
DAS BILD DER ZUKUNFT IN ĂNEIS 

VON 

IMRE TRENCSENYI-WALDAPFEL 

(Budapest) 

Die Zeitgenossen Vergils, die sein gro.Btes Kunstwcrk noch im Werden mit 
gespannter Aufmerksamkeit beobachteten, haben den richtigen Ma.Bstab dazu schon 
in Homer gefunden, wie das u.a. die bekannten W orte des Properz (II, 34, 66) 
beweisen. Die Nachwelt hat in den ersten sechs Biichern der Ăneis geradezu die 
„romische Odyssee", in den letzten sechs die „romische Ilias" gefeiert. Tatsăchlich, 
die bewu.Bte Nachahmung Homers ist im Ganzen wie in Einzelheiten in dem Werke 
iiberall bemerkbar, sie dient zugleich zur Werterhohung der romischen Geschichte, 
indem diese durch das homerische Vorbild ein episch-klassisches Geprăge erhălt. 
Die entlehnten Kunstmittel aber wechseln oft ihre Rolle, sie erfahren einen Bedeu
tungswandel, der sie zum Ausdrticken des neuen Sinngehaltes geeignet macht. 
Die Rolle der retrospektiven lch-Erzăhlung soll dies gleich veranschaulichen. 

Die lch-Erzăhlung dient bei Homer, wie bei Vergii zur Bekanntmachung der 
wichtigsten Vorereignisse der Handlung, welch letztere hier ebenso wie dort in 
medias res ftihrt; so ftillen die Gesănge IX - XII der Odyssee die Liicke zwischen 
der Ilias und der Odyssee, das II. und III. Buch der Ăneis zwischen der Ilias und 
der Ăneis aus. Die Ich-Erzăhlung des Odysseus hat aber noch eine andere, nicht 
minder wichtige Bedeutung: sie driickt die Aufklărungstendenzen der Homerischen 
Weltanschauung aus, indem durch die Form der lch-Erzăhlung alle Verantwortung 
fiir die hier erzăhlten Wundergeschichten vom Dichter der schlaue Weltwanderer 
selbst iibernimmt 1. In der Ăneis bleibt keine Spur von dieser spielhaft-mehrschich
tigen Glaubwiirdigkeit: A.neas erzăhlt mit tiefem, sogar tragischen Ernst den 
Fall Trojas und seine Flucht aus den alles vernicht.enden Flammen. Und noch 
eines. Der Besuch der Unterwelt gehort in der Odyssee noch zu der stark zweideu
tigen Ich-Erzăhlung, da.B hei.Bt, er ist Jş:aum glaubwiirdiger, als z. B. die Geschichte 
von dem einăugigen Riesen Polyphemos oder die von der Zauberin Kirke. Das VI. 

1 V gl. meinen Aufaatz; Ober Kompositionsfragen der fruhgriechischen Epik. Das Altertum, 
5, 1959, s. 131-141. 
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Buch der Ăneis, das gewisscrmaJ3en wie eine Nachahmung der Homerischen Nekyia 
wirkt - die nicht unerhcblichen Unterschiede werden wir bald năher ins Auge 
fassen -, bleibt nicht mehr im Rahmen der Ich-Erzăhlung, im Gegenteil, in der 
Mitte der Komposition kommt es als cin Hohepunkt der Gesamthandlung zur 
Geltung. Und dieser Hohepunkt ist zugleich cine hohe Warte, von welcher sich die 
Perspektive viel mehr in die Zukunft, als in die Vergangenheit eroffnet. Das weist 
schon auf einen Charakterzug der Ăneis hin, mit dem sie so zicmlich allein in der 
Geschichte der GroJ3epik steht. Wăhrend nămlich die episch~. Dichtkunst im allgc
mcinen die geformte Vergangenheit darstcllt, ist ftir dic Aneis eine bestimmte 
Zukunftsform bezeichnend. 

Ansătze zu solch einer Zukunftsform bieten sich freilich schon bei Homer. 
Es gibt auch in der Nekyia z. B. eine geheimnisvolle Amsage des blinden Schcrs 
Teiresias - das letzte Abenteuer und den Tod de.s Odysseus betreffend, ganz im 
ănigmatischen Stil der Orakelpoesie gchalten -, die tatsăchlich schon in der Antike 
AnlaJ3 zu verschiedenen Deutungen gab1• Sonst iiberschreitet abcr die Wahrsagung 
des Teiresias nicht den Rahmen der Odyssee: die durch seine Worte enthiillte Zukunft 
crfiillt sich innerhalb der Handlung des Epos. Auch die tibrigen Auskiinfte, die 
Odysseus in der Unterwelt erlangt, ergănzen hOchstens sein Wissen beziiglich solcher 
ihm unbekannter Ereignisse, die sich in seiner Abwcsenheit abgespielt haben. Dcm 
Orakelstil kommen besonders die verhăngnisvollen W ortc nahe, die zweimal in 
der Ilias (IV., 163-165 = VI., 44 7-449) dcn Fall Ilions voraussagen: focre:-rcxL 
~µcxp, fh' !lv 7to-r' o'AwAYJ "lf..Lo<; tp~ x-r'A., wie ein „Tag des Zornes" in dem 
Al ten Testament, die z. B. von Zephanja (I, 7 -18) iiber Jerusalem vorangekiindigt 
war. Bei Homer aber enthiillen auch diese Worte nicht eine ferne Zukunft, sondern 
sie tiberbriicken nur - mit anderen Andeutungen zusammen, die nach dem Tode 
Hektors den baldigen Zusammensturz seiner Heimatstadt voraussehen lassen -
den Gegensatz, den der Umfang der kunstvollen Komposition und der des troja
nischen Krieges aufwcisen. Die mit dem Zorne Achills anhebende Handlung rundet 
sich mit der Bestattung Hektors ab, und dennoch ist der mit feinem Taktgeftihl 
verschwiegene Fall Trojas als latentes Motiv in die Komposition der Ilias selbst 
aufgenommen, um in der Odyssee schon als ein Stiick Vergangenheit von Demo
dokos besungen, in der zyklischen Ili~_persis mit aller Umstăndlichkeit crzăhlt zu 
sein, wie auch in dem II. Buch der Aeneis - vermutlich auch die hellenistische 
Bearbeitung Euphorions beriicksichtigend 2 - Trojas Fall den Hauptteil dcr retro
spektiven Ich-Erzahlung des A.neas bildet. 

Es gibt eigcntlich nur eine einzige Voraussage in der Ilias, die auf eine fernere 
Zukunft hinweist, und diese gilt eben - kaum zufălligerweise - dem A.neas, der, 
wie Poseidon es ausspricht, dem Tod unter Troja entgehen soll, damit die Nachkom
menschaft des Licblingssohnes Zeus', des Dardanos nicht aussterbe; nach der 
Ausrottung des verhaJ3ten Zweiges des Priamos wird er und werden nach ihm seine 
Kindeskinder die Macht ergreifen (Il., XX., 302-308). Der von dem tiblichen 
Homerischen Stil etwas abstechende Zug 3 wird schon von der alten Erklărung 

1 A. Hartmann, V:ntersuchungen iiber die Sage -i;om Tod des Odysseus, Miinchen, 1917 
2 M. Hiigi, VergilsÂ.neis und die hellenistische Dichtung, Bem-Stuttgart, 1952, S.113-115. 
3 Die Worte Poseidons, mit der Parallelstelle im Aphroditehymnus (Hymn., Horn. IV. 

196-197) zusarnmen, werden schon von L. Malten, Aineias. Archiv fiir Religionswissenschaft, 
29, 1931 S. 33. als „eine im Epos alleinstehende und in diesem Kreise unerhi:irte Prophezeiung" 
bezeichnet. 
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dadurch hervorgehoben, daB ein Scholion zu dieser Stelle die Benlitzung einer sibyl
linischen Weissagung bei Homer voraussetzt: ocm:p e:tatvocL 'îOV 7t0L1J'î~V ex. 'îWV 
~L~UAAîJ~ XP1J11µwv. Die orakelartige Schleierhaftigkeit dcr Worte Poseidons laBt 
verschiedene Folgerungen zu, die u.a. Strabon kurz zusammenfaBt, indem er 
vernlinftig feststellt, Homer habe noch gar nicht an irgendeine Wanderung des 
A.neas gedacht, er meinte einfach, daB A.neas in Troja unversehrt bleibt und die 
Macht der Dardaniden an Ort und Stelle fortpflanzen wird, obzwar einige die „Kin
deskinder" des A.neas den Romern gleichsetzten (XIII., 608 C) 1. Tatsăchlich, unter 
den verschiedenen Versuchen, den Ort der Machtgriindung des A.neas zu bestimmen, 
hat frlih die V-berlieferung die Oberhand gewonnen, die dcn auserwăhlten Nachkom
men des Dardanos nach Italien einwandern lăBt; die Stelle seiner Genealogie in der 
Komposition der Theogonia macht es wahrscheinlich, daB diese Variante schon 
fiir Hesiod maBgebend war 2• Fiir Xenophon steht auch schon der Sagenzug fest, 
daB A.neas dabei die văterlichen und mlitterlichen Gotter und auch seinen Vater 
gerettet hat (Cyneg., I., 15, vgl. auch Sophohles 138. fr. Ahrens). 

Bei solchcn spărlichen Ausblicken in die Zukunft bleibt die Sachlage unange
tastet, daB die Homerische Epik die Vergangenhcit zu formen bezweckt, wobei 
freilich das heroische Zcitalter in paradigmatischer Weise manche sittliche Normen 
auch flir dic Zukunft verbindlich zu machen geeignet ist. In diesem Sinne kann 
auch die sibyllinische Orakelpoesie, die iibrigens ihren eigenen Vorrang Homer 
gegenliber behaupten will, diesen als einen vernlinftigen Erzieher der ganzen Welt 
anerkennen (Or. Sib., XI., 165). Ein Zukunftsbild der gesamten Menschheit liegt 
dennoch auch in der Homerischen Poesie ~or, aber nicht orakelartig in Voraussa
gungen, sondern - man kann sagen - durch einen utopistischen Zug der Erzăh
lung angedeutet, der in gewisser Hinsicht vielen anderen Erzeugnissen der Volks
epik und der epischen Dichtkunst iiberhaupt gemeinsam ist. Homer malt im XVIII. 
Gesang der Ilias die Wcrkstătte des Hephaistos mit wunderbaren Farben aus, die 
etwas mehr anstreben, als nur die unsterbliche Herrlichkeit des Olympos zu schil
dern. Hier iibernehmen doch einen Teil der Arbeit die vom Schmiedegott aus Gold 
gegossenen Mădchen und die sich von selbst bewegenden DreifliBe. Die Phantasie 
des Dichters greift der tatsăchlichen technischen Entwickelung vor und deutet die 
Moglichkeit einer fernen Zukunft an, und zwar vom Standpunkte des werktătigen 
Volkes aus, das einst von der schweren Arbeit durch die Erfindsamkeit des Menschen 
befreit sein wird. Wie bekannt, hat schon Aristoteles ( Polit., I, 4) in diesem Home
rischen Bilde die hypothetische Voraussetzung der Aufhebung der Sklaverci gesehen. 
K. Marx bcmerkt dazu: „ Und Antipatros, ein griechischer Dichter aus der Zeit des 
Cicero, begrliBte die Erfindung der Wassermlihle zum Mahlen des Gctreides, diese 
Elementarform aller produktiven Maschinerie, als Befreierin der Sklavinnen und 

1 Seit K. O. Miiller gilt als allgemein anerka;p.nte Ansicht, dall die Homer-Stelle auf 
tatsil.chliche Verhăltnisse, auf ein Herrscherhaus der Aneaden unweit von Troja, etwa in Skepsis 
zu beziehen ist, vig. z. B. U. v. XV"ilamowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer, Berlin, 1916, 
S. 83. Dall aber die Fahrt des Aneas nach Westen keine Erfindung des Stesichoros, weder 
des ălteren, noch des jiingeren sein kann, beweisen u. a. die neulich in Etrurien gefundenen 
Ăneas-Darstellungen aus dem VI. Jh., die auf eine schon friiher in Italien eingebiirgerte 
Tradition zu schliellen erlauben, vgl. F. Bomer, Rom und Troia, Baden-Baden, 1951, S. 38; 
J. Hubaux, Rome et Vt!ies, Paris, 1958, S. 201, Tafel VI. und auch Malten, a.a.O., S. 33-59. 

1 Vgl. meinen I'oMep u I'ecuoâ, MocRBa, 1956, S. 61. 
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Herstellerin des goldenen Zeitalters"1. So erweist sich die Beschreibung der Schmiede 
des Hephaistos bei Homer als ein vorziigliches Beispiel jener technischen Phantasie, 
die M. Gorki in der Volkspoesie im allgemeinen beobachtete 2 und die O. Kuusinen 
in den finnischen Kalevala-Liedern betonte: die Wundermiihle Sampo, die hier 
im Mittelpunkt der Kămpfe steht, und die nach dem orakelhaften Gesange Văina
moinens in einer fernen Zukunft den Menschen wieder alle Giiter in unversiegbarer 
Fiille ausstriimen wird, stcllt dic bcsten Hoffnungen des ausgebeuteten und unter
driickten V olkes dar3 • 

Wir kiinnten Beispiele in belicbiger Menge anfiihren: die goldenen Trăume 
von dem gelobten Lande der Fiille und Fraiheit, Scher-Uiuk, des halb sagenhaften 
kasachischen Săngcrs Asan-Kaigi gehiiren auch dazu, und auch das wunderbare 
„Erdbeerenland" 8chideli-Baisin, welches von dcm Helden der kasachischen Volks
epik Utegen-Batur aufgesucht wird, obzwar in der Bearbeitung, die Dschambul 
bietet, die tatsăchlichen Verhăltnissc des durch die grol3e sozialistische Revolution 
befreiten Kasachengebietes allc mărchenhafte Utopie iibertreffen 4• Der grol3e Dich
ter des orientalischen Mittelalters Nizâmî besitzt vielseitigc Kenntnisse eines Gelehr
ten-Dichters und er kann auch vom Sufismus beeinflul3t sein, wie das der ungarische 
Orientalist W. Bacher vor 90 Jahrcri meinte, manches konnte er auch diesbeziiglich 
schon von Firdausi entlehncn, wic das J.E. Bertels feststellte 5 , wir miichten aber 
gleich hinzufiigen, dal3 seine Schilderung eincs gliickseligen, fromm-friedlichen 
Volkes in dem weitcn Norden auch von gricchischen Mărcn liber die halb-mythi
schen Randviilker, bcsondcrs die Hyperboreer nicht ganz unabhăngig sein kann. 
Er hat dennoch eincr Forderung der Volksepik genuggetan, als er in seinem Isken
der-Name Alexander den GroBen in cin Wunderland eintreten lăl3t, wo er die Men
schen eines goldenen Zeitaltcrs wiederfindet, um am Ende seines Lebens liber die 
Eitelkeit aller seiner Kriegc und bisherigen W anderungen belehrt zu werden. Das 
ist eben der utopistische Zug der Volksepik, der selten als cin die Gesamtkompo
sition bestimmendes Hauptmotiv erscheint, aber desto ofter, leichter oder stărker 
betont, beim Gestalten des epischen W eltbildes mitwirkt. 

Bei Vergil wird eben diese Zukunftsform vorwiegend, aber ohne sich nach den 
unmittelbaren Quellen der Volksdichtung zu richtcn, wie auch die Tendenz, die 
sich in dieser Zukunftsform kundgibt, von dcn Interessen des arbeitenden Volkcs 
weitab liegt. Der Eckstein dieses Zukunftsbildes, auf dem die · Gesamtkomposition 
der Ăneis aufgebaut ist, bleibt das Motiv dcr Riickkehr des goldcnen Zeitalters, 
aber nicht mehr aus dem Gesichtspunkte der W erktătigen gcsehen, wic es z. B. bei 
l{esiod zum ersten Malin der griechischen Literatur auftaucht, sondern im Dienste 
des Prinzipats, obgleich noch in der subjektiven Dberzeugung, dal3 die neue Ordnung 

1 K. Marx, Das Kapilal, I. Bd. 7. Auflage, Hamburg, S. 373. Vgl. auch Zielinski Di.e 
Miirchenkomo lie in Athen, 1885, Iresione, I. Leopoli, 1931, S. 51. 

2 M. fopbKHH, O .n,umepamype, MocKBa, 1953, S 693. 
3 l\aJieBaJra, Hape.n,bc1me PYllbt, co6p. a. JJe11,pomo.M. IIepeB. c «f>nHCKoro A. 11. 

BeJihCKHiî. BcTy11.cTaThH O. RyycHHeHa, MoCKBa, 1956, S 14-18. 
4 B. M. C1ui;eJihHHKOB, Haaaxc1me cnaanu, ToM I. AJIMa-ATa, 1958. S 230-233; 

,D;maM6yJI ,D;ma6aen, Co6pa11,ue co'tu11,e11,uu, AJIMa-ATa, 1946. S 493. 
5 \V. Bacher, Nizamis Leben und Werke, Leipzig, 1871. S. E. 3. BepTeJibC, Po;iia„ 

06 A.n,enca11,âpe u ezo 2.11,aellble eepcuu 11,a eocmone, MocKBa - Jlemrnrpap;, 1948. S. 74 
Vgl. auch Fr. Pfister, Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden und 
Christen. Berlin, 1956, S. 53. 
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den Interessen breiter Volksschichten, vor allem den von dem Biirgerkriege so viel 
leidenden Bauern Italias entspricht. 

Freilich, R. Heinze hat es schon richtig hervorgehoben, da13 „ bei Vergil die 
Mittel, durch welche die Gottheit ihren Willen zu erkennen gibt, eine viel bedeu
tendere Rolle spielen. . . als bei ~omer: also vor allem Orakel verschiedenster Art, 
dann aber auch Prdfigien, weissagende Trăume, Omina u. dgl". Er bemerkt auch 
scharfsinnig, da13 solch ein Motiv in der Ăneis nie retardierend, sondern immer nur 
fOrdernd mitwirkt, indem es „die Handlung ihrem letzten Ziel um einen Schritt 
năher flihrt". Der Vergleich mit den spătgriechischen Romanen ist auch bis zu 
einem gewissen Grade berichtigt, wo das Fatum so oft, „um beliebigen Sterblichen 
den Weg ihres Privatlebens vorzuzeichnen", herangezogen wird, „bei Vergil aber 
handelt es sich ja nicht einmal um das Schicksal des A.neas als Person, sondern 
um die Mission, deren Trăger er ist, und das letzte Ziel dieser Mission stand jedem 
Leser des Gedichts als begliickende Gegenwart vor Augen, das Friedensregiment 
im W eltreich des Augustus". Die Erklărung des zutreff end geschilderten Tatbe
standes bleibt dennoch bei Heinze unzureichend; er leitet năhmlich das alles - die 
bezeichnende Zukunftsform vernachlăssigend - aus der einzigen „Grundtatsache'· 
ab, „da13 die Stellung der virgilischen Helden zum Gottlichen eine ganz andere 
ist, als die der homerischen": bei Vergil komme eine stoisch-romische Sinnesweise 
zutage, dieselbe, die auch fiir die Geschichtsauffassung des Livius bezeichnend sei 
und die „auf die Frage quid est boni uiri? ganz die gleiche Antwort wie Seneca: 
praebere se fato (dial. I., 5, 8)„ gebe. 1 Man kann ja Parallelstellen zu diesem Gedan
ken aus der Ăneis so viel zusammenstellen, wie man nur will, und wir geben geme 
zu, da13 solche Aussagen des A.neas wie z. B. quo fata trahunt retra.huntque sequamur 
(V. 709), ău13erst bezeichnend eben fiir jene Heldennatur sind, die sich der pietas 
gleichstellen lă13t. Die Zukunftsform der Komposition aber wird dadurch ebenso 
wenig klargestellt, wie durch die Angaben Suetons, die beweisen, da13 verschiedene 
Methoden der Wahrsagung, die Orakel der Pythia und der Sibylla, Incubation, 
Auspizien, Prodigien, Totenbeschworung usw., bei den gebildeten Vertretern des 
augusteischen Zeitalters noch immer die volle Glaubwiirdigkeit besa13en, oder eben 
jetzt wiederbelebt waren. Jawohl, <las alles gehort zu der Zeitstimmung, die den 
Beifall fiir Vergil sicherte, unsere Interpretation darf sich aber nicht auf diese Tat
sachen beschrănken, sie mu13 im Gegenteil die Ursache in den Vordergrund stellen, 
durch welche sich zum Teil auch <las neue lnteresse an dem alten Orakelwesen 
erklăren lă13t. 

Diese Ursache liegt in den geschichtlichen Verhăltnissen des Zeitalters, die 
den V"bergang von den Biirgerkriegen zur Begriindung des Prinzipats bestimmten 
und die eben dem Bewu13tsein einer Zeitwende ein besonders scharfes Geprăge gaben. 
Messianistische Stromungen in Rom, auf deren immer stărkeres Emporkommen 
seit der Epoche des Sulla Maschkin 2 und andere Forscher hingewiesen haben, und 

1 R. Heinze, Virgils epische Technik, (1902), Darmstadt, 1957, S. 301-304. Oh. N. Coch
rane geht allerdings weiter, wenn er hervorhebt, daB „fiir Vergii ist die neschichte etwas mehr, 
als ein Panorama, ein glanzendes Schauspiel, ohne Bedentung: es steckt in ihr ein verbro
gener Sinn, der zwar dnnkel aus den Aussagen der Seher und Propheten (Creusa, Apollon von 
Delos, die Sibylle von Cumae) sich erraten Iăflt, er wird aber nur mit dem IHihepunkt des welt
geschichtlichen Prozesses in dem ewigen Rom vollkommen aufgeschlossen". Christianity and 
Classical Cnltnre. New York-Oxford, l!l57 3 . S. '38. 

2 H. A. Marrnnm, 9cxamo11ozuH u .Meccuanua.~ o noc.1teonuii nepuoiJ Pu.Mcnoii pecny611u
nu, 11aBecTJrn AH CCCP, CepHH HCTOpHH n cjJnnococJmn, 1946. M 5, S 441-460. 
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die j etzt manchen alten W eissagungen eine neue Erklărung aufnotigen, gewinnen 
an Bedeutung in dem politischen Kampfc, in dem die Vertreter der verschiedenen 
Richtungen und Parteien, jeder auf seine Art, ihre Erfiillung versprechen. Dcm
gemă13 forderte Octavianus Augustus von dem Dichter in erster Linie nicht die 
genealogische Beglaubigung seiner gi:ittlichen Abstammung - diese galt schon 
den Zeitgenossen kaum mehr als eine poetisch-mythologische Einkleidung des 
Gedankens, dal3 der Princeps der Mann sci, der der Geschichte eine neue W endung 
zu geben auserwăhlt ist. Dic Hauptsache ist eben dieses Auserwăhltsein und die 
giinstige Wendung, die durch den Auserwăhlten die Geschichte Roms und dic Ent
wicklung der gesamten Menschheit erfahren hat. So haben die Griindungssagen 
Roms die Bedeutung, dal3 sie schon im Keime die Entfaltung der romischen Ge
schichte aufzeigen und der poetischen Bearbeitung der fernen Vergangenheit wird 
das Ziel gesetzt, dal3 sie die Gegenwart auslegen und die Zukunft aufhellen soll. 

Eine kurze Dbersicht der wichtigsten Stellen, wo diese Zukunftsform der 
Ăneis sich kundgibt, beweist, dal3 wir hier nicht blol3 einem Formproblem gegeniiber 
stehen. Es kommen hier selbstverstăndlich nicht die Fălle vorzugsweise in Betracht, 
wo dic W ahrsagung in der Handlung selbst sich erfiillt, wo also das Orakelmotiv 
wahrhaftig „die Handlung ihrem letzten Ziel umeinen Schritt năher fiihrt", wie 
z. B. das Aufessen der „ Tische" oder das Erschcinen der weil3en Sau mit ihren 
drei13ig Ferkeln, Vorzeichen, die die Harpyie Celaeno ozw. der trojanische Konigs
sohn Helenus in dem III. Buche voraussagt und die durch die Ereignisse des VIII. 
Buches bald bestătigt werden. Die Zukunftsform der Ăneis bestimmen viel mehr 
jene Voraussagungen, die ein · spăter Nachkomme als · Kenner der romischen 
Geschichte als uaticinationes ex euentu, oder - von der chronologischen Ebene 
des augusteischen Zeitalters gesehen - noch immer 1J,ls Schilderung einer schi:inen 
Zukunft, hi:ichstens einer anbrechenden neuen Epoche auffasscn konnte, an 
deren Schwelle er selbst steht. 

ĂuBerst bezeichnend ist schon am Anfange des I. Buches die orakelhafte 
Einkleidung des iibrigens in der romischen Poesie schon friiher eingebiirgerten 
Motivs, das den punischen Krieg schon bei den ersten Anfăngen der romischen 
Geschichte vorahnen lăBt. Das Orakelhafte in der Rede Junos wird leicht wahr
nehmbar gemacht mit Hilfe von einigen Ausdriicken, die manche W orte der mit 
der Zukuntsform der Ăneis unzertrennlich zusammengehorenden IV. Ekloge in 
negativem Sinne wiederholen ... progeniem ... sic uoluere Parcae ... Der punische 
Krieg wird in der Zukunft den troischen ereneuern, indem hier und dort gleicher
weise das Trojanerblut einem der Tochter des Kronos-Saturnus lieben Volke gegen
iibersteht. Ăhnliches zeigen die Worte, mit denen Ăneas nach dem Sturm, den 
die ziirnende .Juno bei Aeolus bestellte, seine Gefăhrten trostet: 

Per uarios casus, per tot discrimina rerum 
tendimus in. Latium, sedes ubi fata quietas 
ostendunt: illic f as regna resurgere Troiae ... 

Man ki:innte vielleicht einwenden, da13 diese Zeilen noch zu jenen Schicksals
worten zăhlen, die sich im Rahmen der epischen Handlung erfiillen. Dasselbe 
Motiv aber erti:int gleich von den Lippen der Gottin Venus, und zwar in einem 
Moment, als sie schon verzagt die Erfiillung des vom Jupiter selbst versprochenen 
Schicksals bezweilfelt: 
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Certe hinc Romanos olim uoluentibus annis, 
hir.w fore ductores, reuocato a sanguine Teucri, 
qui mare, qui terras omni dicione tenerent, 
pollicitus - quae te, genitor, sententia uertit? 

287 

Ich kann nicht umhin, schon hier an die fast wortwortliche V-bereinstimmung 
mit Lykophron (Alex.1226-1230) aufmerksam zu machen; die trojanische Konigs
tochter Alexandra-Kassandra trostet sich ebenso liber den Fall Ilions mit der 
klinftigen Macht der Romer, die auch fiir sie als Nachkommen des trojanischen 
Ăneas gelten: 

ri~vouc; 8~ 7t&7t7tC.UV -rwv eµwv oc?i6Lc; x/..Eoc; 
[LEyLcr-rov ocul;·~croucrLV &µvocµo( 7t0't"E 
ocixµocî:c; -ro 7tpc.u-r6Ai::Lov &pocv-ri::c; cr-rErpoc;, 
y-îjc; xocl. .&ocMcrcr'Y)c; crx-îj7t-rpov xocl. µovocp:x.locv 
J..oc~ 6v-ri::c; . . • 

Die Antwort Jupiters geht noch weiter. Er beruhigt seine Tochter, die um 
ihren Sohn besorgte Venus: das liber Ăneas einmal ausgesprochene Schicksalswort 
andert sich nicht, er wird einen schweren Krieg în Italia fiihren, er bandigt wilde 
Stii.mme und begriindet die neue Stadt - man kann sagen, soviel erfiillt sich 
ungefiihr noch in der Ăneis selbst. W as aber folgt, das ist schon die Geschichte 
des romischen Volkes, bis auf die Gegenwart des Dichters, sogar mit einem Aus
blicke auf die kommenden Dinge. Und diesen ersten Abschnitt des Werkes, der 
schon expressis uerbis den Octavianus Caesar als den Begrlinder einer friedlichen 
Macht riihmt, kennzeichnen manche Ziige, die in der orientalischen oder zum Teii 
orientalisch gefiirbten Apokalyptik auf ahnliche Weise auftauchen. Erstens, daB 
diese kurzgefatlte poetische Skizze der romischen Geschichte ebenso auf den Kampf 
zwischen Abendland und Morgenland hinweist (hunc tu olim caelo spoliis Orientis 
onustum accipies . . . ), wie die schon erwahnte Alexandra des Lykophron und auch 
manche Teile der in ihrer heutigen Zusammenstellung ohne Zweifel spaten Oracula 
Sibyllina; dieser Kampf endete - nach der V-berwindung des Feindes - mit 
dem Schlietlen des Janus-Tempels. Das Ende des Blirgerkrieges wird aber mit 
einem Motiv symbolisiert, das besonders ins Auge gefatlt zu werden verdient. 

Auf den Tiefstand des eisernen Zeitalters; mit dem man die Blirgerkriege 
gleichsetzte, folgt die Erneuerung des W eltalls - man kann die Zeile I. 291 ( aspera 
tum positis mitescunt saecula bellis) nur so erklaren. Als ein Zeichen der Rlickkehr 
des goldenen Zeitalters kommt schon hier in Betracht, datl Quirinus (d.h. Romulus) 
mit seinem Bruder Remus zusammen Gesetze erlassen wird. Jura dabunt - das 
ist wahrlich ein Futurum, das schon mit dem Zeitpunkt des Gesprachs zwischen 
Jupiter und Venus berechtigt sein mag. Es bezeichnet aber auch aus dem Stand
punkte der Gegenwart des Dichters eine noch nicht volkommen verwirklich~e 
Verheillung, obwohl die Verwirklichung seit der Machtergreifung des Augustus 
ohne Aufschub zu erwarten ist 1. Die VII. Epode des Horaz enthalt nur die Kehr-

1 Es mag eine Art Schulweisheit bei Servius zu Ăn. I. 292 vorliegen, die unsere Erkliirung 
kaum beeintriichtigt. Er bezieht niimlich die Worte Remo cum fratre Quirinus iura dabunt auf 
eine alte Gewohnheit bei der Rechtspflege; demnach entstand nach dem Brudermord eine Seuche, 
die zu biindigen Romulus die Manen des Remus versohnen muBte; darum hat er immer, als 
er Recht sprach, eine sella curulis neben sich gestellt, mit den koniglichen lnsignien des Brudcrs„ .. 
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seite dieser Zukunftsvorstellung: hier wird als Ursache der Blirgerkriege der Bru
derzwist in der Ursage angegeben, das unschuldig vergossene Blut des Remus hat 
Fluch auf die Nachkommen des Romulus heraufbeschworen, ebenso, wie - zwar 
im Alten Testament unausgesprochen - der urzeitliche Brudermord, der Tod 
Abels dieselben verhăngnisvollen Folgen ftir die ganze Menschhcit nach sich zieht. 
Hosea, der Prophet, wirft dem Volke Israel eine ăhnliche Siinde seines Urahnes 
vor: Jakob hat schon im l\fotterleibe seinen Bruder hintergangen (Ros. XII.4). 
Es ist aber nicht schwer, eine alttestamentliche Parallele auch zu Vergii aufzu
finden: die Siinde der Urzeit wird in der Endzeit aufgehoben, die Versiihnung 
der Briider ist ein Zeichen der Riickkehr des goldenen Zeitalters, bzw. der messia
nischen Zeit. Wie Romulus die Macht mit Remus teilt, so wird in den Tagen des 
gesegneten Nachkommens von Jesse weder Efraim gegen Jehuda Neid in sich 
tragen, noch Jehuda seinen Bruder Efraim bedrăngen ( Jes. XI. 13). Und diese 
Worte gehiiren bei Jesaja in einen Zusammenhange, der wegen des Motivs der 
Geburt des Erliiserkindes schon oft und mit Recht als cine Parallelstelle - manch
mal sogar weniger ~~rechtigt als eine unmittelbare Quelle - zu Vergils IV. Ekloge 
herangezogen war. Ahnlich heil3t es in einer altăgyptischen Wahrsagung: die Ver
treter des Verwandtenhasses unter den Giittern, Horus und Seth, versiihnen sich 
miteinander, als der Herrscherstab eines ktinftigen Kiinigs Untcr-und Ober-Agypten 
vereinigen wird 1. · 

Das von Jupiter enthtillte Geschichtsbild Roms hat aber auch cine formale 
Seite, die nach vielen Versuchen noch immer einer Erkărung harrt. Der endlosen 
Zukunft nămlich, die der ewigen Stadt bestimmt ist, geht eine Periode voran, 
die von der Herrschaft des A.neas in Lavinium bis zur Griindung Roms dauert. 
Diese Vorgeschichte erstreckt sich auf 333 J ahre, und umfal3t drei Zeitabschnitte: 
3 Jahre der Herrschaft des A.neas, dann 30 des Ascanius in Lavinium, wonach 
der letztere die Stadt Alba grtindct, wo er und seine Nachkommen 300 Jahre lang 
herrschen, bis zur Zwillingsgeburt der Rhea Silvia, deren Name verschwiegen 
und die dem auch in Lykophrons Alexandra iiblichen Orakelstile gemă13 mit einer 
U mschreibung (regina sacerdos . . . Ilia) bezeichnet wird. Die Schwierigkeiten, 
die sich aus dem Vergleich mit anderen chronologischen Angaben ergeben, 2 

werden auch dann nicht ganz aufgehoben, wenn wir darauf aufmerksam 
machen, da13 nach dem dreihundertjăhrigen Bestehen Alba Longas nicht gleich 
die Griindung Roms, sondern nur die Geburt des Grtinders folgen soll: man muB 
eben rund 20 Jahre bis zur adulta aetas der Zwillinge hinzurechnen. Damit wird 
aber hiichtens die Variante in dem Texte des Servius zu An. I. 267 bestătigt: inter 
excidium uero Troiae et ortiim urbis Romae anni inueniuntur CCCLX, dem Ver
fahren gegentiber, das um die Angabe eben mit Vergii in Einklang zu bringen -
die 7 Jahre der Irrfahrt des A.neas von Troja bis Lavinium berticksichtigend, aber 
die rund 20 Jahre zwischen Zwillingsgeburt und Stadtgrtindung auf unberechtigte 

ut pariter imperare uiderentur. Eine hiibsche ătiologische Legende, um eine vielleicht im augustei
schen Zeitalter noch lebendige Gewohnheit zu begriinden, aber unsere Stelle zu erklăren taugt 
sie nicht, denn Vergii schildert mit dem Motiv ausgesprochen einen Zustand, der erst nach 
dem viilligen Siege Octavians eintreten wird. 

1 H. Gressmann, Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, I. Bd„ 1909, 
s. 205. 

2 Vgl, C. Trieb~!· Die Idee der vier Weltreiche. Hermes 27 (1892), S. 328-329. und 
F. Noack, Die erste Aneis Vergils, ebda S. 432. 
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Weise vernachlăssi_gend - die Jahreszahl CCCLX auf Grund einer schwăcheren 
handschriftlichen Uberlieferung durch CCCXL ersetzt 1. 

Servius ist freilich keine selbststăndige Quelle und in der von Vergii unbedingt 
unabhăngigen Tradition findet man eigentlich nur den mittleren Teil der Periode 
von 333 Jahren bezeugt, die 30 Jahre in Alba Longa, aber auch die mit einem bezeich
nenden Unterschied: nicht von dem Tode des A.neas, sondern von seinem Plane eine 
neue Stadt zu bauen gerechnet. So erzăhlt ein bei Eusebius und Syncellus fast 
wortwortlich iibereinstimmend iiberliefertes Fragment des Fabius Pictor. (fr. 4. 
Peter), daB, als Aeneas eine neue Stadt griinden wollte, ein Traum ihn da vor warn.te, 
vorankiindigend, daB die Stadtgriindung erst nach dreillig Jahren stattfinden 
konnne, wie es die Zahl der Ferkel in dem Sauprodigium vorzeigte. Wie die 
Schrift „Origo gentis Romanae" (12, 5) berichtet, war dieses Motiv auch dem 
altcn Cato bekannt 2 ; Lykophrons Alexandra bringt dic dreillig Tiirme der neuen 
Stadt mit den dreiBig Ferkeln in Zusammenhang (1255), die Variante, die 
die drei13ig Ferkel auf drei13ig Jahre hindeuten lăBt, ist vielleicht dem beriihmten 
Prodigium in Aulis nachgebildet, wo die neun von der Schlange aufgefressenen 
Sperlinge die neun Jahre der Belagerung Trojas bedeuten (Il.II.328). Vergil 
erzăhlt auch das Schweinprodigium, aber in der Wahrsagung des Helenus 
(III. 389-393) und bei der Erfiillung der Wahrsagung (VIII. 81-85) ohne es mit 
den dreillig Jahren des Ascanius in Lavi'nium in Zusammenhang zu bringen; die 
Zahl der Ferkel als Vorzeichen des Zeitpunktes der Griindung Alba Longas wird 
nur in den Worten des FluBgottes Tiberinus (VIII. 47) angedeutet. Und fiir die 
zwei Zeitabschnitte, die die auch anderswo iiberlieferten 30 Jahre umrahmen, 
fehlt eigentlich jeder Anhaltspunkt in einer aul3ervergilianischen Tradition, und so 
trifft die Feststellung von A.-M. Guillemin zu, daB solche Zahlen bei Vergil ·einen 
ăsthetischen Wert haben: „le nombre est pour lui, aussi bien quc le nom pro pre, 
un element de beautc" 3 • Man muB diese Einschătzung nur damit ergănzen, da.6 
diese Schonheit der Zahlcn nicht absolut, sondern konkret auf eine bestimmte 
poetische Absicht des Dichters bezogen aufzufasscn sei. Dies leuchtct in unserern 
Falle sogleich ein, wenn man die Beschaffenheit der Zahl 333 ins Auge faBt: sie 
ist in unserer sogenannten arabischen Zahlenschrift eine drcigliedrige Zahl, wo 
dieselbe Ziffer sich mit verschiedencm Stellenwert dreifach wiederholt, oder bei 
dern Sy5tem der romischen Ziffern blcibend, sie umfa13t drei Monaden (III), drei 
Dekaden (XXX) und drci Hekatontaden (CCC). Nun, eben solche Zahlen sind in 
der Apokalyptik und Orakelpoesie bev.orzugt, z.B. in den Offenbarungen des Jo
hannes (XIII. 18) die Zahl 666, die mit der Methode der sog. Gematriah, die die 
Buchstaben als Zahlenzeichen braucht, die hebrăische Namensform des Kaisers 
„Neron Resar„ bedeutet 4, oder auch die Zahl 888 in den Oracula Sibyllina (I. 
328-330), die ebenso - abcr mit dem Zahlenwerte der griechischen Buchstaben -

1 G. Thilo (1878) und die Editio Harvardiana (194G) geben einstimmig CCCXL, und 
verme_rken die Lesart CCCLX nur im kritischen Apparat; Thilo bemerkt allerfindgs, auch die 
Leipziger Handschrift des X. Jh, auf der seine Stellungnahme hauptsachlich beruht, enthalte 
die Zieffer CCCXL nur als Korrektur, „in rasura" stehe auch hier LX. 

s Vgl. W. Ehlers, Die Grundungsprodigen von Lavinium und Alba Longa. Museum Helve
ticum, 6, 1949, S. 166-175. 

a A.-M. Guillemin, L'originalite de Virgile, Paris, 1931, S. 37-40. 
4 Vgl. Fr. Engels, Das Buch der Offenbarung, .1883. Marx-Engels, Uber Religion, Berlin, 

1958, s. 164-170. 
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den Namen Jesu ('IYjaou~) in sich birgt. In diesem letzteren Falle wird auch die 
besondere Art der Zusammensetzung solcher Zahlen klargestellt: 

ox„w yocp µoviXaoc~. '"t"OO"O"IX~ aexiXaoc~ a' E7tL '"t"IX1h1XL~ 
~a· EXIX„oniXaoc~ ox„w ocma„oxopoL~ ocv6pw7tOL~ 
ouvoµoc aYjAWO"EL ..• 

Einem bestimmten geschichtlichen oder sagenhaften Namen, den Zahlenwert 
der Buchstaben erratend, bei Vergil nachzusptiren ware wohl ein mi.i.l3igcs Spiel. 
Dartiber aber unterrichtcn uns ohne Zweifel die Zahlen 666 und 888 in der Johan
nes-Apokalypse, bzw. in den spaten sibyllinischen Weissagungen, daB Vergil mit 
der ahnlichen Zahl 333 - wenn nicht inhaltlich, wenigstens in formale Rinsicht 
aller W ahrscheinlichkeit nach dem Vorbilde eines seitdem verlorengegangenen 
Sibyllinums folgend - den orak~~haften Ton anstimmen will. 

Das II. und III. Buch der Aneis - kompositionell dcn IX. -XII. Gesangen 
der Odyssee entsprechend - cnthalt die retrospektive Ich-Erzahlung des A.neas, 
also den Fall Trojas, die Flucht der klcinen Gruppe, die sich aus dem Feuer unter 
der Fiihrung des A.neas rettete, und die Irrfahrten bis zu Drepanum, wo sein Vater 
Anchises starb. W eissagungen verschiedener Art spielen auch hier eine tiberaus 
groBe Rolle - vor allem die Abschiedsworte der von der groBen Muttergottin in 
der Heimat auf gcheimnisvolle Weise zurtickgehaltenen Creusa -, die aber - richtig 
verstanden - sich noch im Rahmen der Handlung erftillen, oder - miBverstan
den - einer neuen Losung harren, um der Handlung eine neue Wendung zu geben, 
wie z.B. das Orakel des Apollon von Delos, das den Urboden der Trojaner aufzu
suchen riet. Ein Prodigium hat es angezeigt, daJ3 die erste Li:isung des Orakels 
nicht die richtige war, nicht Kreta, sondcrn Italia ist das Mutterland, wo das zer
sti:irte Troja wiederhergestellt sein soll. Es ist aber auch hier ein Zug zu beobachten, 
der uns noch tiber manches unterrichten wird: als Anchises hi:irt, daJ3 A.neas von 
den Pena ten selbst crfahren hat, nicht Krcta, sondern Hesperia-Italia sei das von 
Apollon angedeutetc Ziel, erinnert sich an die W orte der Kassandra, die von l-Ies
peria. bzw. Italia gesprochen hat, man hat ihr aber keinen Glauben geschenkt, als 
sie voraussagte, daB die Trojaner einst die Uf•u Hesperias erreichen werdcn. Einst
weilen beschranken wir uns auf die Festestellung der einfachen Tatsache: vor Ver
gil finden wir nirgends das Motiv, daB Kassandra auch die Ankunft des A.neas nach 
Italia vorausgcsagt hatte, nur in einem einzigen griechischen W erke, in der Ale
xandra von Lykophron. 

Das IV. Buch wirft, die tragische Liebesgeschichte der punischen Konigin Dido 
erzăhlend, auch bedeutungsvolle Streiflichter anf die Zukunft, einerseite in den 
Worten, die Jupiter seinem Boten Mercurius anvertraut und die den Held zum Er
ftillen seiner geschichtlichen Rolle ermahnen, andererseits in dem Fluche der ster
benden Dido, der die unversi:ihnliche Feindschaft ihres Volkes mit den Aneaden, 
also den punischen Krieg, mit der Motivierung des letzteren bei Naevius tiberein
stimmend, vorzeichnet. Das V. Buch deutet nach Art, der atiologischen Legende 
das Zukunftsbild der romischen Religion an; die Wettspiele, die der von Karthago 
genau auf der ersten Jahreswende des Todes seines Vaters wieder nach Drepanum 
gelangte A.neas zum Andenken des verstorbenen Anchises veranstaltet, weisen 
paradigmatisch auf dic ludi funebres und Troia ludus puerorum hin. W as den letzte
ren betrifft, erwăhnt R. Heinze mit Recht die bekannte Vorliebe des Augustus ftir 
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den ludus Troiae 1 ; ein Zug der Beschreibung der Wettspiele aber beweist, dal3 
auch die ludi funebres nicht ganz im allgemeinen, sondern eben jene Wettspiele 
gemeint sind, die Octavianus Augustus nach dem Tode seines Adoptivvaters veran
staltete. Der Pfeil, den Acestes abschnellte, fliegt hoch und entflammt in den Wol
ken, und zeichnet seinen glănzenden W eg, bevor er ganzlich verlodert, wie cin 
Komet. Das ist ein vielverheil3endes Wunderzeichen (magnoque futurum augurio 
monstrum), wie spater das sidus Julium sein wird, der Schweifstern, der nach der 
Angabe Suetons (Div. Jul. 88) eben bei den ludi funebres Caesars crschien und als 
ein Zeichen seiner Apotheose begrliBt ward; Vergii hat dieses Ereignis sowohl in 
der V. Ekloge wie in einem nur in der IX. Ekloge angeflihrten, sonst verschollenen 
bukolischen Liede besungen. Freilich, die W ettspiele, mit denen A.neas pietatsvoll 
den Schatten seines Vaters beehrt, folgen dem Vorbilde Homers: so veranstaltet 
Achill Wettspiele bei der Bestattung des Patroklos. Bei der Nachahmung aber zeigt 
sich das spezifisch Romische, und noch eins, wie namlich Vergii auch das von Homer 
Obernommene dem Prinzip der Zukunftsform unterordnet. 

Bei dem Trauerfestspiel ist der Tote selbst in gewissem Sinne anwesend, das 
motiviert schon flir das religiose Empfinden das Erscheinen des Anchises, das 
bald stattfindet; wir glauben aber, daB hier auch die psychologische Motivierung 
zur Geltung kommt die Vergii von Cicero gelernt haben mag. A.neas verbrachte den 
ganzen Tag mit den dem Andenken seines Vaters geweihten Veranstaltungen, dann 
kam die Sorge, die die von den schwachmlitigen Frauen in Brand gesteckten Schiffe 
ihm bereitet haben; so ist es vollkommen motiviert, daB ihm in der Nacht Anchises 
erscheint und mit dem Allwissen der Toten vor aliem den Rat des alten Nautes 
bestătigt: in Latium erwarte die Trojaner ein hartes Volk, es sei besser, alle zaghaften 
Gefiihrten in Sizilien zu lassen und nur mit den tapfersten Jungen nach Italia weitcr
zuziehen. So motivierte schon Cicero den Traum Scipio des Jlingeren: als er in Africa 
eintraf, begegnete er dem Freunde seines Vaters, dem alten Konig Masinissa, dann 
flihrten sie bis zu spăten năchtlichen Stunden ein Gesprăch liber Scipio den Ălteren, 
darum erscheint sein Bild dem Sohne im Traume und zeigt ihm den Ort auf der 
MilchstraBe, der den um das Vaterland verdienten Mănnern vorbehalten ist. Das 
Bild des Anchises erscheint auch A.neas wie ein Stern, der von dem Himmel herab
sinkt ( caelo facies delapsa), und Anchises beschrankt sich auch- nicht auf die 
mehr praktischen Ratschlăge. Er fordert seinen Sohn auf, seinen Schatten in der 
Unterwelt aufzusuchen, um dort, auf dem liebreizenden Wohnsitze der Frommen, 
im Elysium iiber seine gam:e Nachkommenschaft belehrt zu werden. Der Unter
schied ist aber nicht minder wichtig, als die Obereinstimmung: Scipio der Ăltere 
zeigt am Firmament seinem Sohne die Seligkeit seiner Vorfahren, um seine Seele 
fiir die bevorstehende groJ3e Aufgabe vorzubereiten, Anchises fordert seinen Sohn zu 
einem Besuch in der Unterwelt auf, um dasselbe Ziel mit der Vorflihrung der kom
menden Dinge bei ihm zu erreichen. Ganz ăuBerlich gesehen ist die Aufforderung 
selbst den Worten der Kirke ăhnlich, die im X. Gesange der Odyssee dem Helden 
den Rat gibt, bevor er heimkehre, moge er in der Unterwelt den blinden Wahrsager 
Teiresias aufsuchen, den seine Sehergabe auch nach seinem Tode nicht verlassen 
hat. Anchises aber will seinem Sohne selbst Ausktinfte geben, wie z.B. die herauf
beschworene Seele des Dareios das Schicksal seines Sohnes in den Persern des 

1 Heinze a.a.O. S. 157. 
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Ăschyl voraussagt, noch mehr, Anchises nennt auch die Gefiihrtin, die Ăneas in 
die Unterwelt fiihren wird, die Sibylle. 

Das Verhaltnis der Sibyllen zum Totenreiche ist besonders klar bei jener, 
die im Sibyllenkataloge Varros (angefiihrt bei Lactanz, Div. lnst„ I.6.) gerade als 
die Sibylle in Italia genannt wird und die den Beinamen Gimmeria fiihrt. Dieser 
Name hat freilich nichts mit irgendeinem irdischen Volke zu tun, das ist der Name 
des „kleinen„ oder wenn man will des „Riesen" Volkesr das nach Homer (Od„ 
XI, 14) bei dem Eingange der Unterwelt in ewigen Nebel wohnt, der Namederselben 
mythischen Bergleute, die Strabon (V. 244) geradezu in der Umgebung von Cumae 
wahrsagen lăBt. Die Erwăhnung der Sibylle am ]<~nde des V. Buches der Ăneis hat 
aber auch eine andere Bedeutung: sie deutet schon hier an, daB die epische Handlung 
sich dem Hohepunkt der Komposition in einer bezeichnenden Zukunftsform năhert. 
Dic Sibylle, oder in Mehrzahl die Sibyllen galtcn nămlich als Verfasscrinnen jener 
Literaturgattung, die auf eine ganz besondere W eise die Geschichte - und zwar 
u.a. den troischen Krieg und auch die romische Geschichte - immer in Zukunfts
form vortrăgt. Eben deshalb kann sich die Sibyllc noch in dem III. Und XI. Buche 
der sogenannten Oracula Sibyllina damit riihmen, daB Homer eigentlich ihre Weis
sagungen aus der Zukunftsform in die Vergangenheit umsetzte (Or. Sib„ III, 419-
432 und XI. 163-171); je eine Stelle bei Aristophanes (Pax 1086-1098) und Varro 
(angefiihrt von Lactanz) Iiefern den Nachweis, daB hier auch, wie iibrigens hăufig 
in der spăten Fassung der sibyllinischen W ahrsagungen, ein Stiick der al ten Sibyl
linen aufbewahrt ist. Paussanias weiB, daB die Sibylle Herophile die verhăngnisvolle 
Rolle der spartanischcn Helene for Asien und Europa und auch den Fall Trojas 
vorhcrgesagt hatte (X. 12, 2). Die diistere Weissagung dcr Alexandra von Lykoph
ron beginnt auch mit Helene (vgl. auch Or. Sib„ III, 414), um einen durch die 
ganze Weltgeschichte ziehenden Kampf zwischen Morgcnland und Abendland davon 
herauszuentwickeln undim Rahmen dieses Kampfes die Wcltgeschichitliche Bedeu
tung Roms mittelst der Rolle des A.neas mit dem troischen Krieg zu verkniipfen. 
Hier liegt ein solches Sibyllinum zugrunde, wie jenes, auf welches das Scholion zur 
Ilias XX. 307 mit der ;Behauptung zielt, daf3 Homer die Kunde von dem Auser
wăhltsein des Ăneas aus den sibyllinischen Wahrsagungen erhaltcn hat. L. Malten 
rechnet wieder mit der Moglichkeit, daB das Scholion im Grundc genommen das 
richtige getroffen hat und die Sibylle mit den Aineiaden schon in Kleinasien ver
bunden war, wobei auch das Oraculum unsere Aufmerksamkeit verdient, dem zufolge 
Aphrodite nach Akusilaos den troischen Krieg hervorbrachte, um die Erfiillung des 
Schicksals. zugunsten ihres Sohnes zu beschleunigcn 1. Der Kampf zwischen 
Orient und Okzident ist eines der Hauptmotive cler spăten Oracula Sibyllina, wo 
auch auf den troischen Krieg oft angespielt wird; besondere Aufmerksamkeit 
verdient das XI. Buch, wo durch die Flucht des Ăneas vermittelt die Begriindung 
der romischen Weltmacht als eine Folge des troischen Kriegs erscheint (XI. 
144-162). Der in mancher Hinsicht allzu kiihne, dennoch aber noch immer 
lesenswerte Klausen hat sogar den Versuch gewagt, die Urform des ăhnlichen 
Orakels, die in der jiidischen Bearbeitung in Or. Sib. III. 401-418 uns vorliegt, 
zu „restituiren", immerhin nicht ohne die etwas bescheidene Beschrănkung: 
„freilich nicht von fern in der Meinung, das seit zwei Jahrtausenden Unterge
gangene hergestellt zu haben, sondern lediglich um zu zeigen, was die wahre 

i Malten a.a.O, S. 37. 
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Struktur der erhaltenen Verse gewcsen sein muB und wclche Gedanken jene 
Stelle eingenommen haben werden" 1. 

Das VI. Buch der Ăneis, in der Mitte der Komposition, gehort im ganzen 
zum Bereiche der Sibylla von Cumae. Dieser Umstand bestimmt alle Unterschiede, 
die hier Vergil trotz der bewuBten Nachahmung des XL Gesanges der Odyssee 
Homer gegeniiber aufweist. Varro unterscheidet dicse Cumaeische Sibyllc von der 
Cimmeria, sie ist jene Sibylle, von der Tarquinius Priscus die drei Sibyllenbiicher 
gekauft hat, sie hatte also auch nach der Dbcrlieferung bcsondcrs fiir die romische 
Geschichte was zu sagen. Und tatsăchlich, wir haben schlagendc Bcweise, da.13 
die Sibyllinen, die în der Epoche der romischen Republik von Zeit zu Zeit offiziell 
befragt wurden, die romische Geschichte als einc Fortsetzung dcr trojanischen 
Geschichte auffaBten. Man kann nur aus diesem Grundgedanken heraus verstehen 
z.B., da.13 im Jahre 205 v.u.Z. auf Grund cines Sibyllinums der heilige Meteorstein 
der Magna Mater aus der angeblichen Urheimat der Romer, Aus Kleinasicn nach 
Rom gebracht wurdc. Die Wahrsagung, dic in dcr Ăneis unmittelbar VOJ?.. den 
Lippen der mit Gott erfiillten Sibylle ertont, bezeichnct die Kampfe, die Aneas 
in Latium bestehen soll, als cine Wiederholung des troischen Krieges. Schon Nordcn 
schlieBt hier auf eine Sibyllinische Quelle, auf die zugleich Tibull II. 5 und manche 
Zeilen von Lykophrons Alexandra zuriickzuleitcu sind 2• Aller Wahrschcinlichkeit 
nach abcr liegen sibyllinischc Quellen - wo nicht Lykophron, woriibcr wir bald 
noch mchr zu sagen vorhaben - auch im Hintergrunde der Ausfiihrungen, die 
nicht die Sibylle sclbst, sondern nur in ihrcr Anwesenheit der in dcr Unterwelt 
seinen Sohn belehrende Anchises vortrăgt. Manches von den Vergii bckanntcn 
Sibyllinischen Qucllen ist în der spăten Sammlung - bzw. Sammlungen - noch 
aufzufinden, mehr aber wahrscheinlich verschollen. W cnn wir bcdenken, daB 
groBcre Einheiten hellenistisch-jiidischer Bearbcitungcn dcr altcn sibyllinischen 
Weissagungen noch in der spăten, christlichen Redaktion olmc Zweifcl nachzu
weisen sind, viei Ăhnliches aber verloren ging, wird vielleicht dic Vcrmutung nicht 
allzu gcwagt erscheinen, daB die Hccrschau seiner Nachkommen, die Anchises vor 
den Augen des Ăneas vorfiihrt, eine Vorlage in den jiidischen Sibyllinen hatte. 
Die spătjiidischc Litera.tur kennt nămlich das Motiv, daB Gott vor den Augen 
Adams die kiinftigen Generationen vorbeiziehen lieB. So erklăren Abodah Zara 
5a, Sanhedrin 38b, Genesis Rabba XXIV den Bibelvers Gen. V.l „Das ist das 
Buch der Abkommlinge Adams" ; cine Anspielung auf diese Dberlieferung 
findet sich wahrscheinlich schon in dem apokryphen Adambuch (lateinische 
Fassung § 29). 

Anchiscs leitet dic Charakterbilder, die er aus der romischen Geschichte anfiihrt, 
mit einer kosmogonischen Theorie cin; diese Theorie mag im Grunde genommen 
der stoischen oder auch der pythagorăischen Lehre folgen, ihre kompositionelle 
Stelle vor dcr geschichtlichen Entwicklung aber ist dieselbe, dic in manchen Biichern 
der sogenannten Oracula Sibyllina auch wahrnehmbar ist. Freilich, diese Biicher 
Iiegen nur in spăter christlicher Redaktion vor und die hellenistisch-jiidischen, 
bzw. christlichen Schichten verteilen sich auf Jahrhunderte, aber allgemein aner
kannt ist die Tatsache - und die im Hintergrunde der „Ritter" des Aristophanes 

1 R. H. Klausen: Ăneas und die Penaten, I. Bd. Hamburg - Gotha, 1839, 560-561. 
z P. Vergilius Maro, Ăneis Buch VI. Erkliirt von E. Norden, Leipzig - Berlin 1916 1 

s. 148. 
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von uns erschlossene Grundform der Oracula Bacidis bestătigt sie von neuer Seite 1 

daB in diese Biicher ăuBerst viei von der friihgriechischen Orakelpoesie einverleibt 
ist 2• Manche Ansătze zu der hier maBgebenden Komposition bietet schon Hesiod, 
und zwar nicht nur in der mit der Orakelpoesie auch ihren gemeinsamen orientali
schen Quellen nach verwandten Weltepochenlehre der W erke und Tage, sondern 
auch in der Theogonia, die auch mit einer Kosmogonie beginnend, in die fiir die 
Urgeschichte Italiens wichtigen Genealogien - eben in die Genealogien des Latinus 
und des A.neas - miindet. MaBgebend wird aber diese Komposition flir die Oracula 
Sibyllina, wann auch das herkommliche Gerippe allmăhlich mit alttestamentlichen 
Vorstellungen ausgefiillt wird. An der Stelle der stoischen Kosmologie z.B. finden 
wir am Anfange des I., III. und IV. Buches der Oracula Sibyllina eine Kosmologie, 
im w.mntlichen mit der alttestamentlichen Weltschopfung iibereinstimmend; die 
theologischen N uancen, in denen die einzelnen Biicher sich von einander unter
scheiden, konnen wir jetzt getrost beiseite lassen und vielmehr das mit Vergii 
(VI. 724-732) formell Gemeinsame hervorheben. 

Principia caelum ac terras camposque liquentes 
lucentemque globum Lunae, Titaniaque astra 
spiritus intus alit, totamque infusa per artus 
mens agitat molem et m!lgno se corpore miscet. 
I nde hominum pecudumque genus uitaeque uolantum 
et quae marmore o f ert monstra sub sequore pontus. 
I gneus est ollis uigor et caelestis origo 
seminibus, quantum non noxia corpora tardant 
terrenique hebetant artus moribundaque membra. 

So beginnt auch die, Sibylle, die alttestamentlichen Ziige auch mit griechisch-
mythologischen Andeutungen vereinigend (I. 5-21): 

7tpW"t"OV 8~ XEA1mx.[ µe: Mye:LV &e:oc; wc; Eye:v~6'Yj 
OC"t"pe:xiwc; x6crµoc; O"U ae: 7tOLXlAe: &V'Yj"t"E, 7tlcpoccrxe: 
vouve:x.iwc;, i'.voc µ~7to"t"' EfLWV Ecpe:"t"µwv &µe:"A~crTic;, 
,, ·'· P. • - ~ „ , " u'l'LO""t"OV l-'OCO"L/\'Y}IX, o:; e:-cncre: xocrµov CX.7tlXV"t"CX. 
d7tocc;, ye:woccr6.u' xoct Eye:lvoc"t"o. ~8poccre: yocp y~v 
Tocp"t"ocpcp &µqit~cx."Awv xoct qiwc; y"Auxu ocu"t"oc; &8wxe:v· 

' ' '',I. -. ' N " ; I'.>'; oupocvov u'l'wcre:v, °Y"IXUX'Y}V o 'YJ"":ucre: 'lTCX./\OCcrcrocv, 
xoct 7t6"Aov Ecr"t"e:cpocv.:ucre:v &"Atc; 7tupt"Aocµ7tfotv &cr"t"potc; 
xoct yoc'Locv x6crµ 'YJO"e: qiu"t"o'L:;, 7to"t"ocµoî:crt 8e 7tonov 
x.e:uocµe:voc; Exipoccrcre: xoct &ipt µî:~e:v cx.u"t"µocc; 
xoct vEqie:oc 8pocr6e:noc. "t"t6d:; &pot xoct yivoc; &A"Ao 

2 Vgl. meinen Aufsatz: BcaiJnunu Apucmo~ana,Acta Ant. Hung. 5, 1957, S. 95-127. 
Das Motiv des Tierfriedens in uer fnihgricn1;chen Urnkelpocsie, ebda. S. 116. Vgl. auch H. 
Jeanmaire, Le messianisme de Virgile, Paris, 1930, S. 193-195. 

s Vgl. die Ausgaben von C. Alexandre (1869), J. Geffcken (1902), A. Kurfess (1951) und 
ans der umfangreicben Literatur - neben A. Rzach in RE s.v. Sibyllen und Sibyllinische 
Orakel - besonders die Arbeiten von J. Geffcken, Die babylonische Sibylle. Nachrichten von 
der Ges. der Wissenschaften zu Giittingen, Phil,-hist. Kl., 1900, S. 88-102; Die Sibylle. PreuBi
sche Jahrbiicher, 106, 1901, S. 193-214. Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina. 
Texte und Untersuchungen zur Gesch. der u.ltchr. Lit., NF. VIII., Bd. 1. H. Leipzig, 1902. 
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tx0uor:~ EV m:Mye:mn xor:t opve:or: owxe:v cX~'t"IXL~, 
UAIXL~ o' or:u .&~por:~ Aor:cnor:uxe:vor:~ ~oe: o piXxov-ror:~ 
ep7tUO''t"OC~ [yor:t7J], XIXL mfv0' ClO'IX vuv xor:0opii't°or:L, 
IXU't"O~ -ror:u-r' E7t0L 'YJO'E: Mycp xor:t 7tiXv0' €ye:v.Yje'YJ 
wxor: xor:t hpe:xfoi~ · 8oe: yiXp 7teAe:-r' or:u-roMxe:u-;o~, 
oupor:v60.::v xor:0opwv· U7t0 [-rcr] 't"E:'t"EAE:O''t"O OE x6crµo~. 

Ăhnlich auch das III. Buch (20-26): 

8~ Mycp ~x-rLcre: 7tocv-ror: xor:t ou por:v ov fioE: M J.or:crcror:v 
~EALov -r' &xiXµor:v-ror: 'cre:A~V'YJV 'TE: 7tA~0oucror:v 
&cr-rpor: n J.or:µ7te:-r6wv-ror:, xpor:-ror:Locv µ1J"t'~por: T1J0uv, 
1t'YJYOC~ xor:t 7tO't"IXµou~. 7tup &qi0L'TOV, ~µor:-ror:, VUX'TIX~, 
IXU't"O~ o~ .&i::o~ Eo-0' o 7tA6-0"IX~ 'TE:-rpor:ypocµµIX'TOV 'Aoocµwv 
-rwv 7tpw-rov 7tAor:cr0ev-ror: xor:t ouvoµix 7tA1Jpwcrixaor: 
&v-roAtlJV -re: oucrw 'TE: µe:cr7Jµ~pt1JV 'TE: xixt &px-rov ... 
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Den himmlischen Ursprung (caelestis origo) aller Lebewesen betont die Sibylle 
des IV. Buches (13-17), sie erhalten aber das Leben nicht vom himmlischen 
Feuer, wie bei Vergil, sondern vom Regen. Die Beschreibung der Natur bleibt 
dennoch hier wie dort nur ein Ausgangspunkt ftir die Geschichte, und zwar in der 
Ăneis fiir die Geschichte der Ri:imer, die als Nachkommen des Ăneas dargestellt 
warden, in den Oracula Sibyllina wiederum fiir die Geschichte der gesamten 
Menschheit, von dem ersten Menschen Adam an, wobei aber die Rolle der 
Ăneaden stark, und zwar von jiidisch-christlichem Gesichtspunkte aus meistens 
negativ betont wird. , 

Die ri:imische Geschichte, die Anchises enthiillt, fiihrt bis zur Griindung des 
augusteischen Prinzipats; dieses wird als eine Riickkehr der Regierung des Saturnus 
d~rgestellt, die im Sinne des Hesiodos und des schon von Peisistratos zum ăhnli
chen ideologischen Gebrauche angewandten Orakels des Bakis 1 als die Wiederher
stellung des goldenen Zeitalters gilt. So wird hier Octavianus Augustus auf konkrete 
Weise als der Verwirklicher jener soteriologischen Hoffnungen bezeichnet, die 
friiher der Dichter noch mehr im allgemeinen gehalten in der IV. Ekloge ausgespro
chen hat 2• In parodistischer Nachahmung der Orakel hat schon Aristophan den 
W ursthăndler als den Erneuerer des durch vier Epochen immer mehr in Verfall 
geratenen geschichtlichen ProzeB' einen Soter genannt (Ritter 149); W. Otto hat 
es nachgewiesen, daB Augustus gleich nach der Eroberung Ăgyptens wenigstens 
hier, im ehemaligen Lande des Ptolemaios Soter, den Beinamen Soter fiir sich în 
Anspruch genommen hat 3 . Dieser Umstand kann zugleich den inneren Zusammen
hang von An. VI. 791-807 und Ăn. VIII. 678-728 veranschaulichen. Die Sibylli-

1 Cber Peisistru,to.; vgL rncinen Aufsatz: Rakis j6slalai (Die Wahrsagungen des Bakis) 
in dern Sarnmelbande Vallastorteneli lanulmanyok (Religionsgeschichtliche Untersuchungen), 
Budapest, 1960 2, S. 234-236. 

2 Vgl. J. Carcopino, Virgile et le myslere de la fVe eglogue, Paris, 194311, S. 198. und 
auch meinen Aufsatz: Vergilius pasztori Muzsaja (Die bukolische Muse Vergils), in Vallas:or
teneti tariulmanyok, S. 383, hauptsăchlich aber E. Norden, Ein Panegyricus auf Augustus in 
Vergils Ăneis. Rheinisches Museurn NF 54, 1899, S. 4;?6-482, wo sowohl die rhetorischen -.&"l)ot 
des Panegyricus, wie die sibyllinischen Elemente in An. VI. 791-805 mit einer mustergiiltigen 
Sorgfalt behandelt werden. 

8 W. Otto, Augustus Soter, Hermes 45, 1910, S. 448-460. 
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nischen Bticher bedrohen nacheinander die in der Geschichte einander folgenden 
Weltreiche, Babyloniein, Persien, Mazedonien, Rom usw. mit Unheil; die hervor
gehobene Rolle Trojas in diesem Geschichtsbilde wird nicht nur durch die Benen
nung der Romer als Ăneaden, sondern noch mehr dtirch die von der Sibylle selbst 
aufgestellte Behauptung angezeigt, da.13 Homer eigentlich nichts anderes tat, als 
da.13 er die von der Sibylle schon voraus in Zukunftsform besungenen Ereignisse 
nachtrăglich in epische Form umsetzte und mit einer falschen Fărbung des Mytho
logischen leicht ănderte. Die Unheilsbedrohungen aber sind ebenso wenig wie bei 
den meisetn P.ropheten des Alten Testaments als Selbstzweck anzusehcn, sie 
begrtinden die Heilsgeschichte, auf den tiefsten Verfall alles Menschlichcn folgt 
das Zeitalter des ewigen Friedens, der Erlosung von aller Mtihsal entweder ftir 
das auserwăhlte Volk, oder auch ftir die gesamte Menschheit. Die Schielderung 
des goldenen Zeitalers steht im I. Buche der Oracula Sibyllina an einem Platze, 
der auf den ersten Blick dcnjenigen befremden mag, der nach dem gewohnten 
Schema entweder die Urzeit oder die Endzcit dem goldenen Zeitalter gleichgesetzt 
sehen will ; die zwei Moglichkeiten sind freilich der zyklischen Auffassung des 
Weltgeschehens gemăl3 so ziemlich gleichbedeutend. An der genannten Stelle des 
Sibyllinischen Buches (I. 284) gilt das goldene Zeitalter in der Geschichte 
der Menschheit schon als das sechste, das auf das Diluvium folgt. Offensichtlich 
ist hier die Bestrebung, das Alte Testament mit der griechischcn fiberlieferung 
in Einklang zu bringen, eine Bcstrebung, die das ganze hellenistiseh-jtidische 
Schrifttum kennzeichnet; die ~xr'f) ye.ve.~ hatte tibrigens auch in der griechischen 
Orakelpoesie eine traditionelle Bedeutung, wie Lykophron (Alex. 1446) zeigt, und 
auch eine rătselhafte orphische W endung bei Platon (Philebos 66), die schon Wila
mowitz zu Lykophron herbeigezogen hat 1. Dazu kommt noch die Fiktion, dal3 · 
die Sibylle sich hier als cine Schwiegertochter des frommen Noah ansgibt, und 
es ist bezeichnend ftir einen orientalischen Typ dcr Tradition, daB das goldcne 
Zeitalter mit der fiktiven Gcgenwart des Propheten idcntifiziert wird, so im alttcs~ 
tamentlichen Daniel-Buch II. 38 und im iranischen Bahman-Yast, wo Zarathustra 
einen Baum sieht, dessen goldcne, silberne, eherne und eiserne Zweige die vier 
W eltepochen bedeuten, die crstc Epoche aber ist dic Gegenwart des Zarathustra 
selbst, der die immer minderwertigen Epochen folgen 2• Die Riickkehr des goldenen 
Zeitalters wird nur engedeutet, so auch bei der Sibylle, indem zur Geniige betont 
wird, dal3 es sich hier eigentlich um das erste goldene Zeitalter handelt; das zweite 
ist demnach ftir die Endzeit aufbewahrt. Und tatsăchlich, am Ende des III. und 
IV. Buches schliel3t das Gesamtbild der Menschengeschichte die freudige Schil
derung der gesegneten Zeit, wobei in dem III. Buche (788-795) auch das Motiv 
des Tierfriedens - ăhnlich wie im Theokritischcn Herakliskos (Id. XXIV. 25-26), 
in der IV. Ekloge Vergils (22) und bei Jesaja (XI. 6-7) - auftaucht; die letzte 
Zeile des IV. Buches. (Or. Sib. IV 192 = III. 371) charakterisiert die allgemeine 
Gliickseligkeit des goldenen Zeitalters gerade mit einem frohlockenden Ausruf, der 

1 U. v. Wilarnowitz-Moellendorff, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos 
II. Bd. Berlin, 1924, S. 146. 

2 V gl. R. Reitzenstein, Alt-Griechische Theologie und ihre Quellen. Vortrage der 
Bibliothek Warburg, 1924-1925, Leipzig-Berlin, 1927, S. 1-19. und R. Reitzenstein -
H. H. Schraeder, Studien zum antiken Synkretismus. Studien der Bibliothek Warburg 7, 1926, 
s. 38-68. 
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auf gleiche Weise an Hesiod (Erga 174-175) und an die IV. Ekloge (53-54) 
erinnert: 

Das Schema der Ausfiihrungen des Anchises in der Unterwelt - Kosmologie, 
Geschichte der Romer, bzw. der gesamten Menschheit auf die Riickkehr des goldenen 
Zeitalters zugespitzt ____: ist also dasselbe, was auch in den sibyllinischen Weissagun
gen zur Gcltung kommt. Bevor wir alle notigen Folgerungen aus dieser Tatsache 
ziehen, mochten wir noch in aller Kiine die wichtigsten Momente des Zukunftbil
des in der zweiten Halite der Ăneis, wenn man will, in der „romischen Ilias" beob
achten. 

Die Landeseroberung der Trojaner in ltalien ist schonA'.lurch eine Wahrsagung 
vorbereitet: Konig Latinus hat von seinem Vater Faunus - nach der Art einer 
Totenbeschworung - das Orakcl erhalten, daB er seine Tochtcr Lavinia mit einem 
auslandischen Schwiegersohn verheiraten soll. Das erfiillt sich noch im Rahmen der 
epischen Handlung, die W eissagung aber deutet auch die ferne Zukunft an: aus 
dieser Ehe werden N achkommen abstammen, die das Weltall zu beherrschen bestimmt 
sind. Bald erfiillt sich die W eissagung, die Ăneas vorher von der Harpyie Celaeno 
erhalten hat (~II. 225-257) die aber jetzt (VII. 123) dem Vater Anchises zugeschrie
ben wird 2 : Aneas mit seinen Gefiihrten und mit seinem Sohne lulus essen die 
wilden Friichte der Gegend mit einem Fladen, der als Unterlage diente, zusammen 
auf: ein Wort, das lulus scherzend ausspricht, bestatigt, daB sie - wie es als Bedin
gung der Stadtgriindung vorausgesagt war - aus Hunger den Tisch verzehrt haben. 
So beginnen sie an Ort und Stelle den Aufbau der neuen Stadt fiir die alten Penaten 
Trojas, Latinus empfăngt ihren Friedensantrag liebevoll, er ist bereit, seine Tochter 
mit dcm landfremden Ăneas zu vermahlen, der Zorn der Gottin Juno und die Ei
fersucht des Rutulerkonigs Turnus entflammen aber den grausamen Krieg. Am Ende 
des VIL Buches steht eine enumeratio heroum, nach Art und Weise der homerischen 
Boiotia, sie birgt aber in sich vielsagende Andeutungen die Siedelungen und Uber
lieferungen ltaliens, schlieBlich und endlich die Ethnogenese des romischen Volkes 
betreffend. So wird die Urgeschichte des Landes auch in dem VIII. Buch beleuchtet, 
wo Ăneas den Konig Enander aufsucht, den als Verbiindeten fiir sich zu gewinnen 
dcm von dcn Verbiindetcn des Turnus bedrăngten Helden der FluBgott Tiberinus 
geraten hat. Wenn aber der italische Urkonig arkadischer Abstammung seinem vor
nehmen Gaste - wie etwa Ncstor in dem III. Gesange der Odyssee - von der Ver
gangenheit erzahlt, enthiilt die mythische Urgeschichte ltaliens dennoch einen ziel
bewuBte Anspielung auf die ferne Zukunft. In der Umgebung der armlichen Konigs
stadt, der Vorlauferin Roms, herrschte schon einmal Saturnus, der Gottkonig 
des goldenen Zeitalters; so konnte schon friiher der Dichter der Georgica die Uber
bleibsel der Saturnia regna in dem gesegneten Lande ltalias, der Saturnia tellus 
wahrnehmcn. In dcm VIII. Buche der Ăneis (319-327) wird an die lokale Voraus
setzung der im VI. Buche (791-794) angezeigten Tat des Augustus erinnert: als 
er das neue goldene Zeitalter griindet, gibt er eigentlich nur das dem Vaterlande 

1· Vgl. E. Norden, Die Geburt des J(indes, Leipzig-Berlin, 1924, S. 148. 
s Der Widerspruch ziihlt freilich zu den Argumenten, auf Grund deren A. Gerck~ die 

Entstehung des VII. Buches fiir eine Zeit vor dcr des III. ansetzt: Die Entstehung der Ăneis 
Berlin, 1913, S. 55. · 
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zuriick, was einst unter Saturnus schon ihm gehOrte. Damit aber wird auch das 
Vorbildliche an der Gestalt des Ăneas fiir Augustus wieder einmal hervorgeho
ben: Ăneas verschafft seinen Gefăhrten cin Land, Augustus cin Zeitalter, die gleicher
weise die Ziige der Saturnia regna oder aurea aetas aufweisen. So fallen nicht 
nur Urzeit und Endzeit - oder mehr geschichtlich: die Anfănge und das Ziel des 
Riimervolkes -, sondern auch raumliche und zeitliche Vorstellungen der Eschatolo
gie zusammen. 

Es ist auch bedeutungsvoll, daB Euander der Sohn der „schicksalskundigen 
Prophetetin" Carmentis - oder Carmcnta - heiBt, die als erste von der kiinftigen 
GriiBe der Ăneaden gesungen hat (VIII. 340-341). Nicht umsonst berichtet Livius 
(I. 7), daB bevor die Sibylla angekommen war, sei Carmenta hier die von den Vol
kern ltalias bewunderte Wahrsagerin gewesen; auBerst beachtenswert sind aber 
die Angaben, die Euanders Mutter geradezu mit der italischen, d.h. kimmerischen 
Sibylle identifizieren (Schol. ad Plat. Phaedr. 244B, Prolog zu den Or. sib.). Ein 
Homerkenner wie Vergii konnte es nicht vergessen, daB in der Ilias Poseidon die 
kiinftige Macht des Ăneas und seiner Kindeskinder voraussagte; vielleicht war 
ihm auch die bei Strabon (XIII. 53) erhaltene Variante von II. XX. 307 mit 7tciv-a:mnv 
&vci~e:L anstatt Tpwe:crow &vci~e:L bekannt, die die Macht der Ăneaden schon 
auf echt sibyllinische Weise als eine Weltmacht auffaBt. Wie konnte er dennoch 
behaupten, daB die Prophetin Carmentis die erste war, die von der kiinftigen Grii.6e 
der Ăneaden gesungen hat? Das hat m.E. wenigstens drei Voraussetzungen: 1. 
daB Vergil den Standpunkt der Gleichsetzung der Sibylle mit Carmentis eingenom
men hat; 2. daB ihm sibyllinische Wahrsagungen liber Ăneas schon bekannt waren; 
3. daB er den chronologischen Vorrang der Sibylle Homer gegeniiber in viilligem 
Einklang mit dem schon angefiihrten Scholion zu Il. XX. 307 und mit den Biichern 
III, XI. der Oracula Sibyllina bzw. mit den Quellen der letzteren anerkannte, wenn 
vielleicht auch nicht als eine wissenschaftlich begriindete Tatsache, <loch mindestens 
als eine alte tTberlieferung, die seine poetische Fiktion zu unterstiitzen ihm geeignet 
erschien. Das ist ein zwingendes Argument gegen die Auffassung Kurfess': nicht 
Vergii ist die Quelle fiir Oracula Sibyllina XI. 144-162, im Gegenteil, er hat schon 
die gemeinsame Quelle von Oracula Sibyllina III. 401-432 und XI. 122-171, 
also ein alteres Sibyllinum beriicksichtigt. 

Einen zweiten, dem VI. Buche fast gleichwertigen Hiihepunkt erreicht die 
Zukunftsform der Komposition am Ende des VIII. Buches, in der Beschreibung 
des Schildes des Ăneas, die in derselben Weise als eine Nachahmung der homerischen 
Beschreibung der ·Schildes des Achill in Betracht kommt, wie das VI. Buch als eine 
Nachahmung der homerischen Nekyia. Wenn namlich der Figurenschmuck des home
rischen Schildes ein statisches Weltbild - mit den standigen Erscheinungen der Natur 
und den typischen der menschlichen Gesellschaft - darstellt, so gibt die Beschrei
bung des Schildes bei Vergil - aus eiTJ.zelnen Bildern der riimischen Geschichte 
zusammengestellt - cine zielbewuBte ttbersicht der Zukunft, von den Zwillingen 
Romulus und Remus an bis zum Siege des Octavianus Augustus bei Actium. In 
der Kunst des Vulcanus offenbart sich hier cine besondere Art der Wahrsagung, 
darum heiBt hier der Schmiedegott „ein Kenner der kommenden Zeit": haud uatum 
ignarus uenturique inscius aeui. Man muB unwillkiirlich an uates denken, die nicht 
so sehr dem Gotte, als vielmehr dem Dichter bekannt waren, hauptsachlich, wenn 
man bedenkt, daB der Dichter in diesem Zukunftsbilde im Siege des Octavianus 
den Sieg des griechischen Apollo liber die Giitter des Oricnts, man kann sa.gen, den 
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Sieg des Abendlandes liber das Morgenland sieht. Die Gegeniiberstellung von Asien 
und Europa - iibrigens schon der Eckstein der Geschichtsbetrachtung des Hero
dotos - ist ein standiges Motiv auch der Oracula Sibyllina, zwar meistens - dem 
orientalischen Ursprung der Hauptteile zufolge - von orientalischem Standpunkt 
aus gesehen. Wenn in der Schilderung der Seeschlacht bei Actium an der Seite 
der Kleopatra allerlei gottliche Unwesen und der bellende Anubis gegen die grie
chisch-romischen Gotter einen hoffnungslosen Krieg fiihren, sollte man nicht auBer 
acht lassen, daB die Oracula Siby"l},ina als ein Symbol der Niederlage Ăgyptens 
manchmal die Herabsetzung der ăgyptischen Gotter erwăhnen, Isis bleibt verein
samt am Ufer des Nils und ihr Gedăchtnis wird von der Erde vertilgt sein, die 
Nichtgkeit des Serapis wird erkannt (V. 483-490) und Apis, der eigentlich kein 
Gott ist, verbannt (VII. 21.). Auf das Schicksal der Kleopatra wird nicht selten 
in den Oracula angespielt (XI. 246-259, 272-297 usw.), einmal (V. 19) mit Worten 
(yuvcrn<oc; &.o~u)v:i1hou) die uns an die horazische non humilis mulier erinnern 
(Carm. I. 37, 32). Die Annahme liegt auf der Hand, daB diese Aussagen von der 
zeitgenossischen Sibyllistik in die spăteren Sammlungen aufgenommen und einige 
von diesen auch dem Dichter der Ăneis bekannt waren; die Beniitzung Vergils 
(geschweige denn des Horaz) seitens der Verfasser der Sibyllinischen Biicher wăre 
ganz unwahrscheinlich, trotz Kurfess, der manches in den Oracula aus der Ăneis 
herleiten will und den „alten, weisen Sănger", den das XI. Buch derOracula erwăhnt, 
geradezu mit Vergii identifiziert 1. Wir haben aber gar keinen Grund, diese Zeilen 
(163-171) von der Parallelstelle im III. Buche ( 419-430) zu trennen, wo der 
Sănger noch eindeutiger mit den Merkmalen Homers gekennzeichnet wird, 
und was die Vergilbenutzung bei der Sibylle betrifft, entbehrt es aller Wahr
scheinlichkeit, daB die Bucher, in denen sich eines der Hauptinteressen eben um 
die Geschichte Ăgyptens dreht und von denen auch ein bedeutender Teii im 
hellenistischen Ăgypten entstanden ist, eben die Beschreibung des Nils von 
Vergii entlehnt hătten. Im Gegenteil die von Kurfess beo~achteten tt oerein
stimmungen (wie: septemgemini turbant trepida ostia Nili, An. VI. 800,...., fon 
yiip xwp'Y); ~ocm).J..: 7t!XpX xdµocm NeD„')U - bt1:"1X7tOpw; crroµche:mnv, €rte:px1µlv0Lo 
.&oc/..0Ccrcr1J;, Or. Sib. 254-256) vermehren die Fălie, die die Abhăngigkeit Vergils 
von der Sibyllistik beweisen. . .. 

ln den gedrăngten Kampfszenen des letzten Drittels der Aneis freilich tauchen 
die orakelartigen Zukunftsbilder seltener und mehr fliichtig auf. Dennoch gibt 
z.B. am Anfange des X. Buches der Gotterrat Anlal3 dazu, dal3 Jupiter den zweiten 
punischen Krieg, den Feldzug Hannibals durch die Alpen vorzeichnr. Noch wichtiger 
ist das letzte Gesprăch, das Jupiter und Juno im XII. Buche, dicht vor dem Ende 
der gesamten Handlung fiihren, als der Tod des Turnus im Zweikampfe mit Ăneas 
schon bevorsteht. Juno, die endlich einsehen muB, daB ihr feindliches Verhalten 
gegen Ăneas dem Schicksal widerspricht, stellt noch manche Bedingungen fiir ihre 
Zustimmung, zuletzt, dal3 das gefallene Ilium nie mehr und in keiner Form wie
derhergestellt sein soll: occidit occideritque, sinas, cum nomine Troia (XII. 828). 
Obzwar hier eigentlich nur vom Namen des Latinervolkes die Rede ist, ist die Ver
wandtschaft mit der von Th. Mommsen scharfsinnig interpretierten Juno-Ode des 
Horaz (Carm. III. 3) 2 unverkennbar und so liegt vielleicht auch hier eine War-

1 A. nurfess, Sibyllinische Weissagungen, 1951, S. 336. 
2 Th. llfommsen, Reden und Aufsătze, Berlin, 1905, S. 173. 
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nung gegen zeitgenossische Bestrcbungen vor, die Troja wiederherzustellen und die 
Hauptstadt des Weltreiches schon damals nach dem Orient zu verlegen beansichtig
ten. Bei V crgil sind a6cr die positivcn Forderungen der Gottin mehr betont, in 
denen sich Art und W eseu des romischcn Volkes kundgibt: wenn auch der endgtil
tige Sieg den Troern zuteil wird, bleibe der Name der Latincr, ihre Sprache und Sitte 
aufrechterhalten. Damit ist Jupiter einverstanden, und în bezeichnender Weise 
wird die unvergleichliche Frommigkeit der ktinftigen Latiner damit in Verbindung 
gebracht, da.13 sie durch volliges Zusammenschmelzen der lateinischen und troischen 
Elemente ein wahres genus mixturn bilden, so wird die Einfiihrung der Penaten von 
Troja die Verehrung der Juno nicht beeintrachtigen. In diesem Sinne wirkt die 
Ăneas-Sage zugleich als cine mythologische aitia des bezeichnenden Zuges romischer 
Religiositat, der in der Fahigkeit bcsteht, Kulte verschiedcnen Ursprungs standig 
in sich aufzunehmen. Solch eine Einschătzung dcr romischen pietas findet sich schon 
în der von Ovid (Fasti IV. 270) angeftihrten Aussagc der cumaischen Sibylle, die 
die gro13e Muttergottin aus der Umgebung Trojas in Rom einzuftihren anordnet: 
dignus Roma locus-quo deus omnis eat. Mit einem gewisscn Nationalstolz behauptet 
noch în der Spatzeit Caecilius bei Minucius Felix den Christen gegentiber das romi
sche Heidentum verteidigend : ... per uniuersa imperia prouincias oppida uidemus 
singulos sacrorum ritus gentiles habere et deos colere muncipes, ut Eleusinos Cererem, 
Phryga,s Matrem, Epidaurios Aesculapium, Chaldaeos Belum, .Astarten Syros, 
Dianam Tauros, Gallos Mercurium, uniuersa Romanos (Octavius 6). 

v; enigstens drei von den hier erwahnten Gottern haben ihren Kult in Rom 
auf Grund sibyllinischer Weissagungen erhalten, Ceres im Jahre 496 v.u.Z. (Dion. 
Hal. VI. 17), Aesculapius im 293 (Liv. X. 47), die Magna Mater im 205 (Ovid. 
a. a. O., Liv. XXIX. 10); obgleich die Befragung der Sibyllinen vor der Einftih
rung des Mercurius expressis uerbis uns in keiner Quelle vorliegt, gilt nach einer 
wohl begrii.ndeten Vermutung Wissowas ftir ihn dasselbe 1, wobei cs sich freilich 
nicht um einen besonderen gallischen Kult des Mercurius (vgl. etwa Caesar, de 
bello Gall. VI. 17), sondern um dic allgemein-griechische Form des Hermes handelt. 
Die Romanisicrung griechischer Gotter cbenso, wie die der phrygischen Muttergot
tin wurde also im Laufe der Geschichte der romischen Republik besonders durch 
die sibyllinischen W eiss<tgungen gefordcrt, und so konnen wir die die Zukunft auf
hellenden Worte Jupiters im XII. Buche ebenso, wie im I. Buche mit Sibyllinen 
in Zusarnmcnhang bringen. Das în dcr romischen pietas tief wurzelnde Nebencinan
der der troischen Gotter und der als in Latium uralt vorgestellten griechischen 
Hera-Juno bei Vergii widerspricht ebensowenig seiner Abneigung gegen den tier
gestaltigen Anubis und seinen Kreis, wie die allmahliche Erweiterung des romi
schen Pantheons durch die Befragung der Sibyllinen dem Widerstande gegen offi
ziell nicht gercgelte Fremdkulte, z.B. gegen die Bacchanalien im Jahre 186 v.u.Z., 
oder gegen die Verehrer dcr Isis, seit dem J ahre 58 ofter wiederholt; noch im J ahre 
28 v.u.Z. verbot Octavianus Augustus die Errichtung der Heiligttimer ftir agyptische 
gottcr innerhalb der Stadtmauer (Dio. Cassius, LIII, 2). Die v~,rachtungsvolle 
Au13erung Vergils gegen die Gotter um Antonius und Kleopatra (.An., VIII, 698) 
ist kaum von diesen Ma13nahmen zu trennen. Damit ist aber wieder die politische 
Aktualităt der Zukunftsform in der Ăneis bestatigt. 

1 G. Wissowa, Relig1:on und Kultus der Ramer, Miinchen, 1912 2, S. 304. 
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Was die Vorbilder dieser Zukunftsform betrifft, haben wir obenstehend schon 
darauf hingewiesen, daB dei1 geschichtlichen ProzeB in Zukunftsform vorzutragen 
nicht nur den spaten Sibyllinischen Weissagungen, sondcrn auch dcr friihen Sibyl
linistik eigen war. Und tatsachlich, Vcrgil ist auch in manchcn Einzelheiten von 
dieser Sibyllinistik abhangig: wir hoffcn, soviel ergibt sich aus unserer Analysc, 
die - ohne alle dic Moglichkciten zu crschopfcn - maches zu den Beobachtungen 
friiherer Forschcr <loch beigcsteuert hat. Wir miissen aber glcich hinzufiigen, die 
Geschichte in einer Zukunftsform, und zwar die romische Gcschichte durch dic 
Rolle des Ăneas mit der Troja-Sage verkniipfcnd, hat schon cin seltsames Gedicht, 
die monodramatisch aufgcbaute Alexandra in bezcichncndcr Weise vorgetragcn. 

Das Gedicht, das uns wcnigstens so vicl Ratsel aufgibt, "wie viel Zcilen es zahlt, 
wird mcistcns dem Mitgliede der alexandrinischen Pleias, Lykophron dem Trago
diendichter zugeschrieben, der aus Chalkis in Euboia gebiirtig um 280 v.u.Z. im 
Hofe des Ptolemaios Philadelphos lcbtc. Ein altes Scholion abcr, zwar von Tzctzcs 
wriickgewiesen, bemerkt zum Vers 1225, daB das Gedicht einem jiingcren Lyko
phron angchoren muB, weil seine Anspielungcn auf die romische Geschichte zur Zeit 
des Ălteren noch nicht zcitgemaB warcn1. Tatsachlich, wir konncn den Standpunkt 
K. Zicglers annehmcn: der V crfasser der Alexandra ist ein jiingerer Lykophron, 
viclleicht Sohn oder Enkel des Ăltcren, das Gedicht stammt aus dem ersten Jahr
zchnte des II. Jahrhunderts v.u.Z. und die viel umstrittenen Verse 1446-1449 sind 
anf T. Quinctius Flaminius zu beziehen, dcr im Jahre 197 bei Kynoskephalai Philipp 
den V., Konig von Mazedonien besiegte und gleich danach, im Jahre 196 bei den 
isthmischen Wettspielen die griechischen Stadte frei erkliirte2• Um die Jahrhundert
wende gruppieren sich in der Tat manche Tatsachen, die zu der Stimmung des 
Gedichtes wohl passen. Pausanias iiberlicfert cine sibyllinische Wahrsagung auf 
Kynoskephalai (VII. 8,9), im Jahre 205 wurdc dcr Mctcorstein der Magna Mater 
aus Pcssinus auf Grund cines Sibyllinums nach Rom gcbracht und nach dcr iiber
zeugenden Annahme von H. Dicls wurdc cinige Jahre spatcr das bei Phlcgon 
(Mirab. 6) crhaltene sibyllinische Androgyncnorakel verfaBt. Da~ ist schon eine 
andere Frage, ob das Sibyllinum auf dessen Grund noch im Jahre 17 v.u.Z. die 
quindecemuiri dic ludi saeculares veranstalten lieBen, auch bis auf das II. Jahr
hundert zuriickzufiihren sei, oder in diesem letzteren Falle wir mit einer bewuBtcn 
inhaltlichen Archaisiernng zu tun haben3• Sei dem aber wie es will, soviel steht fest, 
daB ein hellenistischer Dichter Lykophron spatestcns zu Lebzeiten des Aristophancs 
von Byzanz, der ihn schon anfiihrt, ein groBangelegtes, zwar ziemlich wirres Gedicht 
in Orakelstil vcrfaBte, das dcn Ursprung und die Weltmacht Roms durch die Gestalt 
des Ăneas an die Troja-Sagc kniipfend in Zukunftsform behandelte. Das Gedicht 
weist manche Ziige auf, die sich allein mit der Benutzung der gemeinsamen Quelle 
Timaios nicht geniigend erklăren lassen, auch nicht mit der anderen gemeinsamcn 
Quelle, der sibyllinsichen Poesie, deren Benutzung bei Lykophron auch vorauszu
setzen ist. Das letztere beweisen solche sachliche und stilistische tl'bereinstimmungen, 
die Ziegler besonders im III. Buche der Oracula findet, aber auch die Person Alexan
dra-Kassandra, die einc bei Suidas bezeugte Tradition mit der phrygischen Sibylle 

1 Bei E. Schcer, Lycophronis Alexandra II. Bd. Berlin, 1958 2, S. 351. 
a K. Ziegler in RE s. v. Lykophron. 
a H. Diels, Sibyllinische Blătter, Berlin, 1890. - Einc Wendung des Androgynenorakels 

fărbt die Prophezeiung der Sibylle bei Vergii (An. VI. 96-97): Tpcii<; a'ij'T' l:x'.Autm cre: xotxwv, 
&µot a· 'EA:Aciao.; ex y'ij<;, vgl. R. Heinze, Zu Horaz Briefen, Hermes 33, 1898, S. 478. Anm. 1. 
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identifiziert, und der Umstand, daB das Gedicht in einer biindigen Beschreibung 
der Geographie Italias nicht unterlăBt, die sibylliniscbe Orakelstătte in Cumae zu 
erwăhnen (1279). 

Der fiktive Zeitpunkt des halbdramatischen, in iambischen Senarien ver
faBten Gedichtes ist die Abfahrt des Paris nach Griechenland. Die Konigstochter 
Alexandra die von Apollon - wie iibrigens auch die Sibylle - die tragisch-zwei
deutige Sehergabe erhalten hat - sie WJi.B alles voraus, aber niemand glaubt ihrer 
Wahrsagung -, schildert die verhăngnisvollen Folgen dieser Abfahrt. Sie ist wegen 
ihrer unheilvollen Voraussagungen als Irrsinnige versperrt, ihr Wăchter berichtet 
dem Konig PriamJs, wa.3 er von ihren Lippen abgelauscht hat. Die in oratio recta 
wiedergegebene Reda beginnt mit der VergangenMit: es wird die Erinnerung an 
die erste Zerstorung Trojas durch Herakles wachgerufen. Das ist ein typischer 
Zug der Wahrsagekunst, der zur ErhOhung der eigenen Glaubwi.irdigkeit dient. 
K. Kerenyi beobachtet etwas ăhnliches eben bei Vergil, im VI. Buch der Ăneis, 
wo das Auffinden des Leichnams des Misenus das Vertrauen beziiglich der iibrigen 
Verordnungen der Sibylle befestigt (V I. 18 7 -189), und fiigt hinzu: „Es gehi:irt 
auch heute zur Kunstform der Wahrsagung, wie sie in Si.ideuropa und auch anderswo 
professionell getrieben wird, daB die Wahrsagerin zur eigenen Beglaubigung diesen 
oder jenen Umstand erwiihnt, der sich dem Fragesteller unmittelbar als Tatsache 
erweist und dadurch von ihrem hi:iheren Wissen zeugt". 1 Es ist damit vollkommen 
gleichwertig, wann der Wahrsager seinen die Zukunft erschliessenden Aussagen 
manche den Zuhi:irern bekannte Tatsachen vorausschickt, wie z.B. Prometheus 
bei Ăschyl, der im Gefesselten Prometheus (823-843) die schon durchgemachten 
Irrfahrten der Io mit ausgesprochener Absicht deshalb erzăhlt, damit die Ungliick
liche auch seine die Zukunft betreffenden Worte (845-846) nicht bezweifle. Doch 
warum in die Ferne schweifen? Das W esentliche der Gesamtkomposition der Ăneis 
liegt eben darin, daB der Dichter mit der tiefsten Kenntnis der Vergangenheit 
seine Zustăndigkeit betreffs der Zukunft des romischen Volkes beweist. 

In Lykophrons Alexandra folgen einigen Bildern aus der Vergangenheit Trojas 
die Geschehnisse, die im fiktiven Augenblick der Vision noch als Bilder der Zukunft 
gelten: die Verfiihrung Helenas als Ursache und dann die Einzelheiten des troischen 
Krieges, der Fall der Stadt, die Siinden der Griechen, vor allem die Vergewaltigung 
der Kassandra selbst durch Ajas und als deren gottliche Strafe das verschiedenartige 
Ungliick, als die heimkehrenden Griechen trifft, man kann sagen, eine kurze Zusam
menfassung der Ilias und der Odyssee, mit den Angaben der zyklischen Poesie 
ergănzt und in Zukunftsform umgesetzt. Troja aber wird durch A.neas aufrechter
halten, er erreicht nach langer Irrfahrt Italia, wo seine Nachkommen den Ruhm 
der wiederhergestellten Troja vermehren werden. Es sind dabei kurz manche aus 
der Ăneis bekannte Motive erwăhnt, die Verbiindung des A.neas mit Tarchon dem 
Etrurier und auch die beiden Prodigia, die das Ende der Irrfahrten vorzeichnen, 
das sog. Sau-und Tischprodigium. Dann folgen etwas verworren manche mytho
logische und geschichtliche Anspielungen, die den ewigen Kampf zwischen Orient 
und Okzident bezeugen; die verhăltnismăBig breite Schilderung des Feldzuges 
des Xerxes gegen Griechenland weist auf die Urquelle dieses Motivs, auf Herodot; 
wir sahen, daB die Konzeption dieses ewigen Kampfes fi.ir die sibyllinischen Bucher 
un<l anch fiir Vergii bedeutungsvoll war. Am Ende steht cin Romer, von den Nach-

1 K. Kerenyi, Zum l' erstăndnis von Vergilius Ăneis, B. VI, Hermes 66, 1931, S. 416. 
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kommen der Troer, in einer sechsten Epochc, die fiir das III. Buch der Oracula 
Sibyllina geradezu als das goldene Zeitalter galt; dieser Auserwăhltc der sechsten 
Generation wird die Mazedonier besiegen, danach aber sich mit den Feinden ver
sohnen, damit Friede zu W asser und zu Lande herrsche. Das Gedicht schliessen 
wieder einige W orte des Wăchters, der dem Konig Priam os Bericht erstattet und 
mit einem Sto13gebet das bose Omen, das die unheilversprechendcn Worte der 
Alexandra in sich bergen, abzuwehren sucht. 

Die Inhaltsiibersicht spricht fiir sich selbst, wir brauchen nicht alle mit Vergii 
gemeinsamen Ziige zu wiederholen. Wenn sich auch inhaltlich fast alle Einzcl
heiten durch gemeinsame Quellen erklăren licl3en, die Grundkonzeption mit dcr 
auf die pax Romana zugespitzte Zukunftsform bleibt ăul3erst bezcichnend. Man 
darf allerdings nicht aul3er acht lassen, daJ3 Timaios als gemeinsame Qulllle Lyko
phrons und Vergils fiir manches nur mit einer argen petitio principii zu bcweisen 
wăre. Tarcho der Etrusker ist bei Vergii ein Verbiindeter des Ăneas. Diese Angabe 
wurde den Fragmenten des Timaios blol3 auf Grund der Uberzeugung zugezăhlt, 
da13 Lykophron alle seine Kenntnisse betreffs der Geographie Italias und der romi
schen Geschichte von Timaios entlehnte, die Angabe nămlich taucht vor Vergii 
nirgends aul3er der Alexandra auf. 1 Dementsprechend schreibt z.B. Heinze: „Die 
zu Vergils Zeit iiberwiegende Tradition wu13te nur vom Kampf des Ăneas und 
Ascanius gegcn die Etrusker unter Mezentius; eine ăltere aber, von Timaios berichtet, 
uns leider nur in Lykophrons dunkler Sprache uberliefert, wul3te von einem Aufent
halt des Ăneas in Agylla-Caere und seiner Verbindung mit Tarchon und Tyrrhenos. 
Virgil hat beidcs kombiniert". 2 Seine Vorsicht ist desto merkwiirdiger, weil er · 
fcinfiihlend bei dcm Tischprodigium (Ăn. VII. 123) auch cin psychologisches Moment 
wahrnirnmt, das in demselben Zusammenhang auf ăhnliche Weise bei Lykophron 
(1252) steht: µv~fL1J 1tOCAocLwv A.~\j,e:i-ocL .&e:crnLcrµc.h·wv. 3 Beinahe derselbe Vorbehalt 
kennzeichnet das Verfahren E. Nordcns, obzwar er auch einige stilistische Ubcrein
stimmungen vermerkt, wie Dorica castra (Ăn. VI. 88). cs:> /1.,, pLe:uc; cr-rpoc-:-6c; 
(Alex. 284), die Enjambements uocem / exiguam (Ăn. VI. 493-494) cs:> 67toc/ A.e:7tT~v 
(Alex. 686-687), coniunx iterum hospita Teucris - externique itethalami (Ăn„ VI, 
93-94) cs:> Mx.Tpwv &' gxocn Twv ""' e7te:LcrcXKTu.v yi:Xµ<.iv (Alex. 60), die Beschreibung 
der von ihrer Vision beunruhigten Wahrsagerin (An., VI, 102 .<:"'Alex. 3-4), und 
auch Inhaltliches, wie die geistervertreibende Kraft des Eisens (An., VI, 260 (/)Alex. 
685), wobei freilich die Bemerkung berechtigt sein mag, dal3 Vergii selbst, ohne 
Lykophron, das Motiv „in einem Homerkommentar" (zu Od., XI, 48) 4 oder auch 
in dem lebendigen Aberglauben finden konnte. Das Fragezeichen aber, das bei 
Nordcn im Register unter dem Stichwort „Vorbilder" den Namen Lykophron 
im ganzen verdăchtig macht, scheint mir schon unberechtigt zu sein. Und . .noch 
mehr das Verfahren Hiigi's, der iibrigens die hellenistischen Vorbilder der Aneis, 
auch aul3er Apollonios Rhodios, sorgfăltig untersucht. Er hăit es zwar fiir sicher, 
da13 Vergii die „Alexandra des Lykophron gekannt hat, besonders wohl das Romer
stiick v. 1226-80", „spezifisch Lykophronisches" findet er aber nicht und ohne 
năher auf die Frage einzugehen, begniigt er sich mit der Meinung, „dal3 Vergii 

1 So auch bei J. Geffcken, Timaios' Geographie des Westens, Berlin, 1892, S. 147. 
a Heinze Vergils epische Technik, S. 179. 
1 Ebda S. 90. 
4 Norden im Kornrnentar zu Ăneis Buch, VI, S. 151, 260, 153, bzw. 206. 
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sich lieber an die ihm zur Verfiigung stehenden und ihm naheliegenderen For
schungen romischer Annalisten und Antiquare gehalten hat, als an die abstruse 
Gelehrsamkeit und Dunkelheit des Lykophron." 1 

Wir wollen nur eine von unseren obenstehenden Beobachtungen noch einmal 
hervorheben: Vergil wiederholt nicht umsonst mehrmals (III. 183, V. 636, X. 68), 
daB Kassandra die Wiederherstellung Trojas durch A.neas und seine Fahrt nach 
Wcsten angekiindigt hat; das ist eben eine Anspielung auf Lykophrons Alexandra. 
Und noch eines zur Ergănzung. Das Zukunftsbild der romischen Geschichte, das 
Anchises in der Unterwelt vor den Augen seines Sohnes entwirft, schlieBt einen 
Abschnitt, der mit dem Rachewerk der Romer an den Griechen fiir ihre Siinden 
gegei;i Troja anhebt (ultus auos Troiae, templa et temerata Mineruae, VI 840), mit 
der Formulierung der echtromischen Eigenart: parcere subiectis et debellare superbos 
(853). 2 Die Rache fiir Troja und personlich fiir Kassandra, die eben im Tempel 
der Athene vergewaltigt wurde, ist eine der Grundtendenzen des W eltgeschehens 
bei Lykophron, dadurch wird auch die weltgeschichtliche Bedeutung dcr Romer 
in der Alexandra bestimmt, und dennoch, die GroBe eines romischen Besiegers 
der Griechen, wahrscheinlich des Flaminius, wird dadurch veranschaulicht, daB 
er nach dem Siege zu W asser und zu Lande den Frieden zu sichern versucht, und 
so wird er der angesehenste im Kreise der Freunde (Alex. 1446-1450). 

Wir konnten noch manchc Einzelheiten anfiihren, wir beschrănkten uns abcr 
auf das Wesentliche. Vergil hat die hellenistische Poesie auch dann nicht vcrworfen, 
als er aus der Schule der Neoteriker, auf die die Jugcndwerke des Catalepton hin
weisen, herausgewachsen ist. Theokrit bleibt maBgcbend fiir die Bucolica, Nikandros 
in erster Linie fiir die Georq,ica, man hat auch die Benutzung der Argonautica des 
Apollonios Rhodios in der Aneis mehrmals nachgewiesen usw. Wir miissen in einem 
etwas beschrănkten Sinne auch Lykophron zu Vergils hellenistischen Vorbildern 
zăhlen. Darin freilich, wie Vergil die Anregung, die er von dem triiben Gedicht 
Alexandra erhalten hat, mit einer nach Homer sich richtenden Klarheit vereinigen 
kann, zeigt sich schon der Meister der goldenen Epoche dcr romischen Poesic. 

1 Hiigi, a.a.O., S. 136-137. 
2 Als eine Art Kritik dieser itlcalisicrenden Einschătzung der pax Romana klingt spii.ter 

die fiktive Rede des Britannenfiihrers Calgacus bei Tacitus: Auferre trucidare rapere falsis nomi
nibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, paeem appellant (Agricola. 30). 
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