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PETER VON MöLLENDORFF 

Verdichtungen des Alltags. Lukians Meergötter-Gespräche 

For an analysis of the actualisation potential o f Lucian's Dialogms ofthe Sea-Gods 
(2nd centuiy A D ) , mythography and mythology are differentiated. Mythographi- . 
cal texts compile myths for the purposes o f systematization and themaüc illustra-
tion. Mythological works intend the development o f a System of thought with 
the help o f the mythical discourse. T h e Dtalogms ofthe Sea-Gods can be un-
derstood as a mythological concept that revitalizes myths as part o f a potentkUy 
statte leamed knowledge. Through the choice of the dialogue form, mythical e-
vents appear commonplace and everyday occupaüons appear mythical. A t the 
same time, Lucian pursues a Virtual intermedia strategy in that he presents the 
dklogues like pictures in a gallery, whose composition the reeipient should reflect 
upon. Thus the mythical elements from an imperial educatton were on the one 
hand brought back f rom distant memory, and on the other hand moved to an 
aesthetic distance. This dynamisation achieves the integration o f myth mto the li-
fe o f the educated person and thus also thus also the making present o f myth. 

Lukian, der Spötter... Seit Erasmus, Rabelais, Voltaire u n d G o e t h e , seit W i e l a n d s e p o 
chemachender (und bis heute einziger vol ls tändiger deutscher) Ü b e r s e t z u n g gilt 
L u k i a n als Vater allen satirischen Widers tandes gegen kleinbürgerHches Spießertum, 
gegen pseudo-mteüektuel l aufgeblähte Scharlatanerie, gegen geistlose Obr igke i t shö 
rigkeit. U n d welcher Leser wol l te leugnen, dass m i t dieser W e r t u n g tatsächlich ein 
dominanter W e s e n s z u g Lukians benannt ist, eine Grundeinstellung, die m i t über 
scharfer B e o b a c h t u n g s g a b e u n d espritreicher E l e g a n z der Dars te l lung einhergeht . 
Staats- u n d kirchenteeuen G e m ü t e r n w a r L u k i a n hingegen bis i n die neuere Ze i t 
s c h o n i m m e r ein D o r n i m A u g e , w i e es bereits die Ein lassungen seiner byzant in i 
schen Erklärer dokumentieren, die sein ziseliertes Griechisch ebenso bewunderten wie 
sie seinen kritischen Geist ablehnten. U n d n o c h die Klass i sche Ph i lo log ie v o m A n 
fang des 20. Jahrhunderts hielt den Journalisten', wie er bisweilen abfällig bezeichnet 
wurde, für alles andere als lesenswert. 

S o wei t die R e a k t i o n der Lukian leser seit d e m f r ü h e n Mittelalter. A b e r w i r d 
m a n dami t auch d e m L u k i a n des zwei ten nachchr is t l i chen J ahrhunder t s u n d sei
n e m damal igen P u b l i k u m gerecht, für das er seine Schr i f ten verfaßte? W e r f e n wir , 
da w i r v o n seiner Biograph ie k a u m etwas wissen , zunächs t einen Bl i ck auf sein 
W e r k . Dieses GEuvre m a c h t es u n s n ich t le icht, Stel lung u n d B e d e u t u n g , seines 
Verfassers i n seiner Z e i t z u vers tehen - z u viel fält ig s ind die ,auktorialen Masken ' , 
die L u k i a n anlegt, z u schwierig ist es, seine Tex te in ein Gat tungssys tem e i n z u o r d -
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nen . L u k i a n schreibt ke in E p o s , ke ine Lyr ik , ke ine D r a m e n , ke ine R o m a n e , s o n 
dern sein W e r k besteht aus r u n d 80 kürzeren oder längeren Prosatex ten z u einer 
g r o ß e n V ie l fa l t v o n T h e m e n . D a s ind etwa seine D i a l o g s a m m l u n g e n : die Toten
gespräche, i n denen verschiedenste myth ische u n d historische Gesta l ten in der U n 
terwelt z u s a m m e n t r e f f e n u n d die Hinfä l l igkei t des m e n s c h l i c h e n L e b e n s m i t sar
kastisch-witziger Po in t i e rung erörtern; die Göttergespräche u n d die Meergötter-Gespräche, 
vignettenartige Unterha l tungen v o n G ö t t e r n u n d G ö l l i n n e n über diverse Sujets 
der Mytho log ie ; die Hetärengespräche, m. d e n e n Prost i tu ierte mi te inander oder m i t 
ihren K u n d e n über die Besonderhe i ten ihres Met iers sprechen. D e n R u f des 
Satirikers hat sich Luk ian aber insbesondere durch seine Schr i f ten z u m T o d u n d 
durch seine T e x t e zu r P h i l o s o p h i e u n d z u den P h i l o s o p h e n erworben . D a s s der 
M e n s c h sterblich ist u n d dass es s ich deshalb n i c h t l o h n t , s ich u m R u h m u n d 
R e i c h t u m z u k ü m m e r n , ist ein Thema , , das L u k i a n i n i m m e r neuen W e n d u n g e n 
durchspielt: W e r k e w i e Charon, Die Totenbeschwörung, Die Fahrtin die Unterwelt, Wün
sche oder Das Schiff e twa legen Zeugn i s für eine Lebense ins te l lung ihres A u t o r s ab, 
die s ich aus der m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n T r a d i t i o n s p e i s t D i e s e s ,Bekenntnis e , weni^ 
m a n es d e n n so n e n n e n wil l , hält Luk i an , o f t i n der M a s k e eines M a n n e s n a m e n s 
,Lykinos<, auch den jen igen P h i l o s o p h e n entgegen, deren tatsächliches Verha l t en 
n icht den L e h r e n u n d der E t h i k der p h i l o s o p h i s c h e n R i c h t u n g entspricht, die sie 
nach außen vertreten. Z u dieser G r u p p e v o n Schr i f ten g e h ö r e n etwa Der Fischer, 

• Der VerkaufdzrUbensf(mnm,D 
zeitgenössische Persön l i chke i ten enthal ten Schr i f ten w i e Über den Tod des Peregrinus 
Proteus oder Alexander, der Lügenprophet. T e x t e w i e Gegen einen Ungebildeten, DerRbe-
toriklehrer, Der Wörterxeiger (Lexiphanes) setzen s ich aggressiv m i t Fragen der Bi l -
d u n g u n d der B e s t i m m u n g dessen, was als ,gutes G r i e c h i s c h z u z e i t e n hat,, aus
einander. We i ter enthält das Corpus Luäaneum Feui l letonist isches - etwa Über die 
Trauer, Über den Tan%- u n d Deklamator isches , also rhetorische Ü b u n g e n , w i e sie i n 
der rednerischen A u s b i l d u n g an der T a g e s o r d n u n g waren: Der Tyrannenmörder, Der 
enterbte Sohn, Lob der Fliege u n d anderes. 

Z u dieser Bunthe i t u n d V ie l fa l t der T h e m e n , d ie eine Hteraturgeschichtliche 
E i n o r d n u n g ihres Verfassers schon hinreichend erschweren , k o m m t als weiteres, 
n icht m i n d e r gravierendes P r o b l e m die Ta tsache h i n z u , dass bei der deut l ichen 
M e h r z a h l der erhaltenen T e x t e ihre ursprüngl ich intendierte R e z e p t i o n s f o r m 
n icht klar i s t W u r d e n R e d e n w i e das Lob der Fliege w i rk l i ch gehalten? U n d w e n n ja, -
auch außerhalb der Rhetorenschule u n d v o r w e l c h e m P u b l i k u m ? W a r e n die D i a 
l o g s a m m l u n g e n für d ie Lek türe b e s t i m m t , oder für e inen Vor t rag , w o m ö g l i c h m i t 
verteilten Rol len, oder vielleicht gar für eine dramatische Inszenierung? 

D i e angedeutete V ie l fa l t p r o d u k t i o n s - w i e rezept ionsästhet ischer M ö g l i c h k e i 
ten lässt s ich besser verstehen, w e n n m a n e inen B l i c k a u f das soz iokul ture l le 
U m f e l d wir f t , i n d e m u n d fü r das L u k i a n schre ib t D i e gr iechische O b e r s c h i c h t 
des r ö m i s c h e n I m p e r i u m s i m 2. J h . n . Chr . behaupte t gegenüber d e n r ö m i s c h e n 
H e r r e n der W e l t e ine kulturel le Über legenhei t , für d ie das Sch lagwort paideza, 
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B i ldung , p rogrammat i s ch steht. M i t dieser Paideia, d ie sich insbesondere bei je 
d e m ö f fent l i chen A u f t r e t e n mani fest ieren muss , demonstr ier t der Gebi ldete , der 
pepaideumenos, die Legit imität seines (auf seiner Qual i tä t als Kul turträger beruhen 
den) A n s p r u c h s au f Te i l habe an der po l i t i schen M a c h t E i n e r der wicht igsten 
Fak toren detpazdeza ist die Rhetor ik . Rhetor i sche Fähigkei ten 2u besit2en heißt i n 
dieser Ze i t aber n icht , e in fach nur bril lant u n d überzeugend reden z u k ö n n e n . 
D e r vo l lendete Rhetoriker. beherrscht v ie lmehr außerdem die einzig salonfähige 
attische Schri f tsprache des 5. u n d 4. J ahrhunder t s v . Chr . - also die Sprache eines 
Ar i s tophanes , eines T h u k y d i d e s , eines P i a t o n - u n d er hat die große klassische 
Literatur jener Ze i t v o l l k o m m e n verinnerl icht. D i e T h e m e n seiner ö f fent l i chen 
R e d e n , w ie auch seiner l iterarischen P r o d u k t i o n , gestaltet er durch die stilistische 
u n d inhalt l iche N a c h a h m u n g dieser Vorb i l de r (mzmesis). D i e Per fek t i on seiner 
B i l d u n g zeigt der R e d n e r also d u r c h die V o l l e n d u n g seiner imi tat iven Fähigkeiten, 
i n der Subtilität seiner V e r k n ü p f u n g e n u n d Umges ta l tungen des klass ischen M a t e 

rials. 
V o n hier aus n u n gelangt m a n leicht z u der hier ver fo lg ten Frage nach d e n 

Trad ierungs - u n d Gener ierungspotent ia len sowie n a c h d e n rhetor ischen u n d 
med ia len Modal i tä ten der Aktua l i s ie rung v o n M y t h e n als T r ä g e r n v o n E r i n n e 
rungskultur. D e n n i n der i m weitesten S inne klassischen Literatur, die in Luk ians 
E p o c h e imitat iv aufgegri f fen w i rd , s ind M y t h e n bekannt l i ch geradezu o m n i p r ä -
sent u n d m a c h e n daher e inen n i ch t ger ingen Te i l des m i m e t i s c h e n Potentials aus. 
E n t s p r e c h e n d stößt m a n auch in Luk ians CEuvre p e r m a n e n t a u f entsprechende 
Verarbe i tungen , so dass s ich die No twend igke i t aufdrängt , d ie Materialbasis für 
die hier verfo lgte Fragestel lung v o n vornhere in etwas schmaler z u fassen. I c h 
konzentr iere m i c h daher i m fo lgenden z u m e inen a u f M y t h e n i m engeren Sinne 
des Begr i f fes - mythis tor ische F iguren w ie A l e x a n d e r der G r o ß e fal len hier eben 
so w e g w ie die etwa i m W e r k P ia tons so bedeu t samen K u n s t m y t h e n z u m ande - / 
ren a u f T e x t e , i n denen diese M y t h e n besonders p r o m i n e n t sind: D a s bedeutet , 
dass auch innerhalb der G r u p p e der D i a l o g c o r p o r a Luk ians n u r die G ö t t e r - u n d 
Meergötterdia loge in Frage k o m m e n , u n d auch hier w e r d e ich m i c h a u f das k ü r 
zere u n d , was seine Über l ie ferung betr i f f t , unprob lemat i schere C o r p u s der Meer
götterdialoge beschränken.1 

1 Zur Überlieferung der Corpora der sogenannten Dialogi minores vgl. neben Macleod (1987, 
S. IX -XX, v. a. XIII f.), insbesondere Mras (1911, S- 49-65, zu den Meergötter-Dialogen ebd., 
S. 52f.). Die Hauptüberlieferung, die in der auf der ältesten und vollständigsten Handschrift G 
(Cod. Vaticanus 90,10. Jh.) beruhenden Handschriftengruppe g vorliegt und der die zitierte Ox
forder Standardausgabe folgt, führt die Dialoge in der Reihenfolge auf, die auch der hier ver
wendeten Numerierung zugrundeliegt (1-15). Abweichend davon bietet die Handschriftengrup
pe b die Reihenfolge 1-4, 7, 8, 11, 5, 6, 9, 10, 12-15; zumindest die Dialoge (1) und (15) bilden 
also in der gesamten Überlieferung den Rahmen des Corpus, vgl. hierzu unten S. 230. Die in g 
gegebene Mittelposition von (8) - vgl. unten S. 241 - liegt in b allerdings nicht vor. Die Ako-
luthien der Einzelschritten Lukians sind in der Handschriftentradition insgesamt recht unter
schiedlich: Offensichtlich haben sich die Redaktoren der jeweiligen Corpora um (aktuell nicht 
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Abb. 1: Lukian, Dialogi Marini. 

mehr nachvollziehbare) thematisch orientierte Anordnungen bemüht. Ob wir mit der Reihenfol
ge 1-15 tatsächlich die originale Disposition Lukians greifen, muß offen bleiben. Im übrigen ist 
die Forschung gerade mit diesem kleinen Corpus sehr stiermütterlich umgegangen: In den Stan
dardmonographien 2u Lukian wird es nur am Rande erwähnt; eigene Würdigung hat es nur sel
ten gefunden, etwa bei Hophan (1904) und bei Bompaire (1958): für weiteres s. das Folgende. 
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D a s C o r p u s w i r d gebi ldet aus 15 D i a l o g e n unterschiedl icher Länge , re ichend v o n 
einer ha lben Seite bis z u drei Seiten in der O x f o r d e r Standardausgabe (vgl. A b b . 
1). E s ist n i ch t durch ein P r o ö m oder e inen E p i l o g gerahmt ; ebensowen ig g ibt es 
narrative Über le i tungen zw i schen den e inze lnen D i a l o g e n , die m i t h i n nur v o n 
d e m Hauptt i te l sowie ihren Einze l t i te ln paratextuell begleitet werden . Forma le 
Einhei t l ichkei t stellt L u k i a n v o r a l lem dadurch her , dass es stets zwe i F iguren 
s ind, die sich mi te inander unterhalten; b iswei len tritt e ine der F iguren dabei als 
Sprecher einer größeren G r u p p e auf , so beispielsweise i n (5): H ie r geht es u m die 
b e r ü h m t e Re t tung des Sängers A r i o n durch D e l p h i n e , u n d es unterhält sich P o 
se idon m i t gerade d e m D e l p h i n , der A r i o n selbst a u f se inem R ü c k e n getragen hat; 
oder i n (6) u n d in (14): hier spr icht T r i t o n m i t A m p h i t r i t e b z w . m i t Iphianassa als 
Vertreter innen der Nere iden , die als G r u p p e jeweils nur ein kurzes erstes State
m e n t v o n sich geben. D a s zeigt j edoch , dass diese G r u p p e n v o n myth i schen 
F iguren in den D i a l o g e n genauso behande l t w e r d e n w ie die C h ö r e in d e n klassi
schen D r a m e n , die zwar gesungene Chor l ieder i m eigentl ichen S inne konzer tant 
darbieten, j edoch e inen C h o r f ü h r e r (Korypha ios ) als ihren Vertreter i n den ge
sprochenen W o r t w e c h s e l n m i t d e n Schauspielern ve rwenden . D i e s w i e d e r u m 
berechtigt uns , me ine ich , die D i a l o g e auch formaliter u n d n i ch t nur metaphor i sch 
als prosa ische Miniaturdramat is ierungen myth ischer Narra t i onen aufzufassen. 

B e v o r wir hier weiterfragen, m ü s s e n wir , u m die E igennkn l i chke i t dieser 
k le inen T e x t s a m m l u n g vers tehen z u k ö n n e n , zunächs t ih ren Zuschn i t t i m Sinne 
einer Tex tsor te näher b e s t i m m e n . I n der gr iechischen Literatur grei fen wir M y 
then a u f unterschiedl ichen E b e n e n , in versch iedenen Quant i tä ten u n d Intensitä
ten. A u f myth i sche Narrat ive k a n n erstens in d i f ferenten G r ö ß e n o r d n u n g e n 
innerha lb verschiedenster K o n t e x t e angespielt werden . So lche A n s p i e l u n g e n k ö n 
n e n in ihrer expl iz i ten F o r m 2 v o n e i n e m e inze lnen W o r t - beispielsweise e i n e m 
einschlägigen E i g e n n a m e n - b is h i n z u ganzen eingelegten E r z ä h l u n g e n reichen; 
ihr Z i tat ist kontextue l l funkt iona l i s ier t Zwe i tens w e r d e n e inzelne M y t h e n z u 
dramatischen Größtexten ausgearbeitet: H ie r ist in erster L in ie die T ragöd ie z u n e n 
nen ; d a z u gehören aber auch kleinere dramat ische T e x t s o r t e n w ie der M i m o s 
oder das Satyrspiel, e b e n s o die att ischen M y t h e n k o m ö d i e n des 4. J h . v . Chr . D i e 
F u n k t i o n solcher myth i scher G r o ß f o r m e n ist hier n icht unmit te lbar einsichtig, 
sondern lässt sich n u r durch A u s g r i f f e über die R ä n d e r der T e x t e hinaus - i n 
e inen wei teren intertextuel len o d e r rezept ionshis tor ischen K o n t e x t - erschließen. 
Dr i t tens grei fen wir d e n M y t h o s i n narrativen — i n der gr iechischen Literatur v o r 
zugsweise: epischen - Großtexten, v o n H o m e r s llias u n d Odyssee b is h i n z u den spät-
ant iken Dionysiaka des N o n n o s : I n thematischer Fokuss i e rung - W i e k a m es zur 
E i n n a h m e v o n T r o j a ? W a r u m kehrte der k luge O d y s s e u s erst s o spät in seine 
H e i m a t zurück? W i e ha t sich das W i r k e n des G o t t e s D i o n y s o s in der W e l t m a n i -

2 Implizite Anspielungen, die in noch höherem Maße Probleme der Markierung von Intertextuali-
tät mit sich bringen, lasse ich im Rahmen dieser Überlegungen beiseite. 
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festiert? - w i r d hier e in ganzes B ü n d e l v o n (keineswegs a priori i m m e r eng m i te in 
ander ve rbundenen ) M y t h e n z u e i n e m narrat iven G a n z e n versammel t . Leser , 
H ö r e r u n d Z u s c h a u e r aller Z e i t e n h a b e n diese T e x t e als existentiell re levant ange
sehen: Ihr spezi f ischer M o d u s der V e r m i t t l u n g m y t h i s c h e n G e s c h e h e n s ist es 
jeweils gewesen, der , d e m M y t h o s c seine archetypische B e d e u t s a m k e i t verleiht, die 
allerdings i n erster L i n i e d u r c h d e n Rez ip i en ten in s e i n e m rezept iven A k t e inge
löst w i rd , was au f ganz unterschiedl iche A r t u n d W e i s e j a h r h u n d e r t e l a n g i m m e r 
wieder n e u geschehen k o n n t e . 

Z u diesen i m engeren S inne erzäh lenden T e x t e n , z u d e n e n n o c h i n hellenisti 
scher Z e i t narrative K le in tex te w i e die Epy l l i en oder lyr ische Narrat ive (wie be i 
spielsweise T h e o k r i t s 11. Idyl l v o n der uner fü l l ten L i e b e des P o l y p h e m z u der 
N y m p h e Galateia) gerechnet w e r d e n m ü s s e n , gesel len s ich schl ießl ich, v iertens, 
die g roßen narrat iven mythologischen Entwürfe: A l s eminentestes Beispie l m a g hier 
H e s i o d s Theogonie d ienen,3 die anhand einer genealogisch fokuss ier ten A n o r d n u n g 
k o s m o l o g i s c h e r M y t h e n eine We l te rk lä rung versucht . H i e r Hegt der K o m b i n a t i o n 
v o n E i n z e l m y t h e n e in eigenständiges G e d a n k e n s y s t e m zugrunde , dessen O r d 
n u n g durch die narrat ive T e c h n i k - b s p w . R i n g k o m p o s i t i o n , Sequenzia l is ierungen 
etc. - unterstützt w i r d , das e inen über die B e h a u p t u n g schierer Faktiz i tät des 
Erzäh l t en h inausgehenden W a h r h e i t s a n s p r u c h erhebt u n d die E rk l ä rung dieser 
W a h r h e i t als Z ie l der E r z ä h l u n g verfo lgt . D i e s e F u n k t i o n ist p r imär t e x t i m m a n e n t 

. z u fassen u n d unterl iegt en t sprechend wen iger ,£temden£ rezept iven I n a n s p r u c h 
n a h m e n . M i t e i n e m verg le ichbaren Interpretat ionsansatz k ö n n t e m a n hier m ö g l i 
cherweise die H y m n e n - L i t e r a t u r eingl iedern, die m i t H i l f e e inzelner, a u f m y t h i 
sche E r z ä h l u n g e n rekurr ierenden E p i k l e s e n u n d e ingeschobener myth i scher 
K le innarrat ive ein k o m p l e x e s B i l d v o n W e s e n u n d W i r k e n einer G o t t h e i t z u 
entwer fen sucht. 

D e r M y t h o l o g i e sol l te m a n te rmino log i sch w i e k o n z e p t i o n e l l d ie jenigen T e x 
te gegenüberstel len, d ie materialiter d ie viel leicht wicht igste Q u e l l e unserer K e n n t 
nis der gr iechischen M y t h e n sind: die Myographie. D e m M y t h o g r a p h e n geht es i n 
erster L in ie u m die S a m m l u n g einschlägigen Materials z u e i n e m b e s t i m m t e n 
T h e m a , 4 d e m w i e d e r u m zume i s t ke in übergeordnetes Wel terschKeßungspotent ia l 
eignet. A l s Beispie l seien g e n a n n t die Metamorphosen des A n t o n i n u s Liberal is (2. J h . 
n . Chr. ) , die Uebesleiden des Par then ios (2. J h . n . Chr . ) , d ie Unglaublichkeiten des 
Pala iphatos ( im K e r n 4. J h . v . Chr . ) o d e r das Buch der Wunder des P h l e g o n v o n 
Tralleis (2. J h . n . Chr.) . Sie alle h a b e n mi te inander g e m e i n s a m , dass eine selbstge
n ü g s a m e Vo l l s tänd igke i t des Materials n i ch t angestrebt z u sein scheint , dass eine 
tiefergehende O r d n u n g n i c h t durchge führ t w i rd 5 u n d dass d ie S a m m l u n g d a n n 

3 Vg l Vernant 1987, S. 199-201. 
4 Vgl. hierzu gut Iightfoot 1999, S. 224-240. Zur Textsorte ,Mythographie< vgl. auch Heinze 2000. 
5 Phlegon scheint verschiedene Arten von Wundern zu gruppieren. Aber diese Gruppen sind von-

sehr unterschiedlichem Umfang, als Gruppen nicht eigens ausgewiesen und überdies sichtbar 
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abgeschlossen ist, w e n n das recherchierbare Material e r schöp f t b z w . der Z w e c k 
der S a m m i m g hinlängl ich erfül lt ist. S o m ö c h t e beispielsweise Parthenios d e m 
Adressa ten seiner S a m m l u n g , Ga l lus , e infach ein Reperto ire v o n l i ebesgesch i ch -
ten z u m Z w e c k poet ischer Ausges ta l tung zur V e r f ü g u n g stellen: D a z u ist letztl ich 
n icht m e h r als eine gewisse Quant i tä t u n d Var iat ionsbrei te erforderl ich, u n d m e h r 
scheint Par then ios auch n i ch t beabsicht igt z u haben . Pala iphatös m ö c h t e de 
monstr ieren , dass es für v ie le unglaubl iche D i n g e durchaus rationale Erk lärungen 
gibt. A u c h h ier für genügen exemplar ische Belege: VoEständ igke i t u n d Repräsen -
tativität für alle Bere iche ist h ingegen n icht no twend ig . Pseudo -Era tos thenes 
h ingegen bietet in se inen Katasterismoi eine K o m p i l a t i o n v o n Vers t i rnungsmythen : 
H i e r fordert die i m H i n t e r g r u n d stehende as t ronomische T o p o g r a p h i e (die auch 
z u j e d e m M y t h o s mitgel iefert w i rd ) an s ich s c h o n eine gewisse Vol ls tändigkei t ein 
u n d gewährt auch' e ine e lementare interne O r d n u n g der e inze lnen Tex te . K e i n 
solches externes K o h ä r e n z k r i t e r i u m w ie die o b e n genannten T e x t e besitzt h inge 
gen die bedeutendste a u f uns g e k o m m e n e mythograph i sche S a m m l u n g , die Biblio
thek des P s e u d o - A p o l l o d o r (1. J h . n . Chr. ) Sie o rdne t das quantitat iv überwält i 
gende Material des gr iechischen M y t h o s i n erster L in i e genealogisch. A b e r anders 
als H e s i o d in seiner Theogonie scheint der Ver fasser dieses Tex te s dami t ke inen 
h ö h e r e n Z w e c k als die S a m m l u n g selbst ver fo lgt z u haben . H i e r w i r d die - d e m 
M y t h o s an sich n icht inhärente - Systematis ierung z u m Selbstzweck; deshalb 
ble ibt P s e u d o - A p o l l o d o r , t rotz seiner W a h l einer durchgehenden Narrat ion, ein 
M y t h o g r a p h - u n d w i r d n i ch t z u m M y t h o l o g e n . 

D i e A b g r e n z u n g v o n M y e l o g r a p h i e u n d M y t h o l o g i e ist also n i ch t leicht u n d 
nur fallweise z u tref fen. G l e i c h w o h l dar f als entscheidendes K r i t e r i u m w o h l die 
E inschä t zung des S a m m l u n g s z w e c k e s gelten, n ä m l i c h die Frage, o b der K o m p i l a 
t ion e in eher illustrativer Z w e c k (etwa die S a m m l u n g v o n M y t i i e n z u m T h e m a 
,unglückl iche Liebe4) oder e in fach ein Systematisierungswil le zugrundel iegt oder 
o b sie e ine eher als d iskurs iv z u beze i chnende A b s i c h t verfo lgt . S o s ind beispiels
weise O v i d s Heroides - zwe i S a m m l u n g e n z u m e inen v o n Br i e f en mythischer 
Frauen an ihre Ge l i eb ten b z w . E h e m ä n n e r {Her, 1 -15) , z u m anderen v o n drei 
Brierpaaren, in denen so l chen Br i e f en jeweils auch eine A n t w o r t beigegeben ist 
(Her. 16-21) - n icht n u r e in fach witz ige Verarbe i tungen myth i scher Vorb i lder , 
s ondern s ie schreiben die m y t h i s c h e W e l t i n e inen elegischen D i s k u r s ein. D ieser 
D i s k u r s lässt sich w i e d e r u m als e ine spezi f ische F o r m römischer W e l t d e u t u n g in 
augusteischer Ze i t ansehen, so dass die Heroides, l iest m a n sie i n dieser We i se , 
zumindes t partiell e inen über das eigentliche themat ische Substrat der in i hnen 
präsentierten M y t h e n h inausgehenden Dars te l lungszweck ver fo lgen. H i n z u 
k o m m t eine entschiedene B e m ü h u n g u m ästhetische Gesta l tung: die Heroides s ind 

aus mindestens zwei Vorlagen unterschiedlicher ästhetischer Durchgeformtheit kompiliert. Vgl. 
Stramaglia 1999, S. 55-58. 
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i n inhalt l ichen T r i p t y c h e n disponiert6 , w o m i t also die l iterarische G e f o r m t h e i t des 
G a n z e n den ^argumentativen4 Z w e c k unterstützt , a u c h w e n n es s ich n i ch t u m 
einen kohären ten narrat iven T e x t , s o n d e r n u m ein C o r p u s v o n T e x t e n handelt .7 

E s stellt s ich daher die Frage, w o genau m a n i m S p a n n u n g s f e l d zw i schen M y 
tho log ie u n d M y e l o g r a p h i e L u k i a n s Meergötter-Gespräche z u veror ten hat. I h r 
Z w e c k ist gewiss n i c h t der reiner Systematis ierung, e b e n s o w e n i g der einer Erz i e 
l ung v o n Vo l l s tändigke i t . A u c h der T i te l „ D i a l o g e " we is t / ja zunächs t nur a u f eine 
formale , n ä m l i c h die dramat ische Qual i tät : D e r G e d a n k e , hier k ö n n t e eine t h e m a 
t ische I l lustration in tend ier t sein, liegt v o n daher n i c h t nahe . W e n n die Meergötter-
Gespräche also w o h l eher n icht der Tex t spr te M y t h o g r a p h i e zuzusch lagen s ind, 
wäre z u über legen, o b sie d e n n statt dessen ein my tho log i sches , a lso diskursives 
Potent ia l bes i tzen u n d o b w o m ö g l i c h gerade die f o r m a l e Qual i tä t des D r a m a t i 
schen m e h r als nu r o rnamenta l e E l e g a n z bedeutet . K e h r e n w i r daher z u m T e x t 
selbst zurück , u n d v e r s u c h e n wir , seine P o s i t i o n näher z u b e s t i m m e n . 

W i l l m a n d e n dramat i schen T y p u s i m engeren S inne b e s t i m m e n , so steht au 
ßer Zwe i f e l , dass es s ich bei den Meergötter-Gesprächen u m komische K l e i n s t d r a m e n 
handelt . D i e s w i r d n i c h t n u r inhal t l ich nahegelegt, w e n n etwa i n (1) die Meer f rau 
en D o r i s u n d Galate ia u m d e n häss l ichen L i ebhaber P o l y p h e m eifersüchteln oder 
in (10) der v o r T r o j a v o m Schmiedego t t H e p h a i s t o s übe l verbrannte Fluss 
X a n t h o s verspot te t w i r d , s o n d e r n auch f o rma l , w e n n i n (8) ein wirkl icher O r t s -

. Wechsel v o r g e n o m m e n wird : Zunächst p l audern T r i t o n u n d P o s e i d o n über die 
Schönhe i t der P r inzess ion A m y m o n e v o n A r g o s , d a n n b e g e b e n sie s ich i n e i n e m 
D e l p h i n t a x i v o r O r t u n d über fa l len das M ä d c h e n a u f d e m W e g zur Quel le . So lche 
geradezu i n Windese i l e , innerha lb einer Ze i le , durchge führ te Or t swechse l s ind 
n ä m l i c h - ebenso w i e derber u n d rücksichts loser S p o t t - i n der T a t typisch für 
die alte attische K o m ö d i e des 5. J h . v . Chr . , deren bekanntester Vertreter der v o n 
L u k i a n häu f ig zitierte u n d imit ierte K lass iker A r i s t o p h a n e s ist.8 

K o m i s c h - u n d insbesondere k o m i s c h i m S inne der eben genannten Sonder 
f o r m der Gr i ech i schen K o m ö d i e - ist aber natür l ich v o r a l lem das themat ische 
Ver fahren , das allen D i a l o g e n des C o r p u s zugrundel iegt , n ä m l i c h die Präsentat ion 
n icht nur eines a l lgemein my th i schen , s o n d e r n i n sbesondere eines göttlichen P e r s o 
nals i m R a h m e n einer A/Itagskotxveisation.9 E s ist e b e n wi tz ig , w e n n in (2) der 

6 Vgl. zuletzt Holzberg (1997, S. 87-93) mit weiterer Literatur. 
7 Ein weiterer mythologischer Großtext sind beispielsweise Ovids Metamorphosen, deren Samm

lung von Verwandlungsmythen, wie im Proöm und im letzten Buch sichtbar wird, die Propaga-
tion einer gesellschaftlich-politisch hochrelevanten Sicht von der Wandelbarkeit der Welt inten
diert. 

8 Vgl. zum Personenspott in der Alten Komödie v. Möllendorff (2002, S. 173-180), und einge
hender Rosen (1988); zur dramatischen Chronotopie der Alten Komödie v. Möllendorff (1995, 
S. 180-186), und eingehender Park Poe (2000). 

9 Als Beispiele aus dem Komödienwerk des Aristophanes (s.o. Anm. 8) mögen dienen Die Vögel 
oder Die Frösche: Auch hier treten Götter in Allerweltskontexten auf und ihr Verhalten entspricht 
dem des menschlichen Alltags. 
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geblendete P o l y p h e m se inem V a t e r P o s e i d o n weiner l ich v o n Odysseus ' G e m e i n 
heit erzählt u n d P o s e i d o n daraufh in erbost verkündet , d i e sem Odysseus werde er 
es s c h o n zeigen, oder w e n n i n (13) der Flussgott E n i p e u s sich in m a c h t l o s e m 
Z o r n be i se inem H e r r n P o s e i d o n darüber beschwert , dass dieser, gerade als E n i 
peus verkleidet , die v o n d i e sem schüchtern aus der Ferne angebetete T y r o erfolg
reich ver fuhr t hat, u m darauf die h ö h n i s c h e A n t w o r t z u b e k o m m e n , da hätte er 
eben selbst ein b i sschen schneller sein müssen . D e n n o c h m ö c h t e i ch den An te i l 
an Degradationskoralk insgesamt eher gering veranschlagen. D e n n wir lachen in (9) 
n icht über P o s e i d o n , w e n n er a u f B e f e h l des Z e u s der Insel D e l o s e ingehende 
A n w e i s u n g e n erteilt, w i e sie sich a u f die A n k u n f t der hochschwangeren L e t o 
vorbere i ten soll , damit diese dor t in R u h e A r t e m i s u n d A p o l l zur W e l t br ingen 
kann . U n d w e n n D o r i s u n d The t i s in (12) unter T r ä n e n des Mit le ids beschliessen, 
die m i t d e m neugeborenen Perseus in einer K i s t e a u f d e m M e e r ausgesetzte D a -
nae z u retten, dann m a c h t sie das gewiss zwar z u m G e g e n s t a n d unseres S c h m u n 
zeins, n icht j edoch z u m O b j e k t unseres Spotts.10 D i e G ö t t e r , deren myth i sche 
H a n d l u n g e n i n den D i a l o g e n eine ganz alltägliche D i m e n s i o n erhalten, w e r d e n 
dadurch n icht lächerl ich, s o n d e r n ihre W e l t , b is lang i n hehre Fernen entrückt, 
verschmi l z t m i t unserer W e l t , aus d e m G o t t w i rd der N a c h b a r , u n d dessen Sor 
gen u n d P r ä o k k u p a t i o n e n s ind gar n icht m e h r so v ie l unbedeutender als die B e 
lange der Göt ter . 

D i e s e Ebenenang le i chung funkt ion ier t v o r a l lem deshalb, we i l eben n icht 
durch eine weitere U m g e b u n g s h a n d l u n g oder eine explizite narrative Kon tex tua l i -
sierung ein eigener R a u m gescha f fen w ü r d e , i n d e m sich die G ö t t e r bewegen , u n d 
der entweder ein i m M y t h o s vorgegebener u n d dami t eben a priori ax io logisch 
h o c h besetzter oder ein e b e n s o dezidiert unhero ischer u n d dami t d a n n au toma 
tisch degradierender O r t sein müsste . V i e l m e h r entsteht b e i m L e s e n der E i n 
druck, m a n belausche sozusagen an einer Bushaltestel le zufäl l ig ein G e s p r ä c h 
oder m a n b e k o m m e mi t , w i e sich i m N e b e n z i m m e r oder hinter einer H e c k e zwe i 
Leute unterhalten. D i e A c h r o n i e u n d A t o p i e der D i a l o g e s ind wesentl icher B e 
standteil ihrer , be sonderen K o m i k , wei l sie d e m Rez ip ien ten eine feste Perspekt i 
ve , e inen stabilen B l i c k p u n k t verweigern. D ieser B l i c k p u n k t wander t v ie lmehr frei 
zw ischen Betrachter u n d Betrachte tem h i n u n d her , der Rez ip ient schaut i m 
W e c h s e l a u f die veral l tägüchten G ö t t e r w ie a u f ,seinen' vergött l ichten Al l tag, u n d 
so w i r d die ,sicheree D i s t a n z , aus der gefahrlos gelacht w e r d e n k ö n n t e , ununter 
b r o c h e n eingerissen.11 

10 Eingehender zu Lukians spezifischer Komik und komödischen Technik in den Göttergesprä
chen Branham (1989, S. 135-163); Vergleichbares ließe sich auch für die Meergötter-Gespräche 
zeigen. 

11 Auch Lukians Technik, dem Rezipienten einen stabilen Blickpunkt zu verweigern und damit sein 
Lachen ambivalent werden zu lassen, ist bei Aristophanes präfiguriert, betrifft dort allerdings in 
erster Linie die Ethopoüe der Figuren. Im Bereich der Chronotopie kommt es bei Aristophanes 
nicht zu Achronie und Atopie, sondern gerade umgekehrt zu einer Vervielfältigung der Blick-
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N u n d ü r f e n w i r hier allerdings n i c h t s tehenble iben. D e n n w e n n i ch eben 
v o m „vergöt t l i chten A l l t a g " g e s p r o c h e n habe , so h a b e i ch dabei, kurzfr ist ig die 
Ta t sache v e m a c h l ä s s i g t / d a s s die i n d iesen T e x t e n auf t re tenden G ö t t e r i m zwe i ten 
J a h r h u n d e r t n i ch t n u r G e g e n s t a n d persön l icher Religiosität,12 s o n d e r n v o r a l lem 
auch O b j e k t my thograph i scher Systematis ierung u n d Bestandte i l dea z u B e g i n n 
erwähnten B i ldungswissens s ind. U n d dieses systematische B i ldungswissen b e n ö 
tigt der Rez ip ient i n der B e g e g n u n g m i t d e n Meergötterdialogen dr ingend. D e n n die 
D i a l o g e legen selten e in expl iz i tes situatives F u n d a m e n t , v i e lmehr m u s s der R e z i 
p ien t - eben als o b er e in f r emdes G e s p r ä c h be lauschte - selbst aus d e n A n d e u 
tungen der D ia logpar tner heraus f inden , u m we lche my th i s che Begebenhe i t es 
eigentl ich geht. Z w a r k a n n m a n v o n Verrä tse lung i m eigent l ichen S inne n i ch t 
sprechen, da es s ich stets u m G e s c h e h n i s s e aus d e m K e r n b e r e i c h des k lass ischen 
M y t h o s handel t , aber eine z u m i n d e s t spielerische intel lektuelle H e r a u s f o r d e r u n g 
ist d o c h durchaus gegeben. D i e s e Part ikularis ierung m y t h i s c h e n G e s c h e h e n s ist 
ein weiteres Mittel , u m die wechselseit ige D u r c h d r i n g u n g v o n M y t h o s u n d A l l t ag 
z u leisten.13 D e n n der A l l t a g des L e b e n s fug t s ich ja n i ch t einer vo rgegebenen 
Plotstruktur , s o n d e r n er setzt s ich aus lauter k le inen E inze lbegebenhe i ten z u 
s a m m e n , d ie erst i n der E r i n n e r u n g s ich (bisweilen) z u e i n e m größeren s innvo l l en 
G a n z e n v e r b i n d e n lassen u n d e inen scheinbar ente lechischen Charakter anneh 

m e n . G e r a d e die R e d u k t i o n des M y t h o s a u f so lche Mikroe inhe i ten , i n d e n e n erst 
. - w i r Rez ip ien ten s o w o h l aus u n s e r e m m y t h o l o g i s c h e n W i s s e n als auch aus der 

E r f a h r u n g unserer Lebensprax i s d ie z u m V e r s t e h e n nö t i gen H a n d l u n g s - , F iguren -
u n d v o r a l lem Si tuat ionse lemente suppl ieren, er laubt die V e r s c h m e l z u n g v o n 
M y t h o s u n d Al l tag. 

D i e s e V e r s c h m e l z u n g w i r d m e i n e s Erachtens n o c h dadurch forc iert , , dass 
L u k i a n die F iguren seiner G e s p r ä c h e pr imär relevante M o m e n t e des Al l tags lebens 
ansteuern lässt. E s s ind dies zunächs t e inmal erot ische Si tuat ionen (1, 3, 8 , 1 3 , 14, 
15) sowie K o n f r o n t a t i o n e n m i t Trauer , S c h m e r z u n d T o d (2, 6, 10, 12): Sie m a 
chen m i t z u s a m m e n z e h n D i a l o g e n zwe i Dr i t te l des C o r p u s aus. I n (4), (5), (9) 
u n d (11) w e r d e n Sensat ionen verhande l t u n d dami t e in weiteres, äußerst wesent l i 
ches E l e m e n t der A l l t a g s k o m m u n i k a t i o n u n d - e r fahrung i m Sinne eines ,Stell dir 
v o r , was i ch gesehen habe' . I n (7) schl ießl ich geht es u m T r a t s c h u n d K la t sch : 
A u s Sicht der AHtägHchkeitsthese w i r d m a n sich eher w u n d e r n , w a r u m dies als 
T h e m a so w e n i g p r o m i n e n t ist, aber m o t i v i s c h ist es fast i n j e d e m D i a l o g an der 
e inen oder anderen Stelle gegenwärtig. E s s ind dies d ie E r f a h r u n g e n , die uns i m 

punkte: Schlußendlich resultiert aber auch hieraus eine Instabilität des Lachens. Vgl. v. Möllen
dorff 1995, S. 112-150. 

12 Vgl hierzu auch Branham (1989, S. 155-157) mit weiterer Literatur. 
13 Zu den Techniken von Exzerpierung und Synthese und ihren Variationen, die Lukians .Umgang 

mit der Mythologie in den Göttergesprächen und in den Meergötter-Gesprächen bestimmen, 
vgl. die Einzelbesprechungen der Dialoge bei Magini (1996); kaum darüber hinausgehend und 
eher deskriptiv ist Bartley (2005; zu den Meergötter-Gesprächen speziell dort nur S. 364 f.). 
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Al l tags leben eigentlich a m me is ten interessieren, die für uns die größte B e d e u t u n g 
haben , u n d sie finden w i r hier m y t h i s c h per - formier t , ^ u r c h f o r m t ' also u n d quasi 
verdichtet , da sie ja m i t n o r m a t i v h o c h aufgeladenen F iguren v e r b u n d e n werden , 
die uns hier v o n gleich z u gleich begegnen. I m G r u n d e , so k ö n n t e m a n sagen, 
le ihen wir u n s v o n diesen F iguren ihre qua M y t h o s i m m e r s c h o n gegebene Re le 
v a n z u n d übertragen sie a u f unsere k le inen u n d g roßen Al l tagssorgen. J e d o c h 
resultiert eben diese ihre Re levanz weniger aus ihrer hero i schen A b g e h o b e n h e i t , 
als aus i h r e m erinnerungsgesätt igten G e w i c h t als Bildungsgut, als allen Geb i lde ten 
gemeinsames normat i ves W i s s e n , das hier aktiviert u n d i n Szene gesetzt w i r d u n d 
deshalb m i t unserer A l l tagser fahrung, die selbst allererst situativ ist, fus ionieren 
kann . ^ 

W e n n diese Über legungen zut re f fen , dann geschieht hier n u n meines E r a c h 
tens etwas für das Vers tändn i s der soziokulturel len D y n a m i k v o n paideza h ö c h s t 
Bedeutsames . D o r t , w o das Idea l des Geb i lde ten i n jener Ze i t expl iz i t oder imp l i 
z i t diskutiert w i rd , steht n ä m l i c h außer Zwe i f e l , dass B i l d u n g n icht eine Ro l l e oder 
M a s k e ist, die m a n z u b e s t i m m t e n Ge legenhe i ten trägt, aber auch ablegen kann . 
D e r Geb i lde te ist n i ch t nur be i seinen ö f fent l i chen Au f t r i t t en gebildet, er ist es in 
se inem gesamten Lebensvo l l zug . B i l d u n g b e s t i m m t seine W a h r n e h m u n g v o n sich 
selbst, v o n se inem G r i e c h e n t u m u n d v o n seiner Stellung in der Welt .1 4 E i n e n 
gewicht igen Beitrag z u m Erre i chen dieses Ideals vö l l igen Durchdrungense ins v o n 
B i l d u n g sche inen m i r T e x t e w i e die Meergötterdialoge i n so fe rn durchaus leisten z u 
.können, ate.sie die v o n d e n Rez ip ien ten i m L e b e n gespielten R o l l e n u n d erlebten 
Situat ionen m i t denen der F iguren des B i l d u n g s m y t h o s ineinssetzen u n d dami t 
deren B i l d v o n sich selbst u n d v o n i h r e m L e b e n , das ja i m m e r erst i n der E r i n n e 
r u n g entsteht, m y t h i s c h ausgestalten u n d so ihre Lebenser innerung m i t ihrer 
Büdungser innerung integrieren. 

M a n k ö n n t e n u n versucht sein, diese gewichtige Integrat ionsleistung v o r al
l e m anderen a u f Luk ians vo l l ende te Beher rschung der rhetor ischen Dramat i s ie 
rungsver fahren der sermocinatio u n d der prosopopoeia z u r ü c t e u f u h r e n . M a n k a n n 
aber auch fragen, o b n i ch t über die beschr iebene Ges ta l tung der e inzelnen D i a l o 
ge h inaus auch ihre A n o r d n u n g i m C o r p u s - bei allen Ungewisshe i ten , m i t d e n e n 
diese i n der Über l ie ferung des T e x t e s v e r b u n d e n s ind - Bedeutsamke i t besitzt; ja, 
die B e a n t w o r t u n g dieser Frage k ö n n t e für die o b e n erwogene E i n o r d n u n g der 
Gespräche i n das G e n r e der M y t h o l o g i e (die ja ihre übergeordnete Sinnst i f tung 
n icht zuletzt durch die K o n s t i t u t i o n v o n M y t h e n k o n n e x i o n e n erreicht) sogar 
entscheidend sein. 

U m hier w e i t e r z u k o m m e n , m u s s ein kurzer E x k u r s z u Luk ians Vers tändnis 
v o n Äs the t i k vorgeschal tet werden . Äs thet i sche Fragestel lungen gehören ent 
schieden z u Luk ians P räokkupa t i onen , u n d er setzt s ich in d e n verschiedensten 
T e x t e n m i t i h n e n auseinander. I c h k a n n an dieser Stelle sein ästhetisches Ideal nur 

14 Vgl. hierzu Schmitz 1997, S. 136-159; S. 181-196. 
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i n wen igen M a x i m e n zusammenzu fassen . 1 5 L u k i a n b e v o r z u g t ästhetische H y b r i 
den , also die V e r b i n d u n g v o n mög l i chs t d istanten, he te rogenen E l e m e n t e n z u 
e i n e m funk t i ons fäh igen E n s e m b l e . W i c h t i g ist dabe i allerdings, dass ke iner der 
integrierten Bestandte i le seine e igentüml iche Schönhe i t aufgibt , s o n d e r n dass m i t 
ihrer J u n k t u r zusätz l ich ein drittes Schönes gescha f fen wi rd . E n t s p r e c h e n d ist die 
Ges ta l tung der Ü b e r g ä n g e v o n e i n e m z u m anderen v o n besonderer Wicht igke i t : 
H i e r m ü s s e n Rhy thmis i e rungs - , O r d n u n g s - u n d Harmph i s i e rungsprozesse in ten 
siv grei fen, scharfe K o n t r a s t e s ind dabei ebenso u n b e d i n g t z u v e r m e i d e n w ie 
M o n o t o n i e . D a s Gesamtergebnis, das so ents tehende K u n s t w e r k als Ganges ist 
wicht ig , das Ü b e r g e w i c h t u n d die Ü b e r b e t o n u n g v o n an sich n o c h so p r u n k v o l l e n 
u n d b e e i n d r u c k e n d e n Deta i l s ist e in ästhetischer D e f e k t . V o n daher lässt sich 
v e r m u t e n , dass L u k i a n auch e in C o r p u s v o n T e x t e n als ein G e s a m t k u n s t w e r k i m 
Sinne dieser seiner spez i f i schen Ä s t h e t i k angesehen u n d intendiert hätte. F i n d e n 
sich in d e n Meergötter-Gesprächen n o c h Spuren einer so l chen A u f f a s s u n g ? 

N u n bes i tzen F ragen der Ä s t h e t i k i m S inne des ,guten G e s c h m a c k s ' natür l ich 
i n u n s e r e m alltäglichen L e b e n s v o l l z u g eine ebenso große R e l e v a n z w i e L i ebe , 
K l a t s c h , T rauer u n d all das, v o n d e m v o r h i n die R e d e war: J a , d ie Frage, o b je
m a n d oder etwas g e s c h m a c k v o l l o d e r geschmack los ist, durchz ieh t diese anderen 
Bere iche an v ie len Stellen. E s fallt daher auf , dass L u k i a n die L iebesbez iehungen , 

er i m ersten u n d i m letzten D i a l o g seines M e e r g ö t t e r - C o r p u s inszeniert , m i t 
, - ästhet ischen A k z e n t e n versieht. I m ersten D i a l o g w i r d die L i e b e z w i s c h e n der 

Meer f rau Galateia u n d d e m einäugigen K y k l o p e n P o l y p h e m d iskut ier t Galateias 
F r e u n d i n D o r i s kritisiert diese Bez i ehung , we i l sie i n jeder H i n s i c h t gegen das 
decorum verstößt : D e r K y k l o p ist qua E inäugigke i t körper l i ch versehrt , ein s t rupp i . 
ges M o n s t r u m , das v o r b e i k o m m e n d e Re i sende verspeist , e in - .Bärenjunges als 
Kusche l t i e r umhersch le i f t u n d m i ß t ö n e n d e L ieder z u einer selbstgebauten Le ier 
singt, die m a n n i ch t e inmal s t i m m e n kann . Z u r w e i ß - u n d zarthäutigen Meeres 
schönhe i t Galateia k a n n er also gar n i ch t passen , w a s diese nur deshalb n icht 
merk t , wei l sie ihrer e igenen Schönhe i t ebenfal ls unkr i t i sch gegenübersteht . D i e s e 
Schönhe i t ist j e d o c h ebenfal ls def iz ient . W i e n ä m l i c h Galateias N a m e s c h o n an 
deutet - er leitet s ich ab v o n gäla, M i l c h - ist ihre H a u t v o l l k o m m e n we iß , m i t h i n 
o h n e Schatt ierungen u n d m o n o t o n , also gemessen an d e m e b e n erörterten L u k i a -
m s c h e n Ideal n i ch t eigentl ich s chön . Ihre L i e b e s b e z i e h u n g m i t P o l y p h e m ist 
daher, ästhetisch gesehen , ein witz iger Feh lsch lag - u n d v o n Theokrit , , der als 
einer der ersten i m 3. J h . v . Chr . P o l y p h e m s Ver l iebthe i t besang, w issen wir , dass 
sie letztl ich auch scheiterte.10 G a n z anders h ingegen die ge lungene E n t f u h r u n g 
der E u r o p a durch Z e u s , die i m letzten D i a l o g des C o r p u s ein begeisterter V o y e u r , 
n ä m l i c h der W e s t w i n d , d e m anderen V o y e u r , n ä m l i c h d e m S ü d w i n d , e rzäh l t 
N i c h t nur inszeniert der G o t t e inen in jeder H i n s i c h t vo l l ende ten B r a u t z u g 

15 Ausführlicher hierzu v. Möllendorff 2004 und v. Möllendorff 2006. 
16 Theokrit, Idyll 11. 
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durchs Meer , sondern es w i r d a m R a n d e auch, e in unauffäl l iges Deta i l erwähnt , 
das erst i n der Gegenübers te l lung m i t der G r o t e s k e des ersten D ia loges seine 
B e d e u t u n g g e w i n n t D e r Stier, i n d e n Z e u s sich verwande l t , ha t näml i ch ein b l ü 
tenweißes Fell: A u c h sein A u s s e h e n scheint also zunächs t n icht der G e f a h r der 
M o n o t o n i e , m i th in der ästhet ischen D e f i z i e n z , z u entgehen. D a n n aber streut 
A p h r o d i t e , die den Brau t zug begleitet, b u n t e B l u m e n b l ü t e n über ihn , u n d erst 
diese gelungene V e r b i n d u n g des He te rogenen - Stier u n d B l u m e n - i n einer 
abwechs lungsre ichen farb l ichen K o m b i n a t i o n k r ö n t eigentl ich die L iebeswer 
b u n g , m a c h t sie z u e i n e m ästhet ischen w ie erot ischen Er fo lg . 

F ü h r t hier also etwa durch das E n s e m b l e der Meergöt ter -D ia loge ein Weg 
v o m Misser fo lg z u m Er fo lg? M i r scheint , eine e ingehende U n t e r s u c h u n g ästheti
scher M o t i v e i n diesen T e x t e n w ü r d e zeigen, dass s ich eine so lche aufsteigende 
L in ie tatsächlich^ nachver fo lgen lässt. D i e s gilt auch für das T h e m a Erot ik . S o 
fo lgt der absurden L i ebe v o n Galateia u n d P o l y p h e m (1) i n (7) die H o c h z e i t z w i 
schen Peleus u n d The t i s (allerdings m i t der K o n s e q u e n z des tro janischen K r i e 
ges), i n (8) k a n n sich P o s e i d o n seiner gel iebten A m y m o n e bemächt igen (allerdings 
z u d e m Preis ihrer letalen E n t z ü c k u n g ) , i n (13) ver fuhr t er erfolgreich T y r o (dies
m a l o h n e dass j e m a n d ernstl ich <zu Schaden k o m m t ) , i n (14) tötet Perseus das 
Meerungeheuer u n d k a n n seine A n d r o m e d a heiraten u n d in (15) w i r d uns eine 
so lche herrl iche H o c h z e i t in natura geschildert. D e m e n t s p r e c h e n d ver läuf t auch 
die B e g e g n u n g m i t L e i d u n d T o d z u n e h m e n d sanfter: M ü s s e n n o c h i n (6) die 
N e r e i d e n d e n tragischen T o d der He l l e beklagen, so w i r d X a n t h o s i n (10) nur 
v e r w u n d e t u n d beschl ießen i n (12) D o r i s u n d Thet i s die Re t tung der v o m T o d e 
durch Er t r inken b e d r o h t e n Danae . 1 7 V ie l le icht k a n n m a n also sagen, dass die 
Lek türe der Meergötter-Gespräche e ine Integrat ion v o n paideia u n d L e b e n s v o l l z u g 
auch in d e m Sinne vorantre ibt , dass sie d e m Rez ip ienten z u n e h m e n d Bi lder v o n 
Lebensbewältigung v o r führ t , i h m also i m G a n g der Lek türe e inen m i t E r f o l g b e 
s tandenen Lebensal l tag i m m y t h i s c h e n K l e i d präsentiert: B i l d u n g wäre hier dann , 
be inahe i m Sinne v o n ,Erz iehung c - einer der wei teren B e d e u t u n g e n des griechi
schen W o r t e s paideia - , auch eine dynamische G r ö ß e . 

G l e i c h w o h l m a g m a n - gerade angesichts der uns icheren Re ihen fo lge der 
e inzelnen D i a l o g e in der handschr i f t l i chen Über l ie ferung - fragen, o b es d e n n 
überhaupt legit im sei, d ie Lek tü re dieses D ia l ogcorpus m i t d e m B ü d eines zurück 
zu legenden W e g e s z u metaphor is ieren. H ie r ist n u n interessant, dass alle V e r s u 
che, d e m E n s e m b l e der D i a l o g e eine Struktur überzus tü lpen , symmetr ische B e 
z iehungen zw i schen d e n e inze lnen T e x t e n herzustel len, z u m Scheitern verurteilt 
s ind. E s geht L u k i a n also o f fens icht l i ch - ebensowen ig übr igens w ie in den übr i 
gen D i a l o g c o r p o r a - n i ch t d a r u m , ein harmon i sches , aber statisches G e b ä u d e z u 
errichten. V i e l m e h r soll , w ie es scheint, der Rez ip ien t v o n T e x t z u T e x t gehen , 

17 Sowohl die erotische Erfolgslinie als auch die Zurücknahme der Todesthematik finden sich auch 
in der Reihenfolge der Dialoge, die in der Handschriftengruppe b vorliegt 



240 Peter von Möllendorff 

i m m e r neue B e z i e h u n g e n en tdecken , zurückschauen , ja zurückgehen , die k le inen 
D r a m e n i m m e r w i e d e r n e u mi te inander vergle ichen u n d sich so i m m e r tiefer i n 
ihre W e l t versenken . E i n e so lche A r t u n d W e i s e des w a h r n e h m e n d e n U m g a n g s 
m i t K u n s t aber k e n n e n wir i n dieser E p o c h e aus e i n e m ganz anderen med ia len 
Bere ich , n ä m l i c h der Gemäldega ler ie . D i e Literatur dieser Z e i t schaut gebannten 
Bl ickes a u f die B i lder , beschre ibt u n d entz i f fer t sie, vergle icht deren A u s d r u c k s 
mög l i chke i ten m i t i h ren eigenen, entwickel t i n d e n R o m a n e n etwa des Ach i l l eus 
T a t i o s oder des L o n g o s ganze narrat ive P lo ts aus d e m A n b l i c k eines G e m ä l d e s . 
E s v e r w u n d e r t daher n icht , dass umfangre i che T e x t e der Beschre ibung v o n G e -
rn&degakrien g e w i d m e t w e r d e n , so die Eikones des Phi lostrat , aber auch ein wei te 
rer T e x t Luk ians , d ie Schr i f t De domo ( V o m s c h ö n e n Haus) . 1 8 H i e r spielt L u k i a n 
zwe i gegensätzl iche M o d i des l iterarischen S ich -Verha l tens z u B i ldern durch , 
darunter e inen, der e inen v isuel len D u r c h g a n g durch e inen Bi ldersaal m i t hochs t i 
lisierten verba len Min ia turbeschre ibungen verb indet . D a b e i z w i n g t der Beschre i 
b e n d e die B l i cke seiner Z u h ö r e r i n eine Re ihen fo lge des Betrachtens (s. A b b . 2), 
aber er we iß d o c h u m die Unzu läng l i chke i t seiner B e m ü h u n g e n : 

Ihr selbst habt, während wir redeten, die ganze Zeit an die Decke geschaut und die 
Wände bewundert und euch jedem einzelnen Gemälde zur kritischen Begutachtung 
zugewandt. Dafür müßt ihr euch nicht schämen: ich verzeihe euch, das war ja nur all-
zu menschlich, insbesondere bei so schönen und vielfaltigen Sujets. D e n n die künstle
rische Präzision und die Aktualität der Geschichten sind, in Verbindung mit ihrem 
hohen Alter, wahrlich attraktiv und verlangen nach gebildeten Betrachtern. Und damit 
ihr nicht nur noch dorthin schaut und mich vergeßt, so will ich nun nach Kräften 
euch die Bilder beschreiben; denn es wird euch, glaube ich, Freude machen zu hören, 
was ihr so voller Bewunderung anschaut. Und vielleicht werdet ihr mich ja auch dafür 
loben dass ich, indem ich auch selbst präsentiere, euer Vergnügen verdoppele. 
Macht euch die Schwierigkeit meiner Aufgabe klar: ohne Farben, Formen, Raum sol
che Bilder zusammenzufügen! (De domo 21) 

W e r Bi lder beschreibt , ist d u r c h sie gebunden . Seine Beschre ibung , w e n n sie d e n n 
eine so lche he ißen sol l , k a n n s ich n i ch t i n eine bel iebige R i c h t u n g entfal ten, d e n n 
sie m u s s Deta i ls identifizieren u n d erklären, was z u sehen ist. D a m i t k a n n die B e 
schre ibung keine Lebend igke i t , i m G r u n d e ke ine Anschau l i chke i t g e w i n n e n , d e n n 
sie versucht , das z u evoz ieren , was sie n icht selbst besitzt : Farben , F o r m e n u n d 
Räumlichkei t .1 9 

18 Besonders instruktiv zu diesem Text Laplace (1996); eine vorsichtig interpretierende Paraphrase 
dieses wichtigen Textes bei Boeder (1996, S. 117-135). 

19 Zu der hier angedeuteten Text-Bild-Problematik vgl. Newby 2002. Um vergleichbare Fragestel
lungen geht es ausführlicher und intensiver auch in den ,Bilderc-Dialogen Lukians; s.o. Änm! 15. 
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Bild 8) 
Die eifersüchtige 
Medea nähert sich 
ihren Kindern mit 
dem Schwert 

Bild 1) 
Perseus tötet das 
Seeungeheuer und 
befreit Andro-
meda. 

Bild 7) 
Odysseus täuscht 
Wahnsinn vor, 
um nicht mit nach 
Troia ziehen zu 
müssen. 

Bild 2) 
Pylades und 
Orestes machen 
sich an die 
Tötung des 
Aigisthos. 

Bild 6) 
Kedalion weist 

Orion den Weg 

zur Sonne, die 

Orion heilt. 

BUd 3) 
Apoll betrachtet 
den mit seinem 
Hund spielenden 
Branchos. 

BUd 5) 
Der verliebte 

Hephaistos 

verfolgt Athene. 

Geburt des ^ 

Tempel der 
Athene 

Bild 4) 
Perseus schlägt 
Medusa den Kopf 
ab. 

Abb. 2: Lukian, De domo, S. 22ff. 

<£'rfcCiH*&Lühs 

N e h m e n w i r e inmal hypo thesenha lber an, L u k i a n h a b e seine Meergöt ter -D ia loge 
w ie B i lder in einer Galer ie aneinandergereiht,2 0 d a n n wäre er all d e n in De domo 21 
beschr iebenen Schwierigkeiten entgangen. D a s P r o b l e m , w i e i n e i n e m T e x t 
Räuml ichke i t geschaf fen w i rd , wäre au fgehoben in der f re i schwebenden D y n a m i k 
einer nie v o n Narra t i on u n t e r b r o c h e n e n K o m m u n i k a t i o n , oder anders gesagt: E i n 
rein dialogischer T e x t impl iz iert per se räuml iche u n d zeit l iche D imens iona l i tä t , die 
ein erzählender b z w . beschre ibender T e x t pe rmanen t selbst f o rmul ie ren muss . 
D a s P r o b l e m , die ästhetische K o h ä r e n z v o n B i lde lementen innerha lb eines G e 
mäldes textl ich z u reorganisieren, w ü r d e dadurch gelöst , dass die K o h ä r e n z h e r 
stel lung seitens des T e x t e s a u f A n d e u t u n g e n der Gesprächspar tner reduziert w i r d 
u n d v o n d e n Rez ip ien ten ergänzt w e r d e n muss , die n i ch t Adressa ten eines auf sie 
orientierten Sprechens s ind, s o n d e r n selbst weder angesprochen n o c h in die 
K o m m u n i k a t i o n e inbezogen w e r d e n , also he iml iche Z u h ö r e r sind. D a d u r c h 
entz iehen sich die e inze lnen D ia log tex te i hnen gegenüber der V e r p f l i c h t u n g zur 

20 Für eine weitgehende Orientierung der Meergötter-Gespräche an zeitgenössischen Bildwerken 
plädiert schon Blümner (1867, S. 76-82) mit teils stärkeren, teils schwächeren Argumenten; kei
nesfalls ist seiner Interpretation einer solchen Bezugnahme als satirisch zu folgen. Die große 
Wirkung, die Lukian mit seiner bilderreichen, auf evidentia zielenden, stark auf Visualitätseffekte 
ausgerichteten Sprache und Darstellung in seiner Rezeption vor allem in der bildenden Kunst 
etwa der Renaissance entfaltet hat, ist gut dokumentiert bei Förster (1886, S. 348-355). 
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E tab l ierung v o n Z u s a m m e n h ä n g e n , w a s ein narrat iv -ekphrast ischer T e x t , dessen 
unmit te lbarer A d r e s s a t d ie Rez ip ien ten selbst s ind, n i c h t kann . 

I m m e r h i n hatte L u k i a n i n d ie Bildergalerie i n De domo e inen h e r a u s g e h o b e n e n 
H a l t e p u n k t eingebaut: gegenüber der E ingangstür b e f a n d sich ke in B i ld , s o n d e r n 
ein plast isch aus der W a n d heraustretender kleiner T e m p e l der A t h e n a (De domo 
26). W e n n die i n der wicht igs ten H a n d s c h r i f t e n g r u p p e (g) überl ieferte R e i h e n f o l 
ge der G e s p r ä c h e i n d e n Meergötterdialogen korrekt wäre,2'1 so gäbe es auch hier, 
ebenfal ls genau in der Mit te , eine so lche plast ische Mark ierung : I m V e r l a u f v o n 
(8) verlagern P o s e i d o n u n d T r i t o n mi th i l fe eines D e l p h i n s die Stätte ihres W i r 
kens unmit te lbar n a c h A r g o s , erhält also der D i a l o g e inmal - u n d das geschieht 
n u r an dieser zentralen Stelle - , eine ausdrückl iche u n d sozusagen ,echte' räuml i 
che D i m e n s i o n . M i r scheint daher, f ü r e inen gebi ldeten Rez ip ien ten der E p o c h e 
k ö n n t e es nahegelegen haben , se inen W e g durch das E n s e m b l e der D i a l o g e tat
sächl ich als e inen G a n g d u r c h eine Galer ie z u imagin ieren: S e i n e m u m h e r s c h w e i 
f e n d e n B l i ck erschl ießt s ich dabei ebenso eine lockere Progress i on i n der B e h a n d 
l u n g der e inze lnen S u j e t s ' w i e die Hers te l lung i m m e r neuer u n d wechse lnder 
Q u e r b e z ü g e z w i s c h e n d e n e inze lnen dramat ischen Bi ldern . L u k i a n hätte also 
se inen Z w e c k , die a u f D u r c h d r i n g u n g des A l l tags d u r c h paideza z ie lende A k t u a l i 
s ierung des M y t h o s , n i c h t zu letzt auch durch eine ganz n e u e med ia le Strategie z u 

^erreichen versucht . 

E s bleibt , absch l ießend eine vor läu f ige A n t w o r t au f die Frage n a c h der E i n o r d 
n u n g der Meergötter-Gespräche z u f o rmu l i e ren u n d darüber h inaus z u über legen, was 
eine so lche E i n o r d n u n g zur B e a n t w o r t u n g der Frage n a c h d e m Trad ie rungs - u n d 
Gener ierungspotent ia l v o n Mythosaktua l i s ierungen innerha lb v o n E r i n n e r u n g s 
kul turen beitragen k ö n n t e . Z u d i e sem Z w e c k m ö c h t e i c h einige A s p e k t e me iner 
Über legungen s u m m a r i s c h rekapitulieren. Z u n ä c h s t i s t o f fens icht l i ch , dass L u k i -
ans Dramat i s ierungsver fahren den klass ischen M y t h o s p e r f o r m i e r t u n d dadurch 
my th i s che Re levanz wen iger tradiert als generiert: D i e M y t h e n der Meergötter-
Dialoge gehören al lesamt z u m k a n o n i s c h e n Trad i t i onsbes tand des ,antikenc M y 
thos , genauer gesagt: Sie s ind Te i le einer B i l dungsmythograph ie , G l i eder einer 
(nicht e inmal u n b e d i n g t schri f t l ich niedergelegten) m y t h o g r a p h i s c h e n Systematik , 
die potent ie l l zur Statik tendiert, da ihr als S a m m l u n g selbst ke in d iskurs iv rele
vantes K o n z e p t zugrundel iegt u n d der E i n z e l m y t h o s seine K r a f t wen iger ,aus sich 
selbst oder seinen D e u t u n g s p o t e n t i a l e n als aus se inem Platz i n einer so l chen 
schemat ischen O r d n u n g oder D i s p o s i t i o n zieht. Ihre Dramat i s i e rung , d ie a u f jede 
(narrative) Kon tex tua l i s i e rung verz ichtet , leistet eigentl ich ihre H e r a u s l ö s u n g aus 
dieser Systematik u n d dami t eine ,Entmymographis ierung<. Sie g e w i n n e n also a u f 
diese W e i s e zunächs t e inmal d e n Charakter der E inmal igke i t zu rück . D i e dramat i 
sche P e r f o r m a t i o n erzeugt a u ß e r d e m , w i e i ch z u ze igen versucht habe , eine A t -

21 Das muß jedoch völlig offenbleiben; s.o. A m 1. 
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m o s p h ä r e chrono top i scher Unmit te lbarke i t , sie br ingt , medienästhet isch betrach
tet, d e n Rez ip ienten i n N ä h e z u m myth i schen G e s c h e h e n . D i e s e Herste l lung v o n 
N ä h e wird , aus thematischer Sicht, n o c h verstärkt d u r c h die V e r b i n d u n g der 
hero i schen Sphäre m i t der Sphäre der lebenswirk l ichen Al ltägl ichkeit : D e m R e z i 
p ienten w i r d sozusagen ein kurzer B l i ck in ein myth i sches Paral le luniversum 
erlaubt, v o n d e m er n u r Ausschn i t t e z u sehen b e k o m m t , die aber d e n E i n d r u c k 
erwecken, als gebe es hier eine eigene, der unseren ganz ähnl iche u n d d o c h erha
benere u n d also relevante We l t : M y t h o s ,iste, er w i r d n icht erinnert, sondern er 
w i r d genauso gelebt, w i e die Rez ip ien ten ihren A l l t ag leben, ja, ihr eigener A l l tag 
ist m y t h i s c h u n d v o n daher ebenfal ls relevant. M y t h e n als Bestandtei l v o n B ü -
dungswissen s ind m i t e i n e m M a l n icht m e h r etwas A b g e h o b e n e s , ke in b loßer 
B i ldungsgegenstand mehr , 2 2 s o n d e r n eine A r t quinta essentia, d ie die W e l t allge
genwärt ig durchwaltet . 

Zug le i ch präsentiert L u k i a n seinen Rez ip ienten diese my th i sche W e l t j edoch 
auch so, dass sie - v o r a l lem d a n n , w e n n sie mehrere oder alle D i a l o g e hinterein
ander lesen u n d also als C o r p u s w a h r n e h m e n - diese w ie eine Galer ie v o n 
K u n s t w e r k e n betrachtend durchwandern . D e n n die e inze lnen ,Blicke£ , Rezep t i o 
n e n , addieren sich ja n icht z u e i n e m kohärenten Gesamtb i l d . D e r W e c h s e l v o n 
e i n e m Min ia turdrama z u m nächsten , der ja auch m i t der Spannung , was w o h l als 
nächstes k o m m e n m a g , v e r k n ü p f t ist u n d die gebi ldeten Rez ip ien ten zugleich 
herausfordert , die auktorialen Dispos i t ionskr i ter ien herauszuf inden , bewirkt ihre 
ästhetische D is tanz ierung : D a s D i a l o g c o r p u s w i rd z u m Schatzkästchen der T rad i 
t i on , das v ie le prachtvo l l geschl i f fene Edelste ine enthält. 

D i e A r t u n d We i se , w ie L u k i a n klassische M y t h e n i n se inen Meergötter-Dialogen 
verarbeitet, ist also durchaus ambiva lent , i n d e m sie d e n Rez ip ien ten gleichzeitig 
zur N ä h e u n d zur D i s t a n z n a h m e ver lockt . D i e N ä h e lässt i h n n a h e z u vergessen, 
dass er s ich se inem G e g e n s t a n d de facto er innernd nähert: tatsächl ich k ö n n t e m a n 
m i t den Herausgebern dieses Tagungsbandes v o n e i n e m sich ,selbst au fhebenden 
M o d u s der Er innerung ' sprechen. D i e D i s t a n z h ingegen, die der durch die v irtuel 
le Intermedial i tät provoz ier te B l i ck au f die myth i schen G e s p r ä c h e als dialogisches 
E n s e m b l e erzeugt, m a c h t d e m Rez ip ienten bewusst , dass er es m i t einer kuns tvo l 
l en Bearbe i tung des tradit ionel len Bi ldungsgutes z u tun hat , m i t der D y n a m i s i e 
r u n g u n d Instrumental is ierung eines E lementes des kaiserzeit l ichen Er innerungs 
gutes, das für die Se lbs twahrnehmung u n d -darstel lung des ze i tgenöss ischen 
Geb i l de ten v o n eminenter diskursiver B e d e u t u n g ist. W e n n die o b e n getro f fene 
Untersche idung v o n M y t h o l o g i e u n d Mythograph ie das Richt ige tri f ft , so k ö n n t e 
m a n sogar versucht sein, d iesen au f die Paideia b e z o g e n e n metaref lex iven Z u g 

22 Vergleichbar sieht Branham (1989, S. 163) auch den Zweck der komischen Verarbeitungstechni
ken Lukians gerade darin, Mythen und ihre Inhalte nicht etwa satirisch auszugrenzen, sondern 
sie im Gegenteil kommunitär einzubinden in die Interessen und Präokkupationen der Rezipien
ten: „Lucian's miniatures are among the last successful attempts in antiquity to revitalize their ro-
le in the literary Hfe of a particular Community". 
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des W e r k e s prägnant als V e r s u c h einer M y t h o l o g i s i e r u n g anzusehen , als eine 
literarische U n t e r n e h m u n g also m i t d e m Z ie l , e inzelne M y t h e n z u m Z w e c k einer 
konzep t i one l l en We l t e r f a s sung z u s a m m e n z u f ü h r e n . D i e le i tende Idee h inter d e m 
W e r k wäre die V e r m i t d u n g v o n klassizistischer E p i s t e m e u n d indiv iduel ler L e 
benser fahrung z u m Idealb i ld einer Paideia, die d e n g a n z e n (gebildeten) M e n s c h e n 
erfasst u n d eben n i ch t als b loßer W i s sens - u n d Gedäch tn i s spe i cher z u sehen ist, 
s o n d e r n die p e r f o r m a t i v e Ak t i v i t ä t seines Schauens , Yerg le i chens u n d O r d n e n s 
verlangt - u n d diese d a n n e b e n auch hier n icht nur (quasi -argumentat iv) abbi ldet , 
sondern unmi t te lbar stimuliert. E r s t diese A k t i v i e r u n g u n d D y n a m i s i e r u n g leistet 
die Integrat ion des M y t h o s in d e n L e b e n s v o l l z u g , d ie Mög l i chke i t seiner re levanz 
st i f tenden Vergegenwär t igung , u n d ver le iht i h m dami t e inen h e r v o r g e h o b e n e n 
P latz i m Speicher des kulturel len Gedächtn isses . 
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