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Die Sage von Agamemnons Ermordung und dem 
R.iicller Orestes in der griecbiscben Poesie. 

Von Dr. Franz Lauczizky. 

Sagen und Mytlien sind das Erbtheil langst verschwund 
Zeiten, das geistige Product eines V olkes, das noch sein poe • 
Zeitalter durchlebt, das zu einer verstandesmassigen ThA • 
noch nicht gekommen ist. Sowie das Kind, das einer Abstr 
nicht fahig ist, alien seinen Vorstel1ungen die Gestalt des Cone 
gibt, ebenso denkt <las in seiner Kindheit stehende Volk in Bil 
in Bi]dern legt es alle seine Kenntnisse und Erfahrungen nie 
Bilder ersetzen ihm die Begriffe eines entwickelteren Stadi 
Sagen und M_ythen sind also das Product jener Zeitperiode 
Volkes, in der die Phantasie <las ganze Gebiet des geistigen Le 
beherrscht, sie sind das Product des V o]ksgeistes und zwar des 
wusst schaft'enden V olksgeistes, der keinerlei Willkur kennt. 
dieser Hinsicht verhalt es sich mit den Producten der Phan 
gerade so ~ie mit der Sprache, die einem ganz bestimmten, 
massigen Entwicklungsgange folgt. 

Die einmal entstandenen Mythen und Sagen sind aber n 
etwas Festes und Unantastbares, sondern es gilt von diesen Geb" 
der Phantasie dasselbe, was von den Producten der entwicke 
geistigen Thatigkeit, den Begriffen. Die Begriffsbi]dung kann ili 
ersten Abschluss erst dann finden, wenn man die zu einem Beg 
zusammenzufassenden V orsteJlungen durch da.~ vereinigende 
eines Sprachlautes, einer W ortform verbindet und diese zu 
betreffenden V orstellung·en in eine bestimmte Beziehung br· 
Diese Beziehung, nicht der Inhalt des Sprachlautes gibt dem W 

. seine eigenthiimliche Bedeutung, wenn man auch annehmen m 
dass ursprunglich zwischen Sprachlaut und der <lurch diesen 
tretenen V orstellung eine gewisse V erwandtschaft bestanden 



sich die erwahnte Beziehung, ilndern sich die V orstellungen, 
Begriffsbildung zugrunde lagen, so muss zugleich auch die 
ng des W ortes eine entsprechende Aenderung erfahren, und 
t es, dass sich die urspriingliche Bedeutung mancher Wort

mit und in der Zeit so verwischt, class es oft schwer, ja 
11 unmoglic4 wird festzustellen , welche V orstellungen ur-
~h rlurch diese W ortformen vertreten waren. In ahn]icher 

sind Mythen und Sagen Symbole fiir bestimmte Vorstellungen 
chauungen, und ihre Bedeutung liegt ebenfalls in der 

ong zu den sie veranlassenden V orstellnngen. Aendern sich 
eren, so muss auch die Bedeutung der ersteren eine andere 

. Sowie also vie]e unserer gegenwartig feststehenden Begriffe 
nze Entwicklungsgeschichte haben, in der sich die Entwick

!ij:es menschlichen Geistes abspiegelt, ebenso sehen wir die 
verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Diese Veran-
en , welche die V olkssagen mit der Zeit erfahren , sind 
tlich nicht der Ausdruck der Individualitat eines bestimmten 
, sondern entsprechen . der veranderten W eltanschaunng der 
und so gibt der veranderte V olksgeist der Sage ein neues, 

es Geprage. Der Dichter selbst muss sich dem Volks-
anbequemen, er muss den Gefuhlen, die das Volk seinen 
·egebilden entgegenbringt, die es liebt oder hasst, ent
d Rechnung tragen, wenn er das Interesse des Pnblicums 
halten, wenn er ein wahrhaft nationaler Dichter sein will. 

olk selbst ist es, das verrnoge seiner Phanta,;:;ie immer weiter
das V orhandene umbildet , verschiedene Sagenelemente 

iei-t und so neue · Sagen bildet ; "Die Dichter stehen uber 
colksgeist nur im Bereich der Motive; wenn sie diese im 
"nne ausfuhren, so gehen sie in den Volkssinn uber, und ihre 
ilfung erscheint als blosses Wiedergeben." (Nitsch, Sagen

S. 9). N eue Ereignisse, neue religiose und sittliche Anschau
und Begriffe geben auch den Sagen eine andere Gestalt. 
also die Dichter sind es , die die V olkssagen umbilden, 

der V olksgeist, der im Laufe der Zeit ein anderer wird. 
Aehnliche W andlnngen konnen wir an der Sage vom heim

den Agamemnon und dem Racher Orestes verfolgen, einer 
.,die von den Dichtern aller Zeitperioden behandelt worden 

a' ihre vollendetste Gestaltung <lurch die 1,ragodie erhalten hat. 



A. 
Die Orcstessage Jn der epischen Poe•l 

Der Kern unserer Sage liegt in der Odyssee, wo der durch 
Gegensatz des Loses der beiden groBen Heldengestalten AgamemJlC 
Odysseus so auffallend hervorsticht, dass man sich kaum des Ge 
entschlagen kann, bei der Erzahlung der Schicksale des Odysse11s 
Absicht vielfach auf jene des Agamemnon Bezug genommen word 
dadurch erstere in ein helleres Licht zu stellen. Dieser Gegensa~ 
sich durch die gauze Odyssee hindurch vom ersten bis zuin letzten 
Wll.hrend Odysseus, den der Zorn des Meergottes Poseidon von der ge f 
Heimat fernh!tlt, im Meere herumirrt und unter unzahligen Gefah 
lnsel zu Insel, von einem Lande zum andern getrieben wird, bis 
Athene seine Riickkehr betreibt und durchzusetzen weiB, kehrt Ag,i.m 
ohne nennenswerte Gefahren auf seiner Heimreise bestanden zu hab 
den Seinen zuriick. Bildet schon die Heimkehr der beiden Helde)\ 
grellen Gegensatz, so tritt derselbe noch mehr hervor in den Sclit 
der heimgekehrten Heiden. Odysseus findet in Ithaka das ersehnte F 
glttck wieder, der Atride Agamemnon dagegen einen unwttrdigen Toti. 
Verrath und List seiner eigen~n Gattin, die nicht die moralische Kr 
den Versuchungen des Aigisthos, des Vetters Agamemnons, zn wide 
und ruchlos genug ist, sich mit demselben zur Ermordung de.e z: 
kehrenden Gemahls zu verbinden. Wie hoch muss uns neben Kly 
die Gemahlin des Odysseus Penelope erscheinen, die von den A 
zahlreicher Freier umdrangt, auch nieht einen Augenblick in ihrer 
zu ihrem abwesenden Gatten wankt. 

Fassen wir die einzelnen Andeutungen iiber Agamemnons S 
zusammen, so bilden dieselben ein wohl abgeschlossenes Ganze, 
der Schluss auf <las Vorhandensein eines bereits in feste Form g 
Gedichtes, das fiir die Zweeke der Odyssee reichlieh ausgentttzt 
nicht nngerechtfertigt erscheint. Ueber die Form und die Gestaltung: 
vorhomerischen Liedes konnen wir uns kaum eine annithernde Vo 
machen, nur soviel lasst sich vermuthen, <lass dasselbe nieht Wil 
versehieden gewesen sein mag von den nachhomerisehen Nosten des 
von Trozen. 

Nach der Odyssee stellt sich die Sage folgendermaBen dar: 
memnon lasst bei seinem Abzug nach Troia als Rath und Stiitze far 
Gemahlin einen biederen Sanger zuriiek, dem er die Beschirmung 
Gattin warmstens empfiehlt. Wahrend nun Agamemnon fern vom 
lande vor Troia kampft, macht sich Aigisthos an seiue Gemahlin un<l 
sie <lurch i:icl1meichelnde Worte zu gewinnen. Lange will ihm sein 
loser Plan nicht gelingen, denn Klytamnestra weist das frevelhafte A 
desselben zuriick und findet eine machtige Stiitze an dem biederen ~ 
Erst als dieser von Aigisthos nach einer Insel entfernt wird, aa 
Klytil.mnestra willig in das Haus ihres Verfiihrers, dcm mit ihrer 
Reich und Thron zufallt. (III. 255 ff.) 



Aigisthos sinnt nun auf des heimkehrenden Agamemnon Ermordung 
sich nicht an Mahnung der Gotter, die ihn wohlmeinend durch 

s batten warnen !assen, ,, weder ihn selbst (Agamemnon) zu erschlagen, 
auch dessen Weib zu begehren" (I. 35 ff). Um den Lohn zweier 

gewinnt er einen Spll.her, der Jahre lang von einer hohen Warte 
Agamemnons Rfickkehr lauert. Auf die Meldung des Spll.hers, 

emnon kehre heim, legt Aigisthos zwanzig auserlesene Manner in 
Hinterhalt und lll.sst in seinem Hause ein herrliches Mahl bereiten. 
dlich begrttsst er den ans Land steigenden Agamemnon, der unter 

denthrinen den heimatlichen Boden betritt, ladet ihn mit erheuchelter 
nswttrdigkeit zum Mahle ein und erschlll.gt ihn wahrend des Mahles 

~inen Stier an der Krippe. Um ihn herum fallen unter den Schwert
en der gedungenen Morder alle seine Genossen, der ganze Boden 

von Blut. Wii.hrend des grauenvollen Gemetzels vernimmt Agamemnon 
agerufe der Cassandra, die von Klytll.mnestra gemordet wird. Er 
streckt die Arme gegen seine gefiihllose Gemahlin aus, diese aber 

t sich ab und drttckt ihm nicht die Augen zu, schlieBt nicht seinen 
(4. 517 ff, 11. 409 ff). Orestes wird dem Verderben entrissen und 
Fremde, wahrscheinlich in Phokis, auferzogen. Sieben Jahre herrscht 

Aigisthos Uber die goldreiche Mykenll., im achten Jahre kehrt aber 
zurttck und nimmt Rache an den Mordern des Vaters. Eben 

et er Aigisthos zugleich mit seiner :Mutter und gibt den Biirgern 
'chenmahl, als Menelaus aus Aegypten heimkehrt (3. 306 ff., 4. 82). 
,Bach der Odyssee trifft die groBte Schuld den Aigisthos, der trotz 
klicher Warnung seitens der Gotter Agamemnons \Veib v1tE() flOQ01' 

t und ihn selbst beim Mahle erschlagen hat. Klytll.mnestra erscheint 
Verf'Uhrte, die lange den Lockungen ihres Verfiihrers zu wider- . 

wusste. 
Od. III 265 : fJ o' 1}1:0£ r:o 1tQlV µ,Av &val'IIEr:O EQYOV lXWCEfJ, 

Ma Klvr:aiµ,v~t1T:Q1J. (JJQB<1i ya(> XE'l,{_)YJT. dycd}~O'£. 
Ueberhaupt tritt Klytil.mnestra gegen Aigisthos mehr in den Hinter
und wir £nden nicht einmal die genane Auskunft dariiber, ob 
nestra vom Orestes erschlagen worden sei oder nicht. Wir konnen 

nur dara.us schliessen, dass sie mit Aigisthos zugleich bestattet wird. 
Od. 3. 309 u.310: lJr:oi o -r:bv 'XTElvo:~ oo:tvv -r:drpov 'AQycloioi 

µ,1]T:Q6s '1:B or:vyc(>fj~ 'XO:i &valxioog Alyiot>-oto· 
Orestes iibt einc heilige PBicht, indem er an den Mordern seines 

i Ra.che nimmt und erntet groBen Ruhm. Ja er wird sogar dem 
~hternen Telemachos als Vorbild hingestellt. 

Od. 1. 298 ff, lJ ov,e &lsis, olov ,eUos llla{js oiog 'oQia-r:17~ 
ndvr:o:g br,' &v-l}(>cb:itovg, inst l'X-r:o:vs ntxrQocpovfjo:, 
Aiyiaftov ool6µ,17r:w, 0 0£ 1C(XT:E!JlX 'XAVT:OV E'XT:O:; 

a. 193 ff. 
Das Entsetzliche des Muttermordes verschwindet vollstll.ndig vor 

Recht, das Aigisthos widerfahrt. Das homerische Zeitalter sieht in 
)forde keine Versttndigung gegen die menschliehe Gesellschaft und 

<Jtter, und fiir den homerischen l\Ienschen bildet die Ermordung eines 



Nebenmenechen nichts weiter ale ein Ereignis, das ihn nur dann kttDQD 
wenn der Erschlagene ihm irgendwie nil.her stand ; die Beetrafung 
M(Srders iet ausschlieBlich Sache der Familie, und der nU.chste Verw 
fihernimmt die heilige Pfl.icht der Blutrache, gegen welche alle and
P8ichten zurttcktreten mfieeen. Vom Standpunkte des homerischen Mena 
i1t die Rachethat des Orestes vollstU.ndig gerechtfertigt, der Rllcher Ore
bedarf keinerlei Entatthnung. Wir :finden in der Odyssee kei.M Spur dav
dass die strafenden Geister, die eine jede Art von vP('U.: gegen Vater o

Mutter furchtbar r11chen, ihn verfolgt hl1tten. 
Ebenso fehlt in den homerischen Gedichten der Glaube an e· 

von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkenden Rachegeist. Die Greuel 
Pelofidenhause eind dem Homer vollstl1ndig fremd. Aigisthos ersche
woh ttberall in der Odyssee als Sohn des Thyestes, allein von dem Bru 
zwiste des Atreus und Thyestes weiB Homer ebenso wenig ala von e' 
Feindschaft zwiscben Thyestes und Agamemnon. 

Denn II. 2: 106 heiBt es von dem koniglichen , von Hephai11
verf ertigten Scepter : 

�'t('EVS de -8-v,;o-xrov p.i:r:E ,roAva('V£ @vEO'r:rt, 
av1:a(' 6 txOT:E @vf<11: 'Ayaµiµ,vov, A.E£1lE rpo('i}11a,. 

Auch sonst fehlt jede Andeutung darttber, dass Aigisthos ala Richer sei 
Vaters aufgetreten wl1re. 

Aehnlich wie in der Odyssee erscheint unsere Sage auch in d 
nachhomerischen Nosten des Agias von 'l'rozen dargestellt. Das Tb
dieser Dichtung, die bei Athenaeus VII. 281. 6. � 'A1:pn6wv -xa{}oJo� be.ti
wird, war wohl dasselbe , welchcs dem Liede des Phemios zugrunde I 
nU.mlich 71der Achil.cr traurige Riickkchr, die Uber sie verhl1ngte P 
Athene." Od. I. 326 : 

6 6' 'Axa,wv VOO't'OV li.Et8n, 
A.Vy()6v, ov '" T()ol11s inEuilato naUas 'Aihiv11, 

Aus der Inhaltsangabe des Proklos erfahren wir, dass Agias in sei
Nosten die Schicksale dcr Achil.er auf der Heimfahrt von Troia, insbeson 
aber die getrennte Ruckkehr der vom Zorne der Athene verfolgte:r;i Atri
besungen hat. Den Schluss bildete die Darstellung der Ermordung d 
Agamemnon durch Aigisthos und Klytnmnestra und der Racheact 
Orestes und Pylades unmittelbar vor der Heimkehr des Menelaus. D" 
Inhaltsangabe des Prok.los schlieBt nil.mlich mit den W orten: &, 
'Ayap,tµ,vovos {,,rl, Alyla3-ov XIX£ Klvi-a1µ,vq'1T:('as &va£pE3-Evt:og v-ir 'O(Jlttr 
xal llvU6ov njun('l« xat MwsA&ov El� r17·11 oi,esluv &vaxoµ,,Bq. Trots 
Dttrftigkeit der Angaben des Proklos konnen wir doch aus deriselben un 
aus Citaten jttngerer Schriftsteller erkennen, das sich Agias in sein 
Darstellung unserer Sage im ganzen und groBen ziemlich eng an
Odyssee anschloss. Bereichert erscheint die Sage durch die Figur d 
Pylades, eines Sohnes des Strophios, bei dem wahrscheinlich Agias den: 
Orestes weilen lieB. Um den .Aufenthalt des Orestes bei Strophios s 
motivieren, ersann man spil.ter die Sage, Strophios habe Anaxibia, e' 
Schwester des Agamemnon, zur Frau gehabt (Schol. zu Eurip. Or. 1 
Pausanias 2. 29, 4). Von einer Verfolgung des Riichers Orestes durch 



fi.ndet sich aucb in den Nosten gar keinc Spur. Denn man kann 
nicbt annehmen, dass Proklos diesen so wichtigen Punkt in seiner 
a.ngabe fibergangen hl!.tte. Diese Vorstellung war vielmehr in dem 
r des Agias ebenso wenig vorhanden als in den Tagen des Homer. 

B. 

Bte Orestessage in der lyrlsehen Poeste. 

Die Umwandlung, welche die epische Orestie durch die lyrische 
ie erfuhr, hangt zusammen mit der Veredlung des sittlichen Geflihls, 
die 'l'hat des Orestes nicht mehr als ein bloBer Act der Blutrache, 
rn als Muttermord erschien, der unter allen Umstanden einen Fluch 
olge hat und einer religiosen Stlhnung durch die Gotter bedarf. 

Umformung der epischen Sage erfolgte also im Sinne der neuen 
sen Anschauung. Orestes erscheint nicht mehr als der ruhmwiirdige, 

darn als der ungliickliche Sohn, der, um dem Vater Genugthuung zu 
aft'en, eine Schuld auf sich Jadet, von der ihn nur die Barmherzigkeit 

Gotter entsiihnen kann. Sagen von der endlichen Entsiihnung des 
tes, die mit dem Apollinischen Cultus zusammenhangt, findet man an 

ren CultsUl.tten der Peloponnesos, ferner in Unteritalien und Sicilien. 
diese Localsagen nicht ohne Einfluss auf die weitere Entwicklung der 
tie geblieben sind, so sollen bier wenigstens diejenigen Aufnahmc 
, welche uns Pausanias iibermittelt hat. 

Dieser Schriftsteller crzahlt II. 31, 7 : "Vor dcm Tempel dcr 
· s Lykeia in Trozen liegt ein heiliger Stein, wclcher derselbe sein 

auf dem einst neun Trozenier den Orestes von der Blutschuld des 
ordes gereinigt haben." 
Ferner II. 31, 11: "Vor dem Heiligthumc des Apollo in Trozen 

ein Bau, genannt das Zelt des Orestes. Kein Trozenier wollte 
·ch denselben in sein Haus aufnehmen, bevor er nicht von der Blut
cl des Muttcrmordes gereinigt ware. Sic hieBen ihn also in jenes 
gehen und reinigten und bewirteten ihn zur Siihnung. Noch jetzt 

die Nachkommen derjenigen, die den Orestes gereinigt haben, an 
·88ell Tagen daselbst zu speisen. Unweit des Zeltes wurden die Reini

ittel vergraben, und an eben der Stelle soil ein Lorbeerbaum auf
oast sein, der noch in unseren Tagen vor dem Zelte zu sehen ist. 

tea wurde unter andern auch mit dem Wasser der 7:ir:n:ov XQ~V1J gereinigt, 
der dieselbe Sage geht wie von jener in Bootien." 

III. 22 berichtet er : "Drei Stadien von Gytheon entfernt ist ein 
r Stein. Orestes soll sich auf denselben gesetzt haben und von seiner 

ei geheilt worden sein. Deshalb wurde dieser Stein Zevs Z«nndn:ag 
t." 



Sodan~ VII .. 25, 4.: In Keryneia befindet sich ein Heilig 
~umeniden, gegrttndet vom 5restes. Wer mit einer Blutschuld 
einem andern Frevel befleckt, in das Heiligthum tritt, der ko 
Sinnen, wie die Einwohner glauben." 

VIII. 3 erwahnt Pausanias einen Ort in Arkadien, Ore 
benannt nach Orestes , dem Sohne des Agamemnon. Nach Pher 
soll einmal Orestes zum Tempel der Artemis gekommen sein un 
Gfittin um Hilfe gefleht haben, worauf diese die Erynien vertrieb. 

VIII. 34 berichtet Pausanias: "Etwa sieben Stadien von 11(: 
polis gegen Messene zu , links von der HeeresstraBe be:findet sica 
Tempel, Gfittinnen geweiht, welche ebenso wie das umliegende Gebiet 
den Einwohnern Mavlai genannt werden. Dahin soil Orestes, rasend 
den Muttermord, gekommen sein. Unweit dieses Heiligthums li 
nicht allzu hoher Erdhligel , worauf ein Finger aus Stein ala Den 
steht , weshalb auch der Hugel L1a"i-vlov 1wijµ,a heiBt. Hier solt 
Orestes im W ahnsinn einen Finger abgebissen haben. In der Nib 
Denkmals ist ein Platz, ,, Awq genannt, weil an demselben Orestes von 
Krankheit genas. Auch hier steht ein Heiligthum der Eumeniden. 
Gfittinnen sollen dem Orestes, als sie ihn mit W ahnsinn schlagen wQ 
schwarz erschienen sein I nachdem er sich den Finger abgebissen Ji 
weiB. Durch den Anblick der weiBen G<5ttinnen zur Besinnung geko 
brachte er jenen, um ihren Zorn abzuwenden, ein Todtenopfer dar., 
weiBen hingegen ein Dankopfer. Man pflegt dort auch den Char· 
zu opfern. In der Nahe ist noch ein anderer Tempel, wo sich 
das Haar abschor. Die alten peloponnesischen Chronisten (lIElo~O'll'II 
~~ of i-a <X.(!X<Xla µ,v'Y]µ,ovEvovi-F.s) erzahlen, dies batten dem Orestes die · 
die ihn wegen des Muttermordes verfolgten, in Arkadien gethan, bevot2 
noch der Areopag richtete. Als Anklager sei nicht Tyndareos aufget 
denn dieser war schon todt, sondern Penlaos, ein Sohn des Ikario~1 
Geschwisterkind der Klytamnestra." 

Auch Hellanikos (Westrik 53) erzahlt vom Orestes, er sei 
herumgeirrt, bis er endlich vom Areopag gerichtet und entstthnt 
Nach den Scholien zu Eurip. Or. 862 eigneten sich auch die Argiv 
Ehre an, den Orestes gerichtet zu haben. 

Aehnliche Cultsagen von der Entstthnung des Orestes finden 
auch an andern Orten, und es ist kaum zu zweifeln, dass die lyr' 
Dichter die verschiedenen Local - und Cultsagen zur Umdichtung 
epischen Orestie ausgenutzt haben. 

Vor allen ist es Stesichoros, der die epische Orestie entspree 
den veranderten sittlichen Anschauungen seiner Zeit umgedichtet 
Wohl hat schon vor ihm der Lyriker Xanthos unsere Sage bear 
doch wissen wir iiber diesen Dichter sehr wenig. Nach Xantbos ~ 
Agamemnons Tochter Laodike spater den Namen Elektra ~,a 1:0 
&v8(!0S :Ka£ µ,n ~E~E£(Jii<1fr<X£ A.E:Kt'('OV (Aelian v. H. 4, 26). Nach At 
XII. 513 a soll Stesichoros der Orestie dieses Dichters eine neue 
gegeben haben (:iroHa dA i-wv /$&.vfrov :ita('txnEnolfJ"Ev o .1}i1J'1lJ.O(JO!:, 
,ca, 'l:'Y/V '0f1Et1i-Elav ,ealovµ,EV'YJV,) 



Soda.nil VII .. 25, 4. : In Keryneia befindet sich ein Heiligtb_u 
luru.eniden, gegrUndet vom 5restes. Wer mit einer Blutschuld 
einem e.ndern Frevel befleckt, in das Heiligthum tritt, der ko~t 
Sinnen, wie die Einwohner glauben." 

VIII. 3 erwil.hnt .Pausanias einen Ort in Arkadien, Ore 
benannt nach Orestes , dem Sohne des Agamemnon. Nach Pher 
soll einmal Orestes zum Tempel der Artemis gekommen sein und 
GHttin um Hilfe gefleht haben, worauf diese die Erynien vertrieb. 

VIII. 34 berichtet Pausanias: "Etwa sieben Stadien von Mi 
polis gegen Messene zu , links von der HeeresstraBe befindet sicli 
Tempel, Gtittinnen geweiht, welche ebenso wie das umliegende Gebiet 
den Einwohnern Mavlai genannt werden. Dahin soll Orestes, rasend 
den Muttermord, gekommen sein. Unweit dieses Heiligthums lie 
nicht allzu hoher Erdhtigel , worauf ein Finger aus Stein ale Den 
steht , weshalb auch der Hugel .da"-rvlov fWijµ,a heiBt. Hier solt 
Orestes im W ahnsinn einen Finger abgebissen haben. In der Nllb&
Denkmals ist ein Platz, ~A"YJ genannt, weil an demselben Orestes von • 
Krankheit genas. Auch hier steht ein Heiligthum der Eumeniden. 
Gtittinnen sollen dem Orestes, als sie ihn mit W ahnsinn schlagen wo 
schwarz erschienen sein , nachdem er sich den Finger abgebissen h 
weiB. Durch den Anblick der weiBen GHttinnen zur Besinnung geko 
brachte er jenen, um ihren Zorn abzuwenden, ein Todtenopfer dar, 
weiBen hingegen ein Dankopfer. Man pflegt dort auch den Char· 
zu opfern. In der Nahe ist noch ein anderer Tempel, wo sich 
das Haar abschor. Die alten peloponnesischen Chronisten (IIEl01uwv 
J~ ol: -ra &Qxala µ,v11µ,ovEvovug) erzahlen, dies batten dem Orestes die · 
die ihn wegen des Muttermordes verfolgten, in Arkadien gethan, bevor; 
noch der Areopag richtete. Als Anklager sei nicht Tyndareos aufget 
denn dieser war schon todt, sondern Penlaos, ein Sohn des lkarioll,, 
Geschwisterkind der Klytamnestra." 

Auch Hellanikos (Westrik 53) erzii.hlt vom Orestes, er sei l 
herumgeirrt, bis er endlich vom Areopag gerichtet und entstthnt w 
Nach den Scholien zu Eurip. Or. 862 eigneten sich auch die Argiv~ 
Ehre an, den Orestes gerichtet zu haben. 

Aehnliche Cultsagen von der Entstthnung des Orestes finden 
auch an an dern Orten , und es ist kaum zu zweifeln, dass die lyr · 
Dichter die verschiedenen Local - und Cultsagen zur Umdichtung 
epischen Orestie ausgeniitzt haben. 

Vor allen ist es Stesichoros, der die epische Orestie entspree 
den veril.nderten sittlichen Anschauungen seiner Zeit umgedichtet 
Wohl hat sch on vor ihm der Lyriker Xanthos unsere Sage bear · 
doch wissen wir iiber diesen Dichter sehr wenig. Nach Xanthos er. 
Agamemnons Tochter Laodike spil.ter den Namen Elektra tY,a 1:0 
&vJQos ,eat p,tJ 1tE1tEt~ix<18'a, U"'t'QOV (Aelian V. H. 4, 26). Nach At 
XII. 513 a soll Stesichoros der Orestie dieses Dichters eine neue 
gegeben haben (,rolla ds 1:wv ~&v8'ov 1raerxnE1tolrJ"Ev 6 .E1:116t1,oeo9, 
,ca, -rtJV 'O(IUJntav ,ealovµ,tv11v,) 



I 

Bei Stesichoros tritt die Schuld der Klytamnestra viel schll.rfer 
,i.ls im Epos, ja es ist sogar mehr als wahrscheinlich, dass derselbe 
r Orestie die Klytamnestra als die Hauptthltterin hingestellt hat. 

Ehebruch motiviert jedoch dieser Lyriker ganz in der Weise der 
·sche11 Poesie. Tyndareos hatte bei einem Opfer aller Gotter gedacht, 
ht der Aphrodite. Erziirnt dariiber machte die Gottin seine Tochter 
g xa, T:(.ny&µ,ot•r;; xai }.,11tc'1&voQ«r;;. Timandra wurde dem Echenos 
und folgte ihrem Buhlen Phyleus, Helene verlieB den Menelaos, 

.nestra aber Alil1tov(1' 'Ar·aµ,iµvova otov Aly{o-ftl}J 1ta(!EAEXT:O ,eat E£A.ET:O 
'«xofrYJv. (Vgl. Schol. zu Eur. Or. 239.) 
Den Orestes litsst unser Dichter durch die Amme Laodameia retten. 

S~hol. zu Aesch. Chocph. 733. KO.i'1'1av OE 'P'Y/'1£ -r:iJv 'O(!Eli-r:ov T:(!oq;6v, 
f; oA 'AQ'1tvO'l)I', 2JT:'l)<J{zo(!or;; OE Aaooaµ,s,av. 
Ale die Zeit herannaht, wo der Ritcher Orestes das Strafgericht 

die Morder seines Vaters uben sollte, da schreckt ein boser Traum 
huldbewuBte Klytltmnestra, der uns die innere Unruhe derselben malt. 

rch (de sera num. vind. 1, c. 10) theilt uns diesen Traum aus der 
·e des Stesichoros mit: 

To/, oA O(!txXWV M6x1ios ftOAEiV X«(!a /3E/3QOT:roµ,ivor;; lf.X(!OV. 
ix o' lf.(!a 1:0V {3a<1£AEvr;; lllE£'1-ftsv{oar;; irpav11. 

Wenn an dieser Stelle Orestes IIlst'1-ftsvloar;; genannt wird, so muss 
eieh gegenwltrtig halten, dass einer spil.teren Sage zufolge nicht Atreus, 

n Pleisthenes Agamemnons Yater war. Vgl. Schol. zu Eur. Or. 5. 

• 1tal '.AtQEVr;; µ,Av Kls6fov 1:~11 Lllav-r:or;; &yay6µ,tvor;; l'1zs lllsia-ftiv-q -r:o 
dt1.ftE1"iJ. or;; 'E(!tq;vkYJV y~µ,cx; SIJXEV 'Ayaµ,iµ,vova xat Msvilaov xat 
{av. vior;; 15A ulwr:mv o llAE£0-ftlv11r;; xa-r:alsfa:E£ -r:ef, 1Ca-r:Q1. -r:ovr;; 1taioar;;. 

Nach vollbrachter Rachethat verfolgen den Muttermorder die Erinyen, 
ii welche ihn Apollo mit Bogen und Pfeilen waffnet. Schol. zu Eur. Or. 268. 

2'-rqt1iz6QljJ IJA fa:6µ,wor;; -r:6~a 'JJ1J<itV avrov ElA1J<pEVlX£ 1W(!Ct 'A1t6llwvor;;. 
Die Burg des Agamemnon versetzt Stcsichoros nach Lacedamon, 

j,denfalls mit einer Localsagc zusammenhangen durfte. Schol. zu 
• Or. 46. 

tI>aVEQOV on iv "A(!yE£ {m:6xurat fJ '1X'YJV1J -r:ov O(!«µ,a-r:or;;. "0µ,17Qor;; os iv 
a,r;; <pl'}f1£ -r:a {3at1llE£a 'Aycxµiµ,vovor;;· 2JT:l'}f1£XO(!Or;; oA xa1. .2'iµ,wvlo17r;; iv 

aip,ovl'7. 
Dies ist so ziemlich alles, was von der umfangreichen Orestie des 

horos auf uns gekommen ist. Der Verlust dieser Dichtung ist 
mehr zu beklagen, als uns dadurch das wichtigste Hilfsmittel fiir die 

eilung der weiteren Entwicklung unserer Sage durch die Tragiker 
den gekommen ist. 

AuBerdem sind fiir die Entwicklungsgeschichte der Orestie die 
pen wertvoll, welcbe sich bei dem groBten griechischen Lyriker 

den. Pindar lieB sich nil.mlich in dcr XI. pyth. Ode auf Trasydaus 
1l'heben die Gelegenheit, welche ihm die Erwil.hnung des Pylades bot, 

entgehen, ohne dessen ~ivor;; A&nro11 Orestes zu gedenken, und an den 



Namen Pylades anknfle(end die Orestessage •ebigsteni ihretl. Haupt 
nach vorzufhhren. ,.Diesen (den Orestes} rettete bei der Ermordung 
Vaters die Amme Arsinoe aus den starken Binden der Klytamnestra, 
diese 1n1lw rvvti mit dem erbarmun�slosen Schwerte des Dardaniden Pr• 
Tochter Kassandra zugleich mit Agamemnons Seele hinsandte nach di 
weitschattigen Ufer des Acheron. Stachelte sie etwa der Opfertod d 
I_phigenie am Euripus fern von der Heimat zu solch unseligem Grolle
Oder war die Buhlschaft mit einem andeten Manne die Triebfeder 
Beginnens ? Dies ist das sch11.ndlichste Vergehen, das sich junge Gattinn 
zuschulden kommen lassen, unmtiglich zu verhttllen fremden Zungen ; 
schml1hsttchtig sind die Bttrger. Der Glttckliche hat nicht weniger 
Missgunst lllu kl1mpfen: wer aber nach Niederem trachtet , dessen T 
verhallt. Es starb der Held selbst , der Atride, split heimkehrend • 
bertthmten Amykl!I. und zog mit ins Verderben das · prophetische MAdchen, 
nachdem er der stollllen Troer HI.user, die um der Helena willen brannten, 
in Schutt und Asche gelegt. Dieser aber, der Jttngling, entkam Ilium greiaq. 
Gastfreunde Strophios, der am FuBe des Parnassos wohnte. Doch mit 
Zeit t<Jdtete er mit Hilfe des Ares die Mutter und versetzte Aigisthos 
unter die Todten." 

Wir sehen, dass Pindar in mehr a.ls einem Punkte von der epischett:: 
Fassung der Sage abweicht. Bei diesem LyriJrnr finden wir zuerst di 
Nachricht bestimmt ausgesprochen, die Atnme Laodameia babe- den Oiu� 
zum al ten Gastfreunde Strophios na.ch Krisa gerettet, wo er zngl�ieh 
dessen Sohne Pylades aufgewachsen sei. Wir haben oben erwlbu:t, _.. 
wahrscheinlich auch Agias von Trtlzen dasselbe Local kannte , da et 
Orestes mit Pylades zurftckkehren lllsst. Welches Local ursprttnglicli 
de1' Odyssee 3. 307 stand, wird wohl niemals ausgemaebt werden. 8 
Zenodotos erkennt in al/J hi 'Afh1v,imv eine Interpoltition; ob indessen 1 
Conjectur al/J &no <f>ro,e�ro11 da.s Richtige getrofren hat, bleibt zweifelh 
Dass die Leseart &1' 'Aftrivarov nicht die ursprflngliche sein kann, geht sch 
daraus hervor, dass das Epos eine Entstthnung des Orestes nicht kennt 
dieser erst durch eine s_plttere Cultsage mit Athen in Verbindung gebrach 
wird. Wenn ferner Pindar die Ermordung A�amemnons _nach dem lace 
monischen Amykli versetzt, so scheint er hierin nur der Angabe andenr 
Lpiker gefolgt zu eein, denn auch Stesichoros verlegt in Uebereinsti 
m1t Simonides die Ji:ijnigshurg Agamemnons nach Lacedimonien. D 
bei den Amyklll.ern die Sage herrschte, Kassandra und Agamemnon hi 
in ihrem Gebiete ein Grab, erzn.hti Pausanias II. 16, 5, und eben diea8',: 
Schriftsteller berichtet (III. 19, 5) , dass noch in seinen Tsgen zu Amy 
Bilder der Alexandra (Kassandra), der Klytltmnestra und des Agamemnoa 
e-xistierten.

Dies sind jedoch rein !luBere Aenderungen, veranlasst durch ver-

schiedene Local- und Cultsagen. Die Itauptverschiedenheit in der innerea 
Auft'assung der Sage tritt aber darin hervor , dass Klytlmneatra weit 
entschiedener ale bisher in den Vordergrund tritt, Aigisthos hinge�n m 
zu einer Nebenfigur hinab1:tinkt. Klytl.mnestra , die Vfjl�s rvva, 1st el ja, 
die Agamemnon und Kassandra mordet, und aus deren starken Hll.nclea 
Orestes gerettet wird. Neu ist die Motivierung der Frevelthat der Klytlm-



ra durch den Schmerz fiber den Opfertod ihrer Tochter Iphigenie, einer 
,. die bei Pindar als bekannt vorausgesetzt wird. Freilich kommt die 
ung der Iphigenie schon in der Cypria des Stasinos vor, allein in 
r Dichtung hat der Opfertod der Tochter keine iiblen Folgen fttr den 
. Dass Pindar die Verfolgung des Muttermorders durch die Erynien 

~U.hnen unterllisst, ist nicht auffallend, da er ja die Sage nur gelegent
beriihrt, es ihm daher nicht auf eine vollstlindige Darstellung derselben 

ommt. 
So haben die veranderten sittlichen Anschauungen der nachepischen 

'Qllserer Sage eine verlinderte Gestalt gegeben und dieselbe ilir die 
atische Behandlung geeignet gemacht. 

c. 
e Orestessage lo der dramatfschen Poesie. 

Das fruchtbarste Moment fdr die dramatische Bearbeitung der Sage 
die dem epischen Zeitalter vollig fremde, erst in spliterer Zeit ent

lte, einem feineren sittlichen Geflihl entsprungene Vorstellung von 
versucherischen Rachegeist, der Glau be an den Alastor, der durch 

e Geschlechter fortwirkt und an den Fortpflanzern des Geschlechtes 
jedesmaliges Opfer findet. Diesen Glauben an die strafende Dike, an 
Fortwirken einer Frevelschuld :finden wir zuerst bezeugt bei Solon 
. 13, 29 ff. bei Bergk) 

&.tt o µ,Av cdJT:be' lT:u1Ev, o 6' v'11:E('OV • ~v 6A cpv')1t»6£V 
txvr:o{, p,1J6B .0-EWV fJ,Oi(/ i:n:io-06a x{zy, 
,Jj.tv.0-E :n:&vr:rof: a~.0-tf:. &valnot lQra r:lvov6w 
~ 1tal6Ef; 'Z'O'Vt:O,V ~ rEVOf; i~o:n;{(jo,, 

Dass diese Anschauung von der strafenden Gerechtigkeit auf die 
·terentwicklung unserer Sage nicht ohne Einfluss bleiben konnte, ist 
t begreiflich. Als fluchbeladen musste das Pelopidenhaus schon in der 

onis vorgekommen sein, denn der Scholiast zu Eur. Or. 988 (vgl. 
die Scholien zu 13 und 997) sagt Euripides babe die Erzlihlung von 
golden en Lamm des Atreus der Alkmaonis entlehnt. Hermes babe, 
t fiber die Ermordung seines Sohnes Myrtilos durch Pelops, ein 

enes Lamm unter die Herden des Atreus gemischt, um so den Bruder
. t zwischen Atreus und Thyestes zu entfachen. Dass die Alkml1onis 

dem Rahmen der al ten epischen Poesie heraustrat, zeigen schon die 
·gen Fragmente derselben und Nitsch hat nicht Unrecht, wenn er 
t (Sagenpoesie 521), dass die Alkmaonis ebenso wie die Minyas mehr 

priesterliches Epos ist als das Erzeugnis homerischer Aoden. Priester-
e Dichter seien es gewesen, die jene durch das Geschlecht fortzeugenden 
vel hinzugedacht und hinzugedichtet hlitten. 



Der erste, der die Orestessage fttr die Bfihne bearbeitet hat, .,_. 
Aeschylos, der uns in seiner 'O�ittma seine letzte, zugleich aber groBartigate 
ScMpfung hinterlieB. In diesem groBen dramatischen Werke behandelt 81' 
in drei Abschnitten, dem Agamemnon, den Choephoren und den Eumeni� 
das grause Schicksal 

I 
das im Hause der Atriden waltet. Bei ihm hat 

unsere Sage folgende Fassung : 
Klyt11.mnestra, die mit Aigisthos den alten Atridenpalast zu Argof'. 

bewohnt, hatte mit diesem den ruchlosen Plan gefasst , A�amemnon naoh 
seiner Rttckkehr von Troia zu ermorden. Um rechtze1tig von seiner 
Ankunft Nachricht zu erhalten 

I 
hatte sie einen Wii.chter atifgestellt un 

ihm aufgetragen, vom Dache des Palastes auf das Feuerzeichen zu ach� 
das nach Verabredung von der Einnahme Troias Kunde geben sollte. Naoli 
jahrelangem, vergeblichem W arten gewahrt endlich der Wn.chter das ersehnte
Feuerzeichen und eilt, der Klytll.mnestra die Freudenbotschaft zu bringen.
Klyt11.mnestra bringt den Gtittern Opfer dar und trifft die ntithigen Anstalten 
zum Empfang ihres Gemahls. Als Agamemnon mit Kassandra, die ihm ala 
Beute zugefallen war, zu W agen vor dem Pala.ate erscheint , wird er VOii 
Klytll.mnestra mit schmeichelnden W orten eingeladen , nach so ]anger Ab• 
wesenheit in das Haus seiner Ahnen einzutreten. Da Klytli.mneswa d 
Weg mit Purpurdecken hatte belegen lassen, so ztigert anfangs Agamemnon, 
der Aufforderung seiner Gemahlin Folge zu leisten, um nicht den Neid der 
GHtter herauszufordern; allein KlyUl.mnestra weiB seine Bedenken zu ver• 
scheuchen, und arglos folgt er nun dem listigen Weibe ins Haus. Daselbat

�rd er im Bade, verstrickt in ein zu diesem Zwecke verfertigtes GewancJ, 
von seiner eigenen Gattin mit Aigisthos' Hilfe erschlagen. l)arauf wir4 
Kassandra gemordet , die vor ihrem Tode die zu gewll.rtigende Rache 
prophezeit. Klytli.mnestra entschuldigt ihre Handl�gsweise durch d8Q.'. 
Hinweis auf die Opferurig ihrer Tochter Iphigenia in Aulis und auf den 
,i«J.awg tt�iµvg &!&ai-01() des Atreus , auf den sich auch Aigisthos beruft. 

Den Orestes hatte Klytll.mnestra selbst schon lange vor der Ank 
ihres Gemahls zum Strophios , ihrem alten Gastfreunde , bringen !assen,
angeblich um ihn vor den Gefahren seitens der unzufriedenen Argiver R 
sclitttzen, in der That aber, um ungesttirt mit Aigisthos ihren freventlich 
Umgang pflegen 2u kHnnen. Von dort kehrt Orestes mit Pyladea nach
Argos zurfick , um im Auftrage des Apollo den Racheact zu vollziehen. 
und legt eine Haarlocke als Spende am Grabe seines Vaters nieder. D&Jll'w..:.i• 
kommt auch seine Schweeter Elektra mit einer Anzahl von Dienerinn 
um im Auftrage ihrer durch einen btlsen Traum gell.ngstigten Mutter 
Todteno�fer darzubringen. Sie fleht aber dabei Unheil auf das Haupt d 
MHrder 1hres Vaters herab. An der Haarlocke und den FuBspuren erkenn 
sie, Orestes sei heimgekehrt. Dieser tritt auch alsbald hervor, gibt sich 
seiner Schwester zu erkennen und bespricht mit dieser den Racheplaa. 
In der Gestalt eines Wanderers aus Phokis betritt er den Palast , 
Kunde von seinem erdichteten Tode zu bringen. Klytll.mnestra nimmt ihu? 
freundlich auf und In.est Aigisthos rufen , damit er aus dem Munde de1 
Fremden die Freudenbotschaft htsre. Orestes ttidtet Aigiathos und hierauf 
seine eigene Mutter, die vergebens an sein kindliches Geftthl appelliert un 
um Gnade fleht. Anfangs freut sich Orestes tiber das Gelingen seines



er~es, doch bald merkt er, dass ihm die Sinne schwinden; er sieht 
·nyen nahen, deren Zahl immer groBer und groBer wird. Entsetzt 
~ !\&Ch Delphi, um vom Apollo Entsilhnung zu erbitten. Dieser 

t; die Erinyen ein und heiBt den Orestes zum Tempel der Athene 
Athen :fliehen. lnzwischen weckt Klytllmnestras Schatten die schla

Erinyen und schilt dieselben, dass sie den Muttermorder haben 
hen !assen. Nun verfolgen sie den fliehenden Marder. Dieser 

t unterdessen nach Athen und eilt schutzflebend in den Tempel der 
e. Da kommen auch schon die Erinyen und klagen ihn vor der 

s,.n. Diese iiberweist den Process auserwllhlteu Mannern des athe
en Volkes, die unter ihrem Vorsitz zusammentreten, um Uber den 
rtttiirder das Urtheil zu f'allen. Von Apollo vertheidigt, wird Orestel'I 

./Stimmengleichheit von Athene als freigesprochen erklart. Die Erinyen 
mit dem Urtheil unzufrieden und drohen Misswacbs und allerlei Uebel 
die Stadt der Athene zu verhangen. Allein Pallas bietet alles auf, 

'e su beschwichtigen, und beredet sie schlieBlich, die ihnen angewiesene 
stU.tte zu beziehen und sich als segensreiche Gottheiten zu erweisen. 

ierlicher Procession ziehen nun die Erinyen als Eumeniden in ihr 
Heiligthum ein, indessen Orestes mit Segenswiinschen fur A then in 

e- alfe Heimat zuriickk.ehrt. 
Schon diese kurze Darlegung des Inhaltes des Orestie geniigt, um 

heilen zu konnen, wie weit sich unsere Sage von ihrer urspriinglichen 
~ im Epos entfernt hatte. Dass die Lyriker unseren Sagenstoff fur 
matische Behandlung zurechtgelegt haben, ist ,-~ereits bemerkt worden, 

bei den iiberaus sparlichen Fragmenten, die uns uber die Fassung der 
t~age bei den Lyrikern Aufschluss geben, ist es schwer zu entscheiden, 
v-iel etwa Aeschylos diesen Dichtern, insbesondere dem Stesichoros, 

t babe. Den wesentlichsten Unterschied zwischen der epischen und 
hen Auffassung der Sage begriindet die Vorstellung des Alastor, 

e im Laufe der Zeiten dem Pelopidenhause eine solche Zahl von 
eln andichtete, dass man, wenn man die ganze Reihe von Greuelthaten 
oliaut, einen Blick zu thun wahnt in den Abgrund sittlicher Ver
enheit. Diese Annahme eines fortwirkenden Rachegeistes bringt es 
h, dass Agamemnon von vornherein als Glied eines fluchbeladenen 
echtes dem Alastor verfallen musste. Als Urfrevel, die 1tf]W't<X(}1,0f: 

erscheint bei Aeschylos nicht die ErtrH.nkung des Myrtilos durch 
s, aondern die Verfiihrung der Gemahlin des Atreus Aerope durch 
stes, weil eben dieser Frevel den Reigen der Familienmorde eriiffnet. 
Frevel des Thyestes veranlasste n~mlich das grauenvolle Mahl des 
us, an das sich die weiteren Blutthaten reihen. 

Nachdem man einmal Rache a.ls Motiv der Familiengreuel an
ow.men hatte, musete auch Klyt~mnestras Unthat Ra,che zum. Motiv 
en. Klytaemnestra gibt denn auch als Grund ihres ruchlosen Beneh-
11 .segen den eigenen Gatten die Opferung der Iphigenie in Aulis an 

reiht Agamemnons Ermordung an den nalaibs bf]tp,vs &laO'i'aJ() des 
us, indem sie sagt, der Rachegeist des Atreus, des grausen Gastgebers, 

e in der Gestalt der Gattin des Ermordeten an diesem die Rache 
zogen, den Mann mordend zum Entgelt fur den Knaben. Ebenso sucht 



Aigiathos aeiu.e Mitwirkung durch den Binweis auf daa Ullr�h$ su em
aohuldigen, dae Atreus an seinem Vfl.ter Tbyestee begangeii babe. 

Hat scbon die Lyri'k im Gegen,atz zum Epos Klytam�•�• la 
den Vordergrund gerttckt, .so tritt dieser Gegensatz i� der Ore1tie .. 
Aeschylos umeo schU.rfer hervor. KlytJt.mne!ltra ist es, die mit AigiathM 
scbon lange vor Ag�memnons Heimkebr die blutige That beschlieBt, cJi4 
den Spu.her a.ufetellt, die den arglosen Gelllllohl mit schmeiehelnden W orwa 
und veretellter Liebenswl1rcligkeit in das Haus lockt und im Bade ermQrdef;,. 
Wenn Aeschylos die GrUnde, die KlytU.mnestrlJ, zur Rechtfertigung ih#II
Mordthat anfilbrt, unwiderlegt Iii.est, so gescbieht dies, um die Zu!lcbtu#i 
a.uf das Schi.cksal dee RU.chers vorzqbereiten, All Orestee muse j, ei'9 
Blutscbuld he.ften bleiben, wenn sehie Verf9l�g dQ�,i;h die Eri,J;lye1l eiDo 
Berechtigung habep und er einer Entsiihnung bed1irfen soil. 

�'erner bringt .l\.eschylos die Oresteasage :qi.it der attisohen Cult .. 
sage der i.,)p.,vcd in Verbjnd1111g. Nach Hellanikoe wurde allerdingo UDte.ro 
Sage &chon frilher mit Athen verknttpft, e.llein die An und Weise, wio 
Aeschylos die fremde Sage ni,it Athen in Zuae.mmenba.ng bringt, um einw .. 
seits seine Vaterstadt ale die StlUte WAbrer Humanitll.t, die das robe Ge.eeill 
der Blutrache geroilde.rt babe, zu feiern , anderseits aber tlir die alteltr ... 
wttrdige Inatitution dea Areops,gs eine Lanze zu brcchen, muss ale Eigenth� 
uneeres Dichters anerke.nnt werden . .l\.uch der Urosta� d.$s11 bei Aeachylo• 
nicht Mykenll, eonde:rn Argos ale Herrsohersitz des Agaiieqino:,;i angenonunea 
wird, hatte einen politischen H;intergrund. Aeecbyloe wollte nll.mlich •� 
Mitbttrger fU.r ein Bttndnies mit Argos begei!ltern und deshalb 111.sst er au@ 
den Orestes mit den Worten von A.then scheiden, ein ewig tre1,1er B1111d 
solle Argos lllit Athen verbinden, Arg9s konnte Aeschyloe um JO eher eA 
die Stelle von Mykenae aetzen , ale zur Zeit der Auffiihrung der Ore1tia 
letztere Stadt nicht mehr beete.nd, indem dieeelbe zw6lf Jahre nach dei
Scblacht bei den Thermop7len von den .Argivern dem Erdboden glei�h1gemacht worden war. Mit der Zersi6ning del' alten Heimatstadt Qi11
Orestes waren auch die Sagen, die sich an dieselbe knttpften, auf Argoa 
Uhergegangen, 

Die .Athener zollten dem gre1sen D:ramatiker als Diebter reichlich• 
Beifall tmd e.rkannten ihm den er11ten Preis EU, <loch wai;en sie nicbt ge 
die politischen Ratbechlll.ge deseelben zu befolgen, Tief gekriiD�t, wan 
er daher 'leiner Vaterstadt oon Rucken und zog nach Sicilie�, W() er bal4 
den Tod land. 

Denselben Stoff, den Ae11el\yk>e ui den Cboephoren auf' die Btlha.e 
gebracht hatte, bearbeitete etwae setter Sophokles in seiner Elektra, 
Wihrend d' edoch die Choephoren gleichsa� nur einen Act eines groSen
Dramas b den, in dem. die elnzelneu Stticke so eng mit einander zus&m�
hlngen, daes das erete die beioon �deren zur Ergll.nzung fordert, du 
zweite wiederum. das erste fortsetzt und das dritte zu seiner Ergtl.� 
verlangt, hat Sophokle11 aus dem groft�n, verwickelten Sagenkreise � 
einziges Moment, die Rachethat des Orestes herauegegrift'ep. und dasselbe 
in einer selbstll.ndigen, wohl gt1gliedert;en, in sich abgeechlo1u,enen TraglSdie 
dargestellt, die weder etwas voraussetzt noch einea anderen Stttckes su 
ihrer ErglLnzung bedArf. Daa& untef 1:1Plch�n Umetandev Sopbold.M. vt 



ssung der Sage seitens seines Vorgll.ngers wesentlich abweiohen 
, ist selbstverstll.ncllich. Klytll.mnestras Schuld musste unzweifelhaft 
en, ihre Unthat durfte nicht einmal einen Schein von Berechtigung 

, damit der Racheact gerechtfertigt erscheine. Nicht die Opferung 
higenie, nicht der Rachegeist des Atreus durften fur Klytll.mnestra 

tschuldigungsgrund bilden, ihr strl!.fliches Verhl!.ltnis zu Aigisthos 
den einzigen Grund fiir ihre Blutthat abgeben. Deshalb macht 

Dichter mit dem Schalten und W alten des frevelhaften Paares 
t, stellt uns Klytl!.mnestra als eine unnatiirliche, herzlose Mutter hin, 
verbuhltes W eib, welches den Agamemnon nur deshalb erschlagen 

,- um mit ihrem Buhlen ungestort leben zu konnen. Dadurch nimmt 
'chter die Zuschauer unwillkiirlich gegen Klytl!.mnestra ein und Ill.sat 
uttermord nicht in seiner vollen Grl!.sslichkeit erscheinen. 

Sein Orestes zweifelt keinen Augenblick iiber seine Berechtigung 
utrache, die er als seine heiligste P.flicht ansieht. Er kommt, wie 

h selbst ausdriickt, als ,uxittxQ'r1JS 11Qos -ft1:rov wwr;µ,ivog, er kennt kein 
nken, fest und sicher vollzieht er die Rachethat. In den Choephoren 
~ erscheint Orestes zwischen zwei P.flichten gestellt, das Naturgefiihl 
t gegen die Ermordung der Mutter, das positive Recht der Blutrache 

dieselbe; einerseits schaudert er vor dem Muttermorde zuriick, 
eits treibt ihn die Nothwendigkeit zu demselben. Unter Androhung 
hwersten Strafen hatte ihm Apollo die Rache geboten, auch die 
e des Volkes ist dafiir, und doch schwankt er. Noch im entschei

Augenblicke wendet er sich unschliissig an seinen Freund Pylades, 
die Mutter todten soll , und muss erst an den Auftrag Apollos 

irt... werden, ehe er den todtlichen Schlag fiihrt. Dieses Schwanken 
-der ganzen Auffassung der Sage begriindet, nach der Orestes zur 

P,schaft gezogen wird und entsiihnt werden muss. 
In den Choephoren ll!.sst Klytl!.mnestra selbst den Orestes zum 

· os nach Phokis, dem 1:'ilµ,w11s o'oi;n,~wog, bringen, in der Elektra 
diese ihren Bruder und Ill.sat ihn zum Strophios fiihren, der bei 

es ala ein Feind der Klytl!.mnestra und des Aigisthos erscheint. 
r Strophios ein Feind der Klytl!.mnestra, dann durfte auch die 

"cht von dem angeblichen Tode des Orestes nicht von ihm kommen, 
ist nur folgerichtig, wenn Sophokles diese Kunde von einem Abge

des Phanoteus, eines alten Gastfreundes und Fehdegenossen des 
os, bringen Ill.sat. Als solcher tritt aber nicht Orestes selbt auf, 
den Choephoren, sondern der Paedagog, welcher bei Sophokles an 

elle der Amme bei Aeschylos und Pindar tritt. 
Eine Neuerung ist ferner die Einfiihrung des Chrysothemis in die 

~e So_phokles dem Homer entnahm. II. 9, 142 ff. erkll!.rt sich 
emnon bereit, den Achilleus zu seinem Eidam zu machen, indem 

-r{tJro Ji µ,w foov 'OQitl-rrJ, 
6g µ.oi -r11lvyE-rog 'rQEcpEun &aUrJ EV£ no.Ufi. 
'r()Eig hA µ,ot EltJi &vycx-r()ES iv! µ,Ey&Q,p ivn~,n:01 
XRvt16.fJ-Eµ,tg :iecxl AaoM:ie11 :iecxl Tcpicxv&11t1cx ' 

ter diesen solle Achilleus wahlen. Laodike wurde spll.ter, wie schon 



obe.n erwlLhnt wurde, in Elektra umgewandelt, die Iphigenia wird bier 
genannt, da diese erst spn.t er hinzugedichtet wurde, nachdem nlmlich 
Sage von der Opferung einer Tochter des Agamemnon entstanden w 
Man wire mit der Ilias in Widerspruch gerathen, hltte man den Agamemn 
eine der genannten Tochter opfern lassen, und nahm daher eine 
Tochter an, die man Iphigenia benannte. Die Chrysothemis ben4 

Sophokles , um den Charakter der Elektra zu heben , die bei ihm 
MiUelpunkt des Ganzen bildet. Dem Sophokles war es hauptslL 
darum zu thun, die Unterdrilckung der Tochter durch die herzlose Mu 
zu veranschaulichen ; die Ermordung der Mutter tritt gegen diese Id 
mehr in den Hintergrund. ,,Sophokles Ill.est in seiner Darstellung 
Orestessage die That des Muttermordes und ihren Urheber zurttcktre 
und gibt dem ganzen vielbesungenen Gegenstande eine wesentlich ne 
Fassung, indem er Elektra zur Ha.uptperson macht, in ihrem Gemttthe 
ganzen Hergang sich spiegeln Ill.set und dadurch Gelegenheit gewinnt, 
vielbewegtes Seelengemll.lde, das Bild eines weiblichen Heldenmuthes 
achaffen" (Curtius). Da das Verhll.ltnis zwischen Elektra und Klytlmneab 
ein feindseliges ist, so kann Sophokles diesel be nicht die Grabesspen 
Klyt11.mnestras darbringen !assen, und er wn.hlt daher z11 diesem Zwecfai 
Chrysothemis, die sich bereits in ihr Los gefttgt hatte und in einem leidli 
guten Verhlltnisse zur Mutter steht. 

Eine andere fttr die dramatische Wirkung htSchst wichtig� Aender 
des Sophokles besteht darin, dass er die Reihenfolge, in welcher Aeschylo
die beiden Morder Agamemnons sterben !asst, umkehrt. Wlhrend Aeschyloll 
dadurch, dass er Klytlmnestra nach Aigisthos t0dten llsst, die ganze A 
merksamkeit der Zuschauer unwillkttrlich von der Ermordung des Aigistho 
weg dem Muttermorde zuwendet, hat Sophokles durch Umkehrung d 
Reihenfolge die Aufmerksamkeit der Zuschauer von diesem abgelenkt, ind 
denselben gar nicht Zeit gelassen wird, iiber die entsetzliche That nach·

zudenken. 
Dass Sophokles auBerdem noch so manchen Zug der Sage, den 

mit Aeschylos gemein hat, dramatisch wesentlich anders verwertet 
braucht wohl nicht erst ausdrttcklich bemerkt zu werden, zumal es g 
nicht in unserer Absicht liegt, einen erschopfenden Vergleich der Compo 
sition der beiden Dramen ale solchen zu geben, vielmehr es uns nur dara 
ankommt, jene Punkte hervorzuheben, in welchen Sophokles in der Au.£ 
fassung der Sage von seinem Vorglnger abweicht. Uebrigens dttrfte achon 
das Gesagte genttgen , um den groBen Fortschritt in der dramatisch

Behandlung des Sagenstoffes bei Sophokles erkennen zu !assen. 
Nachdem Aeschylos und Sophokles 

I 
jeder in seiner Weise, dal 

H6chste in der dramatischen Bearbeitung unserer Sage geleistet und erreic 
batten, versuchte sich auch der dritte Heros der griechischen Trag6di 
Euripides, an eben dieser Sage, indem er in seiner Elektra. die Rachetha

der Geschwister , in dem ,,Orestes" die weiteren Schicksale der Mutter 
m0rder dramatisch darstellte. Dass Euripides bei der Erneuerung ein 
so bekannten Mythos einen sehr schwierigen Stand hatte , unterliegt 
keinem Zweifel , und wollte er seiner dramatischen Arbeit nur eini 
ma8en Erfolg sichern, so musste er die Sage von einem wesentlich an 



:cldtlt,unltte autl'a.1hieh a.ls sein--e VotgU.nget. Et t«ckt d'ahet iti seiner 
-aJis moralische :Element ht den Y ordetgrund und will zeigen, d4ss 

11:ttltl:!t'ltch. gln.11~ende Leben der Grof3en der Stinde ttnd Frevelschuld 
~ ht!!sten z'ligll.nglich ist, 11nd dass man die wahre Tugend viel eher 

ntr be11cheidenen Htttte iu suchen haben wird ala in den Palll.sten 
tlge'i' K~nige. Eine solche Auft'assung musste in detn athenischen 
'C\ttn, d.as sich von der Ktlnigs - und Tyrannenherrschaft befreit sah, 

lte8-0J1ib!1'es Geftthl der Befriedigung erzeugen, und ebe:ti diesem tJmstru,ide 
eti Wohl Euripides zti verdanken, dass die Athener seiner in jeder 

foht &chwachen Arbeit Beifall zollten. 

Die ho hen, idealen Charaktere, die seine Vorgll.nger geschaffen 
n,, erscheinen bei ihm ihrer idealen Hoheit beraubt und dem gew6hn

Leben angepasst, der Tyrann und Usurpator Aigisthos mit den 
zesten Farben geschildert. Derselbe geht in seinem vom Glttck 

imgten Uebermuthe soweit, dass er Agamemnons Grabmal mit FttBen 
wui tb.it Steinen bewirft. In seiner Furcht, Orestes k6nnte dereinst 

w ~~r auftreten, lits st er auf des sen Kopf einen Preis aussetzen, und 
uh vor den Anschlligen seitens der etwaigen Nachkommen der Elektra 

BU stellen1 verheirathet er diese an einen Bauersmann aus Mykenli. 
diesem lebt Elektra geraume Zeit in groBer Noth und Diirftigkeit, und 
ldtmmerliches Leben bietet einen grellen Contrast ~u ihrer ehemaligen 

':chen Herrlichkeit. Uebrigens erreicht dadurch Aigisthos seinen Zweck 
t; denn der Bauer denkt edler als sein fiirstlicher Herr; derselbe sieh! 
~ktra nur die Tochter des erhabenen Herrschers Agamemnon mid 

olitet sein Verhitltnis zu ihr als bloBe Scheinehe. Nach langer Zeit 
t endlich der Ritcher Orestes, den aber nicht Elektra selbst, sondern 

alte Paedagoge an einer Narbe erkennt. Die Rachethat selbst lisst 
• idea nicht im Pelopidenpalaste vor sich gehen, sondern Orestes ttber

den Aigisthos beim Opfer , Elektra h6rt nur das Mordgeschrei, und 
Hote berichtet sodann ausfuhrlich, <lass Aigisthos durch Orestens Hand 

sei. Klytamnestra selbst wird in das Haus ihres Schwiegersohnes 
qkt und von Orestes und Elektra get6dtet. Nach der That sind die 
et ganz verwirrt, doch es erscheinen ihre Obeirne, die Dioskuren, 

die Vermithlung der Elektra mit Pylades an und verkttnden dem 
tea, dass er beim Gericht des Areopags <lurch Athenes Gnade Entstth

:611.den werde. 

l)ie Stiftung des Areopags verlegt Euripides, der H.lteren attischen 
erlieferung folgend, in die Zeit des Kekrops, wahrend Aeschylos diesen 
~~lit~of durch Athene zum Zwecke der Entstthnung des Orestes ein
tf l&s$t. Da.ss die !dee, Elektra am Schlusse fur all ihr Leiden durch 

1'~:tm.11.hl11ng mit Pylades zu entschH.digen , dem tragischen Charakter 
.stofftls hochst unangemessen isfi, hatte Euripides ttbersehen, und wir 
f &'rn uts.s tnit Recht, wieso Euripides nach dem in jeder Beziehung 

deteh Kut1.stwerke, das Sophokles in seiner Elektra geschaffen hatte, 
1'lnln' Ai'beit hervorzutreten wagte, die in jeder Hinsicht einen Rttck

uiid eiM Verschlechterung bedeutete. Freilich wiirde unser Urtheil 
turipides gtlnstiger ausfallen, wenn wir mit Gruppe (Ariadne S. 453 ff) 



en wollten, ·~s bAbe seine &ektta Tot 'aem 
S't'1ek~ seines n.lteren Itivalen abgefasst. 

Im ,,Orestes" folgt Euripides der Local- und Cultsage 
der zufolge die Argiver den Mutterm6rder Orestes gerichtet 
Die ganz niedrige prosaische Fassung der ernsten Orestess 
parodische Ton, der im ganzen Stucke herrscht, weisen dat-a 
Euripides dieses Drama unter dem Einflusse der damaligen 0 
gedichtet hat. Die Charaktere der handelnden Personen haben 
sittlichen Halt, und der Grammatiker Aristophanes von By 
richtig, wenn er sagt : -r:o d~aµa -r:wv i1rl 6xqviji; evdo,eiµovv-r:aw .. 
<YA -r:olg ~8-etti • d~v yap IlvlMou 11:&v-r:eg rpavA.ot ~6av. Die Sp 
unser Dichter absichtlich schlecht gemacht und dem . Me 
Charakter angedichtet , der an Erblirmlichkeit nichts zu wUn 
]Asst, was schon Aristotcles (Poet. 10) tadelt. Sparta warr 
Rauptgegenstand seiner A bneigung, der er nicht immer in 
Weise Ausdruck lieh. Damit hlingt auch zusammen, dass er 
Delpbische Orakel polemisiert , da dasselbe fiir Sparta Pa 
.,Kanm hat er in einem zweiten Sttrcke so vielen und bedenkli 
ein locker geftigtes Intriguenspiel gehauft, ohne durch sittli 
1md Reichthum der Gedanken zu entschlidigen. Jetzt kann di 
ftir den Vorlliufer der mittleren parodischen Komo die, noch 
des biirgerlichen Lustspiels gelten. · Sonst wird man seinen 1 
kein leidliches Interesse abgewinnen, da sie sich in einem wUsten 
von Abenteuern bewegen und eine Karikatur rnythischer Figu 
(Bernhardy, griecb. Litt. II. 2. 450 und 451). 

Der lnhalt des Sttickes ist folgender : Nachdem 0 
Aigisthos und die Klytlimnestra get6dtet hatte, verfiel er irr 
Tyndareos, der Vater der Klytlimnestra , stachelt die Argiver 
Mutterm6rder zu Wdten. Da komrnt eben Menelaos nach sein,en 
aus Troia heim, und an diesen wenden sich die Geschwister mif 
er m6ge sie retten. Allein Tyndareos widerrlith ihm dies, un 
gibt der Erwlignng Raum, dass er selbst nach dem Tode des 
Herrschaft fiber Argos erhalten konne. Er verweigert daher de 
und der Elektra jeglichen Beistand und sagt ihnen, sie sollen sie 
Volksmasse der Argiver inacht nehmen. Orestes unterredet · 
Tyndareos und sucht nachzuweisen , dass er mit Recht 
get6dtet habe. In der Volksversammlung, bei deren Darstellui1&(.! 
die athenische Volksversammlung seiner Zeit copiert, werden Tii 
Elektra durch Stimmenmehrheit zum Tode verurtheilt, und 
dieselben gesteinigt werden. Orestes bittet aber die Argiver, 
ihm und seiner Schwester gestatten, mit eigener Hand zu sterbe~ 
will mit seinem Freunde in den Tod gehen, r!i.th ihm · abe~ 
Menelaos Rache zu nehmen, weil ihm dieser seinen Beistand,. 
hatte. Da Menelaos seine Gemahlin leidenschaftlich zu lieben 
beschlieBen sie, diese zu ermorden. Sie gehen also ins Haus1 
um Helena zu bitten, sich nochmals bei Menelaos filr sie z11-
Als sie aber dieselbe tlidten wollen, wird sie auf das GeheiB d 
Apollo entftihrt. Nun nehmen sie ihre Tochter Hermione 



~ Grabe der Klytll.mnestra zurfickkam, wo sie im Auftrage ihrer 
ein Todtenopfer darbrachte. Mit dieser gehen sie auf das Dath 

A]lffJS und drohen, dieselbe zu ermorden und das Haus anzuziinden, 
sich nicht Menelaos fttr sie beim Vdke verwcn<le und zu ihrer 

g Scbritte tbue. Menelaos sutht in das Haus einzudringen, dessen 
jedech Orestes verrammelt hatte. In diesem Augenblicke erscheint 
und verkiindet, Helena sei auf Befehl des Zeus in den Himmel 

~hoben worden; Orestes solle ein Jahr in Parrhasia wohnen, dann 
.A then geben , um sich daselbst entsfihnen zu ]assen, und hierauf 
• e heirathen, Pylades aber Elektra heimfiihren. 

In der Fassung der ganzen Mythe erkennt man deutlil'h den 
der Zeit, die auf dem Gebiete der Politik und Religion revolu

.ii Charakter zeigt. Sophok]es begnfigt sich mit dem iiberlieferten 
, Euripides ist rationalistisch und verhalt sich poJemisch gegen 
rlieferten Mythen und Sagen der Vorzeit. Die altehrwilrdigen 
sind bei ihm nichts mehr a]s gewohnliche Menschen, denen man 

harakter und die Farbe der unmitte]baren Gegenwart ansieht. 
s glaubt nicht mehr an die alten Sagrn, die er als Erfindung der 
betrachtet. Dennoch behll.lt er dieselben bei, weil sie ihm einen 
n Stoff abgeben, den er sich nach seinem BeJieben zurechtlegon 

Er bricht mit der Ueberlieferung, hat aber noch nicht den Muth, 
on derselben ganz loszusagen, und so zerstort er das Alte, ohne an 

e desselben etwas Neues zu setzen. 
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