoidcs Euphorbus cram' cui Pcctorc quondan

haesit in adverso gravis hasta minoris Atridac:
cognovi clipeum, lacvae gestamina nostrac,

nupcr Abanteis tenplo lunonis in Argis.
ilrnia mutantur, nihil intcrit: crrai, ct illinc /'' ig

huc venit, hinc illuc, et quoslibct occuPat artut
spiritus egue feris humana in corPora ftansit
inquc feras noster n€c temPorc deperit ullo;
utquc novis facilis signatur ccra 6guris, 

-
oa" ur"o"t ut fuerat ncc formas scrvat casdem, lt'
sed tamcn ipsa cadem est: anitnarn sic sanper candem

essc, scd in varias doceo migtare 6guras-

ergo, nc pictas sit victa cupidine ventris,
paicite, vaticinor, cogEatas caede nefanda

cxarrbar" anirnas, ncc sanguine sanguis alaturt l?r

Et quoniarr magno feror acquorc plcnaque ventir

vela dcö: nihil est toto. -ggg!391999, 
;13-clb!'

cuncta f,uunt, .*"jE""-:lg:S:-@g.LttgS9'
ipsa guoquc adsiduo labuntur temPora noru,
ioo *ui ac f,umen. ncquc enim consistere f,umen ror

nec levis hora potcst, sed ut unda inpellinrr unda'

urgcturque eadem vcniens urgetque priorem,

tcmpora sic fugiunt Paritcr, paritcrquc scquunnlr'

ct nove Sunt scmPcr; nam quod fuit ante, rclictum est'

fitquc quod haud fuerat, momentaquc crrncta novantul' 18t

Cernis ct emensas in lucem tendcrc noctcg

ct iubar hoc nitidum nigrae succederc nocti'
nec color cst idem caelo' cum lassa quietc

cuncta iaccnt media cumquc albq Lucifcr exit

;Ä d;;"usque alius, cum@cvia lucis r'
tradcnGil-lPhoebo Pallantias- inicit or\9mf

ipsc dei-clipcus, terra cum tollitur ima,

manc rubct, terraquc, rubct, curn conditur ima'

candiilur in summo est, mclior nature quod illic
aethcris est' terräcguc Procul contagia fugit' Itl
nec par aut cadcur nocturnec forma Dianac

essc POtGSt uriquam scmPerquc hodicrna scqucntc'

si cräcit, minor est, maior, si contrahit orbem'

Quidl non in spccies succedcre quattuor anüum

adspicir'aetatkPcragentcmimitaminanostrac? r!'

rram tcner ct lactc$ pucriquc sirnillimus acvo

vcre novo cst: tunc herba reccns ct roboris expers

hrgct ct insolida est ct spc delcctat agrestcs.

omnia tunc florcnt, florumquc coloribus almus
ludit ager, ncquc adhuc virtus in frondibus ulla cst.

äarsit.in aestat?ü post vcr robustior annug

fitquc valcns iuvenisl nequc cnirn robustior actas

ulla ncc uberior, nec quac magis ardeat, ulla est.

excipit autuurnus, posito fcrvorc iuventac
mälurus mitisquc intcr iuvcuernquc s€nemque

tcmpcric rncdius, spersus quoquc tempora canis.
iude senilis hicms trcmulo venit horrida passu,

aut spoliata suos, aut, quos habct, alba capillos.
Nostra quoquc ipsorum sempcr requieque sinc ulla

corpora vertuntur, ncc, guod fuimusvc sumusvc'

cras crimus; fuit iüa dics, qua semina tantum
spcsquc hominum primac rnatris latitavimus alvo.
artiEces natura manus admovit et angi
corpora visceribus distentae condia matris
noluit equc domo vacuas emisit in auras.
editus in lucem iacuit sine viribus infans;
mox quadrupe rituquc tulit sua membra ferarum
paulatimquc tremcns ct nondum poplitc 6rmo
constitit adiutis aliquo conarnine nervis.
indc valcns vcloxque fuit spatiumque iuvcntac
transit ct cmeritis medii quoque tanporis annis

tabitur occiduae per iter declivä scncctac.

subruit haec aevi demoliturquc prioris
robora, fletquc Milon senior, cum spectat inan?s
(illoc, qui fucrant solidorum molc tororuril
Hcrculcis similcst) fluidos penderc laccrtos;
flet quoquc, ut in speculo rugas adspexit anilcs,

Tyndarir ct sccum, cur sit bis rapta, requiril
tcrnpus cdax rcrum, hlque, invidiosa vetustas,
ornnia dcstruitis, vitiataquc dentibus acvi
paulatinr lenta consumitis ornnia mortc.

Haec quoquc non Pcrstant, quac nos clemcnta vocamus:

quasquc viccs peragant, (animos adhibctcl) docebo.
quattuor aetcrnus gcnitalia corpon rnundus

continct; cx illis duo sunt oncrosa suoque
pondcro..in inferius, tellus atquc unda, feruntur;
ct totidem gravitatc catcnt, nulloquc prem€nte

alta petunt, a€r atquc aärc purior ignis.
quac quamquam spatio distant, tamcn omuia 6unt
cx ipsis ct in ipsa cadunt, rcsolutaquc tcllus
in liquidas rarcscit aquar, tcnuehrl in aurag
aäraquc umor abit, dcmpto quoqud pondcrc rursus
in supcror aär tcnuissinur cmicat igtca.
inde retro rcdcunt, idcmquc rctexitur ordo:
ignis cnim dcnsum spissatur in a€ra transit,
hinc in aquas, tellus glomcrata cogitur unda.z

Ncc spccicr sue cuique manct, rcrumquc novatrix
cx aliis alias rcddit nature figuras:
ncc pcrit in toto quicquaur, mihi crcditc. mundo,
scd variat facicmquc novat, nasciquc yocatur

incipcre essc aliud, quam quod fuit ante, rnoriguc,
dcsincrc illud idcm. cun sint huc forcitan illa,
hacc translata illuc, summE temc[ omnia constält.

Nil cquidcm durarc diu sub imaginc cadem

crcdidcrim: sic ad fcmrm vcnistic ab auro,
saccula, sic toticDr vcrsa 6t fortuna locorum,
viö cgo, quod fucrat quondam solidlssima tcllus,
cssc frctum, vidi factar cx acquorc tcrras;
ct procul a pclago conöac iacucrc marinac,
ct vctrus invcnta cst in montibug ancota summig;
quodquc fuit canpus, vallco dccurnrg aquarum
fecit, ct cluvic mons cst dcductus in icquor,
cquc paludosa siccis hunus arct harcds,
guacquc sitim tulcrant, EtaSrreta paludibw umcnt.
hinc foatcs nature novot cnisit, at illic
clausit, ct aut imi commota tremoribus orbis
flumina prosiliunt aut crcaccata rcsidunt.

Sic ubi terrcno Lycus cst cpotus hiaft,
cxsistit procul hinc alioquc rclascitur orc;
sic modo conbibitur, modo tccto gurgitc lapsus

reddinrr Argolicis ingcar Eresinus in arvis,
ct Mysum capitisquc sui ripacquc priorir
pacnitulssc fcrunt, alia nunc irc Caicum.
n€c non Sicanias volvens Amcnanug harcnag

nunc fluit, interdun supprcssir fontibus arct.
antc bibcbatur, nunc quas contingcre nolis,
fundit Anigror equas, postqu.m (nisi vatibus onnit
cripiende 6dcg) illic lavera bimcmbrcs
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vulnera, clavigeri quac fecerat Herculis arcus.
quid? non ct Scythicis Hypanis de montibus ortus,
qui fuerat dulcis, salibus vitiatur amaris?
fluctibus ambitae fuerant Antissa pharosquc
et Phoenissa Tyros: quarum nunc insula nulla est.
Lcucada continuam veteres hebuere coloni:
nunc freta circuäunt. Zancte quoque iuncta fuisse
dicitur ltaliae, doncc conEnia pontus
absolit et mcdia tellurcm rcppulit unda.
si quacras Helicen a Burin, Adraidas urbes,
invenies sub aquis, ct adhuc ostendere nautae
inclinata solent cum moenibus oppida mersis.

Est prope Pittheam tumulus iio"".n", sine ullis
arduus arboribus, quondam planissima campi
area, nunc tumulus; nam (res horrenda relatul)
vis fera ventorum, caecis inclusa cavernis,
exspirare aliqua cupiene, luctataque frustra
liberiore frui caeto, cum carcere rima
nulla foret toto nec pervia flatibus esset,
extentam tumefecit humum, ceu spiritus oris
tendere v_gs:ige_m solet aut direpta üicorni
terga capro; tumor illc loci permansit et alti
collis habet speciem, longoque induruit aevo.

Plurima cum eubcant audita et cognita nobis,
pauca super referam. quid? nou et lympha figuras
datrlue capitque novas? medio tua, 

"oriig., 
-ern*on,

unda die gelida est, ortuilue obituque cal-escit.
admotie Athamanas aquis accendeie lignum
narratur, minimos cum luna recessit in orbes.
flumen habent Cicones, quod potum saxea reddit
viscera, guod tactis inducit marmora rebus.
Crathis et hinc Sybaris, nostris conterminus oris,
clectro similes faciuot auroguc capillos.

Quodquc magis mirum cst, suut qui non corpora tantum,
vcrum animos etiam valcant mutare liquores.
cui nou audita cst obscenae Salmacis undac

t86

sive, quod indigenac memorant, Amythaone natus,
Proetidas attoDitas postquam per carmeu et herbäs
eripuit furiis, purgamina mentis iu illas
misit aquas odiumquc mcri permansit in undis.
huic fluit effecru dispar Lyncesrius amnis,
guem quicumquc parum moderato gutture traxit,
haud aliter tiubat, quam si rner" 

"ioa 
bibisset.

cst lacus Arcadiac (Pheneon dixcrc priores),
ambiguis suspcctus aquis, quas nocte timcto:
noctc nocent potae, sine noxa luce bibuntur-

Sic alias atiasquc lacus ct flumina vires
concipiunt, tempusquc fuit, quo navit in undis,
nunc sedet Ortygie. timuit concursibus Argo
undarum sparsas Symplegadas elisarum,
quae nunc inmotae perstant ventisquc resistunt.

Nec, quae sulphureis ardet fornacibus, Aetnc
ignea semper erit; neque enim fuit ignea sempcr.
nam sivc est animal tellus et vivit habetque
spiramcnta locis flammam exhalanria multis,
spirandi mutare vias, quotiensque movetur,
has 6nire potest, illas aperire cavernas;
sive leves imis venti cohibcntur io antris
saxaque cum saxis et habcntem semina flammac
materiem iactaot, ca concipit ictibus ignem,
antra relinquentur sedatis frigida ventis,
sive bitumineac rapiuut incendia vires
luteave exiguis ardescunt sulphura fumis:
nempc ubi terra cibos alimcntaque pinguia flammac
non dabit absumptis per loogum viribus aevum
naturaeque suum nutrimcn deerit edaci,
non fcret illa famem desertaque deseret ignis.

Esec viros fame cst in Hyperborea pallenc,
qui solcant levibus vclari corpora plumir,
cum Tritouiacam novicns subiere paludcm.
haud cquidem credo: sparsae quoque membra vencnis
exerccre artes Scythides memorantur easdem.

Siqua 6des rebus tamen est addenda probatis,
nonne vides, quaecumque mora fluidove calorc
corpora tabueriut, in parva animalia verti?
i quoquc, delectos mactatos obrue tauros:
(cognita rcs usu) de purri viscere passim

florilegae nascuntur apes, quae more parentum
rura colunt operique faveut in spemque laborant;
pressus humo bellator equus crqfuonis origo est;
concava litoreo si demas bracdria cancro,
cctera supponas terrae, de parte sepulta
scorpius exibit caudaque minabitur unca.
quaeque solent canis frondes intexere 6lis
agrestes tineae (res obscrvata colonis)
ferali mutant cum papilione 6guram.
semina limus habet virides generanria rauas,
et generat truncas pedibus, mox apta natando
crura dat, utque eadem sint longis saltibus apta.
postcrior partes superat mensura priores.
nec catulus, partu quem reddidit ursa rccenti,
sed male viva caro est: tambendo matcr in artus
6ngit et in formam, quantam capit ipsa, reducit.
nonne vides, quos cera tegit sexangula, fetus
melliferarum apium, sine membris corpora nasci
et serosgue pedes serasque adsumere peDnas?
lunonis volucrem, quae cauda sidera portat,
armigerumque lovis Cythereiadasque columbas
et genus omne avium mediis e partibus ovi,
ni sciret 6eri, quis nasci posse putaret?
sunt qui, cum clauso putrefacta est spiua seputcro,
mutari credant humanas angue medullas.

Haec tamen ex aliis geueris primordia ducunt:
una est, quae reparet seque ipsa rcseminet, ales:
Assyrii phocnica vocant: non frugc neque herbis.
sed turis lacrimis ct suco vivit amomi.
hacc ubi quinque suae conplevit saccula vitae,
ilicis in ramis tremulaeque cacumine palmae
unguibus et puro nidum sibi construit ore.
quo simul ac casias et nardi lenis aristas
quassaquc cum fulva substravit cinnama murra.
se super inponit initque in odoribus acwm.
inde ferunt, totidem qui vivere debeat annos,
corpore de patrio parvum phoenica renasci.
cum dedit huic aetas vires onerique ferendo est.
ponderibus nidi ramos levat arboris altae
fertque pius cunasque suas patriumquc sepulcrum,
pergue leves auras Hyperionis urbe potitus
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Aetbiopesque lacus? guos si quis faucibus hausit,
aut furit aut patitur mirum gravjtatc soporcm.
Clitorio quicumquc sirim dc ionte levavii,
vina fugit gaudetquc meris abstemius undis:
seu vis est in aqua calido connaria vino,
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[2, Panthoidcs Euphorbus cram' cui Pcctorc quondan

haesit in adverso gravis hasta minoris Atridac:
cognovi clipeum, lacvae gestamina nostrac,

nupcr Abanteis tenplo lunonis in Argis.
ilrnia mutantur, nihil intcrit: crrai, ct illinc /'' ig

huc venit, hinc illuc, et quoslibct occuPat artut
spiritus egue feris humana in corPora ftansit
inquc feras noster n€c temPorc deperit ullo;
utquc novis facilis signatur ccra 6guris, 

-
oa" ur"o"t ut fuerat ncc formas scrvat casdem, lt'
sed tamcn ipsa cadem est: anitnarn sic sanper candem

essc, scd in varias doceo migtare 6guras-

ergo, nc pictas sit victa cupidine ventris,
paicite, vaticinor, cogEatas caede nefanda

cxarrbar" anirnas, ncc sanguine sanguis alaturt l?r

Et quoniarr magno feror acquorc plcnaque ventir

vela dcö: nihil est toto. -ggg!391999, 
;13-clb!'

cuncta f,uunt, .*"jE""-:lg:S:-@g.LttgS9'
ipsa guoquc adsiduo labuntur temPora noru,
ioo *ui ac f,umen. ncquc enim consistere f,umen ror

nec levis hora potcst, sed ut unda inpellinrr unda'

urgcturque eadem vcniens urgetque priorem,

tcmpora sic fugiunt Paritcr, paritcrquc scquunnlr'

ct nove Sunt scmPcr; nam quod fuit ante, rclictum est'

fitquc quod haud fuerat, momentaquc crrncta novantul' 18t

Cernis ct emensas in lucem tendcrc noctcg

ct iubar hoc nitidum nigrae succederc nocti'
nec color cst idem caelo' cum lassa quietc

cuncta iaccnt media cumquc albq Lucifcr exit

;Ä d;;"usque alius, cum@cvia lucis r'
tradcnGil-lPhoebo Pallantias- inicit or\9mf

ipsc dei-clipcus, terra cum tollitur ima,

manc rubct, terraquc, rubct, curn conditur ima'

candiilur in summo est, mclior nature quod illic
aethcris est' terräcguc Procul contagia fugit' Itl
nec par aut cadcur nocturnec forma Dianac

essc POtGSt uriquam scmPerquc hodicrna scqucntc'

si cräcit, minor est, maior, si contrahit orbem'

Quidl non in spccies succedcre quattuor anüum

adspicir'aetatkPcragentcmimitaminanostrac? r!'

rram tcner ct lactc$ pucriquc sirnillimus acvo

vcre novo cst: tunc herba reccns ct roboris expers

hrgct ct insolida est ct spc delcctat agrestcs.

omnia tunc florcnt, florumquc coloribus almus
ludit ager, ncquc adhuc virtus in frondibus ulla cst.

äarsit.in aestat?ü post vcr robustior annug

fitquc valcns iuvenisl nequc cnirn robustior actas

ulla ncc uberior, nec quac magis ardeat, ulla est.

excipit autuurnus, posito fcrvorc iuventac
mälurus mitisquc intcr iuvcuernquc s€nemque

tcmpcric rncdius, spersus quoquc tempora canis.
iude senilis hicms trcmulo venit horrida passu,

aut spoliata suos, aut, quos habct, alba capillos.
Nostra quoquc ipsorum sempcr requieque sinc ulla

corpora vertuntur, ncc, guod fuimusvc sumusvc'

cras crimus; fuit iüa dics, qua semina tantum
spcsquc hominum primac rnatris latitavimus alvo.
artiEces natura manus admovit et angi
corpora visceribus distentae condia matris
noluit equc domo vacuas emisit in auras.
editus in lucem iacuit sine viribus infans;
mox quadrupe rituquc tulit sua membra ferarum
paulatimquc tremcns ct nondum poplitc 6rmo
constitit adiutis aliquo conarnine nervis.
indc valcns vcloxque fuit spatiumque iuvcntac
transit ct cmeritis medii quoque tanporis annis

tabitur occiduae per iter declivä scncctac.

subruit haec aevi demoliturquc prioris
robora, fletquc Milon senior, cum spectat inan?s
(illoc, qui fucrant solidorum molc tororuril
Hcrculcis similcst) fluidos penderc laccrtos;
flet quoquc, ut in speculo rugas adspexit anilcs,

Tyndarir ct sccum, cur sit bis rapta, requiril
tcrnpus cdax rcrum, hlque, invidiosa vetustas,
ornnia dcstruitis, vitiataquc dentibus acvi
paulatinr lenta consumitis ornnia mortc.

Haec quoquc non Pcrstant, quac nos clemcnta vocamus:

quasquc viccs peragant, (animos adhibctcl) docebo.
quattuor aetcrnus gcnitalia corpon rnundus

continct; cx illis duo sunt oncrosa suoque
pondcro..in inferius, tellus atquc unda, feruntur;
ct totidem gravitatc catcnt, nulloquc prem€nte

alta petunt, a€r atquc aärc purior ignis.
quac quamquam spatio distant, tamcn omuia 6unt
cx ipsis ct in ipsa cadunt, rcsolutaquc tcllus
in liquidas rarcscit aquar, tcnuehrl in aurag
aäraquc umor abit, dcmpto quoqud pondcrc rursus
in supcror aär tcnuissinur cmicat igtca.
inde retro rcdcunt, idcmquc rctexitur ordo:
ignis cnim dcnsum spissatur in a€ra transit,
hinc in aquas, tellus glomcrata cogitur unda.z

Ncc spccicr sue cuique manct, rcrumquc novatrix
cx aliis alias rcddit nature figuras:
ncc pcrit in toto quicquaur, mihi crcditc. mundo,
scd variat facicmquc novat, nasciquc yocatur

incipcre essc aliud, quam quod fuit ante, rnoriguc,
dcsincrc illud idcm. cun sint huc forcitan illa,
hacc translata illuc, summE temc[ omnia constält.

Nil cquidcm durarc diu sub imaginc cadem

crcdidcrim: sic ad fcmrm vcnistic ab auro,
saccula, sic toticDr vcrsa 6t fortuna locorum,
viö cgo, quod fucrat quondam solidlssima tcllus,
cssc frctum, vidi factar cx acquorc tcrras;
ct procul a pclago conöac iacucrc marinac,
ct vctrus invcnta cst in montibug ancota summig;
quodquc fuit canpus, vallco dccurnrg aquarum
fecit, ct cluvic mons cst dcductus in icquor,
cquc paludosa siccis hunus arct harcds,
guacquc sitim tulcrant, EtaSrreta paludibw umcnt.
hinc foatcs nature novot cnisit, at illic
clausit, ct aut imi commota tremoribus orbis
flumina prosiliunt aut crcaccata rcsidunt.

Sic ubi terrcno Lycus cst cpotus hiaft,
cxsistit procul hinc alioquc rclascitur orc;
sic modo conbibitur, modo tccto gurgitc lapsus

reddinrr Argolicis ingcar Eresinus in arvis,
ct Mysum capitisquc sui ripacquc priorir
pacnitulssc fcrunt, alia nunc irc Caicum.
n€c non Sicanias volvens Amcnanug harcnag

nunc fluit, interdun supprcssir fontibus arct.
antc bibcbatur, nunc quas contingcre nolis,
fundit Anigror equas, postqu.m (nisi vatibus onnit
cripiende 6dcg) illic lavera bimcmbrcs
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vulnera, clavigeri quac fecerat Herculis arcus.
quid? non ct Scythicis Hypanis de montibus ortus,
qui fuerat dulcis, salibus vitiatur amaris?
fluctibus ambitae fuerant Antissa pharosquc
et Phoenissa Tyros: quarum nunc insula nulla est.
Lcucada continuam veteres hebuere coloni:
nunc freta circuäunt. Zancte quoque iuncta fuisse
dicitur ltaliae, doncc conEnia pontus
absolit et mcdia tellurcm rcppulit unda.
si quacras Helicen a Burin, Adraidas urbes,
invenies sub aquis, ct adhuc ostendere nautae
inclinata solent cum moenibus oppida mersis.

Est prope Pittheam tumulus iio"".n", sine ullis
arduus arboribus, quondam planissima campi
area, nunc tumulus; nam (res horrenda relatul)
vis fera ventorum, caecis inclusa cavernis,
exspirare aliqua cupiene, luctataque frustra
liberiore frui caeto, cum carcere rima
nulla foret toto nec pervia flatibus esset,
extentam tumefecit humum, ceu spiritus oris
tendere v_gs:ige_m solet aut direpta üicorni
terga capro; tumor illc loci permansit et alti
collis habet speciem, longoque induruit aevo.

Plurima cum eubcant audita et cognita nobis,
pauca super referam. quid? nou et lympha figuras
datrlue capitque novas? medio tua, 

"oriig., 
-ern*on,

unda die gelida est, ortuilue obituque cal-escit.
admotie Athamanas aquis accendeie lignum
narratur, minimos cum luna recessit in orbes.
flumen habent Cicones, quod potum saxea reddit
viscera, guod tactis inducit marmora rebus.
Crathis et hinc Sybaris, nostris conterminus oris,
clectro similes faciuot auroguc capillos.

Quodquc magis mirum cst, suut qui non corpora tantum,
vcrum animos etiam valcant mutare liquores.
cui nou audita cst obscenae Salmacis undac
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sive, quod indigenac memorant, Amythaone natus,
Proetidas attoDitas postquam per carmeu et herbäs
eripuit furiis, purgamina mentis iu illas
misit aquas odiumquc mcri permansit in undis.
huic fluit effecru dispar Lyncesrius amnis,
guem quicumquc parum moderato gutture traxit,
haud aliter tiubat, quam si rner" 

"ioa 
bibisset.

cst lacus Arcadiac (Pheneon dixcrc priores),
ambiguis suspcctus aquis, quas nocte timcto:
noctc nocent potae, sine noxa luce bibuntur-

Sic alias atiasquc lacus ct flumina vires
concipiunt, tempusquc fuit, quo navit in undis,
nunc sedet Ortygie. timuit concursibus Argo
undarum sparsas Symplegadas elisarum,
quae nunc inmotae perstant ventisquc resistunt.

Nec, quae sulphureis ardet fornacibus, Aetnc
ignea semper erit; neque enim fuit ignea sempcr.
nam sivc est animal tellus et vivit habetque
spiramcnta locis flammam exhalanria multis,
spirandi mutare vias, quotiensque movetur,
has 6nire potest, illas aperire cavernas;
sive leves imis venti cohibcntur io antris
saxaque cum saxis et habcntem semina flammac
materiem iactaot, ca concipit ictibus ignem,
antra relinquentur sedatis frigida ventis,
sive bitumineac rapiuut incendia vires
luteave exiguis ardescunt sulphura fumis:
nempc ubi terra cibos alimcntaque pinguia flammac
non dabit absumptis per loogum viribus aevum
naturaeque suum nutrimcn deerit edaci,
non fcret illa famem desertaque deseret ignis.

Esec viros fame cst in Hyperborea pallenc,
qui solcant levibus vclari corpora plumir,
cum Tritouiacam novicns subiere paludcm.
haud cquidem credo: sparsae quoque membra vencnis
exerccre artes Scythides memorantur easdem.

Siqua 6des rebus tamen est addenda probatis,
nonne vides, quaecumque mora fluidove calorc
corpora tabueriut, in parva animalia verti?
i quoquc, delectos mactatos obrue tauros:
(cognita rcs usu) de purri viscere passim

florilegae nascuntur apes, quae more parentum
rura colunt operique faveut in spemque laborant;
pressus humo bellator equus crqfuonis origo est;
concava litoreo si demas bracdria cancro,
cctera supponas terrae, de parte sepulta
scorpius exibit caudaque minabitur unca.
quaeque solent canis frondes intexere 6lis
agrestes tineae (res obscrvata colonis)
ferali mutant cum papilione 6guram.
semina limus habet virides generanria rauas,
et generat truncas pedibus, mox apta natando
crura dat, utque eadem sint longis saltibus apta.
postcrior partes superat mensura priores.
nec catulus, partu quem reddidit ursa rccenti,
sed male viva caro est: tambendo matcr in artus
6ngit et in formam, quantam capit ipsa, reducit.
nonne vides, quos cera tegit sexangula, fetus
melliferarum apium, sine membris corpora nasci
et serosgue pedes serasque adsumere peDnas?
lunonis volucrem, quae cauda sidera portat,
armigerumque lovis Cythereiadasque columbas
et genus omne avium mediis e partibus ovi,
ni sciret 6eri, quis nasci posse putaret?
sunt qui, cum clauso putrefacta est spiua seputcro,
mutari credant humanas angue medullas.

Haec tamen ex aliis geueris primordia ducunt:
una est, quae reparet seque ipsa rcseminet, ales:
Assyrii phocnica vocant: non frugc neque herbis.
sed turis lacrimis ct suco vivit amomi.
hacc ubi quinque suae conplevit saccula vitae,
ilicis in ramis tremulaeque cacumine palmae
unguibus et puro nidum sibi construit ore.
quo simul ac casias et nardi lenis aristas
quassaquc cum fulva substravit cinnama murra.
se super inponit initque in odoribus acwm.
inde ferunt, totidem qui vivere debeat annos,
corpore de patrio parvum phoenica renasci.
cum dedit huic aetas vires onerique ferendo est.
ponderibus nidi ramos levat arboris altae
fertque pius cunasque suas patriumquc sepulcrum,
pergue leves auras Hyperionis urbe potitus
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Aetbiopesque lacus? guos si quis faucibus hausit,
aut furit aut patitur mirum gravjtatc soporcm.
Clitorio quicumquc sirim dc ionte levavii,
vina fugit gaudetquc meris abstemius undis:
seu vis est in aqua calido connaria vino,
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DES LATE INUNTERR ICHTS

( 2. TEIL )

2. Problemfeld:

mündlichen

Ee:!errs{sle

PIgg!

Unter der etwas diffusen Bezeichnung trRealienkunde' versteht
der AlLphilologe a1le Erscheinungsformen des geistigen und
materiellen Lebens des antiken Kulturkreises (insbes. der
römischen Kultur), wie etL'a staat und Gesellschaft, Recht,
Religion, LiteraLur, Philosophie, Erziehung und Unterricht,
Kunst , Heerwesen u. a. ( 1 ) . Die Realienkunde ( oder besser
Altertumskunde) berücksichtigt auch die nichtliterarischen
Zeugnisse vom Leben in der Antike und bildet so die Er=
gänzung z:ur hlort- oder Textphilologie.
An dieser ste11e sei ein kurzer historischer Rückblick ge=

st,attet. Das Bemühen um eine enzyklopädische Altertumswissen=
schaft 1äßt sich bis in die ZeiE der Renaissance zurückver=
folgen. Man erforschte nicht nur den LIorLsinn der antiken
Texte, sondern kümmerte sich auch um die in ihnen genannten
Sachen und Gegenstände und ganz allgemein um die historischen
Bedingungen, unter denen antike Texte entstanden sind. (2)

Vg1. dazu die an Schulen benützten Lernbehelfe:
R.Scheer: Röm. Realienkunde (neuerdings Kulturkunde), ldien 1974:
H.Krefeld(Hrsg.): Res Romanae, Frankfurt 1967 ;
0.Leggewie(Hrsg.): Die hlelt der Griechen und RömerMinster1968.

Vg1. dazu G.Jäger: Einführung in die k1ass. philologie,
München I975, S. 148-151.

STREIFZÜGE DURCH PROBLEMFELDER

3
DierfRealienkunde" im LateinunLerricht und in der

a) Historischer Rückblick und Ans
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fm 19. Jahrhundert wurde die Philo1-ogie durch eine umfassende.

Altertumswissenschaft ergänzL (Christian Gottlob Heyne, Friedrich
August l,ilolf ) , weil deren Vertreter über zeugt waren, daß eine
fruchtbare Textinterpretation nur durch Kenntnis der alter=
tumswissenschafLlichen Teildisziplinen mög1ich sei.
August Boeckh(3) und besonders Ulrich von hlilamowitz-Moel1en=
dorf(4) begründeten eine mehr historisch als humanistisch
ausgerichtete Altertumswissenschaft, die den Anspruch erhebt,
ohne subjektive hlertung a1le Phänomene der Antike z! erfassen. -
SoweiU der historische Rückblick.
Diese Einbeziehung der Altertumswissenschaft in die Text=
phil-ologie fand auch in der Didaktik des altsprachlichen
Unterrichts (AU) ihren Niederschlag(5): Sie prägte den Be=

grif f ttGesamtinterpretationtt. f hr Credo ist die möglichst
umfassende Textinterpretation durch das Zusammenwirken von

Text- und Kulturwissenschaft. Die Vertreter dieser didaktischen
Konzeption müssen jedoch einräumen, daß eine derartige Gesamt=

i.nterpretation im vo11en Umfang an der Schule nicht. durch=
führbar ist. Eine Methode, wenigstens ansaLzweise zv einer
Gesamtinterpretation im Unterricht zu gelangen, schlägt.
P. trlü1fing vor, indem er die Realien bereits in den beginnenden
Sprachunterricht einbezogen wissen will und so die t.ext=
pragmatische Sichtweise betont(6). Dieses Verfahren, so

ltlü1f ing, könne daz:u verhelf en, di-e einseitige textimmanente
fnterpretation zu überwinden.

b) Die ttRealienkundett in der Unterrichts raxis und alsp

Bestandteil der mündlichen Reife rrg!gre-(Z)

Ich verrate den Fachkollegen kein Geheimnis, $/enn ich sage 
'

daß in der Unterrichtspraxis (bes. an der Kurzform - und

ich nehme mich hier selbst nicht aus) die Reallenkunde

häufig sehr stiefmütterlich behandelt wird. Der Grund dafür
ist einleuchtend: Das primäre Unterrichtsziel isL nach wie

vor die Übersetzungsfähigkeit bei den Schü1ern, und damit

hat der Lehrer bei dem spärlichen Stundenangebot des
ttverkürzten Lateinunterri-chtsrf a1le Hände vo11 zu Lun.

Dennoch muß ein Mindestmaß an Realien geboten werden, da

Realienfragen in der mündlichen Reifeprüfung einen Teil der

Aufgabenstellung bilden.
Irtelche Methoden der Realienvermittlung in der Unterrichts=
praxis bieten sich an?

1. Der Lehrer 1äßt die Schü1er die Realien in ein Merkheft

eintragen. Er reserviert dafür eine gewisse Stundenzahl
( etwa 1x pro lrtoche bzw, 14-tägig ).

2. Der Lehrer erarbeitet gemeinsam mit den Schülern äusge=

wählte Kapitel in Hilfsbüchern zur Realienkunde, z.B.
anhand der ttRömischen Realienkundett von R. Scheer

(Siehe Anm. 1 , S. 1 ) , die im Rahmen der Schulbuchaktion

angeboten wird . Dazu eine persön1i-che Bemerkung: Ich
habe in früheren Jahren dieses Buch selbst im Unterricht
benüEzt. Abgesehen von vielen Einwänden, die man a1s

Hi_storiker dagegen einbringen könnte, fand es die Mehr=

zahi. der Schü1er Lrocken und langweilig. Außerdem

(7) Die folgenden Ausführungen bezi-ehen sich auf die
Unterrichtserfahrungen an der "Kurzformtt (4-jähriges
Latein), doch sie können m.E. auch auf die t'Langform"

angewendet. werden.

(3)

(4)

(s)

(6)

A.Boeckh: Ency-klopädie und Methodologie der philologischen
hli-ssenschaf ten, hrsg. v. E. Bratuschek ,Leipzig I877 .

U.von hlilamowitz-Moellendorf: Geschichte der Philologie,
Leipzig 192I.

Vgl.dazu: H.Cancik: Amphitheater. Zum Probl-em der Gesamt=
interpretation am Bp. v. Statius,SilvaeIf
Leo Mansuetus; in: AU L4 ,3,I977, S.66-81 .

P. Idü1f ing: Altertumskunde-Die It/e1t der Römer im Latei-n=
unLerricht,
in: W.Höhn N.Zink(Hrsg. ): Handbuch für den
Lateinunterricht, Sekundarstufe II,
Frankfurt 1979, S. 300.333.
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(7) Die folgenden Ausführungen bezi-ehen sich auf die
Unterrichtserfahrungen an der "Kurzformtt (4-jähriges
Latein), doch sie können m.E. auch auf die t'Langform"

angewendet. werden.

(3)

(4)

(s)

(6)

A.Boeckh: Ency-klopädie und Methodologie der philologischen
hli-ssenschaf ten, hrsg. v. E. Bratuschek ,Leipzig I877 .

U.von hlilamowitz-Moellendorf: Geschichte der Philologie,
Leipzig 192I.

Vgl.dazu: H.Cancik: Amphitheater. Zum Probl-em der Gesamt=
interpretation am Bp. v. Statius,SilvaeIf
Leo Mansuetus; in: AU L4 ,3,I977, S.66-81 .

P. Idü1f ing: Altertumskunde-Die It/e1t der Römer im Latei-n=
unLerricht,
in: W.Höhn N.Zink(Hrsg. ): Handbuch für den
Lateinunterricht, Sekundarstufe II,
Frankfurt 1979, S. 300.333.
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3

besteht bei Verwendung solcher Hilfsbücher die

Gefahr, durch "Stoffhuberei" die Schü1er einseitig

zt) überfordern. Der altsprachliche Unterricht so11

nichtinei.neKlassischePhilologieundAltertums=
kunde en m:-niature ausarten' (8.)

DerLehrerselbsterStelltalsArbeitsunterlageein
Skriptum, irr dem er nach seinem Ermessen und gemäß

den von ihm gesteckten UnterrichEszi-elen Intentionen

und SchwerPunkte setzt '

In welchem Umfang und mit welcher Intensität auch

immer Realien behandelE werden' in der Unterrichts=

praxis haben die Kenntnisse der Realien bei der Ge=

samtleistungsbeurteilung gegenüber der Bewertung der

ÜbersetzungsfähigkeiL geringes Gewicht' Sie geben a1len=

fal1s be i "Zw|-schennoLentt den Ausschlag zum Besseren

bzw. schlechteren. Noch krasser zeigt sich dieses "Be=

wertungsdef].zi-t" der Realien in der Mündlichen Reife=

prüfung aus Latein:
Die Form der mündlichen Matura umfaßt gemäß den Reife=

prüfungsvorschriften drei Aufgabenstellungen:

I. Die Übersetzung eines (unbekannten) Textes in einem

Umf ang von ca ' B0 100 I^lörtern

II. Realienfrage (a)

III. Realienfrage (b)

Punktlistobligat;vondenAufgabenstellungenllund
III kann der Kandidat jeweils eine abwäh1en' Die Punkte

IIundIIIumfaSSenüblicherweiseSachthemen,wiez.B.
Biographi-en anti-ker Autoren ( "Leben und werke" ) , Geschichte

der 1at. Sprache, die römische Frühgesch j-chte, die
Ämter, die Provinzen, das Heerwesen, die Philosophie,
die Religion, Österreich zur Römerzei-t u.a.
Bei der Durchführung ergibt sich für mich jedenfalls immer

die Crux der Ze:rteinteilung ( und ich glaube, ich bin
damit nicht a11ein ) . Die Übersetzung des Textes, ver=

bunden mit Fragen zvr Syntax und Textgrammatlk, ver=

schlingt den größten Teil der streng limitierten
PrüfungszeiL von 15 Minuten; die Aufgabenstellung 2

bzw. 3 bildet dann mej.st nur eine Art Anhängse1. Nicht
selten kommt es vor, daß der Kandidat vom Prüfer ( oder

vom Vorsitzenden der Prüfungskommission ) mitten im

Redef1uß Itabgewürgt" wird. Die Leistungsbewertung
orientiert sich vorwiegend an der Übersetzungsfähig=
keit, ni-chL an der BeantworLung der Realienfrage. Dieses

schon eingangs festgestellte Bewertungsdefizi-t (siehe S.

wird in keinem anderen Prüfungsfach so deutlich wie in
Latein.
Allerdings erfordert die Beantwortung der Realienfragen
in der üblichen Form (siehe S. ) meiner Meinung nach

keine besonderen geistigen Fähigkeiten. Sie artet oft
genug zu einem b1oßen Aufzäh1en von Fakten und Daten

aus. Unter diesem Aspekt erscheint es gerechtfertigt,
daß die Gewichtung bei der Bewertung gering ist. Die oben

angestellten Überlegungen führen uns zu einem weiteren
Problen: Schü1er, die Latein a1s Reifeprüfungsfach wäh-

1en, treten in der RegeJ- zu.r schriftlichen und mündlichen

Prüfung an. In beiden Fä11en ist die Überprüfung der

Übersetzungsleistung das entscheidende Kriterium;
die mündliche Prüfung ist (teilweise) eine Reproduktion
der schriftlichen Matura. Die nach dem derzeitigen Modus

durchgeführte mündliche Lateinmatura weist meines Er-
achtens nicht oder nur bedingt die Merkmale auf, die eine

mündliche Prüfung haben so11te und die sie von der

schriftlichen Prüfung unterscheidet: näm1ich vom Prüfling

)

(8) ve1. R.Nickel: AltsPrachlicher
Darmstad t 1973 ,

Unterricht,
s.168.
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T 7

Eigenschaften und Fähigkeiten zr verlangen, wie rasche

Auffassungsgabe, geistige Beweglichkeit, die FähigkeiL,

klar und präzise z! formulieren, auf weiterführende
Fragen des Prüfers exakt einzugehen, kurzum: die
ttkommunikativent' Fähigkeiten. (9)

c ) Vorschläg e zur AufwerLun g der mündlichen ReifePrüfun e

Eine Aufwertung der mündlichen Prüfung 1ieße sich dadurch

erreichen, daß solche Realj-enfragen' die nur reproduktiven

Charakter haben, gätr z od.er teilweise durch ttlnterpreta-

tionsaufgaben" erseLzt werden ("Interpretationt' verstanden

als ZieL einer Auseinandersetzung mit dem Text). Das setzt

natürlich voraus, daß im AU neben das sprachl-iche Lehr-

ziel zunehmend inhalrliche Lernziele (Interpretation und

thematische Erschließung altsprachlicher Texte) treten

müssen. Es sollte auch an Lurzformen in beschränktem

Maß mög1ich sein, ausgewäh1te Textstellen (ab der zweiten

Hälfte des zweiten Lateinjahres: cäsar, Sa1lust, cicero

und besonders Catull ) in Übersetzung und Interpretation

unter textpragmatischen und oder textgrammatischen Gesichts-

punkten zu behandeln. (10)

(9) Ausfütnlicher d.azu : K.Bayer(Hrsg. ) : Leistungsmessung

im AU, Donauwörth I976, S.1 lBff.
( 10 ) Vg1 . den Beitrag von K. -H. Töchterle z Zur unterricht-

lichen Behandlung von Plinius d.J.
ep.X96 u. 97,in: Didactica Classica
Gandensia, GenL 1980 /8I, S.20f, l08fJ

38

d) Mode11 zur Gestaltun g der mü. Reife prü fung
in ttneuertt Form ( 11)

I. Übersetzung eines (unbekannten) Textes

II. fnterpretationsaufgabe: Bp. Catu11, c

möglichkeit zw. If. und III. )

Tex t

(wie bisher obligat)

85 (trJah1=

(11) Dieses Modellbeispiel ist
dargestellt.

( 12 ) Vg1. U. Tipp: Neue Formen

Latein, in:

fortasse requiris.
et excrucior.

hier nur skizzenhaft

der LeisLungsmessung in
K.Bayer (hrsg. ): ä.0.,S.135.

Odi et amo,

Nescio,
quare id faciam,
sed fieri sentio

a)

b)

UberseEzung des (bekannten) Textes
Interpretati-on: Mögliche Fragen a1s Einstiegshilfe

in die Interpretaion:
* Formaler Aspekt: Idelches Versmaß verwendet der Dichter?

I,Ielcher 1i-terarischen Gattung ist dieses Gedicht
zuzuordnen? Versuchen Sie eine Gliederung des

Gedichtes !

* Textlinguistischer Aspekt: [,rlelchen Aussagewert hat die
Gegenüberstellung von aktiven und passiven Verba?

Nennen Sie Stilmittel des Textes!
* "Transf er-Funktion": Lrlelche hlirkung übt das Gedicht auf

heutige Leser aus? Vergleichen Sie das 0riginal mit
der folgenden dt. Übersetzung....... !

* Textpragmatischer Aspekt: Charakterisieren Sie den Zeit=
hintergrund, vor dem Catulls Dichtung entstand!

"Freiett Fragen: Solche Fragen können a1s weiterführende
Fragen auf Interpretationsaufgaben folgen und sind an=

spruchsvoller a1s die üblichen Realienfragen. (Bp.:
Skizzieren Sie die innenpolitische Lage zu der Zeit,als
Cicero die "Reden gegen Catilina" hielt! Er1äutern Sie
den Begriff tt'Commentariift anhand von Cäsars ttBellum

Ga11icum" u. a. (12)

III.
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II'I BUCHHANDELERHÄLTLICHE A U SG A BEN LATEINISCI{ER

AUTOREN (NOT - )

Notitia DiFnitaturn

Accedunt. notiEia urbis ConsEantinopolitanae eL Larercula
Provinciarum.

hg8. u. 0. Seeck

Minerva (1876) 1962. DM 140,-

PAULUS OROSIUS

Die antike Welt.geschichEe in chriselicher Sicht.
aus dem Lat,. v. A. Liepold.

(Bib1. d. alten Welt. Ant.ike u. ChristenEum)
Ar t.emis

Bd.1: Buch I - 4; eingel. v. C. Andresen.
1985 DM 57,-

Bd .2: Buch 5 - 7 z; Anm. u. Ges. -reg.
1986 DM 57,-

PUBLIUS OVIDUS NASO

Gesamtausgaben, bzw. Auswahl aus den Werken.

. Mecamorphosen - Fasti - Elegien aus der Verbannung.
Ausv. , Einl . u. Anm. v. f.i. FiedLer,

(Am Born der Welrlit. B,8B)
Bayrische v.-e. 9t9ez DM 9,80.

Meramorphosen und andere Dichtungen. Mit Begleittexten,
bearb. v. K. Benedicter, F. Maier u. E. Rieger.

1987 Buchner (Ratio) DM 14,40.

Eine Auswahl aus dem Gesamtr./erk. Text f. d. Schulgebrauch
hgg . u. erl. v. H. Slaby .

(Diesterwegs Altsprachl. Texrausg. LaE. )

Diesterweg DM 12,-
Schülerkommenrar DI4 7 ,2O.
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Ausgewäh1te Gedichte aus den Metamorphosen und der
elegischen Dichtung.

hgg . 0. Leggewie .

(Aschendorffs Samml. 1at. u. griech. Klass. )

Aschendorff
Text 1984. DM 6,80.
KommenEar 1986 DM 6,80.

Auswahl aus seinen Dichtungen. Metamorphosen und

Dichcunlen im elegischen Versmaß.

bearb. v. H. Haas, S. Heß u. K. Meister.
(Heidelberger Texre. Lat. Reihe. )

Ploerz lotgea. DM 12,80.
l.Iörterverzeichnis miE Er1äuterungen

bearb , v. H. Hiedell . 51986. DM 8,80.

Tristien. MiE

Amo re s

He roides

P.0vidii Nasonis, Epistulae
Henricus ad fidem Codicum.

Texte und Kommentar.

de Gruyter 1971.

Selbstbiographie, Amores, Heroides.
. KommenEar und Übersetzung.

cu.u 51982.

Liebesged ichte
LaE. - DE

hgg - u. übers. v. W. Marg

(Samm1. Tusculurn bei
Arremis 6rsaa.

ös 34,50.

u. R. Harder

Art.emis )

DM 28, -

Heroidum. Quas Dörrie,

DM 2OD, -
l.lien. Cod .2624.Öscerreichische NaEionalbibliothek

Ein1. u. Komm. v. D. Thoss.
Übers. v. O.de Saint-GeIais.
Vorw. v. E. Irbich.

Lengenfelder 1986.
Auswahl aus den Metamorphosen, Fasten und

einem Anhang: fabeln des Phaedrus.
bearb. v. E. Bernert.

( Schöninghs Lat. Klass. )
Schöningh Paderborn

Erläu terungen-r.\
DM 6,-
DM 6,-

ös 560, -



Ars Anatoria

bearb. v. 0' Petersen u. H' l'leiss.
( AltsPrachliche Textausg. Lat.)

KIetL

Liebeskunsc/ Ars Amatoria
LaE. - Dt.

hgg übers. und eingel
(Sammlung'I'usculunt

Artemis 21988

Liebeskunst. Mit
oalereien.

( Insel Tb,

Abbildungen nach

164) Insel 1975

Kurzausuahl aus den Metamorphosen' Fasten und

h88. v. G ' 1'lolbers '
(Aschendorffs SamnL' lat' u' Sriech

Aschendorff
Tu*t I 3r 9gr .

Konmentar l3t9gt.

Tr isE i en

Klass. )

DM 4 ,60.
DM 5 ,20.

DM 7 ,20.

v. N. Holzberg.
be i Artemis )

DM 32, -

etruskischen l,land-

MetamorPhosen
(Läc. - Dt

hsg. '

Hetanorphosen

Hetaoorphoses.
hgg. v. W. S. Andersen

DM8

DM 9,80

Graecorum Teubn. )

DM 65,-

Liebeskunst.
(Gol-dmann Klass. Studienausg. o75o76)

Goldmann 1987.

Met arnor Pho sen

(Lat. - Dt.)
Einf. u. Erl. v' N' Holzberg'
übers. v. E. Rösch'

(Sanrn1. Tusculuo bei Artenis)
Arrenis llrgga.

MeEamorPhoses.
(Lat. - Dt.

übers.

.)
eingel. u. übers. v- ll. Breitenbach'

(Sanrnl. Tusculun bei Arteßis)
Artenis 21964 Dlt 68'-

DM 58,-

(Bibf. Scriptorun LaEinorum et
Teubner 4r948.

. und

(dtv

Trist.ien
Anmerkungen, Nachw' und

. Fünf Radierungen v

Insel 1984.

GAIUS PETRONIUS ARBITER'

Sa tu rae
hgg. u. F. Büchler.

Weidmannsche Zürich

Satyrica
Lat. - Dt,

hgg'

Satyricon.

eingel. v. H. Breitenbach'
zweisprachig 9f80) dtvl982DM l0'80'

DM 29,80.

ös 160,-

ös 20,-

DIl 17 ,80 .

übers. v. V. Ebersbach.

H. Jürgens'
DM 14,50.

ös 34,50.

griech. Klass. )

jeDM2

medicina, de insitone.

et Graec. Teubneriana)
DM 49,-

DM 23,50

Hetaroorphosen.
erkl. v. M. hauPt , O. Korn ,

R. Ehwald. überarb. v. M. v

[,leidmannsche Zürich
vol I: Buch I - z.ror9og.
vol II: Buch 8-15. 7tgls

H. J. Müller u

Albrecht.

Metamorphosen.
Nachw. v. E. SchmidE u' D' Schnidt'

Dreißig Zeichnungen v' P' Picasso'

übers. v. R. Suchier.
Drei Lilien VVA I986'

Metamorphosen. (Breitenbach/l'tiltinson)
(Rectam UB 356)

Verwandlungen. Auswahl.. (Plank1/Vretska)
(Rec1an UB 77ff )

Metamorphosen.
(Goldm. Klass. studienausg' 07513)

Goldnann 1987.

sFr 89,-
sFr 89,-

€

Me tamorphosen
Textauswahl mit ÜberleiEungstexEen und WorE- und

Sacherläuterungen, Abbil"dungen, ArbeiEskommentar'
' bearb. v. K. H. Pridik.

(Altsprachl. TexEausg. Latein)
l(letr DM 12,50.

Metanorphosen I, I -
hgg. v. E. Oberg

(Explicata

150, Schülerheft

latinitas) Ilirschgraben DM 5,80.

MeEamorphosen. Kommentar und Überset,ung

Cura
Buch l-g,9t985.
Buch 4-6, 7t985.

Buch 6-lo: 71985

Buch ll - 15:

ös 34,50.
ös 34 ,50.
ös 34,50.
ös 34,50. Auswahl aus den Liedern des Verbannten'

' Kommentar und Übersetzung'
Cu raVerwandlungen (MeEamorphosen)

(Kleine Übers.-Bib1. röm- u.

Bange

Buch I: 140
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Tyrannii Rufjni librorum Adananti i advcrsus haeret icos
interpretaLio.

hgg. v. V. Buchheit.
(Stud. et TcsLimonia anuiqua I )

Fink 1966. DH 48,-
\F.
CR

!tr:

) E'
-lo
5
o.5
oc
3
Q:
.L
Ia
o
-l
s.
o
o
I

o
o:t-+orl
o.
ort

a
{
G
(7

F

ct
o
oo
J
oco5
3
o5
ao

o='oc:
J\L, J -t

o< c o(DD C (D
(/,o f, 

='9=- 3 6

ßa = gJ-t-,@a !q'=+-r(.+

='4. <JC) (U J
9'+ E g

$ä g 
F

Fä 3 öä'f 3 a
=J ='odö <

äq 3 +(os y-
sg qH
6'q : -,95 X ooo- =ö'
fl* s ts,=.x d
=o- = o
=(D 

(D =J
(()JJ'm -{\l=' o' (n-gäE
.Bäg
s E9o- J <oa. Jd(o
fo:t

<sf,lD(D ='+-
l-1- N x

ät= E

ä5 4
6f,olür>-ocqlE
(D=0)>3I
bq 6o-- o
-t-c=(o
AJ*

5* o-jü)o
O:O a
<oJol
3.d q
öaI+ \.^' 'a'

e.g ä
=a ,CN
i=tolr, 

-. -+-\J
C::i (D

:-' r-c)<5(D >
P€. U'
+3 E
+lr *lc:u Ft
ÄE i
9= c5=o!* x
AF rn@q,trO:J
-tJJ

-)J

Fi ö' s.
3s d

F+
ffEqF
Fqqä
Eää;

tA J .+YO= q
äSo =l-lP-trffi o o)

=i" - c
Is nqOJID 

=€s=d.
äil I ff
.=E!P(oä€ctö
9g T E
.Q@^

='ü o [|0) =io *
-oE 6'ä
8H ö E
f.5' - '

3.8ögfc\
ä (,rä
q N3

\ 'Tt

g6'
J

ö'H
=(o)(of

9.
f

xo
E.o
xo
3+ro
=o)
fo

c:
=No
f
o
o-o

C'
ö-ao
:f
q
o
o
o-oa
C'o
€
$:
J

=o

0)(o
:fo
ix-
0):to
:f
CJ'

a
(D

3

@q xctso)
F=q
ra <LC OEl=:J
Bqg
5.9 ug.ä6'
f,p. -
q3 s
-nE 

^B eü5='(Dgö -:l6f.o
oJ:i
r* ll rr.5(D =o"r=
ä'5 q
<--J

eü1
=EE-(ct(/)zo {
EE.E
.L-8>

EL

ffi

W

ry
@

(n
tr
o.o
f
F}o
f
Q:
-
CLo
-cJ(0

o
I

G.,

3r
-L

.Lo
ilo(o

I

a(o
3c
=CL
Ic
o-
ot
a

d
('t
(ct
5N5
(,)

Nm
5'a J
> U'E
?.8 8
Y(D:fJt1

=E d
E a.ö
33äqr'(o
-, \JO

3g

{('roo
ox
3

I



G
ed

ic
ht

e.
üb

er
s

. 
v.

 
R

. 
H

el
m

.

(S
ch

rif
te

n 
u.

 
Q

uc
l l

cn
 

d
'L

A
ka

dc
m

ie
 V

Ig
 

'1
98

6
A

lte
n.

 t
Je

lt,
 

l8
)

D
M

 1
9,

50

K
la

ss
. 

)

D
M

 2
,-

D
lt 

2,
-

54
8

54
9

55
0

D
H

 2
,-

D
M

 2
,-

D
t4

 2
,-

54
6

54
7

A
us

gc
vä

hl
te

 E
le

gi
en

.
(K

lc
in

e 
Ü

be
rs

.-
B

rb
1.

 
rö

m
. 

u.
 

gr
ie

ch
lla

 n
 g

c

B
d 

l: 
E

 l-
3,

 
l3

b
B

d 
2:

 
E

 l3
c 

- 
4,

18
lld

 3
: 

4 
,2

1 
- 

5,
 1

1 
. 

U
nd

 l,
Jö

rle
r 

zu

r,
l 

- 
r,

18
.

B
d 

4:
 

l.J
ör

te
r 

zu
 2

, 
1-

 
5,

3
B

d 
5:

 
W

ör
te

r 
zu

 5
,4

- 
5,

11
.

T
eu

bn
er

ia
na

 )
D

M
 6

5,
 -

T
cu

bn
er

ia
na

)
D

M
 t2

,-

ös
 4

0,
 -

M
A

R
C

U
S

 F
A

B
IU

S
 O

U
IN

T
I.I

A
N

U
S

Q
ui

nl
ili

an
i, 

M
. 

F
ab

i, 
de

cl
am

at
io

ne
s.

hg
g.

 u
. 

C
. 

R
iE

E
er

(B
ib

1.
 

S
cr

ip
to

ru
m

 
G

ra
ec

. 
et

 
R

om
an

.

T
eu

bn
er

 (
18

84
) 

19
65

.

In
st

itu
tio

ni
s 

or
at

or
ia

e 
lib

ri 
X

II.
. 

hg
g.

 v
. 

L.
 

R
ad

cr
m

ac
he

r 
u.

 
V

. 
D

uc
lih

he
it.

(ll
ib

f. 
S

cr
ip

Lo
ru

m
 G

ra
ec

. 
eL

 R
om

an
.

T
eu

bn
er

 61
 g

z 
t 

.

In
st

ifu
lio

 
or

aL
or

ia
 

X

Lc
hr

bu
cl

r 
.r

lc
r 

R
cd

ck
un

st
 1

0.
 l

lu
cl

r.
La

t. 
- 

dc
.

hg
g.

 u
. 

Lo
rr

et
ro

.
R

ec
la

m
 2

95
6.

R
U

F
IN

U
S

 I
'T

Y
R

A
N

N
IT

JS
'r 

(v
- 

A
O

III
LE

T
A

)

T
yr

an
ni

i 
R

uf
jn

i 
lib

ro
ru

m
 

A
da

na
nt

i 
i 

ad
vc

rs
us

 h
ae

re
t 

ic
os

in
te

rp
re

ta
Li

o.
hg

g.
 v

. 
V

. 
B

uc
hh

ei
t.

(S
tu

d.
 

et
 

T
cs

Li
m

on
ia

 a
nu

iq
ua

 I
 )

F
in

k 
19

66
. 

D
H

 4
8,

-
\F

.
C

R

!
tr

: )
E

'
-l o 5 o. 5 o c 3 Q

:
.L I a o -l s. o o I o o :t -+ o rl o. o rt a { G (7 F

c t o o o J o c o 5 3 o 5 a o

o=
'o

c:
J\

L,
 

J 
-t

o<
 

c 
o

(D
D

 
C

 
(D

(/
,o

 
f, 

=
'

9=
- 
3 

6

ß
a 

=
 g

J-
t-

,
@

a 
!q

'=
+

-r
(.

+

=
'4

. 
<

JC
) 

(U
 

J
9'

+
 E

 g

$ä
 g 

F
F

ä 
3 

ö
ä'

f 
3 

a
=

J 
=

'o
dö

 
<

äq
 3

 +
(o

s 
y-

sg
 q

H
6'

q 
: 

-,
95

 X
 o

oo
- 

=
ö'

fl*
 s

 t
s,

=
.x

 
d

=
o-

 
=

 o
=

(D
 

(D
 =

J ((
)J

J 'm
 

-{
\l

=
' 

o'
 (

n
-g

äE
.B

äg
s 

E
9

o-
 J

 <
o

a.
 J

d
(o f o :t

<
sf

,l
D

(D
 =

'
+

-
l-1

- 
N

 
x

ät
=

 E
ä5

 4
6f

,o
lü

r>
-o

c
ql

E
(D

=
0)

>
3I

bq
 

6
o-

- 
o

-t
- c=

(o
A

J* 5*
 

o-
jü

)o
O

:O
 

a
<

oJ
ol

3.
d 

q
öa

I
+

 
\.^

' 
'a

'

e.
g 

ä
=

a
,C

N
i=

to
lr,

 
-.

 
-

+
-\

J
C

::i
 

(D

:-
' 

r-
c)

<
5(

D
 >

P
€.

 U
'

+
3 

E
+

lr 
*l

c:
u 

F
t

Ä
E

 i
9=

 c
5=

o
!*

 
x

A
F

 rn
@

q,
tr

O
:J

-t JJ -)
J F
i ö

' s
.

3s
 d

F
+

ffE
qF

F
qq

ä
E

ää
;

tA
 

J 
.+

Y
O

=
 

q
äS

o 
=

l-l
P

-t rf
fi 

o 
o)

=
i"

 
- 

c
Is

 n
q

O
JI

D
 

=
€s

=
d.

äi
l I

 ff
.=

E
!P

(o
ä€

ct
ö

9g
 T

 E
.Q

@
^

=
'ü

 o
 [|

0)
 =

io
 

*
-o

E
 6

'ä
8H

 ö
 E

f.5
' -

 
'

3.
8ö

g
fc

\ ä 
(,

rä
q 

N
3

\ 
'T

t

g6
' J

ö'
H

=
(o

) (o
f

9. f

x o E
. o x o 3 +r o = o ) f o c: = N o f o o- o C
'

ö- a o :f q o o o- o a C
'

o € $: J =o 0) (o :f o ix
-

0) :t o :f C
J' a (D 3

@
q 

x
ct

so
)

F
=

q
ra

 
<

LC
 

O
E

l=
:J

B
qg

5.
9 

u
g.

ä6
'

f,p
. 

-
q3

 s
-n

E
 ^

B
 e

ü
5=

'(D
gö

 
-:

l
6f

.o
oJ

:i
r*

 
ll 

rr
.

5(
D

 =
o"

r=
ä'

5 
q

<
--

J eü
1

=
E

E
-(

ct
(/

)
zo

 
{

E
E

.E
.L -8

>

E
L

ffi W ry @

(n tr o. o f F
} o f Q
: - C
L o - c J (0 o I G

., 3 r -L .L o il o (o I a (o 3 c = CL I c o - ot a d ('t (c
t 5 N 5 (,
)

N
m

5'
a 

J
>

 U
'E

?.
8 

8
Y

(D
:f

Jt
1 =
E

 d
E

 a
.ö

33
ä

qr
'(o

-,
 

\J
O 3g

{(
'r

oo ox 3

I


