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PRAESAGA ARS - ZUR LITERARISCHEN TECHNIK 
DER EKPHRASIS BEI VALERIUS FLACCUS1 

Im Jahr 1770 besichtigt Johann Wol fgang Goethe in Straßburg zusammen mit 
Freunden das prächtige Zelt, in dem die österreichische Prinzessin Marie Antoinette 
auf ihrer Reise zur Hochzeit mit Ludwig X V I . empfangen werden soll2. Goethe ist 
entsetzt, daß man als Zeltschmuck Bilder mit schrecklichen mythologischen Szenen 
gewählt hat3: 

„Gibt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren, Tapezie
rern gar keinen Menschen," - ruft er aus - „der begreift, daß Bilder etwas 
vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß sie Eindrücke ma
chen, daß sie Ahnungen erregen!" 

Doch die Freunde beschwichtigen ihn: 
„[Sie] versicherten. . . mir, es wäre nicht jedermanns Sache, Bedeutung in 
den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und 
auf dergleichen Gril len würde die ganze Population Straßburgs und der G e 
gend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die König in selbst mit 
ihrem Hofe jemals geraten." 

Doch mit seiner Auffassung wäre Goethe in früheren Zeiten, namentlich in der A n 
tike, nicht so allein gestanden - es genügt ein Beispiel: Agrippa4 rückte seine Rol le 
beim Seesieg von Act ium ins rechte Licht, indem er auf dem Marsfeld in Rom 5 die 
Basilica Neptuni6 baute7 und durch ein Gemälde mit dem Argonautenzug 

1 A l s Vortrag an den Universitäten Bie le fe ld und Heidelberg gehalten. D e r Tex t wurde 
für den Druck u m die nöt igen bibl iographischen Nachwe ise ergänzt. 

- V g l . R . Steiger: Goethes Leben v o n T a g zu T a g . Eine dokumentar i sche Chron ik , 
Bd. 1: 1749 -1775 . Zür i ch /München 1982, 3 6 2 f. ( „vor Sonntag, 29. A p r i l " ) . 

3 J ohann W o l f g a n g v o n Goethe : Dichtung und Wahrhe i t . A u s m e i n e m L e b e n , 2. Tei l , 
9. Buch , Hamburger Ausgabe , Bd. 9, M ü n c h e n 1982, 362 f. 

4 J . - M . R o d d a z : Marcus Agr ippa , R o m e 1984 (B ib l io theque des Eco les francaises 
d 'A thenes et de R o m e 2 5 3 ) pass im. 

5 P. Zanker : Augus tus und die M a c h t der Bilder, M ü n c h e n 1987, 144 -148 . 
6 C . Neumeister : D a s antike R o m . E i n literarischer Stadtführer, M ü n c h e n 1991, 154; 

vgl . zur Bedeutung solcher Bauten generel l P. Zanker: D e r Kaiser baut fürs V o l k , Opladen 
1997 (Gerda Henke l Vor lesung) , bes. 7 - 1 9 . 

7 Sie hieß deshalb auch Porticus Argonautarum, so jetzt B . R . A c k r o y d : T h e Porticus 
Argonautarum and the Saepta, in: Athenaeum 84, 1996, 5 9 1 - 5 9 7 (d ie ein leuchtend für die 
Identität der beiden Bauwerke plädiert). V g l . H. Jordan: T o p o g r a p h i e der Stadt R o m im A l 
terthum, 13, Berl in 1907, 574 mit den Que l l en ; E. Tortor ic i : L'at t iv i tä edi l iz ia di Agr ippa a 
Roma, in: II bimi l lenar io di Agr ippa , G e n o v a 1990, 1 9 - 5 5 ; L . Cord isch i : Bas i l ica Neptuni, 
in: E . M . Steinby (Hg. ) : L e x i c o n T o p o g r a p h i c u m Urbis R o m a e . Bd. 1, R o m a 1993, 182 f. 
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schmückte8 : der Admira l des A u g u s t u s errichtet zu Ehren des Meergottes9 ein G e 
bäude mit der Darstellung des ersten Seeunternehmens in der Geschichte der 
Menschheit1 0 - e ines Unternehmens , das eventuell schon in der epischen Gestaltung 
durch Varro v o n A tax pol i t ische Akzen te erhalten hat, als L o b von Caesars 
Br i t ann ienzug" . In e inem solchen Kontex t hat das G e m ä l d e nicht nur ornamentale 
Funkt ion, sondern steht im Dienst der Gesamtaussage von Agr ippas Monument : .Es 
hat e ine Bedeutung*. 

Damit d iese Bedeutung für den Betrachter erkennbar wird, m u ß das punktuell 
f ixierte Geschehen gedankl ich in den narrativen A b l a u f des M y t h o s rückübersetzbar 
sein. D a z u bedarf es einerseits lenkender Signale i m B i l d selbst, andererseits auf 
Seiten des Betrachters des W i s s e n s über die zugrundel iegende Sage. Das genuine 
M e d i u m für d ie Vermitt lung solcher mytho log ischer Kenntnisse ist mehr a ls jede 
andere literarische Gattung seit alters d ie epische Erzählung1 2 . D o c h deren linearer 
Fortgang in der Zeit1 3 kann unterbrochen werden, nicht nur durch Digressionen, 
V o r - oder R ü c k b l i c k e und Gle ichn isse 1 4 , sondern auch durch Beschreibungen von 
Landschaften oder Kunstwerken. Hierbei wird der erzählende Tex t in der Imagina
t ion des P u b l i k u m s wieder z u m B i ld ; der Vorgang bei der Transposi t ion eines Bi ld 
inhalts in den mythischen Kontext 1 5 w ird a lso umgekehrt . 

8 D i o 53,71.1 Tptcäv ' Apyovcar rüv ypa(pfi ejretaiurcp-uve. 
9 D a nach e inem Z w e i g der myth i schen Tradit ion J a s o n die A r g o am Ende dem Posei

don weihte ( A p o l l o d . 1,9,27), ist d ie Bez iehung von Neptun und Argonauten ohnehin schon 
durch den M y t h o s konstituiert. 

10 D a s B i ld ist nicht erhalten, w o h l aber gibt es andere römische G e m ä l d e mit dem 
Argonautensto f f , z . B . das W a n d g e m ä l d e aus dem ,Haus des J a s o n ' in P o m p e i mit Jason und 
Pel ias , w o Ja son a m fehlenden Schuh zu erkennen ist: Unter d e m V u l k a n . Meisterwerke der 
A n t i k e aus dem Archäo log ischen Nat iona lmuseum Neapel , Auss te l lung B o n n 1995, Kö ln 
1995, 144 f. (Nr . 42 ) : D ies ist der A n f a n g des Argonautenunternehmens, den Endpunkt bildet 
der K indermord der Medea, ebenfal ls im .Haus des J a s o n ' b i ld l ich repräsentiert: a .O. 150 f. 
(Nr. 45) . - A u s späterer Zeit s tammt die dem gleichen mytho log i schen K o m p l e x zuzurech
nende Darstel lung v o m R a u b des H y l a s als Marmorintarsienarbeit (vgl . auch die Prophezei
ung des M o p s u s V a l . Fl. 1,218 f.) : D ieses in der Spätantike entstandene B i l d s tammt aus der 
Basi l ica des lun ius Bassus (F. Gu idoba ld i , s.v. D o m u s : Iunius Bassus, in: E . M . Steinby 
[Hg.] : Lex i con Topograph icum Urb is R o m a e , B d . 2. R o m a 1995. 70 f.) und ist heute im Pa-
lazzo Mass imo des M u s e o Naz iona le R o m a n o aufbewahrt ( A . L a Reg ina [Hg. ] : Museo Na-
z ionale R o m a n o - Pa lazzo M a s s i m o al le T e r m e . Mi l ano 1998, 244 f. [E. Calandra]) . - Siehe 
außerdem Jessen, R E 2 (1895) s .v . Argonauta i , 7 7 8 - 7 8 5 . 

11 P. Dräger: A r g o Pasimelousa. Der A r g o n a u t e n m y t h o s in der gr iechischen und römi
schen Literatur, Te i l 1: Theos aitios, Stuttgart 1993 (Pa l ingenes ia 4 3 ) 356 mit der älteren For
schung. 

Überbl ick jetzt bei J . La tacz /E . Courtney , N P 4 , 1998, s.v. Epos , 1 1 - 2 9 . 
13 Vg l . Horn. Od. 1,10 (an d ie Muse ) : TWV a u ö ö e v ye, Oed, (KiyatEp Aiö«;, eine icat 

n.ulv. 
14 U . Gärtner: Gehalt und Funkt ion der G le ichn isse bei Valer ius F laccus , Stuttgart 1994 

(Hermes Einzelschri f ten 67). 
15 Vg l . L . G iu l i an i : Bilder nach H o m e r . V o m Nutzen und Nachtei l der Lektüre für die 

Malerei , Freiburg 1998 (Quel len zur Kuns t 7). 
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U n s e r In te res se g i l t h i e r s o l c h e n E k p h r a s e i s 1 6 v o n K u n s t w e r k e n , d i e se i t d e n 
S c h i l d b e s c h r e i b u n g e n b e i H o m e r u n d V e r g i l z u m W e s e n g r i e c h i s c h e r u n d l a t e i n i 
s c h e r e p i s c h e r T e c h n i k g e h ö r e n 1 7 . A l s B e i s p i e l d i e n e e i n l i t e r a r i s c h e s P e n d a n t z u m 
A r g o n a u t e n b i l d d e s A g r i p p a , d i e Argonautica d e s V a l e r i u s F l a c c u s 1 8 , a n d e r e n B e 
g i n n e b e n f a l l s e i n e p o l i t i s c h e A u s s a g e s teht : d a s L o b d e r n a u t i s c h e n E r f o l g e 
V e s p a s i a n s 1 9 . D i e s e s E p o s i n a c h t B ü c h e r n a u s f l a v i s c h e r Z e i t ist d a s e i n z i g e a n n ä 
h e r n d v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n e W e r k d e r l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r , d a s s i c h d e s A r g o n a u 
t e n s t o f f s in toto a n n i m m t : v o n d e r A u s f a h r t J a s o n s ü b e r d i e A b e n t e u e r a u f d e r R e i 
se u n d d i e G e w i n n u n g d e s G o l d e n e n V l i e s e s i n K o l c h i s b i s z u r F l u c h t u n d z u r f a ta 
len H o c h z e i t v o n J a s o n u n d M e d e a 2 0 . 

In d e r j ü n g e r e n F o r s c h u n g 2 1 he r r sch t K o n s e n s , d a ß V a l e r i u s n i c h t l e d i g l i c h d i e 
Argonautika d e s A p o l l o n i o s R h o d i o s 2 2 n a c h d i c h t e t , s o n d e r n p o e t i s c h e E i g e n s t ä n -

16 V g l . d ie Beiträge i m S a m m e l b a n d v o n G . B o e h m , H . Pfotenhauer (Hg. ) : Beschrei 
bungskunst - Kunstbeschre ibung. Ekphras is v o n der Ant ike bis zur Gegenwart , München 
1995; spez ie l l zur A n t i k e D . Fowler : Narrate and Descr ibe . T h e Prob lem o f Ecphrasis , in: 
J R S 81, 1 9 9 1 , 2 5 - 3 5 (mit zahlreichen weiteren Literaturangaben). 

17 W i c h t i g jetzt auch S. Bartsch: A r s and the M a n . T h e Pol i t ics o f Art in V i r g i l ' s A n e -
neid, in: C P h 93 , 1998, 3 2 2 - 3 4 2 . - A u c h i m D r a m a und im R o m a n spielen so lche Ekphraseis 
eine wicht ige Ro l le . 

1 8 E. Frank: W o r k s o f A r t in the Ep ics o f Va ler ius F laccus and Sil ius, in: RDL 108, 
1974, 8 3 7 - 8 4 4 . 

1 9 Z . B . E . Le fövre : D a s P r o o e m i u m der Argonaut ica des Va le r ius Flaccus. E in Beitrag 
zur T y p i k epischer P rooemien der römischen Kaiserzeit , in: A A W M 1971,6, 4 7 - 5 9 ; Dräger 
(wie A n m . 11) 356; P . T a y l o r : V a l e r i u s ' F l a v i a n Argonaut ica , in: C Q 4 4 , 1994, 2 1 2 - 2 3 5 ; 
R . Pre iswerk: Zei tgeschicht l iches bei Va ler ius Flaccus, in: Ph i l o l ogus 89, 1934, 4 3 3 - 4 4 2 ; 
S. Franchet d 'Esperey : Vespas ien , T i tus et la litterature, A N R W II 32,5 (1986) 3 0 7 3 - 3 0 7 5 . -
Valerius w i l l o f fenbar e in Gegens tück schaffen zu D o m i t i a n s G e d i c h t de bello Iudaico 
( K . M . C o l e m a n : T h e E m p e r o r D o m i t i a n and Literature, A N R W II 32,5 [1986] 3 0 8 8 - 3 0 9 1 ) 
über die Er fo lge der Flavier im Osten (s. dazu G . A l f ö l d y : Eine Bauinschr i f t aus d e m C o l o s -
seum, in: Z P E 109, 1995, 195 -225 ) . - D a v o n unabhängig ist die Frage zu halten, o b sich in 
Valerius" Argonautica nicht e in sehr pessimist isches Gesch ichts - und Gegenwartsb i ld mani 
festiert ( z .B . D . T . M c G u i r e : A c t s o f S i lence. C i v i l W a r , Ty ranny , and Suic ide in the F lav ian 
Epics, H i ldeshe im 1997). 

2 0 Genere l l siehe Dräger (wie A n m . 11) pass im; z u m epischen Plan des Va ler ius siehe 
jetzt e in leuchtend H . - G . Nesselrath: Über legungen z u m Ende v o n Valer ius F laccus ' Argo
nautica, in: U . Eigler, E. Le fevre (Hg.) , Ratis omnia vincet. Neue Untersuchungen zu den 
Argonaut ica des Valer ius F laccus , M ü n c h e n 1998 (Zetemata 9 8 ) 3 4 7 - 3 5 4 : D ie Hochze i t v o n 
Jason und M e d e a sei als E n d e des W e r k s geplant gewesen . 

- 1 E. Burck : D i e Argonaut i ca des Va ler ius Flaccus . in: ders. (Hg. ) : D a s römische Epos , 
Darmstadt 1979, 2 0 8 - 2 5 3 ; J . Adamie t z : Z u r K o m p o s i t i o n der Argonaut i ca des Va ler ius Flac
cus, M ü n c h e n 1976 (Zetemata 67) ; vg l . den hi l fre ichen Überbl ick bei M . Scaf fa i : Rassegna 
di studi su V a l e r i o F lacco ( 1 9 3 8 - 1 9 8 2 ) , A N R W II 32 ,4 ( 1 9 8 7 ) 2 3 5 9 - 2 4 4 7 ; zur älteren For 
schung auch W . - W . Ehlers : Va ler ius F laccus , 1940 -1971 , in: Lus t rum 16, 1974, 1 0 5 - 1 4 2 . -
Siehe auch G . B . Conte : Lat in Literature. A History . Translated by J . B . S o l o d o w . R e v i s e d by 
D. Fowler a n d G . W . Mos t , Ba l t imore /London 1991, 4 8 8 - 4 9 1 . 

~- V g l . z . B . P . Schenk : D ie Zurück lassung des Herakles. Ein Beispie l der ep ischen 
Kunst des Va ler ius F laccus (Argonaut ica III 5 9 8 - 7 2 5 ) , in: A A W M 1 9 9 6 , 1 . - G a n z auf die 
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digkeit besitzt. D ie konkrete Gestalt dieser Individualität, also gewissermaßen die 
Frage nach dem Valerischen im Valerius, läßt sich anhand der Ekphraseis genauer 
beleuchten. Dazu dienen drei Passagen, die jewei ls kein direktes Gegenstück bei 
Apol lon ios 2 3 haben: der Bi lderschmuck der A r g o im 1. Buch, der Becher des 
Cyz icus im 2. und der Tempel des Sol im 5. Buch. 

Z u Buch 1: A r g o s hat nach Anlei tung Minervas die nach ihm benannte A r g o 
gebaut, picturae vari[i] ... honores24 schmücken den Schi f fsrumpf (1 ,130-148)2 5 : 

130 hic sperata <deo> Tyrrheni tergore piscis 
Peleos in thalamos vehitur Thetis; aequora delphin 
corripit, <ipsa> sedet deiecta in lumina palla 
nec love maiorem nasci suspirat Achillen. 
hanc Panope Dotoque soror laetataque fliictu 

135 prosequitur nudis pariter Galatea lacertis, 
antra petens; Siculo revocat de litore Cyclops. 
contra ignis viridique torus de fronde dapesque 
vinaque et aequoreos inter cum coniuge divos 
Aeacides pulsatque chelyn post pocula Chiron. 

140 parte alia Pholoe multoque insanus Iaccho 
Rhoeciis et Atracia subitae de virgine pugnae. 
crateres mensaeque volant araeque deorum 
poculaque, insignis veterum labor. optimus hasta 
hic Peleus, hic ense furens agnoscitur Aeson. 

145 fert gravis invito victorem Nestora tergo 
Monychus, ardenti peragit Clanis Actora quercu, 
nigro Nessus equo fugit adclinisque tapetis 
in mediis vacuo condit caput Hippasus auro. 

Stel lung des Va le r ius in der lateinischen Tradi t ion konzentr iert sich M . A . Dav i s : Ratis 
audax. Va ler ius F laccus ' B o l d Sh ip , in: R a m u s 18, 1 9 8 9 , 4 6 - 7 3 . 

2 3 Z u den Ekphrase is bei A p o l l o n i o s R h o d i o s s iehe F . M a n a k i d o u : Beschre ibung von 
Kunstwerken in der hel lenist ischen D ich tung . E in Beitrag zur hel lenist ischen Poet ik , Stutt
gart 1993 (Beiträge zur A l t e r tumskunde 36 ) 1 0 2 - 1 7 3 . 

2 4 O f f enbar gibt es in der Real i tät des ant iken S c h i f f b a u s ke ine Paral le le für solcherart 
extens iven B i l d s c h m u c k a m R u m p f ; vg l . A . Gött l icher : D i e S c h i f f e der An t i ke . Eine E infüh
rung in die A r c h ä o l o g i e der Wasser fahrzeuge , Ber l in 1985, p a s s i m ; vg l . z . B . das Schiffsrel ief 
v o n ca. 3 0 - 2 0 v . C h r . im A n t i q u a r i u m auf d e m Palat in , w o statt des übl ichen A u g e s e in Tr i 
ton erscheint: M . A . T o m e i : M u s e o Palat ino , M i l a n o 1997, 6 5 , Nr. 39. - W a s den Schiffsna
m e n anbelangt, so unterscheidet sich d ie A r g o insofern v o n d e n sonst üb l ichen Formen , als er 
zumindest der gelehrten V o l k s e t y m o l o g i e nach v o n ihrem Erbauer abgeleitet ist (vg l . P. Drä-
ger, N P 1 [1996] 1063 f. s .v. A r g o ) . 

2 5 Tex t nach G a i Valer i F lacc i Sent in i B a l b i A r g o n a u t i c o n l ibros oc to rec. W . - W . 
Ehlers, Stuttgart 1980; nicht verwendet w u r d e d ie e inz ige gedruckt vor l iegende deutsche 
Übersetzung: C a i u s Va ler ius F laccus Sent inus Ba ibus : A r g o n a u t i c a - D i e Argonautenfalirt-
Lateinischer T e x t mi t Einlei tung, Übersetzung, kurzen Er läuterungen, E igennamenverze ich-
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Hier reist, von einem Gott erhofft, Thetis auf dem Rücken eines tyrrhe-
nischen Fisches zur Hochzeit mit Peleus. D i e Fluten durchteilt der 
Delphin. Sie selbst sitzt da, den Mantel über die Augen gezogen, und 
seufzt darüber, daß ihr Sohn Achi l leus nun eben nicht mächtiger wird 
als Iuppiter. Ihr folgen Panope und ihre Schwester Doto. und gleicher
maßen Galatea, vol l Entzücken über die Flut, mit nackten Armen , nach 
der Grotte strebend. V o n der sizilischen Küste ruft sie der K y k l o p zu
rück. 
A u f der gegenüberliegenden Seite gibt es ein Feuer und ein Lager von 
grünem Laub, ein Festmahl und W e i n , und den Sohn des Aeacus zu
sammen mit seiner Gemahl in inmitten der Götter des Meeres. Und 
nach dem Gelage schlägt Chiron die Lyra. 
A n anderer Stelle finden sich Pholoe und Rhoecus , der vom vielen 
W e i n den Verstand verloren hat, und ein unvermittelter Streit um das 
Atracische Mädchen (Hippodamia) . Krüge und Tische fliegen durch 
die Luf t , Altäre der Götter und Becher, hervorragende Kunstwerke aus 
alter Zeit. Hier erkennt man Peleus, den besten im Speerkampf, hier 
Aeson, der mit dem Schwert wütet. Unwi l l ig schleppt Monychus als 
Last den siegreichen Nestor auf seinem Rücken, Clanis durchbohrt den 
Actor mit brennendem Eichenstamm. Nessus mit seinem schwarzen 
Pferdeleib flieht, und mitten drin neigt sich Hippasus über den Teppich 
und senkt sein Haupt in einen leeren Goldbecher. 

Die Passage besteht aus zwei Hauptteilen, die durch das Hochzeitsthema miteinan
der verknüpft sind: einerseits Thetis (10 Verse), andererseits Hippodamia (9 Verse), 
bei deren Eheschließung sich der Kampf zwischen Lapithen und Kentauren ent
spinnt. Diese Gliederung wird durch eine zweite überlagert. A u f der einen Flanke 
der A r g o ist das Nereiden-Thema dargestellt (130 -136) , durch contra26 (137) wird 
ein imaginärer Seitenwechsel angezeigt; gegenüber finden sich die beiden Hochzei
ten: die der Thetis und, räumlich getrennt (parte alia21}, die der Hippodamia. S o ist 
wohl korrespondierend eine analoge Raumauftei lung zwischen Nereiden und Po ly -
phem zu denken. 

Das gesamte Thet is -Thema ist eng mit der Argonautensage verbunden, denn 
Peleus, ihr Gatte, nahm selbst an der Fahrt nach Kolchis teil. A u c h Apo l lon ios be
richtet dementsprechend von dieser Verbindung, allerdings im Fortgang der Erzäh
lung ( im Gespräch zwischen Hera und Thetis, 4 ,783 -833) , nicht in einer Ekphrasis. 

nis und Nachwor t v o n H. Rupprecht , Mitterfels 1987. Statt dessen w i rd eine e igene Prosa
übersetzung gegeben, die das Vers tändnis des o f tma l s schwier igen und nicht e indeut igen V a 
leriustextes dokument ieren sol l . 

i 6 W e n i g aussagekräft ig T h L L I V 738,78 s.v. contra. - D i e wen iger überzeugende A l 
ternative wäre , den Se i tenwechse l erst bei parte alia anzusetzen. 

- 7 E ine Verg i l i sche W e n d u n g : E inschlägig sind Verg . Aen. 1,474 (Tempe l in Kartha
go); Aen. 8 ,682 (Schi ldbeschre ibung) . 
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Ein weiterer wichtiger Impuls dürfte aus Catulls Carmen 64 stammen, w o die 
Hochzeit von Thetis und Peleus zum A n l a ß wird für die große Ekphrasis des Braut
betts. Valerius formt die dortige Rahmenerzählung seinerseits zur Ekphrasis um. 

Der enge inhaltliche Zusammenhang zwischen der Beschreibung und dem The
ma der Dichtung, ja auch nur mit der nautischen, für ein Schi f f angemessenen 
Sphäre, ist für die Sagen um Hippodamia kaum mehr gegeben28. 

Nach der communis opinio hat trotz dieser Dif ferenz in der Beschreibung das 
B i ld eine Bedeutung: Valerius weise auf die Vorgänge bei der Hochzeit von Jason 
und Medea im 8. Buch voraus29 : W i e Thetis fahre Medea traurig zur Eheschließung 
(8,202 ff.). Das werde durch eine wörtliche Parallele unterstrichen (1,132: Thetis 
... sedet deiecta in lumina palla; 8,204: Medea... I atque ibi deiecta residens in 
litmina palla). Dem bei der Hochzeit der Hippodamia entstandenen K a m p f zwi 
schen Lapithen und Kentauren entspreche das Eindringen der Ko lcher in die Feier 
von Jason und Medea. 

Doch diese Deutung ist problematisch und aus einer vorschnellen Übertragung 
von für Vergi l gültigen Vorstel lungen über erzählerische Verknüpfung auf Valerius 
verursacht. A n unserer Stelle wird Thetis nämlich anders als Medea durch den Man
tel als typische Braut charakterisiert30, so w ie die Braut der Aldobrandinischen 
Hochzeit (Vat ikanische Museen) oder die Thetis auf einem hadrianischen Sarko
phagrelief, w o ihre Hochzeit mit Peleus dargestellt ist31. 

Obendrein ist Thetis bei Valerius nur deshalb traurig, weil sie durch die Ehe 
mit einem Sterblichen statt mit e inem Gott , gar Iuppiter, der Hof fnung beraubt ist. 
ihr Sohn werde einst mächtiger als selbst Götter sein. D i e gewaltsame Werbung des 
Peleus bleibt unerwähnt32 , v ie lmehr weist das fröhliche Geleit der Nereiden auf die 
Variante des Mythos , in der von der prachtvollen Hochzeit3 3 d ie Rede ist, wie im 

2 8 D a s T h e t i s - M o t i v wäre durchaus auch für e in reales Sch i f f angemessen , z u m a l so
w o h l Thetis als auch Galatea als S c h i f f s n a m e n bekannt sind: F. Mi l tner , R E Suppl . 5 
( 1931 ) s .v. Seewesen . 9 0 6 - 9 6 2 ; hier 9 4 7 - 9 5 6 . - A u c h das seit Theokr i t für die idyl l ische 
Sphäre reservierte K y k l o p s - T h e m a paßt in den K o n t e x t der Nere iden. 

- 9 Z . B . A d a m i e t z (wie A n m . 2 1 ) 11; auch M . v o n A lbrecht : Gesch i ch te der römischen 
Literatur. B d . 2, Base l 1992, 740 ; je tz t auch T h . Fuhrer: A h n u n g und W i s s e n . Zur Techn ik 
des Erzäh lens v o n Bekanntem, in: E ig le r /Le fevre ( w i e A n m . 20 ) 11 -26 , hier: 17 (Prolepse) . 

3 0 V g l . auch Burmannus ( w i e A n m . 7 6 ) ad 1 , 1 3 2 : . . . dejichmt novae nuptae pallam in 
oculos. quos virgineo padore celani, & ruborem invitis erumpentem, consciis etiam culpae 
futurae. vel veste lacrimas detergunt, quas elicit parenSum desertorum desiderium. 

3 1 A u f b e w a h r t in der V i l l a A l b a n i in R o m , abgebi ldet bei M . V . Cerutt i , E n c V i r g 5 
(1990 ) s .v. Tet i , 151; siehe B . A n d r e a e , in: W . He ib ig (Hg . ) : Führer durch die öf fent l ichen 
S a m m l u n g e n klassischer A l ter tümer in R o m . V ier te A u f l a g e hg. v o n H . Spe ier , B d . 4 , Tüb in 
gen 1972, 261 f. (Nr . 3291) . 

3 2 D a v i s ( w i e A n m . 22) 65 glaubt, daß der Ritt auf d e m D e l p h i n auf e ine Art v o n Ent
führung weise , da Thet i s als Meergotthei t s ich e igent l ich selbst durch d ie Fluten bewegen 
könnte, doch übersieht sie die M a c h t der i konograph i schen Trad i t i on ( z . B . e in M o s a i k im Ar
chäo log i schen Nat iona lmuseum v o n A q u i l e i a ) . 

3 3 V g l . auch Catu l l . 6 4 , 1 9 - 2 1 : tum Thelidis Peleus incensus fertur amorej tum Thetis 
humanos non despexit hymenaeos. I tum Thetidi pater ipse iugandum Pelea sensit. 
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b e r e i t s e r w ä h n t e n Carmen 6 4 C a t u l l s o d e r - a l s B e i s p i e l a u s d e r b i l d e n d e n K u n s t 

i n R o m 3 5 - i n e i n e r b e r ü h m t e n S k u l p t u r e n g r u p p e d e s S k o p a s 3 6 , E n t s p r e c h e n d d i e s e r 

p o s i t i v e n T r a d i t i o n h i l f t a u c h b e i V a l e r i u s T h e t i s d e n A r g o n a u t e n ( 1 , 6 5 8 ) - u n d d a 

m i t d e m P e l e u s - a u f i h r e r S c h i f f s r e i s e 3 7 . E s k a n n a l s o k e i n e R e d e v o n e i n e r n e g a t i 

v e n V o r b e d e u t u n g d u r c h d e n m i t d e r A r g o n a u t e n h a n d l u n g v e r w o b e n e n T h e t i s -

M y t h o s s e i n . V i e l m e h r w i r d erst i m N a c h h i n e i n d a s u n ü b l i c h e V e r h a l t e n d e r t r a u 
e r n d e n M e d e a g e n a u e r c h a r a k t e r i s i e r t . 

D e r F a l l d e r H i p p o d a m i a ist s c h w i e r i g e r : E s h a n d e l t s i c h z u n ä c h s t u m d a s k o m 

p l e m e n t ä r e G e g e n s t ü c k z u m T h e t i s - M o t i v : D o r t w u r d e a u s a n f ä n g l i c h e m W i d e r 

s t r e b e n e i n r a u s c h e n d e s F e s t , h i e r w u r d e a u s d e r F e i e r f ü r P e i r i t h o o s u n d H i p p o d a 

m i a e i n e r d e r g r a u s a m s t e n K ä m p f e d e s a n t i k e n M y t h o s . U n d d o c h s t i m m t d e r A u s 

g a n g h o f f n u n g s v o l l , w i e d e r K e n n e r d e r S a g e w e i ß : A m E n d e w e r d e n d i e F r e v l e r 
v e r n i c h t e t . 

B e i d e M y t h o l o g e m e a l s o s i n d n i c h t a l s d i r e k t e V o r v e r w e i s e a u f d i e E h e v o n J a 
s o n u n d M e d e a z u v e r s t e h e n . E s s i n d z w e i V a r i a n t e n f ü r d e n m ö g l i c h e n V e r l a u f 

u n d A u s g a n g v o n H o c h z e i t e n , d i e d u r c h d e n J a s o n / M e d e a - M y t h o s u m e i n e n e g a t i v e 

e r g ä n z t w e r d e n 3 8 . F ü r d i e E h e J a s o n s m i t M e d e a g i b t e s k e i n i m M y t h o s f r ü h e r e s 
P a r a d i g m a : E i n m e n s c h l i c h e r K ü n s t l e r s t ö ß t d e s h a l b h i e r a n s e i n e G r e n z e n , u n d 

a u c h f ü r J a s o n b e s t e h t k e i n e C h a n c e , a u s d e n B i l d e n z u t r e f f e n d e S c h l ü s s e f ü r d a s 
e i g e n e V e r h a l t e n a b z u l e i t e n . 

3 4 D i e s e T e n d e n z findet s ich auch be i T i b u l l . 1,5,45 f.: talis ad Haemonium Nereis Pe-
lea quondam I vecta est frenato caerula pisce Tltelis; v g l . P . M u r g a t r o y d : T i b u l l u s I. A c o m -
mentary o n the first b o o k o f the e leg ies o f A l b i u s T i b u l l u s , P ie termar i tzburg 1980, z .St . , der 
aus der m y t h o l o g i s c h e n V u l g a t a schl ießt , durch The t i s a ls exemplum für D e l i a w e r d e deren 
mange lnde G e n e i g t h e i t T i b u l l gegenüber herausgestel l t , d o c h ist das ein argumentum e 
silentio.-Bei Ov.met. 11 ,236 f f . (quo saepe venire I frenato delphine sedens, Theti, nuda 
solebas, I illic te Peleus, ut somno vincta iacebas, I occupal, et quoniam precibus temptata 
repugnas, I vim parat) s i nd der Fischritt der T h e t i s und d ie H o c h z e i t mi t Pe leus z w e i klar 
von e inander getrennte Ere ign isse . 

3 5 Z u m e inz igen m i r bekannten erhal tenen a rchäo log i schen D e n k m a l s iehe L I M C V I I I 
(1997) s .v . T h e t i s = L I M C V I L l ( 1 9 9 4 ) s .v . Pe leus , Nr. 199; T h e t i s reitet auf e i n e m H i p p o -
kamp, Pe l eus sitzt a m R a n d der Dars te l lung . 

3 6 D i e S k u l p t u r e n w a r e n i m N e p t u n t e m p e l b e i m C i r c u s F l a m i n i u s aufgestel l t : P l in . 
nat. 36 ,36 ( S k o p a s ) : sed in maxima dignatione delttbro Cn. Domilii in circo Flaminio Nep-
limus ipse et Thetis atque Achilles, Nereides supra delphinos et cete aut hippocampos seden-
les. item Tritones chorusque Phorci et pistrices ac multa alia marina, omnia eiusdem manu, 
praeclarum opus, etiam si totius vitae fuisset. - A l l g e m e i n S. La t t imore : T h i a s o s in G r e e k 
Sculpture, L o s A n g e l e s 1976. 

3 7 I m G e g e n s a t z z u Va le r ius ist be i A p o l l o n i o s ausdrück l i ch v o m U n m u t der Thet i s 
über Pe leus d i e R e d e , w e n n Hera T h e t i s zur Unters tützung der A r g o auffordert ( 4 , 8 1 5 f.): o ü 
5 a p n y e vx>5> eKvpr\ rcep e o v o a , f )5 ' ctÜTto I l n X f i i . t i TOI X6ä.OC, e a t r i p i i c t a i ; D i e se r A s p e k t 
bleibt be i V a l e r i u s ausgespart . 

3 8 D a m i t erhält a u c h d i e Ä n d e r u n g , d i e V a l e r i u s gegenüber A p o l l o n i o s v o r n i m m t , e ine 
Funkt ion: B e i A p o l l o n i o s ist v o n der H o c h z e i t der T h e t i s im For tgang der E r z ä h l u n g als 
Rückb l i ck d i e R e d e , V a l e r i u s transferiert sie in e ine Ekphras i s , w o d u r c h die H a n d l u n g aus 
dem narrat iven K o n t i n u u m gelöst und o f f e n für e ine e x e m p l a r i s c h e A k z e n t u i e r u n g w i rd . 
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Methodisch falsch wäre allerdings, eine exakte Rückübersetzung in ein Bi ld zu 
versuchen oder gar nach direkten Mustern Ausschau zu halten, auch wenn die moti
vische Assoziat ion etwa an den Seethiasos der Domi t ius -Ara (München, G lypto 
thek)3'' durchaus naheliegt: Valer ius ' Beschreibung nimmt zwar Anregungen aus 
der antiken Kunst auf , gehorcht aber grundsätzlich den Regeln poetischer St immig
keit, die in der Imagination des Publ ikums bewirkt wird. 

A l s Jason das Werk des Argos zu Gesicht bekommt, reagiert er betrübt 
(1.149 f.)40: 

haec quamquam miranda viris stupet Aesone natus, 
at secum: heu miseros nostrum natosque patresque! 

O b w o h l der Sohn des Aeson über dies, was bei seinen Männern Be
wunderung erregt, in Staunen gerät, spricht er doch bei sich: W e h un
seren Nachkommen und Vätern (sc/7, allen unseren Angehör igen) . 

Das ist deutlich der Reaktion auf eine berühmte andere epische Ekphrasis nachge
bildet: Im 1. Aeneisbuch hat Aeneas die Darstellungen am Iuno-Tempel in Kartha
go betrachtet und verhält sich wie dann der Jason des Valerius (Verg. 
Aen. 1,494 f.): 

haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur, 
dum stupet obtutuque haeret defixus in uno (...) 

A b e r auch wenn beide Situationen äußerlich vergleichbar scheinen, ist die Zukunft 
jewei ls anders: Aeneas wird nach vielen Mühen sein Z ie l erreichen, Jason kann 
zwar das Go ldene Vl ies gewinnen, aber die Ehe mit Medea , Resultat dieses Erfolgs, 
endet in der Katastrophe. 

Eine solche Ambiguität , w ie sie die fatidica Argo - so heißt es im Proömium 
(1,2) - in ihrer Bemalung birgt41, hat ihr Gegenstück gleich darauf in den Prophe
zeiungen, die die Argonauten vor ihrem Fahrtantritt erhalten: D e r Seher Mopsus 
liest aus den Eingeweiden des Opferstiers Furchtbares, aber erst ex eventu richtig 
Einzuschätzendes heraus (1,205 f f . ) und erschreckt d ie Männer mit doppeldeutiger 
Rede (ambage terrificat). Erst der Phoebeius Idmon verkündet dagegen (contra 
1.228). am Ende werde das Sch i f f samt seiner Besatzung alle Widrigkeiten über
winden (1,230 ff .) - doch das ist keine glückverheißende Synthese42 . 

* 
3 9 S iehe T . Hö lscher : Beobach tungen z u römischen histor ischen D e n k m ä l e r n , in: A A 

1979, 3 3 7 - 3 4 8 . 
4 0 V g l . U . E ig ler : M o n o l o g i s c h e R e d e f o r m e n bei Va l e r iu s F laccus , Frankfurt 1988 

(Bei träge zur K lass i schen Ph i l o l og ie 187), 12 f. 
4 1 V g l . über ana loge Ver fahrenswe i sen bei A c h i l l e s T a t i u s S. Bartsch: D e c o d i n g the 

Anc ien t N o v e l . T h e Reader and the R o l e o f Descr ipt ion in He l iodorus and A c h i l l e s Tatius. 
Pr inceton 1989, 5 9 f. 

4 2 V g l . E . Lerevre: D i e O p f e r - S z e n e im ersten B u c h (I . 1 8 4 - 2 5 4 ) und das l ason -B i ld in 
Va ler ius F laccus ' Argonaut ica , in: Ratis onmia vincet. Untersuchungen z u den Argonautica 
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W i e irreführend Bilder sein können, zeigt noch mehr die folgende Ekphrasis am En
de des 2. Buches43 : Der Dolionerkönig Cyzicus, der früher mit Griechen Krieg ge
führt hatte, nimmt die Argonauten trotzdem freundlich auf. Be im Gastmahl erklärt 
er dem Jason stolz seinen verzierten Becher44 (2,655 ff.): 

Cyzicus „hie portus" inquit „mihi territat hostis, 
has acies siib nocte refert, haec versa Pelasgum 
terga vides, mens hie ratibus qui pascitur ignis." 

Cyzicus spricht: „Hier bedroht mir der Feind die Hafenanlagen, hier 
führt er seine Truppen unter dem Schutz der Nacht wieder heran, da 
siehst du die in die Flucht geschlagenen (feindlichen) Pelasger; hier ist 
mein Feuer, das sich an ihren Schiffen nährt." 

Es geht also in der Fiktion nicht um eine mythische, sondern um eine historische 
Szene, die Cyz icus selbst erlebt hat, so daß er sie Jason eindeutig erklären kann. 
Doch für die beiden Betrachter unvorhersehbar enthält das Relief auch eine Zu 
kunftsdimension: Das ist eine fatale ,self - fulf i l l ing prophecy' . Denn nachdem die 
Argonauten nach freundschaftlichem Abschied abgesegelt sind, werden sie in den 
Hafen des Cyz icus zurückgetrieben, da ihr Steuermann T iphys eingeschlafen ist. 
Nun glauben die Bewohner , nach bekanntem Muster einen feindlichen Überfall zu 
erleben, sind aber nach ebenfalls bekanntem Muster überzeugt, die Eindringlinge 
besiegen zu können. D ie Darstellung auf dem Becher, kunstgewordene Geschichte, 
scheint als überzeitliches Paradigma. Doch nicht die Disposition der Argonauten, 
sondern individuelles Versagen (bzw. der Zorn der Cybele , der dieses Versagen als 
Rache verursachte) hat zum blutigen Gemetzel geführt. 

Das zeigt die Gemeinsamkeit beider bisher behandelter Ekphraseis: Sie bezie
hen sich auf Ereignisse der mythischen oder historischen Vorzei t , die v o m Betrach
ter gedeutet werden können. Beide Male stehen die Aussagen in Konnex mit der 
Handlung des Epos, aber nicht, indem sie untrüglich Auskunft über kommende Er
eignisse geben - wie in einem teleologisch komponierten Werk nach Art der 
Aeneis - , sondern indem sie Optionen des möglichen Verlaufs andeuten. 

Gemeinsam ist beiden Ekphraseis auch, daß die Kunstwerke von Menschen ge
fertigt sind, so daß nach den Regeln der inneren Wahrscheinlichkeit der epischen 
Erzählung, des J t i0av6v, keine untrügliche Voraussage mögl ich ist. 

* 

des Va le r ius Flaccus. H g . v o n M . Korn und H J . Tsch iede l , H i l deshe im /Zür i ch /New Y o r k 
1991 (Spudasmata 48) , 1 7 3 - 1 8 0 ; D . Feeney : T h e G o d s in Ep ic . Poets and Crit ics o f the C l a s -
sical Trad i t ion , O x f o r d 1 9 9 1 . 3 1 6 f . 

4 3 V g l . G . Ravenna : G i a s o n e e Fenargheia: Ekphras is ed e c o n o m i a narrativa ( V a l . Fl . 
2 .629 - f i ne ) , in: Orpheus n.s. 2, 1 9 8 1 , 3 4 0 - 3 4 9 . 

4 4 Pr inz ip ie l les V o r b i l d ist die Ekphras is e ines Bechers bei Theokr i t , id. 1 . 2 7 - 6 0 ( M a -
nakidou [ w i e A n m . 23] 5 1 - 8 3 ) . 
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W i e sieht es nun aus, wenn ein Gott selbst der Künstler ist? - D i e Antwort bringt 
das 5. Buch: Die Argonauten sind in Ko l ch i s gelandet. Sogleich begeben sie sich 
zum Tempel des Sonnengottes45 , der von Vulcanus ausgeschmückt ist46. D ie jetzt 
folgende Ekphrasis läßt sich in drei Hauptteile gliedern: 1. eine Skulpturengruppe 
im Vorhof des Tempels mit Atlas4 7 , der auf seinem Rücken den Himmelsglobus 
trägt (407^414): 

407 . . . non aliter quam si radiantis adirent 
ora dei verasque aeterni luminis arces, 
tale iubar <per> lecta micat. stat ferreus4* Allans 

410 Oceano genibusque tumens infringitur unda. 
at medii per terga senis rapit ipse nitentes 
altus equos curvoque diem subtexit Olympo. 
pone rota breviore soror densaeque sequwitur 
Pliades et madidis rorantes crinibus ignes. 

Genau so, wie wenn sie sich dem Antl itz des Gottes mit dem Strahlen
kranz und der wahren Burg des ewigen Lichts näherten, ein solcher 
G lanz strahlt allenthalben durch das Haus. At las aus Eisen steht am 
Okeanos , und an den Knien bricht sich tosend die W o g e . Aber über 
dem Rücken des Greises, des Mittlers zwischen H immel und Erde, jagt 
Sol selbst hoch oben die glänzenden Pferde dahin und zieht den 
Schleier des Tages vor den gewölbten H i m m e l . Dahinter folgt in enge
rem Umlau f die Schwester (seil. Luna) und in dichter Schar die Pleia-
den und die Himmelsl ichter, die von ihren feuchten Haaren das Naß 
tropfen lassen (seil. Hyaden). 

4 5 Be i A p o l l o n i o s R h o d i o s steht z w a r an entsprechender Stel le ( 3 , 2 1 5 - 2 4 8 ) auch e ine 
Ekphras is , aber d iese gilt d e m Palast des A ie tes ( M a n a k i d o u [ w i e A n m . 23 ] 1 5 7 - 1 7 3 ) , so daß 
die im fo lgenden konstatierten Paral lelen m i t anderen ep i schen Ekphrase is v o n T e m p e l n 
noch deutl icher werden. 

4 6 In der älteren Forschung wurde bei der Interpretation d ieser Ekphras i s vor a l lem die 
Verte i lung der B i lde lemente auf die Türen erörtert: H . J . W . W i j s m a n : Va ler ius Flaccus . A r -
gonaut ica, B o o k V . A C o m m e n t a r y , L e i d e n / N e w Y o r k / K ö l n 1996 ( M n e m o s y n e Suppl . 158) 
z.St. D o c h das ist genauso unfruchtbar w ie d ie Frage nach d e m realen A u s s e h e n des Schi ldes 
von A c h i l l oder A e n e a s (U . Eigler: Augus te i sche Repräsentat ionskunst als T e x t ? Z u m Pro 
b lem der Erzählbarkeit v o n bi ldender Kuns t in augusteischer D i c h t u n g am Beisp ie l des Sch i l 
des des Aeneas , in: G y m n a s i u m 105, 1998, 2 8 9 - 3 0 5 ) . En t sche idend ist v ie lmehr , w ie sich 
die B i lde lemente in der narrativen Vers i on zue inander fügen . S iehe jetzt auch G . M a n u w a l d : 
D i e B i lder am T e m p e l in K o l c h i s , in: E ig l e r /Le fev re (w ie A n m . 2 0 ) 3 0 7 - 3 1 8 . 

Zur k o s m i s c h e n Funkt ion des A t l a s v g l . den sog. A t l a s Farnese im Archäo log i schen 
Nat iona lmuseum Neape l ( H . G . G u n d e l : Z o d i a k o s . T ierkre isb i lder i m A l te r tum. K o s m i s c h e 
B e z ü g e und Jensei tsvorste l lungen im antiken A l l tags leben , M a i n z 1992 [Ku l tursesch ichte 
der A n t i k e n W e l t 34] 204 [Nr. 8] ) . 

4S ferreus ist w o h l nicht als metaphor ische A u s s a g e über d ie Unerschütterl ichkeit des 
A t las zu verstehen, sondern als Mater ia langabe: Z u eisernen Statuen in der A n t i k e siehe P l in . 
not. 24.120 f.; ferreus Atla(n)s ist s ingulär: I . B . C a r t e r : Ep i theta d e o r u m quae apud poetas 
La tmos leguntur, L e i p z i g 1902, 17. - G . M a n u w a l d (wie A n m . 4 6 ) deutet d ie Schi lderung 
auf e ine Darstel lung im Tempe lg iebe l , nicht auf ein Standbi ld i m V o r h o f . 
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Eine solche Form der Ekphrasis mit kosmologischen Zügen hat in der lateinischen 
Literatur ihr nächstes Gegenstück im Palast des Sol4 9 , wie ihn O v i d am Beginn des 
2. Metamorphosenbuches (in Anlehnung an den palatinischen Apol lotempel bei 
Prop. 2.31) als Auftakt zur Phaethon-Erzählung entwirft50. Über diesen Bezug hin
aus wird dadurch die Argonauten-Handlung in die göttliche Weltordnung eingebet
tet, womit sich eine Verbindung ergibt zu den Schildbeschreibungen bei Homer und 
Vergil mit dem universalen, kosmischen Rahmen. 
2. Es folgen die Bilder an den Tempeltüren, zunächst dreizehn Verse mit der G e 
schichte der Kolcher. Abgeschlossen wird dieser Teil durch die Abbi ldung des 
Phaethon-Mythos. also wiederum mit kosmologischen Bezügen (429 -432) : 

flebant populeae iuvenem Phaethonta sorores 
430 ater et Eridani trepidum globus ibat in amnem. 

at iuga v ir Tethys sparsumque recolligit axem 
ei fornüdantem patrios Pyroenta dolores. 

Es beweinten den jungen Phaeton seine in Pappeln verwandelten 
Schwestern, und als schwarzer K lumpen stürzte er in den zitternden 
Strom des Eridanus. Aber kaum kann Tethys wieder das Joch und die 
zerschmetterte Achse sammeln und den Pyroeis (seil, ein Pferd des 
Sol) wieder einfangen, der Angst hat vor dem Schmerz des Vaters. 

Der Phaethon-Einschub ist das einzige Element der Ekphrasis, das keinen unmittel
baren Bezug zur Argonauten-Handlung hat. So hat man vermutet, daß damit das 
Scheitern Jasons vorweggenommen sei. Doch Phaethon ist j a der Nachkomme des 
Sonnengottes, so wie das kolchische Königsgeschlecht. Es liegt also nahe, das L o s 
Phaethons allenfalls als düsteres O m e n für Aietes und die Seinen zu lesen, nicht 
aber für Jason und die Argonauten5 1 . 
3. Besondere Aufmerksamkeit verdient der abschließende dritte Tei l der Tempelbi l 
der, denn hier werden Jason mit dem Argonauten-Thema seine eigene Vergangen
heit und Zukunft vor Augen gestellt. Dieser Argonautenteil ( 4 3 3 - 4 5 4 ) ist wiederum 

D a s o f fenbar von O v i d und Va ler ius beeinf lußte Gegente i l ist der Palast des Mars bei 
Stat. Theb. 7 , 4 0 - 5 5 , der ebenfa l l s v o n Mulc iber geschaf fen und ausgestattet wurde. 

5 0 U . Schmitzer : Zei tgeschichte in O v i d s Metamorphosen . M y t h o l o g i s c h e Darstel lung 
unter po l i t i schem Anspruch , Stuttgart 1990 (Beiträge zur A l ter tumskunde 4 ) , 8 9 - 1 0 7 . 

51 V g l . M . v o n A lbrecht : Gesch ichte der römischen Literatur. V o n Andron icus zu B o e -
thius. Mi t Berücks icht igung ihrer Bedeutung für d ie Neuzeit , 2 Bde . , Bern 21993, 741. D e r 
mögl iche E i n w a n d , daß in Sen. Med. 5 9 9 - 6 0 2 Phaethon v o m C h o r als exemplum für J a sons 
Verhalten angefülirt wird, verfängt nicht, denn das geschieht ja erst posl festitm, als m ö g l i 
che Parallelen im Handeln der beiden deut l ich werden. V o r a b ist aber die genealogische V e r 
bindung wesent l ich auffäl l iger. A u ß e r d e m hat sich Medea selbst in 3 2 - 3 6 mit Phaethon ver 
glichen ( C . Schmi tz : D i e kosmi sche D i m e n s i o n in den Tragöd ien Senecas , Ber l in /New Y o r k 
1993 [ U A L G 34) 140 f.; Seneca, Medea . Ed. wi th introduetion and commentary by 
C N . Costa , O x f o r d 1973 j e w e i l s z.St.). 



154 ULRICH SCHMITZER 

zu gliedern in die Fahrt nach Ko lch is ( 433 -441 ) . die Ehe J a s o n - M e d e a (442 -448 ) 
und die Rache Medeas (449 -454 ) ; zuerst: 

aurea quin etiam praesaga Mukiber arte 
veltera venturosque olim caelarat Achivos. 

435 texitur Argea pinus Pagasaea securi 
ianujue eadem remos, eadem dea flectit habenas, 
ipsa subit nudaque vocat dux agrnina de.xtra. 
exoritur Notus et toto ratis una profundo 
cernitur, Odrysio gaudebant carmine phocae. 

Ja , sogar das Go ldene Vl ies und die dereinst kommenden Griechen hat
te Vulcanus mit zukunftsweisender Kunst in Erz getrieben. Die Paga-
säische Fichte wird von der A x t des A r g o s zusammengefügt, und 
schon lenkt ein und dieselbe Gött in die Ruder und die Segeltaue. Sie 
selbst geht an Bord und ruft als Führerin mit der bloßen Rechten den 
Heerzug. Es erhebt sich ein Südwind, und auf dem ganzen Meer sieht 
man ein einziges Schiff . Über das Lied des Orpheus freuten sich die 
Robben. 

Das Vorb i ld für diese Passage stammt aus dem 1. Buch der Aeneis (das schon bei 
der Bemalung der A r g o eine wichtige Ro l le gespielt hatte52: Aeneas wird am Iuno-
Tempe l in Karthago ebenfalls mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Aber anders 
als Jason bezieht er durch den Bl ick auf die eigene Vorgeschichte Trost, er ist über
zeugt: feret haec aliquant tibifama salutem (Verg. Aen. 1.463)53. Dabei kann kein 
Zwei fe l bestehen, daß Jason nach Valer ius ' Schilderung erkennen müßte, daß Vu l 
canus die Fahrt der Argonauten dargestellt hat. Denn die ratis una kann nur die Ar
go, das erste Schi f f , sein. 

D ie Schilderung mit der Abfo lge der ineinander greifenden Szenen folgt be
kannten Mustern der bildenden Kunst, etwa dem Telephos-Fr ies aus Pergamon- . 
Auch hier gilt aber: Valerius Ubernimmt nicht einfach ein bekanntes Kunstwerk, 
doch seine imaginäre Beschreibung ist selbstverständlich von den eigenen ästheti
schen Erfahrungen geprägt. 

Damit ist ein wichtiges Zwischenstadium in der Ekphrasis erreicht: Der Rück
blick schlägt um in den Ausb l i ck in die Zukunf t , so daß die weitere epische Hand
lung und das Schicksal der Hauptbeteiligten vorweggenommen ist: 

5 2 V g l . A d a m i e t z (w ie A n m . 21 ) 76 f. 
5 3 V o n der erzähler ischen Funkt ion verg le ichbar , aber durch d ie T e c h n i k der Darstel

lung deutl ich unterschieden ist d i e Kon f ronta t ion mi t der e igenen Vergangenhe i t , d ie Odys -
seus im L i e d des D e m o d o k o s im 8. B u c h der O d y s s e e erfährt. 

5 4 R . Stewart: L a ricerca del l 'eroe: arte narrativa e il Freg io d i T e l e f o , in: L 'al tare di 
Pergamo. II Fregio di Te l e fo , K a t a l o g , R o m a 1996, 1 0 7 - 1 1 7 . w o umgekehrt der Erzählstil 
des Te lephos -Fr ieses mit den Argonaut ika des A p o l l o n i o s R h o d t o s verg l ichen ist. 
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440 apparent trepidi <per> Phasidis ostia Colchi 
clamantemque procul linquens regina parentem. 
urbs erat hinc contra gemino circwnflua ponto, 
ludus ubi et cantus taedaeque in nocte iugales 
regalique toro laetus gener; ille priorem 

445 deserit: ultrices spectant a culnüne Dirae. 
deficit in thalamis turbataque paelice coniwix 
pallam et gemmiferae donum exitiale coronae 
apparat ante omnes secum dequesta labores. 
munere quo patrias paelex ornatur ad aras 

450 infelix et iam rutilis correpta venenis 
implicat igne donws. haec tum miracula Colchis 
struxerat Ignipotens nondum noscentibus, ille 
quis labor, aligeris aut quae secet anguibus auras 
caede madens. ödere55 tarnen visusque reßectunt. 

Es erscheinen zitternde Kolcher rings um die Mündung des Phasis und 
die Prinzessin, die ihren von fern rufenden Vater verläßt. Hier lag eine 
Stadt gegenüber, auf beiden Seiten umflossen v o m Meer, w o Spiel war 
und Gesang und Hochzeitsfackeln in der Nacht und ein fröhlicher 
Schwiegersohn auf königlichem Lager. Jener verläßt seine frühere 
Frau: V o m Dachfirst spähen die rächenden Furien. Kraftlos liegt im 
ehelichen Gemach die Gattin, und von Sinnen gebracht von der Ne
benbuhlerin, bereitet sie den Mantel vor und das tödliche Geschenk, 
die edelsteinbesetzte Krone, nachdem sie zuvor bei sich alle Leiden 
beklagt hat. Mit dieser Gabe wird die unglückliche Nebenbuhlerin am 
heimischen Altar geschmückt und, sogleich von den rötlichen Gif ten 
gepackt, erfüllt sie den Palast mit Feuer. Dies alles hatte der feuer
mächtige Gott geschaffen, wundersam für die Kolcher errichtet, die 
noch nicht erkannten, was das für eine Not ist oder welche Frau da mit 
den geflügelten Schlangen die Lüfte durchschneidet, triefend von 
Mordblut. Dennoch hassen sie dies und wenden den Blick ab. 

A l s Vulcanus-Mulciber die Darstellungen schuf, lag ihr Inhalt noch ganz in der 
Zukunft - es bedurfte also für ein solches Kunstwerk seiner göttlichen Fähigkeit, 
derpraesaga ars56, wie es Valerius mit einer singulären Junktur ausdrückt. Für Ja 
son als Betrachter aber ist ein Te i l der Ereignisse schon eingetreten, er könnte sich 
selbst gleichsam noch einmal zusehen. Hatten aber Cyz icus und die Seinen aus 
dem erlebten Paradigma Folgerungen für spätere Zeiten abgeleitet - wenn auch 
falsch - . so ist Jason hier nicht in der Lage, sich selbst zu erkennen, geschweige 

5 5 W i j s m a n ( w i e A n m . 4 6 ) z .Sl . w i l l wenig überzeugend ödere au f die Argonauten , 
nicht auf die Ko l cher bez iehen. 

5 6 T h L L X . 2 , s .v . praesapts. 814 .42 sq. 
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denn, aus der korrekt dargestellten Vergangenheit warnende Schlüsse zu ziehen für 
die Zukunft , die gleichfalls abgebildet ist. Erst dieser letzte Te i l der Darstellung 
liegt für alle Beteiligten in der Zukunft 5 7 und überschreitet die Grenzen der im Epos 
selbst dargestellten Handlung. 

Damit hat die praesaga ars einen der expliziten Prophezeiung des Mopsus aus 
dem 1. Buch vergleichbaren Effekt : Beide weisen über die im Epos geschilderte 
Handlung hinaus, beider Sinn bleibt den Adressaten dieser Weissagung verborgen. 

Valerius weitet auf diese W e i s e die Mittel epischer Technik aus: Er gewinnt 
aus den Vorbildern bei Vergil eine neue Synthese: In den Tempelbi ldern hatte sich 
Aeneas selbst wiedererkannt, das zielte auf die eigene Vergangenheit; in der Schild
beschreibung geht es zwar um die Zukunft , aber um die der Nachkommen des 
Aeneas . nicht um seine eigene58 . 

Über die spannungssteigernde Retardation der Handlung5 9 hinaus dienen die 
Beschreibungen bei Valerius einer literarischen Strategie, für die es offenbar im an
tiken Epos keine direkte Parallele gibt60. Seine Ekphraseis61 nähern sich in ihrem 
Inhalt dem tatsächlichen A b l a u f des Mythos von M a l zu Ma l stärker an: V o n den 
alternativen Hochzeitskonzeptionen über die fatale Fehldeutung bei Cyz icus bis hin 
zum Verhängnis, das sich aus der Verbindung von Jason mit Medea ergibt, wird der 
Spielraum für den Autor und sein Personal immer enger. D ie Ekphraseis sind weder 
unabhängig v o m umgebenden Geschehen noch führen sie die Handlung unmittelbar 
fort. Sie sind Kommentare des Autors zur epischen Handlung, deren Potential aber 
nur für das Publ ikum entzifferbar ist, das bereits den mythologischen Handlungsfa
den kennt, nicht jedoch für die im A b l a u f gefangenen Akteure. Diese strukturelle 
Blindheit wird auf die Spitze getrieben bei der letzten Ekphrasis, in der Jason nicht 
einmal die eigene Vergangenheit wahrnehmen kann, geschweige denn seine Zu
kunft62 . 

5 7 Das gilt auch für den Leser , der j e d o c h pr inzipie l l über das W i s s e n v o m Jason /Me-
d e a - M y t h o s verfügt und damit d ie V o r w e g n a h m e der weiteren H a n d l u n g erkennt . 

5 8 Jason aber sieht sich selbst in der Z u k u n f t , in e iner H a n d l u n g , deren Inhalt ihm noch 
nicht klar sein kann , deren düsterer G e h a l t j e d o c h - w ie aus Valer ius* B e m e r k u n g e n ex per
sona poetae zwe i f e l sohne hervorgeht - j e d e m Betrachter pr inz ip ie l l deut l ich war . D a ß Jason 
dafür bl ind ist ( vg l . Burck [w ie A n m . 21] 244,90) , stellt ihn auf e ine S tu fe mi t für sich selbst 
bl inden Figuren des M y t h o s w ie Ö d i p u s . nur m i t d e m Untersch ied , daß Ö d i p u s die ver
schleierte Rede des Orake l s nicht r icht ig auf s ich deutet, J a s o n aber sein e igenes A b b i l d nicht 
erkennt. 

5 9 Das sieht G . M a n u w a l d ( w i e A n m . 4 6 ) als Haupt funk t i on . 
6 0 M a n könnte al lenfal ls an Orake l und W e i s s a g u n g e n denken , d ie fa l sch gedeutet wer

den, wie in Verg . Aen3,96 (rex Anius): antiquam exquirite matrem, w a s v o n Anch i ses als 
Kreta (statt Italien) identif iziert wird . 

61 Ein eher traditionelles Be i sp ie l ist d ie Beschre ibung der G e w ä n d e r v o n Castor un 
Po l l ux in 1,428 f f . , w o ihre Mutter L e d a deren Herkunf t u n d G e n e a l o g i e darstel l t , so daß die
se be iden E lemente in die ep ische Darste l lung e ingeführt s ind, ohne daß es einer Digression 
durch den Autor bedürfte. 

6 2 Weiter zeigt sich: T ro t z ihrer, vor a l l em in Re la t ion z u den G l e i c h n i s s e n , recht spar-
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Der Kontrast zu Vergi ls Aeneas ist erhellend: In der Unterwelt hat er den Vater 
Anchises zur Seite, der ihm die Zukunft erläutert63, und als er den von Vulkan ge
fertigten Schild betrachtet, kann er zwar auch nicht die dort repräsentierten Ereig
nisse im einzelnen deuten, aber er ahnt freudig, daß hier Großartiges verheißen ist. 

Im Unterschied zum innovativen Gehalt ist die äußere Form durchaus traditio
nell: Valerius bleibt mit dem Ausgangspunkt der Beschreibungen im Erfahrungsbe
reich seines Publikums: Bemalte Schif fe (wenn auch nicht so vielgestaltig)64, Be 
cher mit Rel iefschmuck oder aufwendige Figurenfriese an Tempeln waren in seiner 
Zeit durchaus geläufig. Durch die poetischen Vorbilder - besonders Vergil und 
Ov id ( im Grunde genommen aber schon seit Homer) - ist auch die anachronistische 
Integration dieser alltagsweltlichen Erfahrungen in die Sphäre des Mythos für das 
Publ ikum nichts Ungewohntes. Erst durch die inhaltliche Ausgestaltung gewinnt 
Valerius literarisches Neuland. 

* 
Damit läßt sich der Status seiner literarischen Technik auf der Folie des antiken 
Epos genauer bestimmen: Grundsätzlich können Ekphraseis autonom, d.h. ohne 
Verbindung zur umgebenden epischen Handlung, stehen, wie im 18. Gesang der 
Ilias65 die Beschreibung von Achi l l s Schild, deren Inhalt zum Fortgang des Gesche
hens unmittelbar nichts beiträgt66. Darstellerisch anspruchsvoller ist es, wenn die 

samen V e r w e n d u n g spiegeln die Ekphraseis e inen wesent l ichen A s p e k t der W e r k k o n z e p t i o n 
der Argonaut i ca wieder. D i e Argonauten , nament l ich Jason , ahnen nichts v o n Iuppiters W e l 
tenplan, o b w o h l ihre Fahrt Te i l davon ist. D a s unterscheidet J a son v o m pius Aeneas, w i e in 
der neueren Forschung überzeugend nachgewiesen wurde ( M . W a c h t : Z u r Mot i v i e rung der 
Handlung im Epos des Va ler ius , in: Korn /Tsch iede l [w ie A n m . 4 2 ) 101 -120 ) . U n d dieser 
Unterschied zeigt sich auch darin, daß A e n e a s in den von Vu lcanus geschaf fenen Darste l lun
gen auf d e m Schi ld eine Bestät igung seiner Miss ion sieht, Jason aber mit den ebenfa l l s v o n 
Vu lcanus gefertigten B i ldern seines e igenen Lebens nichts anfangen kann. Anderersei ts s ind 
die W e r k e menschl icher Kunst , die J a son begegnen, ebenfal ls nicht als Leitbi lder geeignet, 
da sie der G e f a h r v o n Mißdeutungen und damit Fehlschlüssen unterl iegen. - Z u m We l ten -
plan auch Fuhrer (wie A n m . 29) 24 f. 

6 3 V g l . U . Eigler: Va le r ius Flaccus. A u f der Suche nach d e m verlorenen St i l? in: E i g -
ler/Lefevre ( w i e A n m . 2 0 ) 42 . 

6 4 Eventue l l gibt es e in Vorb i ld bei Naev ius , w o Büchner in e inem Fragment ( F P L 7 
B länsdor f ) den Rest einer Schi f fsekphras is erkennen wol l te , so daß durch die A n a l o g i e mit 
dem Argonautens to f f ein zeitgeschichtl icher B e z u g zu den punischen Kr iegen bestehe. D a s 
wurde j e d o c h u.a. von Buchhei t (s. unten) heft ig bestritten, der e ine traditionelle Sch i ldbe 
schreibung voraussetzt. 

6 5 A . S . Becker : T h e Sh ie ld o f Ach i l l e s and the Poet ics o f Ekphras is , L o n d o n 1995. 
Di f ferenziert dazu A . Perutelli : L ' i nve r s i one speculare. Per una retorica de l l ' ecphra -

sis. in: M D 1, 1978, 8 7 - 9 8 . 
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Ekphrasis die Handlung des Epos6 7 aufnimmt6 8 , indem sie diese kommentiert , illu
striert oder ausweitet. Ansatzweise ist das schon beim Gewebe der Helena im 
3. Gesang der Mas (120 ff .) gegeben6 9 , idealtypisch geschieht das in der Beschrei
bung von Aeneas ' Schild im 8. Buch der Aeneis10, w o die Abb i ldung der römi
schen Geschichte die beiden anderen historischen Durchbl icke ergänzt71. Nicht 
formal - denn Ekphraseis bleiben Eingrif fe e.x persona poetae - , aber inhaltlich nä
hert sich dieser zweite T y p internen Vorverweisen wie Prophezeiungen und Orakel-
sprüchen an. 

Die Kunstbeschreibungen bei Valerius sind durch ihre Verzahnung mit der epi
schen Handlung eher dem zweiten T y p u s zuzuordnen - allerdings mit einer Akzen
tuierung, die für die poetische Konzept ion des gesamten W e r k s und besonders für 
das B i ld des Protagonisten bezeichnend ist: Mag auch die neuere Forschung Jason 
bei Valerius persönlich durchaus posit iv als Verkörperung von heroic values 
sehen72 , so ist seine Rol le im Mythos letztlich doch die des Scheitemden. Er ist ein 
von externen Kräften Getriebener, aber anders als für Aeneas , der seine Abenteuer 
ebensowenig freiwil l ig erlebt, gibt es für ihn kein glückl iches xtkoq - eine Diffe
renz, die nicht nur wegen der Vorbi ldrol le der Aeneis für alle späteren Epen allge
mein spürbar ist, sondern besonders auch, weil sich Valer ius über weite Strecken an 
Vergi l orientiert. Und die Hochzeit , für Aeneas der erfolgreiche Absch luß seiner 
Miss ion, ist für Jason und Medea der A n f a n g neuen Schreckens: A u c h darauf, ob
woh l schon außerhalb des epischen Plans der Argonautica l iegend, wird durch die 
Ekphrasis im Tempe l von Ko l ch i s klar vorausgewiesen. K la r ist das allerdings nur 
für den Kenner des Mythos, nicht aber für Jason, der sowoh l bl ind ist für die Konse
quenzen des eigenen Handelns als auch für die Inhalte der Bi lder, die ihm der Dich
ter vor Augen stellt. 

Jason ist Te i l von Iuppiters Weltenplan, aber ohne es zu wissen; er hat keinen 
geistigen Antei l daran. U n d weil das antike Pub l ikum die vorausweisende Dimen-

6 7 Vg l . auch die Funkt ion der Dars te l lungen auf den Sch i lden be i A i s c h y l o s , Septem 
contra Thebas ( W . G . T h a l m a n n : D r a m a t i c A r t in A e s c h y l u s ' s Seven against Thebes. New 
H ä v e n / L o n d o n 1978 [ Y a l e C las s i ca l M o n o g r a p h s 1], 1 0 5 - 1 3 5 ) . 

6 8 V g l . V . Buchhe i t : V e r g i l über d ie Sendung R o m s , He ide lberg 1963, 2 9 f.. w o die 
communis opinio referiert ist. d a ß erstmals im epischen K o n t e x t in der E u r o p a des Moschos 
e ine Ekphrasis mi t der umgebenden D ich tung eine innere V e r b i n d u n g e ingehe . 

6 9 S iehe auch Scho l . II. 3 , 1 2 6 f . (Ed . Erbse) : äcj iöxpecov dpxEtvJtov äverrJuxaey o 
ftoinrri; tr\<; i 8 ia^ itoirjoewc;. tawc, 5e TOüTIO XOIC, ö p w a i v ejtetpa-ro S c i i c v v v a i tr|v Tpwwv 
ßiav Kai TJ|V ' E A A r j v a v 5iK0ciav i c x ü v . - H ie r ist also der Z u s a m m e n h a n g v o n Kunst und 
D ich tung im M e d i u m der Ekphras i s hergestellt . 

7 0 Zuletzt E ig ler (wie A n m . 4 6 ) pass im . 
7 1 V g l . über Ekphraseis im ant iken R o m a n Bartsch ( w i e A n m . 41 ) . 
7 2 Zur Ro l l e Jasons vgl . C . V a l e r i o F l acco : Argonaut i che . L i b r o V I I . Introduzione. testo 

e c o m m e n t o a cura di A . Ta l ie rc io . R o m a 1992 (Scriptores La t in i 19), 2 5 - 3 1 ; K . W . D . Hull: 
T h e Hero -Concep t in Va ler ius ' F laccus Argonaut i ca , in: C . D e r o u x ( H g . ) : Studies in Latin 
Literature and R o m a n History I, B r u x e l l e s 1979 (Co l l ec t ion L a t o m u s 164), 3 7 9 - 4 0 9 . 
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sion kannte, die im Epos derartige bildliche Darstellungen in sich tragen, mußte so 
Jasons Blindheit noch stärker spürbar werden, genauso wie die Trennung von 
menschlicher und göttlicher Sphäre, die für das Weltbi ld in diesem Epos charakteri
stisch ist. Darin liegt nicht zuletzt die Leistung von Valerius' Ekphraseis: O b w o h l 
sie viel von der epischen Technik Vergi ls übernommen haben, lassen sie die inhalt
liche Dif ferenz zwischen dem Werk der augusteischen und dem der flavischen Zeit 
deutlich werden73. 

Kehren wir damit zu Goethe und seinem eingangs erwähnten Entsetzen zurück, 
das aus seinem Wissen von der Bedeutung bildlicher Darstellungen herrührte. W a s 
war der Grund? 

„ . . . desto schreckl icher. . . [fand ich] den Hauptsaa l . . . äußerst empör
te mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Ja 
son, Medea und Kreusa, und also ein Beispiel der unglücklichsten Hei
rat. Zur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten T o d e rin
gende Braut, umgeben von jammervol len Teilnehmenden; zur Rechten 
entsetzte sich der Vater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen; 
während die Furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog.*' 

Was Goethe im Prunkzelt in so helle Aufregung versetzt, entspricht also fast bis ins 
Detail der Schilderung der Bilder v o m Tempe l des Sonnengottes bei Valerius. Be 
denkt man. daß eine solche Ekphrasis des Argonautenstoffs nur bei Valerius und 
dann bei Goethe steht, so drängt sich die Frage auf: Hat Goethe Valerius Flaccus 
gelesen und daraus Material zur Stilisierung seiner Erinnerungen gewonnen74? E x 
plizite Erwähnungen gibt es nicht75, immerhin weist der Katalog von Goethes B i 
bliothek schon für 1788 die ausführlich kommentierte Valerius-Edition des Petrus 

7 3 V g l . M . Steinkühler: Macht und O h n m a c h t der Götter im Sp iege l ihrer Reden , A m 
mersbek 1989, 406 f., über die ähnl iche D i f f e renz zw ischen den Götterapparaten bei Verg i l 
und Va ler ius ; außerdem E . Le fevre : D e r ordo rerum in Valer ius F laccus ' Argonautica, in: 
E ig ler /Lefevre (w ie A n m . 20) , 2 2 3 - 2 3 2 . 

7 4 I m Verg le ich zu Va l e r iu s ' Ver fahren ist Goe thes Vorgehen eher konvent ione l l , aber 
durchaus antiker Praxis entsprechend: Z w i s c h e n M y t h o s und Real i tät w i rd eine durch p u n k 
tuelle A n a l o g i e konstituierte Verb indung hergestellt, ohne daß es z u einer so engen V e r z a h 
nung z w i s c h e n Kunstwerk und Hand lung k ä m e w i e bei Valer ius . 

7 5 S o das Standardwerk v o n Ernst G r u m a c h „ G o e t h e und d ie A n t i k e " (1949) . - Siehe 
aber Sophienausgabe 1. A b t . Bd . 4 6 ( „Ph i l i pp Hacker t " - „Tagebuch einer Reise nach S ic i -
Hen v o n Henry Kn igh t " . o f fenbar v o n G o e t h e aus d e m Engl ischen übersetzt), S. 164 mi t Zitat 
aus Va l . F lacc . 1,579 ff . (anläßl ich der Beschre ibung v o n Lipari ) . 
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B u r m a n n u s ( L e i d e n 1 7 2 4 ) a u f . J e d e n f a l l s , o b b e w u ß t o d e r u n b e w u ß t , is t G o e 
t h e s V o r g e h e n e n g d e m d e s V a l e r i u s v e r w a n d t . 

D e n n B i l d e r h a b e n e b e n d o c h B e d e u t u n g , w i e s i c h post festum e r w e i s t : A l s 
G o e t h e s e i n e E r i n n e r u n g e n 1 8 1 1 p u b l i z i e r t e , w a r d a s f r a n z ö s i s c h e K ö n i g s p a a r 
l ä n g s t d e r R e v o l u t i o n z u m O p f e r g e f a l l e n . S o b e f i n d e t s i c h G o e t h e in d e r g l e i c h e n 
ü b e r l e g e n e n P o s i t i o n w i e V a l e r i u s F l a c c u s , s e i n e G e f ä h r t e n a b e r w e r d e n a l s e b e n s o 
u n w i s s e n d d a r g e s t e l l t w i e d i e A r g o n a u t e n u n d d i e K o l c h e r 7 8 . 

E r l a n g e n U l r i c h S c h m i t z e r 

7 6 Hans Ruppert : Goe thes B ib l io thek . Ka ta log , Ber l in 1958 (Goe thes S a m m l u n g e n zur 
K u n s t . Literatur und Naturwissenschaf t 1), 206 , Nr. 1449: „ C . Va le r i i Set ini Ba lb i Argonaut i -
c o n libri octo c u m not is integris L u d o v i c i Carr ionis . . . et s e l e c t i s . . . curante Petro 
B u r m a n n o . Le idae: apud S. L u c h t m a n s 1724. 8 0 B l . , 759 S. , 5 0 B l . , 1 T i te lb i ldn . 1 Kupferta
fel . 4 ° L d r mit Go ldpr . M i t G s Ex l ibr i s . V e r z . 1788, S. 8 - Kräuter S . 2 6 2 . " ( A u f l ö s u n g der 
A b k ü r z u n g e n : Verz. 1788: Verze i chn i s der jen igen Bücher , w e l c h e s ich in der Bib l iothek 
Ihro des Herrn G e h e i m d e n Ra th v o n G o e t h e H o c h w o h l g e b . vo r f i nden . 1788; 317 Nummern , 
vermut l ich von Christ ian G e o r g Car l V o g e l geschrieben; Kräuter: Kräuters Ca ta logus bi-
b l iothecae Goeth ianae ; T h e o d o r Kräuter , seit 1805 an der herzog l i chen B ib l i o thek tätig, seit 
1811 auch als Privatsekretär herangezogen, seit 1817 Bet reuung der Goe theschen B ib l i o 
thek). - D a s Exemp la r der Univers i tä tsb ib l io thek Er langen, das ich e ingesehen habe, trägt 
fo lgenden vol lständigen T i te l : C . Va ler i i F l acc i Sentini Ba lb i A r g o n a u t i c o n libri octo , cum 
Not i s integris L u d o v i c i Carr ionis , Laurent i i Ba lb i L i l iens is , Jus t i Z inzer l ing i , Chr i s tophon 
Bu lae i , gerardi Voss i i et N ico la i He ins i i , et selectis A e g i d i i Maser i i , J o a n n i s Baptistae Pü-
J oann i s Wei tz i i , et A i i o r u m curante Petro B u r m a n n o , qu i & suas adnotat iones adjecit. 
Le idae , A p u d S a m u e l e m Luch tmans . 1724. - Signatur 4 ° Ph l V I I I , 548 . 

7 7 Außerdem ist belegt, daß bei einer Abendgese l l s cha f t i m Hause Herder 1794 in We i 
mar s ich Johann Heinr ich V o s s in A n w e s e n h e i t Goe thes aus führ l i ch über den Argonauten
m y t h o s verbreitete: K . A . Bött iger: L i terar ische Zustände u n d Ze i tgenossen . Begegnungen 
und Gespräche im klassischen W e i m a r . H g . v o n K . Sterlach u n d R . Sternke, Ber l in 1998. 
4 1 4 - 4 1 6 (5. Juni 1794). 

7 8 Vg l . Stefan Z w e i g : Mar ie Anto inet te . B i ldn i s e ines mitt leren Charakters , Frankfurt 
1982 (Gesammel te W e r k e in E inze lbänden 2) , 25: „ B a l d aber naht jener ,gewal t ige H o f - und 
Prachtstrom' des Hochze i t szuges und ü b e r s c h w e m m t mit he i terem Gespräch und froher Ge 
s innung den geschmückten R a u m , nicht ahnend, daß wen ige Stunden z u v o r das seherische 
A u g e eines Dichters in d iesem bunten G e w e b e schon den s c h w a r z e n Faden des Verhängnis 
ses erbl ickte." - S iehe auch K . Heinr ich: Gö t te r und Halbgötter der Rena issance . E ine Be
trachtung am Beispie l der Galatea, in: R . Faber, R . Schlesier (Hg . ) : D i e Restaurat ion der Göt 
ter. A n t i k e Re l ig ion und Neopagan i smus , W ü r z b u r g 1985, 1 5 3 - 1 8 2 , hier 154 f. 


