
1 2 8 3 1 1
Biblioteka 

U. M. K.
Toruń







1



S Y M B O L I K

U N D

M Y T H O L O G I E
DER ALTEN VÖLKER 

BESONDERS DER GRIECHEN

•  VON ^

D r. FRIEDRICH CREUZER
. P R O F E S S O R  D E R  A L T E N  L I T E R A T U R  ZU H E I D E L B E R G .

Z W E I  T E R T H E I L.

VÖLLIG UMGEARBEITETE AUSGABE.

LEIPZIG u n d  DARMSTADT 
B E I  II E Y E R U N D  L E S II E. 

1 8 3 0 .



A % n \ \

T ,



INHALT DES ZWEITEN THEILS.

Seite

e r t e s  C a p i te l .  Von den Religionen des vor
deren und mittleren Asiens.

S. 1. Allgemeine Uebersicht und Einleitung (Fort
pflanzung Aegyptischerund Asiatischer My
then und Symbole) _____________  3

§. 2. Ein Blick auf Vorder- und Mittelasien---- ----  10
$. 3. Religion der Phönicier _________________  12
§. 4. Phönicische Kosmogonie ------------------------ 17
§. 5. Fortsetzung________________ __________ 13
§. 6. Dienst der Urania (Mylitta, Anaitis) --------  23
§. 7. Deus Lunus und Venus _________________ 31
$. 8. Cybele und Atiis----------------------------------- 36
§. 9. Fortsetzung____________________ ______ 4SI
§. 10. Fortsetzung ______________________ '------- 38
§. l t .  Syrische Gottheiten_____________________ 61
§. i2. Fortsetzung___________________________ 69
§. 13. Baalsdienst ___________________________ 83
§ 14. Thamrauz. Adonisfeier. Priapus -------------  91
§.15. Apollo, Artemis, Uitbyia, Hecate u. s. w. in

ihrer Abkunft aus dem Orient _______  112
§. 16. Fortsetzung (Apollo Lycius) -------------------- 136
§. 17. Abaris, eine Idee --------------------------------  142
§. 18. Zusammenhang in dem Vorder - und Mittelasia

tischen Cultus_____________________  146
§. 19. Die C.retensisohen Letoiden ----------------  148
§. 20. Fortsetzung__________________    167
§. 2l. Die Amazonen _______________________  171
$. 22. Artemis ____ - ------- ----------------------------  176
§. 23. Fortsetzung------ -----------      192



IV

Seit*
S. 24. H ercules____ __ . ___ . __ _______ . ____  202
§ 25. Fortsetzung___ ___________  - - _____ . . .  217
§. 2h. Fortsetzung (Hercules und die Cercopen) . . . .  224
§• 27. Fortsetzung__ ____„_____ . . . . --------------- 230
§. 28. Fortsetzung_______ _______- ______ . . . . .  243

A n h a n g  z u m v i e r t e n  C a p i t e l .  Von der Re
ligion Carthago’s.

$. 1. Libysche Religionselemente --------------------  261
Re l i g i o n  de r  Ca r t  h a g e r  §■ 2. Voterinnerung 264
§ 3 Gi undrifs der Carthagischen Religion -----------  266
§. 4. Fortsetzung ___ . . . . ________ . . . ---------- 275

F ü n f t e s  C a p i t e l .  Von dem Ursprünge der Grie
chischen Religionsinstitute.

5. l. ________________ _______. ______ . . . . . .  282
$. 2. (Zaniolxis) . . . . . ___ _____. . . ------- --------  293

S e c h s t e s  Ca p i t e l .  Von der ältesten Religion 
der Griechen , oder vom Pelasgischen Dienst 
auf Lemnos und Samothracc. Zugleich ei
nige Beispiele bildlicher Culturgeschichte 
Griechenlands.

i. l . s ..........................- ..................... - .....................  302
§. 2. _____________________________________  3t0
§. 3. (Samothrace) --------------------- -------- . . . . .  316
$. 4. (Fortsetzung) _____________________    333
§. 5. (Fortsetzung)_. . . _____— ----------- --------  347
5. 6. (Zusatz) _____________________________  363
5, 7. Jasion, Trophonius, die Aloi'den und Molio-

niden ___________________________  377
§. 8. Aesculapius, Telesphorus, Hygiea, die Heil-

gottheiten ----------    391
$. 9. Fortsetzung —. . . .  ------ --------- ------— 395
§. 10. Fortsetzung_________ . . . ----------------------  412

S i e b e n t e s  Ca p i t e l .  Homerus und Hesiodus.
§. 1. Einleitung --------------------------------------- - 417



V

Seite
§.2. Hesiodeische Theogonie . . -------- - - —  -------  4lS
$.3. Fortsetzung ------------------ ---------------------- 427
{. 4. Verhältnifs des Homerus und Hesiodus zur Reli- 

ligion ihrer Altväter und zu der ihrerZeit-
genossen _________________________  4*2

§. 5, Kurzer Abrifs des Glaubens und Wissens der
Homerischen M enschen------------    452

A c h t e s  Ca p i t e l .  Uebersicht der Griechischen 
Götter.

Zeus. §. 1. Einleitung und U ebersicht----- — ------ 464
§. 2. Arcadischer, Dodonäischer und Cretensischer

Zeus ......................................................  466
§. 3. Zeus der Priesterlehre ------------- -----------  483
§. 4. Zeus als Rechtsquelle und Rechtskörper ----- 498
§. 5. Zeus als himmlischer Vater, als Hausvater . .  515
§. 6. Fortsetzung___________________________  623
§. 7. Der Zeus des Phidias als Hellenischer König 

und Gott - Vater. — Die Olympischen
Spiele ___________________________  427

§. 8. Zeus der Olympische und Panhellenische . .  532
{. 9. Zeus der vergötterte Mensch — System des

Euhemerus-----------------------------------  439
$. 10. Jnppiter de.r Italischen Völker -    444
§. 11. Here — Juno ______      446
§. 12. Fortsetzung________________________   469
§. 13. Fortsetzung-------------    680
§, 1.4. Poseidon — Neptunus ____ I------------------  493
§. 15. Ares — M a rs____________________    610
§. 16. Aphrodite — Venus ___________________  613
$. 17. Hermes — Mercurius _________________  617
§. 18. Hestia — Vesta -------------------------------   622
§. 19. Pallas Athene — Minerva --------------------  640
§. 21. Phallus, Pallas, Palladium und das Gericht

beim Palladium _____________ _____  663
§. 22. Fortsetzung ___________________________  682
§. 23. Phönicischer Zweig des Pallasdienstes in Böo»

tieu und anderwärts-------------------------- 696
§.24. Minerva Itonia ______ . . . . . . ------. . . . . — 712



VI

Seite
§ 25. Das Attische Geschlecht der Lichtkinder___  724
4. 26. Athene - Hepliästobule oder Minerva die Hei

lende (Medica) __________    735
4-27. Minerva - Ergane oder die Künstlerin ........... 744
5. 23. Minerva Coryphasia , Coria und die Coryban-

ten , oder die aus Juppiters Haupte geborne
reine und reinigende Jungfrau ____  753

4. 29. Minerva Alea oder die ätherische Zuflucht „  77t 
4. 30. Minerva Pronäa und Pronöa, oder Tempel

wache und Vorsehung_______________  790
4 31. Ideen Uber Minerva überhaupt _________  799
4.32. Darstellungen der Minerva zn Athen. Die Pan-

athenäen _________________________  806
4. 33. Minerva in R om ____________ ;____ _____  814

N e u n t e s  C a p i t e l .  Alt-Italische Religionen.
4- t. Einleitung _______   819
4. 2. Betrachtung der alt-italischen Religion überhaupt 333
4- 3. Religion der Etrusker______________    836
5. 4. Die Gottheiten der Etrusker (Laren) _____  844
4. 5. Von den Penaten ___________________   870
5. 6. Janus _______________________________ 879
4. 7. Fortsetzung___________________________  896
4. 8. Fortsetzung__________________________ _ 904
4 9. Fortsetzung___________________________  909
4 10. Der Gott Mantus _________________   919
4. 11. Der Gott Tages _____________________   925
4. 12. Die Augurien ____________ ______1_____  935
4. 13. Die Theorie von den Blitzen _____________  942
4. 14. Ein Blick auf die Culte einiger andern Völker

1 des alten Italic n s ___ l . ______________ 962
4. 15. Religion der Latiner (Römer) _________  969
4. 16. Die Malischen Priester _________________ 980
4. )7. Allgemeine Betrachtung derReligionen des alten

Italiens_________________ „_________ 991
4. 18. Die Paliiien und Rom die ewige Stadt ______ 996



SYMBOLIK u n d  MYTHOLOGIE.

Z W E I T E R  T II E I L.
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V i e r t e s  C a p i t e i .

V o n  d e n  R e l i g i o n e n  des  v o r d e r e n  u n d  
m i t t l e r e n  As i ens .

§• »•
. A l l g e m e i n e  U e b e r s i c h t  u n d  E i n l e i t u n g .

(Fortpllanzung Aegyptischer und Asiatischer Mythen und 
Symbole.)

Isis  sucht den verlornen Gemahl in Byblus ( s. Thcil I. 
pag. a6 i.). Ob sie ihn in der Papyrusstaude (sr ßvß\cp) 
gesucht und gefunden 1) ,  fragen wir nicht. Genug,  die 
Phonicier und Syrer eigneten sich den Aegyptischen 
Gott zu. Die Sage wufste von dem Papyrushopfe zu 
erzählen , der alljährlich bei der Adonisfeicr von Aegyp
ten über das Meer zu ihnen herüber schwamm, und 
jene Phünicische Stadt verewigte die Isis auf ihren Mün
zen 2). Das heifst mit andern W o rten , diese Mittel
und Vorderasiaten hatten Gottesdit'*' und Gottheiten,

4) Wie Z o ü g a  vermuthet, Nun» AegyjA. p. 136. *ver <k.v, 
Geist desMythus überhaupt und die Bedeutung derPflan- 
zensymbole in diesem Mythenkreise besonders kennt, 
wird diese Vermnthung des gelehrten Mannes der Auf
merksamkeit würdig finden. Uebrigens vergleiche man 
das oben im I. Th. p. 261. Bemerkte.

2) Lu c i a t i u s  de Dea Syr. Tom. IX. p. 90 Bip. E c k h e 1 
Doctr. nttm. vett. T. III. p. 359.
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die in Hauptbpgriffen und Hauptbüdcrn den genannten 
Aegyptischen ähnlich waren , so dals sie veranlafst wur
den , das,  was dem benachbarten Volhe angebörte, mit 
ihren einheimischen Gottheiten zu identificiren Dies 
i’ü'hrt uns zu der Frage : welches sind diese Ideen,  und 
welche Grundbegriffe dieser Mittel- und Vorderasiati
schen Religionen sind den Aegyptischen so verwandt, 
dals sic damit ungezwungen verbunden werden liönntcn? 
Oder in umgehehrter Frage: wie verhalten sich die Ae- 
gyptischen höchsten Wesen : Athor , Neilli, Isis und 
Osiris, zu jener Vstaroth, My lilia , Alitta , Baal und 
Haitis, und wie die Namen jener Syrisch-Phönicischen 
und Arabischen Gottheiten alle heifsen mögen?

Zuvörderst tritt in diesen Religionen ein Dualismus 
der Geschlechter in den verehrten Wesen hervor, mit 
allen dahin gehörigen Bestimmungen. Es ist ein Sonnen
gott als actives Principium, als himmlischer Herrscher, 
als mächtiger starker Besaamer. Ihm zur Seite die Mond- 
göltin , als weibliches Princip, als Empfängerin; daher 
auch mitunter als befruchtete Erde gedacht.

Zweitens wird jener Geschlechtsdualismus in diesen 
Culten nicht selten in Eine Person gelegt, die dadurch 
M a n n w e i b  (apcrej>óSj;Xvę) wird , oder ein W  e i b m a nn , 
je nachdem dieses oder jenes Geschlecht vorwallet. Hier
her gehört der aus Assyrien und Syrien abstammende und 
auf Cypern verehrte alte ’AcpęóS it o  ę 3) ; hierher auch 
der von Phrv"’’ verehrte’Adwyoovs '*). >

3) Ueber die Abstammung s. die Hauptstelle Herodot. I. 105;
über die Vorstellungsart He i n r i c h  Hermaphrodjtorum 
origines et caussae Sect. III. Uebrigens wird weiter un
ten ein ¡VIehreres von ihm bemerkt werden. 4

4) Hesycb. s. v. Der Name ist zweifelhaft; aber die Aende-
rung des Sa 1 m a s i u s Exercitt. Plin. p. 24S. ist zu ge
wagt, vgl. J a b i o n s k i  de ling. Lycaon. Upuscc. p. 61.



Driitcns. W ie nun jenes Doppelgeschlecht oft in 
Einer Person vereinigterscheint, so verschwindet hin
wieder auch bei der Zweiheit der Personen die eine der
selben manchmal im Volksdienste. .Sie tritt in den Hin
tergrund zurück, und es wird oft blos das weibliche 
Principium gefeiert, doch oft mit helleren oder dunk
leren Beziehungen auf ein männliches. — W ie nun der
gleichen Cuite, eingeführt in die Reihe der Griechischen 
Theogonie, sich mehr und mehr verändern lassen mufs- 
te n , und darüber ihre alte Bedeutsamkeit häufig ganz 
einbüfsten , davon wird in der Folge bei diesen einzel
nen Gottheiten selbst die Rede seyn.

Hier blicken wir auf Aegypten zurück , und fragen, 
wie sich diese Asiatischen Grundbegriffe und Combina- 
tionen zu den genannten grofsen Gottheiten jenes Lan
des verhalten. Merken wir vorerst auf die Na me n .  
W enn wir ihre Reihe durchlaufen: Moloch, Adon, Bel 
(Baal), Baltis , Beisamen (O rearía ), Astarte (Astaroth), 
Mylitta, Alitta, Lilith, Ma, Amraar,  Mitra 5 6) ,  und wie 
sie alle heifsen mögen, so bietet uns dies den ersten Ver
gleichungspunkt dar. W ir wollen hier nicht dabei ver
weilen, dais mehrere dieser Namen mit den Namen hei
liger Wesen des oberen Asiens zusammenfallen *>). Auch 
wollen wir hier nicht wiederholen , was neulich ein 
sprachgelehrter Forscher erinnert ha t, dais mehrere 
dieser Namen aus Phöniciscber Tradition durch Celtibe-

5) S. die tlauptstelle des Herodotus I. 13t. verbunden mit
Se i de nus  de DiisSyris, besonders Syntagma II. Wenn 
aber Seiden dort 'AXittu aus Herodot. III. 8. in 'AXiXär 
ändern will, so widersprechen alle Handschriften; nur 
Eine haC'AA/rra mit starkem.Hauchlaute, s. Schweighäus. 
Var. Lect. zur angeführten Stelle.

6) So z. B. die Herodoteische Mirjz, wovon wir schon hin
länglich im 1. Th. £. ä. p. 723 If. gehandelt haben.
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rische Colonien selbst bis in den Norden von Europa 
hin fortgepflanzt worden seyn könnten 7). Es ist liier 
blos unser Zweck, auf’die Hauptbegriffe aufmerksam zu 
marken , die in diesen Asiatischen Götternamen eine Ver
gleichung mit den Aegyptischen zulassen. Es treten 
hauptsächlich drei Ideen hervor: die der N a c h t  und 
aias damit im bleibenden Sprachgebrauch , selbst bei 
Griechischen Dichtern noch, zusammenfallt, ■ des Mo n 
d e s ;  die Idee der H e r r s c h a f t  and die der M u t t e r  
und G e b ü h r e  r i n .  Alle diese Beziehungen linden sich 
in den P riester- und Nationalgottheiten Aegyptens wie
der. W ie oft auf Osiris und nachher auf Serapis als auf 
den grofsen Herrscher und König, so wie auf Isis als 
d'e königliche Herrscherin hingewiesen werde , bedarf 
keiner besonderen Bemerkung. Auch ist dieser Begriff 
unter die allgemeinen zu rechnen, die sich in den mei
sten Nationalcultcn finden. Dafs aber, wie oben (Th. I. 
p. 519 ) bemerkt worden , jenes oberste Wesen der Ae
gyptischen Priestertheologic, A t h o r  , höchstwahrschein
lich Na c h t  keifst , verdient eben so wohl Aufmerksam
keit, als dafs in dem Namen I s i s  der Grundbegriff der 
F ü l l e  gefunden wurde; so „wie man in dem Aegypti
schen Namen des Planeten Mars:  "Eprwui, die Bedeu
tung d e s B e s a a m e r s  fand 8). Besonders bemerkens
wert}! ist aber die Nachricht des P l u t a r c h u s  9) , dafs

7) Vergl. P. E. M ü l l e r s  antiquarische Untersuchung über 
die ohnweit Tondern gefundenen goldenen Hörner p.65fT.

S) II ug (über den Mythus der alten Völker p.130. vergl.90.) 
findet dagegen in diesem Namen ein blofses Beiwort des 
Typhon , und erklärtes ans dem Arabisch-Koptischen 
durch: U r h e b e r  de r  D ü r r e ,  de r  A u s t r o c k 
nung.  Vergl. auch Jabionski Voce. Aegyptt. p. 71.

9) De Isid. et Osirid. p. 374. p. 531 Wyltenb. vergl. 3f>8. p. 
5US sq, mit Jablonski's Erläuterung in den Voce. p. 151.
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Isis bei «len Aegypliern bestimmt einen Namen führte, 
der in W urzel und Bedeutung mit jenem dritten Punkte 
zusammentrifft. Sie biefs MuriSä, die M u t t e r ;  womit 
noch die andere Bemerkung desselben Schriftstellers zu 
verbinden is t , dafs bei demselben Volke auch der Mond  
den Namen W e l t m u t t e r  führte. Hier bedarf es doch 
wohl keiner ausführlichen Deduction, um die Parallelen 
nachzuweisen, die sieh hier von selbst darbieten. Von 
selbst wird ein Jeder an die Phrygische M a erinnert, die 
man eben damit als die g r o f s t  M u t t e r ,  als die g u t e  
M u t t e r  v o m  G e b i r g e  bezeichnete, an jene Mylitta 
und Alitta , an jene Lilitli und ysiereipa , an die magna 
m ater, kurz an alle die Mittel - und Vorderasiatischen 
W esen, wobei der Begriff der M u t t e r  vorherrscht, 
der denn durch die Griechischen Beligionen bis nach 
Latium und bis zu jener Na t io der Ardeaten fortgepllanzt 
worden.

Nun müssen wir noch der Grundbegriffe und ihrer 
Combinationen gedenken. W ir bemerkten oben, wie, 
nach dem Zeugnifs der ältesten Denkmale, in dem Ae- 
gyptischen Nationaldienste Isis zuerst als grofse Göttin 
hervortritt, während Osiris noch als menschlicher Wolil-

Ueber die Phrygische M i s. Fragmin. Illstorr. grr. an- 
tiqq. p. 07. Hier kommt es uns darauf an, das Mi yü, 
M u tte  t E r d e ,  beim Aeschylus Snpplic. 890. 899 SchUiz. 
mit V a l c k e n a e r s  Bemerkung zu Theocriti Adoniaz. 
p. 380. ß. C. zu bemerken. Die N a t i o (oder N a s c i o ? ) 
macht uns Ci c e r o bekannt, de N. D. 11t. 18. pag. 569 
unserer Ausg. , wo wir auch einige Nachweisungen gege
ben haben. Wir werden in dem Capitel von den Kabi- 
ren , worunter auch ein â texeferof und eine ¿jioV.sfira er
wähn! werden , d. h. ein grofser Erzeuger und eine grofse 
Mutter, nach der Erklärung, die Z o e g a  Bassirilievi 
p. 9. aus der Aegyptischen Sprache versucht hat, diese 
Begriffe wieder finden.
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tliä'ter im Hintergründe jenes alten Tempelcultus steht, 
und wie darauf Osiris , nach vollendetem Leiden und 
Tode auf Erden für die Menschheit, die höchste Ehre 
mit dem weiblichen Götterwesen im öffentlichen Cultus 
theilt. Also: ein allmählig sich bildender Dualismus in 
getrennten Personen , und das weibliche Principium zu
erst vorherrschend.

Sodann kennt ja auch die Aegyptische Festfeier im 
öffentlichen Dienste jenen Dualismus , der sich in allen 
diesen Mittel - und Vorderasiatischen Gülten findet. .So 
wie der Syrer und Phönicier bei seinem Thammuzfeste 
und der Phrygier bei der Gybelenfeier zwei wesentliche 
Theiie hat ,  eine Klageperiode, mit allen Zeichen der 
Trauer um den verlornen Gott, und Freudentage, nach 
dem Wiederfinden des G ottes, eben so ist ja jenes Ver
lieren und Wiederfinden und deren Ausdruck , Trauer 
und F reude, die Grundlage der öffentlichen Osirisfeier 
(s. Th. I. p. 277 ff.)

Aber auch jene specielle Beziehung , die in das 
weibliche W esen , neben den passiven , auch active, 
männliche Kräfte legt, war der Aegyptischen Religion 
bekannt. Nach P l u t a r c h u s  ,0) vereinigte sich Osiris 
im Frühling mit dem Monde, befruchtete ihn,  und die
ser verbreitete alsdann die Fruchtbarkeit durch die Luft, 
befruchtete die zeugenden Keime, welche die gesammtc 
Vegetation in Thätigkeit versetzten (s. Tb. I. p. 289. 290.). 
Dieselbe Vorstellung hatten auch die P e rse r, wenigstens 
nach dem Zendavesta J1_). Hier erscheint also, wie in 
der Aegyptischen Isis, der Mond in einem doppelten 
Veihältnifs, in einem passiven zum besaainenden Stier 
oder zur schwängernde» Sonne, und in einem activen 10 11

10) de Jsiil. et Osirid. p. 363.
11) S. Symbold; Th. f. p. 746.
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zur empfangenden und geschwängerten Erde ,2). Dafs 
in diesem Doppel verein nun der Keim zu einer dreifachen 
Symbolik gegeben war ,  wollen wir vorläufig blos mit 
Einem W orte bemerken : Zog man den Begriff des Männ
lichen hgrvor, so war ein Deus mas als herrschender 
Naturgott gegeben, im entgegengesetzten Falle eine All- 
mutter , eine Naturbeherrscherin und Beschliefserin. 
Die Verbindung beider Eigenschaften in Einem Wesen 
erzeugte androg)irische Vorstellungen und Attribute l3),

12) Daher die Vorderasiatischen Ideen von einem Deus L u- 
n u s (i M>jv) auf Münzen (vergl. die Vorstellung auf un
serer Tafel III. nr. 2, worauf wir zurückkommen werden) 
und andern Denkmalen. Die Dea Luna als eigene Gott
heit kommt bis in die späteste Zeit auf Inschriften vor, 
z. B. auf einer neulich zu Mainz gefundenen vom Jahre, 
276 nach Christi Geburt, welche L e h n e  in einer gründ
lichen Abhandlung über das alle Mainz im Rheinischen 
Archiv von Vogt und Weitzel II. p. 139. zuerst bekannt 
gemacht hat.

13) Diese Verbindung oder Verschmelzung des männlichen 
und weiblichen Princips in Einer Person wurde aufser 
Anderem, was wir im Verfolg bemerken werden, auch 
durch Namen anschaulich gemacht. Sie wurde oft durch 
ein und dasselbe Wort angedeutet mittelst einer angehäng
ten Beugung. So schufen sich diePhönicier aus Baal oder 
Bel auch eine weibliche Gottheit Ba a l o t h ,  Baal t i s ,  
Bel t i s .  Eusebius in der Praepar. Evang. I. 10. p. 38. 
änfr. ed. Colon, gedenkt derselben mit der Bemerkung, 
dafs sie auch' Dione (A iw' vij.) hiefs; und auf Münzen 
zeigen sich davon wirklich Spuren; vergl. Vaillant numism. 
Imperat. colon. et municip. pag. 1-'|0. Ferner veränderte 
man, je nachdem man das männliche oder weibliche W e
sen bezeichnen wollte , im Griechischen nur den Artikel. 
So kommt z. B. in den LXX roü BazA. und rfj B«zA vorj 
s. Biel  Thesaur. s. v. und Beyer zu Seiden de Diis Sy- 
ris p. 137. 264. Die verschiedenen Erklärungen der Aus
leger von Pauli Epist. ad Roman. XI. 4, wo BzaX
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und wir finden liier Hermaphroditen auf ähnliche Weise, 
wie wir dieselben bereits in andern Religionen des Alter- 
thums ( s. oben Th. I. p. i/fi. 583 ff.) gefunden haben ; 
wobei wir jedoch die Remerluing beifügen , dafs jenen 
im Hermaphroditus niedergelegten höheren Theologu- 
menen von Allgenugsamheit u. s. w ., die sich auch in 
den Chaldaiscben und andern Asiatischen Kosmogonien 
wiederfinden, in dem V o 1 h s d i e  n s t e des vorderen 
und mittleren Asiens die niedere Bedeutung einer V e r 
b i n d u n g  d e r  a c t i v c n  u n d  p a s s i v e n  Z e u g u n g s -  
l t r a f t ,  p h y s i s c h  g e f a f s t ,  beigelcgt wurde.

§. 2.

E in  B l i c h  a u f  M i t t e l -  u n d  V o r d e r a s i e n .

Die Religionen des oberen und mittleren Asiens 
fanden früh in den vorderen Ländern dieses Erdtheils 
Eingang. Voiderasien, S )rien , Judäa und Phönicien 
mit inbegriffen, war die alte H eer- und Ilandelsstrafse 
der herrschenden hinteren Völker und oft auf längere 
Zeit ihre Wohnung und lloflager. Erst machten die 
Assyrer diese Länder zum Ziel ihrer luiegerischen Un
ternehmungen, und schleppten ganze Völker oder doch 
deren Edelste in die oberen Länder weg. Dann wurden 
mit dem Wechsel der Herrschaft in O ber- und Mittel
asien, unter den Assyrern, Babyloniern, Medern und 
Persern , Colonisten aus jenen Gegenden herunter ge
bracht, und mit ihnen Oberasiatische od er, wie man sie 
nannte, Assyrische, Modische Sitten und Glaubensfor
men. Es folgte die Persische Oberherrschaft, und Sa-

Steht, gehören aber nicht hierher. — Dafs auch die Grie
chische Sprache in ihrem 'Atŷ oSiroc, (wovon weiter unten) 
und andern Benennungen aus diesem Kreise jener Sitte, 
folgte, ist bekannt.



Irapenhöfe mit zahlreichen Heeren liefsen sieh ordent
lich in Illeinasien nieder. Endlich geschah die grofse 
Erschütterung von Europa her, es folgten die auf lange Zeit 
gegründeten Griechischen Königsdynastien, und, mit ihrem 
Untergang, die Standquartiere Römischer Heere in Klein
asien, Syrien und in der Nachbarschaft. Dazu harnen 
von alten Zeiten her die mannigfaltigen Einflüsse des 
Welthandels , der durch diese Länder verschiedene 
Wege hatte, sowohl vom Euphrat her ,  aus den Ebenen 
Mittelasiens, als auch von den Caucasischen Hochländex’n 
durch Armenien und durch die andern nördlichen Pro
vinzen. liier in Vorderasien war der grofse Marht aul
geschlagen für den Asiatischen Sklavenhandel, wie für 
die Assyrischen, Babylonischen und somit selbst auch 
für die Indischen W aaren , und die Phönicicr hatten die
sen Welthandel gegründet.

Daher jene Vielheit und Mischung der Sprachen, 
die Strabo zu Anfang des zwölften Buchs in Kleinasien 
nachweiset. Daher auch die Vielheit der Religionen 
und Gülte , die sich hier so wunderbar und seltsam in 
einander verwebten, Gleichwohl zieht ein grofscr 
Faden durch dieses ganze Gewebe durch, der ,  im Prie
stersystem wie im Volksdienst, den näheren Orient mit 
dem ferneren, Phönicien, Jonien , Lydien u. s. w. mit 
Babvlon und Assyrien zusammenknüpft. Diesen , der 
Grundlage nach und im W esentlichen, E i n e n  grofsen 
Götterdienst der V order- und Mittelasiaten wollen wir 
nun zunächst überblicken. Die Hauptsätze der i n n e r e n  
Betrachtung haben wir in Verbindung mit Aegyplischen 
Religionsbegrifl’en im nächst vorhergehenden Paragra
phen vorausgeschickt. Hier sind nun noch die Haupt- 
institute dieses Theils von Asien historisch und gleichsam 
an Ort und Stelle selbst zu bemerken.



1B

3.

I l e l i g i o n  d e r  P h ö n i c i e r .

Zuerst P h ö n i c i e n ,  d. h. im weiteren Sinne bei 
den Alten : Alles Land von den Syrischen Engpässen 
(Pylae) bis nach Pelusium in Aegypten hinab; im enge
ren Sinne dagegen , im Süden bis zum Berge Carmel 
und zur Stadt Ptolemais. Seine Bewohner wanderten 
vom rothen 3Ieere her (Herodot. I. i. VII. 89. ) ,  das 
he ils t, nach der sichersten Auslegung, vom Persischen 
Meerbusen über den Euphrat und über den sogenannten 
Assyrischen, wahrscheinlich Serbonidischen See in

I I) Stralio XI. p H31 Almel. p. 462 sqq. Tzsch. cf. Posido- 
nii Ktliqq. p 112 »q. ed. Baku. Justin. XVIII. 3. Ich 
begnüge mich hier einige Hauptstellen Uber die ersten 
Wohnsitze und nachherigcn Wanderungen der Phönicier 
anzuführen. Das Ausführlichere tnufs den Herodotei- 
sehen Abhandlungen Vorbehalten bleiben. Hier nur noch 
einige Nachvveisungen für diejenigen Leser, die weitere 
Belehrung suchen : Bochart Geogr. sacra part. II. cap. 
43. Paber in der Biblioth. Hagana nov. Class. V. 1. p. 
46 sqq. p. 65. verbunden mit Gesner de Phoenicum na- 
vigatt. p. 424. (am Orpheus) und Schöuemann de Geo
graph. Argonautt. p. 24. Bei der Bestimmung des ersten 
Wohnsitzes macht bekanntlich der Ausdruck: Er v -  
t h r ä i s c h r s  M e e r  Schwierigkeit, und man fragte, ob 
die alten Sidonier atn P e r s i s c h e n  M e e r b u s e n  
gewohnt hätten (au rtjj v.oAthu Strabo a. a. O.).
Einen andern, vielleicht älteren Namen für diesen Meer
busen gewinnen wir jezt aus dem Itinerarium Alexandri 
§. HO. Mediolani 1817. ed. Maio : „Ipsa (India) vero ex- 
trinsecus ubique Oceano munitur , interflno mari Hi p-  
pa l o  (cod. Hipallo; aber s. Plin. II. N. VI. 23. pag. 327 
Harduin ), cuj us  s i nus  P e r s a s  i n c 1 u d i t ." Dieses 
Hippalische Meer oder vielmehr einen Busen desselben, 
den P e r s i s c h e n ,  hat man nun bei den Wohnsitzen 
der ältesten Phönicier vermuthlicli zu denken — ein Satz,



das schmale gebirgige Küstenland ein, das vom Miftel- 
meere bespült wird,  und das ihnen in grauer Vorzeit 
schon Anlafs gab, den ferneren Occident mit dem ent
legensten Morgenlande auf ihren grofsen Handelszügen 
zu verbinden Im Orient konnten sie früher als viele 
andere Völker die Beligionsw eisheit aus der Quelle schö
pfen. Doch verräth ihre Kosmogonie und Götterlehre 
zunächst die gröfseste Verwandtschaft mit der Aegypti- 
schen und Chaldäischen. In Betreff der Nachrichten 
davon sind wir aber noch übler beratlien, als selbst bei 
Aegypten. Dort konnten wir doch noch mehrere Grie
chische Schriftsteller befragen, zum Theil aus ziemlich 
alter Zeit ; liier aber iliefst Alles aus einer einzigen, 
noch dazu getrübten Quelle Der Referent stellt an

der bei der Pliünicischen Religion noch zu weiteren For
schungen und Schlüssen führen kann. 15 16

15) Hiernach liefse sich auch die Verwandtschaft der E b r ä i -  
s e h e n  und P h ö n i c i s c h e n  oder K a n a n i t i s c h e n  
Sprache, die nach den neueren Untersuchungen, beson
ders von Heller mann (Versuch einer Erklärung der Pu- 
nisehen Stellen im Poenulus des Plautus, drei Programme, 
Berlin 1808. vergl. besonders I. p. 5 sqq. und III. p. 5 
sq .), vielmehr fü r e i ne  und d i e s e l be  ausgegeben 
wird , desto leichter erklären , wenn man annimmt, dafs 
beide Nationen, Ebräer und Phönicier, ursprünglich 
e in  Vol k ge we s e n  s e ye n  (vergl. Bell ermann I. 9-)r 
welches am Persischen Meerbusen, am Euphrat, in 
Mesopotamien und Cbaldäa gewohnt, und zu dem auch 
Abraham gehört habe. So haben wir weder nöthig,, Wan
derungen Abrahams oder seiner Vorfahren aus Arabien 
nach Ur oder Cbaldäa, noch der Phönicier aus Cbaldäa 
nach Arabien und so fort anzunehmen. S. Bellc-rmann 
I. p. 10, der dies unentschieden läfst, und Beck Anleit, 
zur Kenntnifs der WeltGesch. I. 1. p. 258. Vergl. auch 
die vorhergehende Anmerkung.

16) Die (Quellen für die Phönicische Religion und Symbolik



die Spitze der Phönicischen Historie 1!') einen göttlichen 
Gesetzgeber und Geschichtschreiber: Taaut (Tbotto;), 
denselben, den die Aegyptier Thoth und Hermes nen
nen. Dieser steht dem Phönicischen K r o n o s  (wie die 
Griechen diesen höchsten Landesgott der Phönicier nen
nen) ebenso zur Seite, wie in Aegypten Thoth (Hermes) 
dem Osiris; er steht als eine verkörperte Intelligenz 
neben dem ins Fleisch gekommenen grofsen Volksgott. 
Als Kronos nach Süden zog , so überliefs er dem Taaut 
die Regierung des A ägyptischen Landes. Dieser, der 
Erfinder aller Schrift und Wissenschaft, liefs das Gesetz 
von den sieben Kindern desSydek, den Kabiren, und 
von ihrem Bruder Ashlepius auf heiligen Tafeln nieder
schreiben. Der ex’ste Phönicier, der es empfing, war 
der Sohn Tbabions. Dieser gab jener heiligen Geschichte 
der Vorwelt eine allegorische Deutung , überlieferte sie 
den Propheten und Vorstehern der Mysterien, die sie in 
ähnlicher Bedeutung erklärten und fortpflanzten. So 
kam sie an Isiris, der zum Phönicischen Alphabet noch 
drei Buchstaben erfand. Aus den Hüllen der Allegorie 
zogen lange nachher der Gott Surmo-Bel und die Göt
tin Thuro jene heilige Geschichte wieder ans Licht her
vor ,  von denen sie zuletzt die menschlichen Geschicht
schreiber Mochus, Theodotus und Hypsikrates empfingen. 
Dieser so forlgepilanzten alten W eisheit des Taaut wid-

sind jezt durch die seit einiger Zeit heraijsgegebenen und 
genau beschriebenen P h ö n i c i s c h e n  Mü n z e n  be
deutend vermehrt worden. S. Bellermänn Bemerkungen 
über Phönicische und Punische Münzen, Berlin 1SI2 — 
lt>t6. Vier Stücke , worin in Allein 70 Münzen beschrie
ben und erklärt sind. Die vollständige Literatur giebt 
Beck a. a. O. p. 255. an.

17) Euseb. Praepar. Evang. I. 9. p. 31 sq. 10. p. 34. p. 39 
ed. Colon.
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mete nun Sanchuniathon (d. i. Freund der W ahrheit), 
aus Berytus in Phönicien, den aufmerksamsten Fleifs, 
Wobei er sich des Unterrichts des Priesters Jerambalus 
zu erfreuen hatte. Die Frucht seiuer Bemühungen war 
die Historie der Vorzeit, die er in einem grofsen W erlte 
riederlegte. Fin so hohes Lob legt der Griechische 
Uebersetzer Philo aus Byblus dem Originalwerhe des 
Sanchuniathon bei, das er in neun Bücher eingetheilt 
halte , und der Griechische Philosoph Porpliyrius brauchte 
zuletzt diese Nachrichten als Waffe gegen das Christen
thum , aus dessen viertem Buche gegen die Christen sie 
endlich der gelehrte Eusebius (Praepar. Evang. üb. I. 
cap. 10.) zum entgegengesetzten Zwecke miltheilt; so 
dafs wir erst durch die vierte lland uns im Besitze der 
Tiümmer Phonjcischer Mythologie und Urgeschichte be
finden. Sanchuniathon lebte gegen ia5o Jahre vor Chr. 
Geb. Schon die spätere Uebertragung seines W erkes 
ins Griechische mufste manchen Zug verändern, und 
Philo als Uebersetzer konnte sich auch eigenmächtig 
manche V eränderungen erlaubt haben; wenigstens mufste 
er wohl Einiges in einem andern Sinne auffassen. W ar 
er vielleicht von demselben pragmatisirenden Geiste er
griffen , wie manche Griechen , z. B. der Milesier Diony
sius,  Diodorus von Sicilien in andern Theilen der alten 
Mythologie , so könnte ein guter Theil der historischen 
W endung, die durch die ganze Phönicische Kosmogonie 
zieht, wohl allein von ihm herrühren. Dagegen ist vie
les Andere der Alt den alt-orientalischen Traditionen 
zu ähnlich, als dafs es für späteren Zusatz gelten könnte. 
Ueberhaupt ist unter solchen Umständen die grofse Ver
schiedenheit in der W ürdigung jener Fragmente sehr 
begreiflich. Und diese Divergenz hönnte in der That 
auch nicht gröfser gedacht werden. W ährend Grotius 
und Andere in ihnen eine grofse Einstimmung mit der 
Mosaischen Urkunde finden, sehen Cumb.erland und
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Mosheim in dem Ganzen hlos eine absichtliche Empfeh
lung der Aegyptischcn und Phönicischen Idololatrie, 
und man will überall nur spätere Stoische Sätze finden, 
mit Phönicischen Namen ausgeschmückt 'S). Zur Unter
stützung der ersteren Meinung wurde die Uebereinstim- 
mung oder Aehniichkeit mit biblischen Namen benutzt, 
und in jenem Mochus, der, nach der Sage, vor dem 
Trojanischen Kriege schon die alte W eisheit der Phöni- 
cier niederschrieb, erkannte man den Ebräischen Ge
schichtschreiber Moses i<J).

18) Die Momente dieses Streites giebt in der Kürze Fab ri - 
c i us  (Biblioth. gr. I. pag. 322 ed. Harles.) und der ge
lehrte Beck in den Anmerkungen daselbst und in der 
Anleit, zur Kenntn. d. Weltgesch. I. 1. p. 256 f.

19) Da der Name jenes alten Phönicischen Historikers bald
> bald Mtlyo; , bald Mccyo; heifst, so wählte man, 

um die Identität mit Al o s e s zu erweisen, die letzte 
Schreibart, welche jedoch auch Andere vorzogen, die 
nur an einen P h ö n i c i s c h e n  Mann und Namen dach
ten; s. Mosheim zu Cudworth Systems intell. Tom. i, 
p. 14. Doch vermuthet Fabricius zum Sextus Empir. p. 
621. mit gutem Grunde, dafs diese Schreibung ihren Ur
sprung jener Hypothese selbst zu verdanken habe , und 
zieht die allenthalben von den besseren Handschriften 
bestätigte Form Aldys; vor. Dieser Mochus wird von 
den Alten (Tzschucke ad Strab. XVI. Tom. VI. p. 3)0.) 
Erfinder der Atomistik genannt. Dies batte der Stoiker 
Posidonius behauptet (s. Posidonii Rhodii Reliquins doc- 
trinae pag. 177 sq. ed. Bake), und zum Tlieil auch des
wegen sucliten ejuige Neuere in dem ganzen Phönicischen 
System, wie es fragmentarisch hei Eusthius steht, eine 
blo'fse materialistische Atomistik. Alosheim a. a. O. 
möchte dagegen den Geschichtschreiber Mochus und den 
Philosophen lieber füi zwei verschiedene Personen hal
ten. Es ist aber gar nicht im Geiste des früheren Alter- 
thums , das Geschäft des Geschichtschreibers von der 
Religionslehre und Philosophie zu trennen. Jene Kosmo-
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P h ö n i c i s c h e K o s m o g o n i e ,

Absichtlich verweilten wir bei dieser Geschichte der 
Phönicischen Religionsurhunden, um einerseits den 
Geist zu erratheil, in dem sic geschrieben und auf'ge- 
l’afst wurden, andrerseits den Grad ihrer Authenticitiit, 
den sie in unserm Urtheile haben hünnen, zu bestimmen. 
Als ein göttliches W ort erscheint diese Kosmogonie in 
jener Tradition ; als eiu W o rt, das zuerst von der höch
sten Intelligenz selbst gedacht und gesprochen worden, 
dann auf ihr Geheis von den grofsen Planctengöttern 
mit Slerncnschrift geschrieben durch die niederen Gott
heiten herab auf die Erde steigt, aber auch hier erst 
noch lange ein Mysterium der höheren Gaste bleibt, bis 
es vollends unter die Menschen kommt. Also eine ali- 
gestufte Incarnation des Gesetzes, so wie die Gottheit 
durch eine Reihe von Incarnationen sich den Menschen 
offenbarte. Eben so wèrden die Indischen Yeda’s erst 
durch den ins Fleisch gekommenen Brahma aus der Him
melssprache in den menschlichen Dialect übersetzt. — 
W as nun den Inhalt jener Kosmogonie betrifft, wer 
wird wollt in der Ar t ,  wie w i r  sie haben, die reine 
Urkunde zu Jesen glauben? Aber die Grundlage, die 
Hauptideen 20) haben die gelehrtesten Forscher auch der

gonien enthielten die ganze älteste Weltansicht in jeglicher 
Beziehung. — Sanciiuniathon oder Sanchpniaihon (,Xay- 
yui'jilBtuv s. Aihenäus III. p. 126 und daselbst t'.asaubo- 
lius p. 377 ed. Scliweigh.) schrieb nach dem Text des 
Eusebius ein W erk, das Philo inTieun Bücher tbeilte. 
Porphyrius de Abstin. p. 201 ed. Rhoer. nennt, was ich 
sonst nicht bemerkt linde , nur acht. Es mufs also in 
einer der beiden Stellen ein Fehler liegen.

20) Dies ist Hey n e ’s Meinung in der deutschen Ueber- 
setzung der Abhandlung der Akademie der Inschriften I.

II. '---  2
ff WTirJW B *
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neuesten Zeit für alt, für ursprünglich Phöriicisch ge
halten. Darauf leitete sie schon der Geist der Mosaischen 
Genesis, mehr aber noch die Aufmerksamkeit auf die 
Kosmogonicn anderer V ölker, besonders der Aegyptier, 
Chaldäer, so weit auch diese noch in Fragmenten über
liefert sind. Seitdem hat die Auffindung Indischer und 
Persischer Religionsurhunden noch mehr Vergleichungs- 
punhte dargeboten , und diese Vergleichung fällt durch
aus zu Gunsten der G r u n d i d e e n  der Phönicischert 
Theorie bei Eusebius und Damascius aus. Dadurch hat 
sich die Uebereinstimmung dieser Vorderasiatischen Sy
steme mit den Oberasiatischen Pieligionen , und , was 
die wesentlichsten Punkte betrifft, die Einheit der mythi- 
sehen Anschauungen der alten Indier, P erser, Aegyp- 
tie r, Phönicier und anderer V ölker21) bewähret.

$• 5.
F  o r t s e t z u n g .

Ein genaues Eingehen ins Einzelne dieser weit aus
gesponnenen Phünicischen Kosmogonie würde uns zu 
weit von unserm Ziele entfernen. W ir heben nur einige 
Momente aus , welche mit dem a l l g e m e i n e n  C u 11 u s 
V o r d e r - u n d  M i t t e l a s i e n s  Zusammenhängen, und 
auf die G r i e c h i s c h e  R e l i g i o n  und M y s t e r i e n  
ein wirken. Chronos, das Verlangen (jrriSos 22) mu] j ei. 
Nebel sind die drei obersten Principien aller

p. 24t) ff., wo die gewagteren Ideen von Mignot und An
deren vorsichtig berichtigt werden.

21) Resultat der eben so gelehrten als genialischen Unter
suchungen von G ö r r e s  in der Mythengeschichte der 
Asiatischen Well II. p. 464. 22

22) S. S c h e l l i n g  über die Gottheiten von Samothrace p. 
13. 5ü ff.
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Dinge nach den Sidoniern; sodann entstanden aus der 
Vermischung von Potlios und Homichle: der Aether und 
die Aura,  und aus diesen wieder ein Ey 23). Bei Eusebius 
■wird der geistige Hauch (der erste Odern, xo'Kniot) 
und die Urnaeht (^aat>) als der Anfang aller Dinge* ge
setzt 2i). Auch kennt diese Urkunde: p<ar, den Ur-

23) Damascius de principiis , in J. d ir . Wolf Anecdot. gr. 
III. p. 23p sq. Man vergl auch Gutberiet de düs Cabi
ris, in Po l e n !  Supplement, zum Thesaurus Antiqq. 
Graecc. et Romin. II. p. S ¡0. Ich lese beim Damascius 
als» für uitcj. Man vergl. dort p. 260.

24) Eusebii Praepar. Evang. I. 10 p. 33 sq. Die Worte der
Urkunde lauten daselbst p. 34. B. so: sn-cc Cp̂e-i ytyi'.Zj- 
tr5'/i svt reu Kckirij. üvcuou, v.jt ytnamuc, aurov Bujj , rsOro ¿i 
vv/.tz spjMjveusiv , Aitö'aa v.ai lĵ wroyovov S’Jvjtcvc, , outuj
v.aAou/asveû . Nach Bochart ist KoAtin vox oris d< i , die 
Stimme aus Gottes Munde, n’"'S"5’p. Dies witre dem 
Enohe - verihe (Honover' des Zendavesta sehr ähnlich. 
"Weil in der Urkunde Buzv durch das Wort vjiira , die 
N a c h t ,  erklärt wird, so schlägt derselbe Gelehrte (de 
Colonn. Phoenicc. II. 2. p. 706.) vor, Baaar zu schrei
ben. In dieser Na c h t  hätten wir mithin dasselbe Prin- 
cip, was die Aegvptischen Religionen durch Athor (s. Th. I. 
p.519.), und diese und die Asiatischen, wie auch die Grie
chischen und Römischen , durch ßuto, Leto, Untoua be
zeichnen ( s. Th. I. pag. ,192 f. Not. 153.). Jene ken
nen aber auch ein irvtZ/j-a und ein dfjaJäs; , ein Pi incip Luft, 
unter den kosmogonischen Potenzen (s. ebendaselbst). 
Dieses hat also seine bestätigenden Vergleirhungspunkte, 
wenn gleich in der Phönicischen Kosmogonie die Armie
rung des Bochart Manchen etwas zu gewagt Vorkommen will, 
weil Baau dem mh der Genesis (I. 2. wüs t ,  1 e e r) ähn
licher sey. Aber die vag , N a c h t ,  beim Eusebius steht 
doch bestimmt als Erklärung von Bum in der Urkunde. 
Uebrigens Uberlassen wir die Vergleichungen dieser und 
ähnlicher Kosmogonien mit der biblischen billig Andern, 
da wir die Ebräische Religion in unsern Kreis nicht mit 
begreifen. Wer einen der neuesten Versuche der Art
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schlämm. Hieraus alle Thiere , erst vernunftlos , dann 
geistig, auch Sonne, Mond und Sterne. Der erste Odern 
(Kolpia) und die Nacht (Baau) brachten hervor den 
Erstgebornen (Protogonos) und den Acon. Daraus wur- 
den geboren Genos und Gcnea (Generation und Gat
tung) ; daraus L ieh t, F e u e r, Flamme; daraus Ilasius, 
Libanus und Antilibanus (die Gebirge), un(f in weiterer 
Folge Sydeli (Sydyh) und die Kabiren ; Blitz und Don
ner auch , durch dessen Schall die wirhlichen Thiere ge
rech t aus der Mot aufsprungen, Land- und Scethiere.

In diesem Systeme zeigt sieh eine in Hauptsätzen 
nachweisliche Uehereinstimmung mit dem Aegyptischen. 
Auch dort wurde Geist und Materie, beide unerschaflf’en, 
in Gott gesetzt. Auch in einzelnen W orten konnte die 
Aehnüchkeit bemerkt werden, wie in Mot ®), welchen 
Namen die Aegyptier im höheren Sinne ihrer Isis gaben 
(Th. 1. p. 5ii).). Doch wichtiger ist die Aehnüchkeit in 
der Folge der intelligibeln Potenzen und in den Incar- 
nationen. So scheint der Protogonos des Phönicischen 
Systems mit dem Aegyptischen K n c p h ,  dein Schlangen
gott und Agathodämon , zusammenznfallen, so wie Lhu- 
sorus, der EröH'ner, bei Daniascius mit dem P h t h a s  
der Aegyptier, der das F.y der W elt zertheilt, aus des
sen einer Hälfte der Himmel, aus der andern die Erde

kennen lernen will , mufs folgendes Ruch Einsehen : L'An- 
liipiae dévoilée au moins dt; la Genèse par Ch. R. Gos
selin , vierte Ausg. Paris 1 SI7. besonders p. 57 sqq., wo 
Sanchuniuthon’s , Honier’s und Hesiod’s kosmogonische 
Fragmente ans der Genesis ihr Licht erhalten sollen.

2 Sj G ö r re s  p. 45Î der Mythengeschichte erinnert an die 
Motta des Menu, und weiset mehrere Uébereinstimmun- 
geu mit der Indischen Kosmogonie nach. Was z. B. 
liier Einigung zwischen Geist und Chaos ist, ist im Indi
schen bysteme Maja , Liebe j s. oben Th. I. p. Sy2 f.



entsteht. So wie aber in Aegypten aus den Kreisen der 
Théogonie einzelne Gottheiten liervortreton in den öf- 
f entliehen Dienst und als örtliche Tetnpelgötter, so auch 
im Phonicischen , nur hier freilich zum 1 heil blos mit 
hellenisirten Namen. U r a n u s ,  helfst es nämlich im 
Verfolg, beschlief seine Schwester Gaea (dieErde), und 
zeugte mit: ihr den Ilus oder Kronus,  den Raetylus, mit 
ändern Frauen aber viele andere Kinder, den Dagon, 
auch Siton genannt,  und den Atlas. Darauf wird Ura
nus,  der seine Kinder morden wollte, von Kronus ent
thront, und dem hohen, hingen Kronus steht bei diesem 
Allem Hermes als Hathgeber und Onha (Athene) zur 
Seite. Im Besitze des väterlichen Reiches nimmt Kro
nus der Reihe nach seine Schwestern Astarte, Rhea, 
Dionc zu Gattinnen, und erzeugt, besonders mit der 
ersteren , viele Rinder: Kronus den zweiten, wie der 
Vater genannt, Zeus, Relus, Apollo, Typhon, Nereus, 
des Pontus Vater. Der Halbbruder des Kronus, Dema- 
roon, den Uranus mit einer Beischläferin erzeugt hatte, 
zeugt den Melharth ( MeXizapSoc) ,  der auch Herahles 
heilst. Bronns aher tritt nun als der höchste Götter- 
hünig vor allen übrigen hervor. E r waltete , heifst es, 
über das ganze Band und beglüclue es. Er batte die 
Stadt Byblus erbauet, diese schenkte er jezt seiner Gat
tin und Schwester Baaltis , auch Dione genannt. Dem 
Poseidon aber, den Kahircn, den Ackerbauern und 
Fischern räumte er Berytus ein. Taaut, des Kronus 
Rathgeber, setzte seine kunstreichen Erfindungen fort. 
F rüher schon hatte er des Uranus Bilduifs gefertigt; 
jezt bildete er auch den Kronus, den Dagon und die übri
gen Gottheiten und zugleich die heiligen .Charaktere der 
Elemente 2li). 26

2  1

26) Euseb. 1. 1. p. 36 sqq,
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Die C b a l d ä i s c h e  Kosmogonie nach Berösus 
greift von mehreren Seiten in diese Phönicische Götter- 
gesehichte ein. Dort Stehen ohen an Bel und Hainoroca, 
nebst einer Reihe anderer Gottheiten. Die eine Hälfte 
der von Bel zerschnittenen Hainoroca bildet den Him
mel , die andere die Erde, Aus Bels eigenem Blute ent
steht das Menschengeschlecht. Darauf: Vertreibung 
der Finsternifs, Scheidung der Erde und des Himmels 
und Anordnung der W eit. Ferner neue Menschenge
hurt aus dem Blute eines andern Gottes, der sich selbst 
aufopferte, und zugleich Oannes, der amphibialisclie 
Fischmensch, der aus dem rothen Meere aulstcigt und 
in Babylon Gesetz und W eisheit lehrt.

Hier wie dort also eine Stufenfolge von Baalims : 
In Phönicien ein Bel - Uranus, Bel - Kronus, Bel-Zeus, 
und ihnen als weibliche Wesen zugeordnet.: Gaea, 
Astarte, Baaltis (Dione); daneben Melkarth und die In
carnation der Sonne: Aden (A donis), und dann die 
andern Wesen : die sieben Kabiren mit ihrem achten 
Bruder Estnun (Asklepius) und die Fischgottheiten: in 
Babylonien Oannes, in Phönicien Dagon und Derceto, 
woran sich dann die Syrische Atergatis anschliefst, oder 
womit sie identisch ist. Diese Wesen bemächtigen sich 
nun gröfstentheils in Vorder- und Mittelasien des öffent
lichen Cultus,  als allgemein verehrte Tempelgötter, ha
ben abei auch zum 1 heil daneben noch ihre besonderen 
heiligen O erter, wo sie sich gleichsam häuslich nieder
gelassen ; so Astarte mit ihrem Adon in Byblus, Mcl- 
liarth in f'yrus, Dagon in Azotus, Derceto in Joppe und 
so w eiter, wie wir im Verfolg sehen werden. Jedoch 27

27) S. die Fragmente von des Berosus Chaldäischer Ge
schichte bei Synceltus, Josephus und Eusebius , in Sca-  
l ' g c r s  Werke de emendatione tempor. Genev. 1629. 
Vergl. Fnbiicii B. Gr. XIV. p. 175 sqq.
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in dieser ganzen Götterscbaar ist selbst nach dem herr
schenden Volkscult ein Grundgrdanhe erkennbar, der 
im alten Sabäismus und in der einfachsten Naturansicht 
r u h t : H i m m e l s k ö n i g  ( B e l , B a a l . )  und H i m m e l s 
k ö n i g i n  ( B a a l t i s ,  O r p a r r a ) ,  Sonne und Mond. 
Beide aber wieder auch auf Erden der grofse Besaamer 
und diegrofse Empfängerin und Mutter. Da wir diese 
Grundbegriffe oben entwickelt haben , so verweilen wir 
weiter nicht dabei, sondern fragen jezt nach dem ver- 
muthlichen S t a m m s i t z e  d i e s e s  B a a l s d i e n s t e s  
und nach seinen F o r m e n  unter den Mittel- und Vor
derasiatischen Völkern *).

§. 6.

D i e n s t  d e r  U r a n i a  ( M y l i t t a ,  A n a 'i t i s ) .

Nach H e r o d o t u s  (I. io5.) war der älteste Tempel 
der Urania der zu Ascalon in Syrien. Wenn wir, wie 
sich unten ergeben w i rd, die Derceto unter dieser Ura
nia verstehen, so läfst sich diese Nachricht mit andern 
Stellen dor Alten und dieses Geschichtschreibers selbst 
so vereinigen , dals man nirgends früher als hier der 
Urania, als Fischweib , einen ordentlichen Tempeldienst 
einrichtetc. Der Cullus der Himmelskönigin selbst stamm
te aus Oberasien he r ,  aus dem alten Caucasischen Sa
bäismus. «Die Assy r e r , sagt derselbe Historiker (I.

wj Die hierbei eingedruckte Münze von Malaga in derSamm- 
lung des Herrn Bischofs Miltner zeigt einen Kabir, viel
leicht dertSydeck, den ersten der liahuen, mit deniflam-mer, 
und auf der andern Seite dg# Stern ( Ster n der .Astarte )•



i3i.) , nennen die Aphrodite Urania M y l i t t a ,  die Ara
ber A 1 i 11 a ( A I i 1 a t steht dafür Iib. III. 8.) , die Perser 
Mi t r a . »  W ir  haben diese Stelle schon oben (Th. I. 
Buch II. Cap. III. §. (). j). 729.) behandelt und gezeigt, 
dafs dieselbe den einfachen Sinn enthält, d a f s  m e h 
r e r e  A s i a t i s c h e  V ö l k e r  d e r  V o r z e i t  e i n  u n d  
d a s s e l b e  w e i b l i c h e  N a t u r p r i n c i p i u m  u n t e r  
v e r s c h i e d e n e n  N a m e n  v e r e h r t e n .  Von der 
Persischen Mitra, die hier hauptsächlich Anstofs gab, 
haben wir gleichfalls dort ausführlicher gehandelt.

Ueppiger, als in Persien, war der Dienst dieser 
Göt'in bei dem sinnlichen Volke von B a b y l o n .  Der 
■wollüstige Tribut, den das weibliche Geschlecht dort 
im Tempel der grofsen Mylitta brachte, wo jede Baby
lonierin wenigstens Einmal in ihrem Leben sich jedem 
Wählenden preisgeben mufste (Herodot. I. 199.) .  ist 
allgemein bekannt. Hier sehen wir durch die Macht 
einer fanatischen Beligion die ehernen Schranken durch
brochen , die sonst die Asiatische strenge Sitte unerbitt
lich um die h rauen zog. W ir sehen den Fremden zu
gleich auf eine, besonders dort sehr auffallende Weise 
begünstigt. Mit der Verbreitung jener Religion verbrei
tete sich auch dieser sinnliche Charakter. Herodotus 
sah auf Cypern an mehreren Orten dieselben Opfer der 
Ueppigkeit , und auch von andern Tempeln dieser Gott
heit wissen wir dasselbe.

Hierher gehört der Cult der Armenischen A n a i t i s  
C Wahrte). Sie kommt auch unter den Namen’AvsItli, 2s), 
AvuXa und Vu’tj vor, vielleicht von der Gegend, wo sie 
verehrt wurde. Was den Namen selber betrifft, so ha-

24

28) Plut. Artaxcrx. cap. 27. pag. <025. c , wo jedoch Coray 
und Clavie. A-amv , Hefs (_Specioien ad Timol. p, 2. 3.)
'A'mitiv lesen wollen.



Len wir schon anderwärts (Commentt. Ilerodott. P. I. 
p. 248.) hierüber Einiges bemerkt', v. Hammer nämlich 
(in den Funjdgr. des Or. Bd. III. p. 275.) leitet denselben 
her vom Persischen A n a h i d ,  dem IN amen des Morgen
sterns und des weiblichen Genius , der mit seiner Leier 
die Harmonie der Sphären leitet. °Acherblad dagegen 
(Lettre au Gheval. ltalinshi etc. Rom 1817.), indem er 
sich aui’ Clemens Alex. Protrgpt. V. p. 5y. und Eustath. 
ad Dionys. Perieg. vs. 846 , wo eine ' Ai ppodi r r j  T a 
r a  it; und eine T a v  u i t l g vorkammt, und auf das Pliö- 
liicisclie T a v ä t beruft, behauptet, der wahre Name, 
der jedoch in den meisten Stellen der Alten mehr oder 
weniger corrupt sey, und die wahre Schreibart sey T « .

( wofür Bochart mit Unrecht A v a  i r  11; gesetzt 
liahe), von T a n a t ,  einer Asiatischen Göttin, die man 
bald mit Venus, bald mit Diana oder Minerva verglichen 
habe. Daher der Name A b e d t a n a t  in einer Phönici- 
schen Inschrift dem Griechischen ’ApvEpiöcäpoi ;  ent
spreche. Man könne auch das Aegyptische NEI© ver
gleichen, wenn man den Artikel vorsetze (die B a r m 
h e r z i g e ) .  Gegen “Aclierblad bemerkt aber Silvestre 
de Sacy (Journal d. Sav. Joillct 1817. p. 43<}.), dafs die 
Perser ganz ungezweifelt den Planeten Venus A n a h i d  
oder N a li i d genannt, dafs der Name A n a i t i s  am na
türlichsten von diesem P e r s i s c h e n  Namen hergcleitet 
werde, dafs T a n a i t i s  bei Clemens von Alexandria wohl 
nur eine falsche Lesart sey, und dafs, wenn man auch 
Uebereinstinuming des Phönicischen und Aegyptischen 
wohl annehmen könne, die Aegyptische Neith mehr 
Aehnlichlieit mit der Minerva (’A£o?ra) als mit der Diana 
(*ApT£iuc) gehabt zn haben scheine. Vergl. auch Zoe- 
ga's Ahhandll. herausgeg. von W elcher , p. io>. Lesens
w e r te  Bemerkungen über den Mythus dieser Persischen 
A n a h i d ,  deren Ursprung nach Indien verlegt wird, 
macht v. Hammer in den Jaluhb. der Literat. 1818. I,



p. 98 if. Man vergleiche auch noch den Tzschuche zum 
Strabo l ’om. IV. p. 478. und Tom. VI. p. 225.

Dieser Göttin war eine grofso Landschaft gewidmet, 
und auf diesen Tempelgütern arbeiteten Sela von und 
Selavinnen in grofscr Anzahl, dio als Leibeigene der 
Gottheit angesehen wurden und deswegen heilige Sclaven 
(Istiodoilai,) hiefsen. Eine reiche, angesehene Priester- 
s'chalt war im Genüsse des Ertrags dieser Güter. Der 
Tempel selbst entsprach dem Reichthume seiner Besoi gor. 
Mit grofscr Pracht war hier Alles aufgeboten, um der 
Religion einen blendenden Glanz zu geben, und eine 
goldene Bildsäule der Göttin wurde noch bei dem Par- 
thischen Zuge des Antonius dio Beute der Römischen 
Krieger (Piin. H. N. XXXIII. 4. 24. Vol. II. p. 619 Har- 
duin. -9). Auch hier hatte die Wollust ihren Sitz aufge
schlagen. Die Vornehmsten des Landes lieferten ihre 
Töchter in den Tempel , wo sie sich lange preisgaben, 
und nachher bei der Rückhehr ins väterliche Haus desto 
eher Männer fanden. Es hatten die Armenier von ihren 
Oberherren, den Medern, früh Modische Sitte ange
nommen. Auch hatten sie früh Verkehr mit Assyrien 
und Persien. Ihr Land war eine der gröfsesten Han
delsstraßen, auf der schon der alte Phönicier Güter und 1 
Sclavcn aus dem oberen Asien bezog. Der Zusammen- 
llufs von Fremden und der offene Markt an den hoben 
Festen vermehrte durch den reichen Tribut der Andacht 29

:>6

29) Aurea statua prima omnium nullit inanitate, et antequam 
ex aere a'liqun illo modo fieret, holosphyraton , in ternpfo 
Anai'tidis posita dicitur — n umi ne  i l l i s  ge n t i bus  
s a c r a t i s s i mo .  Also von gediegenem Golde und nicht 
liolil war diese Bildsäule, ferner sehr alt und hochver
ehrt — charakteristische Züge orientalischer Pracht und 
Religiosität. Ein Witzwort eines Veteranen , das uns Pli— 
liius bei dieser Gelegenheit erzählt, ¡st ein eben so spre
chender Beweis der damaligen Römischen Frivolität.



(len Rejchthum der Göttin, liier in Armenien hatte sie 
einen ihrer Hauptsitze, und von hier aus wurde duirch 
den lebhaften Verkehr ihr Dienst und Name in viele 
andere Gegenden verbreitet. iä). Der .Zusammenhang 
dieses Wesens mit der Persischen Naturgöttin 30 31) zeigt 
sieb in einer bemerk enswerthen Nachricht des Chaldäi- 
schcn Geschichtschreibers Berosus (apud Clement. Alex. 
Protrept. p. 57 l’otter.) : Der König Artaxerxes Mne- 
mon, heifst es dort, der zuerst der An attischen Aphro
dite in Susa, Babylon und Ekbatana eine Bildsäule e r
lichtet ha tte , ging den Persern , den Bewohnern von 
Bahtra, Damascus und Sardes in der Verehrung dieser 
Göttin mit seinem Beispiele voran. Es wird dieses Fac
tum dort als Bew’eis angeführt, dafs auch die Perser, 
die ursprünglich einen reineren Cultus gehabt, späterhin 
nicht minder in Idololatrie verfallen seyen. Mit jener 
obigen Nachricht des Herodotus verglichen , giebt diese 
Stelle zu der Vermuthung Grund , dafs Artaxerxes jezt 
erst einen ö f f e n t l i c h e n  Tempel - und Bilderdienst 
der alten Assyrischen Göttin einführte, und zwar mit 
d e n  Attributen und in d e r  Art ,  wie man dieses Wesen 
in Armenien verehrte. D i e s e  Form ward jezt ein Volks
dienst in den Persischen Provinzen; die Mitra war von 
Alters her Gegenstand der geheimen Ileligion der Ma
gier und der im Magismus erzogenen Regentendynastie.

Jener Armenische Cultus wurzelte in violen Ländern 
Rleinasiens, namentlich in den beiden Städten Ilomana 
( t« Köfiara) in Cnppadocien und im Pontus 32). Der

30) S. die Hauptstelle bei Strabo XV. p. 806. A. mit den Be
merkungen von Heyne  de Sacerdotio Comanensi in 
den Nov. Comment. Soc. Scient. Gotting. XVT. p. 117’sq.

31) v. Ha mme r  a. a. O. hat diesen Zusammenhang beson
ders ausgtführt und nachgewiesen.

32) Die beiden Komana (ri X̂ pava) in Cappadocien untä iui



Dienst im Cappadocischen Komana war der berühmteste. 
Die Stadt lag in den tiefen Gebirgsthälern des Antilaurus 
und war von Hataoniern bewohnt. Auch hier ein Tem
pel mit weitläufigen Ländereien und mit mehr als sechs
tausend Hierodulen , die für den Priester arbeiten , der 
im Range zunächst nach dem König, durch die geistliche 
Gewalt das ganze Volk nach seinem Willen lenkt. Die 
] jcibcigenschaft war in Cappadocien von alten Zeilen her 
zu Hause; nur allein der König und eine Zahl von ade
ligen Dynasten waren Herren des Grundes und Bodens. 
Die Andacht dieser Grofsen bereicherte durch Geschenke 
und Vermächtnisse den Tempel mit Land und Leuten, 
und so bildete sich liier ein Veihältnifs, dem der Euro
päischen Geistlichkeit im Mittelalter sehr ähnlich. Dazu 
kamen, wie es scheint, auch hier reiche Geschenke von 
den an dieser Strafse vorbeiziehenden Kaufleutcn. Auch 
hier finden wir alle Anzeigen eines orgiastisehen Dien
stes. Es wird bestimmt eine Schaar von B e g e i s t e r 
t e n  (Äeoipojiiixiaii 33) erwähnt, d. h. fanatische Männer 
und Frauen , die sich an Festtagen einer heiligen Rase
rei überlassen und darin die ausschweifendsten Dinge 
thun 3l). Das Bild der Göttin hatte vermuthlich mehrere

Pontus bezeichnet Strabo genau lib.XH. p.535 sq. Tom. 
V. p. 16 sqq. ed. Tzscli. und p. 557. p. 12y M|. Tzsch. 
lieber diese Priesterschaften lriuts Heyne de Sacerdot, Co- 
man. p. tot sqq. verglichen werden.

83) Und von Hierodulen (vta! ro tSv ¡¿goSo'JXa/v — i r 7>St r a -  
bo a. a. O.). S. darüber unsern ersten Theil pag, 251. 
not. 13.

31) Zu Apha ku  (/'A(jJaHa) auf dem Libanon batte die Ve
nus, wtlcbe daher ’Â -oSiV̂  'A*$nv.iric, hitfs, einen älin- 
lichen Dienst. In der Einöde der dortigen Wälder befand 
sich ein See , in den man allerlei Geschenke , zum Theil 
sehr kostbare, warf. Was davon oben schwamm, ward
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Attribute, ilie den Griechen zu verschiedenen Verglei
chungen Anlafs gaben , mit der Minerva (Plutarclii Sulla 
p. 457. B. cap. 9.) , mit der Cybele, mit der Luna. Be
sonders Mar der Hellenische Witz geschäftig, die Aehn- 
lichlieit der Artemis Taurica zu erklären. Jezt mufste 
der Mythus von Orestes aushclfen, der mit seiner Schwe
ster Iphigenia den Gottesdienst der Diana aus der Scy- 
thischen Taurica hierher verpflanzt haben sollte. Strabo 
a. a. O. nennt die Komanische Güttin 'E ivü> (Bellona). 
Diese kannten die Griechen als Begleiterin des Ares 
schon aus ihrem Komerus. Auch hatte die Griechische 
Kunst sie früh dargestellt. Es kamen die Kriegstänze 
hinzu, die man an den Festen der bewaffneten Güttin 
zu Komana auilühren sah. So war die Benennung Bel
lona sehr begreiflich. Das W ahre an der Sache ist, 
dafs d i e s e r  Dienst der alten Oberasiatischen Natur
gültin unter diesen Bergvölkern einen kriegerischen 
Charakter angenommen hatte, vielleicht zum 1 heil aus 
Scythischer‘(Caucasischer) Sitte. Die b e w a f f n e t e  
A p h r o d i t e  zu Cythere , von der Pausanias (111. o.3. 
init.) red e t , hätte den Griechen auch diese kriegerische

als verworfen angesehen, was untersank, als der Gott
heit angenehm ; und dieser Unterschied äufsere sich dort, 
erzählte man, wunderbar, ohne Einflufs der physischen 
Beschaffenheit der hineingeworfenen Körper ( s. Zosimi 
Bist. 1. cap. 58.). Auf ähnliche Weise erfuhren auch die 
Palmyreuer hier ihren bevorstehenden Untergang ( Zo- 
simus I. I. vergl. van Cappelle Disput, de Zenobia Pal- 
myr. Augusta p 9.). Der Tempel ward nachher auf Be
fehl Constantins des Grofsen gänzlich zerstört, und der 
Götzendienst dort aufgehoben. Bei dieser Gelegenheit 
erfahren wir, dafs der Dienst sehr üppig gewesen, und 
sogar von unnatürlichen Lastern und zwar bei beiden Ge
schlechtern nicht frei geblieben war (s. Socratis Hist, ce
des. 1. 18. p. 82 ed. Taurin, und besonders Eusebius de 
laudd. Constant. Orat. cap. 8. p. f>72 ejusd. edit.).
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tTrs'ma im Angedenhen erhalten li«innen ; aber Strabo, 
unter Römern lebend , deutete natürlich nach der ihm 
geläufigeren Idee der Bellona. Auch bei der Ephesischen 
Göttin hatten sich im alteren Dienste mit dem Amazonen- 
gefolge aus derselben Quelle der WafTentanz und ltrie- 
gerische Attribute erhalten 35).

Auch im P o  n t  us hatte die Assyrische Mylitta ihre 
Tetnpe!. Zu Romana ganz auf dieselbe Weise wie in 
Cappadocien, woher man die Stiftung dieser Tocliter- 
hirehe ableitete. Auch hier der Priester zunächst rfach 
dem König, auch hier Tcmpelsclaven, Fanatiker und 
jedes Jahr zweimal eine Procession , wobei der Priester 
das Diadem trägt (Strabo XII. p. 835. [p. 557.] p. ieo 
Tz sich. 3ä).

Nicht anders in dem Pontischen Zela, nur fiafs die 
Göttin hier wieder Anaitis hiefs, und die Verehrung mit 
zwei andern Gottheiten theiltc , mit dem Amanus und 
Anandatus (Strabo XIV. p. 1066. [p. 733.] Vol. VI. p. 35 36

35) Oh auch die Phönicische As t a r o t h  etwas von diesem 
kriegerischen Charakter gehabt habe , da man in ihrem 
iempel, nach I Samuel. XXXb 10., einen Ha r n i s c h  
aufhing, lasse ich unentschieden. Rostnmüller ( altes 
und neues Morgenland Ul. pag. liy seq. nr. 53y.) hat zu 
dieser Stelle Mehreres Uber die Allgemeinheit der Sitte, 
im Alterthum in den Tempeln die Rüstung der erlegten 
feinde, als den Göttern geweiht, aufzuhängen , beige
bracht; und wer weifs nicht, dafs man in fast allen Tem
peln , neben andern VVeihgeschenken, auch Waffen au(- 
zuhängen pflegte ?

36) Die Worte des Strabo a. a. O. lauten so : .jVxa roZ '¿rou;
K ara  rat, t-oiou; Atyofziva; rij; S-eoJ 5/a5r/za ¿ r ü y y jv j i (pcj.iüy 
o is^su;, KZI tjv SeiiTŝ ot; y.uTci rijjJjy u-ru tov ßatrikia. Die
beiden Ausgange jährlich, wobei vermuthlich das Bild der 
Göi'in ins Freie getragen ward, fielen wahrscheinlich 
liier, wie anderwärts, in gewisse Jahresperioden, ver
muthlich in den Frühling und Herbst.
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225 sq. Tzscli. 37) , Xi. p. 77q. [p. 5 12.] Vol. IV. p. 478 
Tzsch.) 3S) ; Persische Xanten , wie man sagte. In dem 
Amanus, der auch Omanus heifst, will Bochart (Geogr. 
sacr. p. 277.) die Sonne finden. Also-auch hier wieder 
jene alte Sabäische Zweiheit; und der hohe Amanus 
rückt hier, als strahlender Sonnenberg, bei diesen sei
nen Anwohnern eben so in die Reihe der Götter, wie 
der strahlende Libanon in der Phönicischen Kosmogonie 
des Sauchuniathon.

7-
D e u s  L u n u s  u n d  Ve n u s .

Es wurde oben (II. p .8 f.) bemerkt, dafs der Morgen
länder und namentlich der Perser auch die m ä n n l i c h e

37) Wo Tzschucke aus einer Parallelsfelle und aus der Mos
kauer Handschrift die Lesart 'ilu-moü statt 'A/zavoä giebt.

38) Ich folge jezt der Lesart des Tzschucke, welcher aus den
meisten Handschriften. 'A-uwSutcj giebt Die andere , die 
seit Casaubotuts im Texte stand : ’AvavSfa-rou , hat blos die 
Auctorität der Vaticanischen Handschrift für sich. Ich 
will hier nichts weiter sagen; aber vielleicht dient fol
gende Parallele dazu, weitere Vergleichungen jsu versu
chen : Syncellus in der Chronographie p. 3*1. bringt aus 
Berosus und Apollodorus (s. dessen Fragmin, pag. 4oP 
Ileyn.) einen Anne do t t t s  der C h a l d ä e r  bei: tiff ou 
(ptje-t tfavijvat TOV ’Xlavjijv rev ’A yv i, S cu t o v «V Tpi;
«fuSfa;. Man siebt, dafs Annedotus hier ein Prädicat des 
Oarines ist. Bekanntlich wufste die Chaldäisclie Kosmo
gonie von sieben Thiermenschen, welche als Gesetz
geber in Babylon aufgetrelen seyn sollten, worunter Can
nes der erste war. Die Aehnlichkeit mit den Indischen 
Avatara’s, wo Wischnu unter verschiedenen Thierformen 
erscheint , liegt ganz nahe. — Strabo a. a. O. nennt den 
Omanus und Anandatus P e r s i s c h e  Götter oder Genien
(äai/aovs;).

1

£
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Kraft des M o n d e s  vergötterte, und von ihm als von 
dem Befruchter der Erde sprach. Dies gab zum Bilde 
und Cultus des L u n u s  AnlaJ's 39). Run war durch ganz 
Vorderasien , in Albanien, in Phrygien und,  wie cs 
scheint , bis nach Syrien hin , die Religion eines Gottes 
Mr/v ( M e n s i s )  verbreitet (Heyne de Sacerd. Goman. 
p. i52 sqq.). Sein berühmtester .Tempel war zu Kabira iin 
Pontus, einem Flecken, der nachher zur Stadt erwuchs 
und Diopolis, nachher Sebaste , endlich Neo-Caesarea 
hiefs. Auch hier hatte der Tempel ein grofses Gebiet, 
dessen Ertrag der Priester erhielt; hier ward der Gott 
unter dem Namen Pharnaces verehrt, und die Politischen 
Könige schwuren bei ihm den tbeuersten Eid ( Strabo 
XII. p. S35. Tom. V. p. 12B Tzsch.). Lieber die bild
liche Darstellung dieses Wesens giebt es wenig ältere 
Zeugnisse. Bessere Hülfe leisten die Asiatischen Städte - 
und Köiiigsmünzen. Sie zeigen einen Jüngling, oder 
dessen Brustbild, mit Phrygisclier Mütze , zuweilen niit 
entblöfstem Kopfe 4U) , mit dem halben Monde darauf

39) Aclinliclie Vorstellungen finden sich in den Orpliischen 
Hymnen, wo, mit deutlicher Anspielung auf orientalische 
Vorstellungen, der Mond Mannweib genannt wird ; z. B. 
LX. (H) vs. 4. wo es von der Me n e  fiVhjmj) Reifst : 
f>y]X-Jc, t s  v.ai a f T H v ,  und XL11. (4l) vs. 4. wo dasselbe 
von der Mi se  (IVbcij) gesägt wird. 40

40) So in unseren Bi'dtrhefle auf der Münze des Aniiochus 
Epiphanes Tafel III. nr. 2. So auch auf Phonicisclien 
Münzen der V o 11 m o n d als ein voll - und die kwangiges 
Menschengesicht, von vorn, mit offenem Munde und 
heraushängender Zunge, ohne Haare ; s>. üelleimann Be- 
nierkk. über Phönicische Münzen 11. pag. 26 ff. nr. ö7. 
Als Jüngling, durch die zwei Horner des halben Mondes, 
welche über den Schultern hervorragen, charakterisirt, 
finden wir ihn auch in zwei Abbildungen bei Hirt Mytho- 
log. Bilderb. I. p. SS. bi). honst war auch der Mond bei



öder über der Schulter; zuweilen die blofse Büste in
nerhalb eines halben Mondes. In der Sprache der Nu
mismatiker heifst dieses Wesen L u n u s .  Strabo selbst 
erklärt allenthalben jenen Vorderasiatischen Mjjv als 
Mo n d ,  und zur ¡Zeit des Kaisers Caracalla ward der Gott 
Lnnus zu Carrä in Mesopotamien verehrt (Spartian in 
Caracalla cap. 6. 7.) 41). Dagegen will nun Leblond jenen 
Mensis und diesen Lunus so unterschieden wissen, dafs 
beide als zw'ei ganz verschiedene Wesen angesehen wer
den sollen. Es ist allerdings von Bedeutung, die ver
schiedenen Beziehungen abzusondern, unter denen Men* 
sis und Lunus gedacht werden. Die personificirte Zeit
periode, als Gott gedacht, gehört in die Classe jener 
Begriffe, die in allen alten Beligionen des Orients herr
schen. Dort wurde auch das Sonnenjahr eben so per* 
sonificirt: in den Persischen Zendbiichern als Dschem, 
in Aegypten als Som, Sem; welche Bedeutung sich dem 
'Lyrischen Mclcarth, oder dem Phönicisch - Aegyptisclien 
Herakles mit.getheilt hatte. Aber da jene Zeitperiodeu 
nach der Sonne und nach dem Monde regulirt wurden, 
die man als Tages- und Naclitgcstirnc und als die Quelle

den Volksstämmen Phönicischer Anverwandtschaft das 
Bild we i b l i c h e r  S c h ö n h e i t ;  die Beweise giebt Ilug 
Uber den Mythus u. s. w. p. Uÿ.

4l) Auch den Dienst der Kabiren in dieser Mcsopotamischen 
Stadt sucht Gutberiet ( iti Polen! Thesaur. I. p. 845 sq.) 
aus Münzen zu beweisen, nämlich der PhönicischenK,1* 
biren. Auf diesen kabirenmüuzen ist auch der halbe 
Mond mehrentheils anzutreflen, und der Lnnusdiensfc 
scheint hier und vielleicht anderwärts ( man denke an die 
Pontische Stadt Kabira) mit den Kabiren Zusammenhang 
gehabt zu haben. — Die oben angeführte Abhandlung 
von Leblond sur le prétendu Dieu Lunus steht in den 
Mein, de l’Academie des Inscript. Tom. XLII. und jene 
Stelle p. 381 sqq.

I I . 3



Alles Segens und Gedeihens verehrte, so inufste, der 
Natur der Sache nach, das, was dem einen ldcenhreise 
angchört, auch hald in den andern herübergeZogtn wer
den. Sobald man zur Sonne und zum Blonde beleih 
achtet man auch auf ihre Perioden. Beides fiiefst aus 
einer der ältesten Quellen des Gottesdienstes, und ge
holt dem inneren Asien an. Blag daher auch hei den 
uralten Phrygiern dieser Monatscultus sich sehr früh iin^ 
den,  so ist es doch sicherer, ihn aus dem gemeinschaft
lichen östlicheren Vaterlande alles Sahäismus herzulei
ten , als einzig, wie Leblond timt , aus Phrtgien.

ln diese Reibe gehört auch der f) £ ü s  V e n n s  oder 
A(fpoSim<;, von welchem uns ein zwar später Schrift

steller, der jedoch hier einen gelehrten älteren Forscher 
als Zeugen aufführt, Nachricht giebt /a). «. Pollentemque’
1) e u m V e n e r c m ,  so heifst es dort,- non D e a m. Sig
num etiam hujus est Cypri barbatum corpore, sed veste 
muliebri, cum sceptro ad st a Iura viri. Et putant eandent 
niarcm ac i'oeminam esse. Aristophanes cam ’Acppditrov 
appellat. Levinus etiam sic a i t : Venercm igitur almum' 
adorans, sive f’oemina sive mas est, ita uti altna noctiluca 
est. Pliilochorus quoqne in ¿4tlhide  , eandern ajjinnat 
esse liiiiam, N am  et ei sücrißcium ßdeere viros cirni 
veste m uliebri, midieres cum v ir i ,  quod eadem et ma.t 
existim atur et foem ind. » Von dieser festlichen Frauen
tracht der Alänner sollen sich, nach einigen Auslegern, 
in den biblischen Urkunden Spuren finden, besonders’ 
im fünften Buch Bloses /|3). Es wird aber diese Ver-

42) Macrobius Saturnäl. ITT. tl. und PhiloChori Fragmin, p. 
19 sq. ed. Siebelis , Wo auch Larcher angeführt wird, der 
diese Stelle völlig verändert haben will. 43

43) Deuteronom. XXII. 5. „Ein Weib soll nicht Mannsge- 
räthe tragen, und ein Mann soll nicht Weiberkleider au-*

-L



Wechselung der Kleidung hei der Festfeier ausdrüclilich 
für ein Symbol der androgynischen Natur des gefeierten 
Wesens angegeben. Ferner bann uns die von Philocho- 
r u s , einem Schriftsteller über das ältere Attica — und 
wie Aegyptisch Mar nicht das älteste Athen — angege
bene Idée des Mondes /|4j an Aegypten erinnern , M'orauf 
auch Andere bestimmt liinneisen. Denn dort herrschten 
ähnliche androgynische Vorstellungen von Mond und 
Sonne, die in Herahles und Semphucrates niedergelegt 
Waren. Mit Bezug darauf Lemerlit Joh. Laur. Lydus de

thun. “ Dort fanden schon die alleren Interpreten eine 
Anspielung auf das der Astarotfi von den Männern und 
dem Mars (man erinnere sich •an die Begriffe vom Ae- 
gyptischeiV£fTcuo7, s, oben p. 6.) von den Frauen gefeierte 
Fest : vergl. J. H. Ursinus in der Sylv. theolog. Symbol, 
p. 68. Mthreres geben nun die verschiedenen Erklärer 
in Rosennitillers altem und neuem Morgenland B. II. nr. 
do-i. p. dlö sq ., wo auch das angeführte. Zeugnifs des Ma- 
crobius nicht unbeachtet gelassen worden ist. — Aehrt« 
liehe ZtVge werden im Verfolg noch bemerkt werden, 
wie beim Dienste der Cybele , deren Priester auch wohl 
Frauenkleider hei FeStaufzUgen anlegten.

. 44) Auch den Mond  führen die Münzen von Athen; s.'
R a s c h e  Lexicon univers. rei num. I. pag. 1232. — Ob 
nun aus diesem Ideenkreise jener iloppelgestaltele SaVter 
C e c r o p s ,  womit der Atiiscbe Mythus, nach seiner 
Art ,  so willkUhrlich dichterisch spielte, erklärt werden 
müsse, und ob auch hier die sich so oft aufdringende 
Vorstellung wifderkehre , dal's <ier erste Religionslehrer 
seinem Gotte analog gebildet werde, und folglich hier Ce-, 
crops als e r s t e r  P f l a n z e r  jenem grofsen Aegypti- 
schen Besaatner ähnlich , dieses Alles wollen wir lieber 
fragen als beantworten. Das nur fügen wir noch bei, 
dals unter mehreren Abbildungen des Cecrops derselbe 
auf Athenischen Münzen auch mit zwei Gesichtern, mit 
eitlem bärtigen und unbärtigen, erscheint; s. Rasche i .  
a. O. p. 12JÜ sq*.
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mcnss. pag. 93. nach Nicomachus, wo er von Herakles* 
als der S o n n e ,  spricht, «dafs hei den Mysterien des 
Herakles die Männer Frauenkleider angelegt haben, weil 
nämlich die erzeugende Kraft aus der winterlichen Rauh
heit aufänge, weich Zu werden (arg Sri e$ dypiÖT^Tof 
<riji; x u to . ^ t ip w v a  ap%uu.evov r o v  a j i c p u a r i x o v  t o x o v  S>j - 
MveoSou). Und zwar feierten sie dies Fest im Früh- 
linge » <i5).

Von der Ueppigkeit dieses Mondsdienstes giebt uns 
Strabo einen Begriff. Er beschreibt uns die Priester
anstalt zu Antichia ad Pisidiam (in Phrygien). Dort ward 
hei dem Heiligthum des Men Arcäus (Mtjj'os WpxaLov) 
eine grofse Menge von Hierodulen unterhalten, und wcit- 
läuftige Grundstücke waren sein Eigenthum 16).

§• 8.

C y h e l e  u n d  At t i s .

Aber auf den Phrygischen Bergen erweckte derselbe 
Aalurgeist einen andern Dienst, der die ganze alte W elt 
in Anspruch nahm, und in der Metropole der W elt ,  in 
der grofssn Roma, seinen Sitz aufschlug. P e s s i n u s  
unter allen war die auserwählte Stätte , an der das alte 
Himmelsbild sich niederliefs , und der deutelnde Grieche 
suchte noch im g e f a l l e n e n  S t e i n e  den Namen des 
heiligen Ortes.

Nun wetteifern die Berge längs Phrygiens und Ly
diens Gränzen hi n,  um der g u t e n  M a t t e r  v o m  
B e r g e  ihren Namen zu gehen. Sie verschmähet keinen,

h5) Man vergleiche die Kupfertafel II. nr. 1. nebst der Er
klärung pag. 5 und 0, wo vielleicht ein solcher Initiirter 
dargestellt ist.

k(j) Strabo XII. p. 577. p. 230 Tzsch. — ¡sgoeruv>j — irAijSo;
iSfcJs-jkeuV'Ka! yivgia/y /sf.tiv.



und Dindymus , Pessinus , Berccynthus und Sipylus ge
ben ihr Prädicate; aber C y b e i u s 47) allein giebt ihr 
den allgemeinsten Namen, der ihren Ruhm unter die 
schreibenden Griechen trägt. Die Phrygier dünhten 
sich das älteste Volk der Erde (Herodot. II. 2.), und 
fast so alt wie sie mufsle dann auch dieser Bergdienst 
beifsen. Hatte doch diese Bergmutier Ma (Ma) das ihr 
huldigende Volk von dumpfer Thierheit zu menschlicher 
Sille heraufgehoben.

Aber der stolze Grieche lafst erst im sieben und 
siebzigsten Jahre der Attischen Acre (d. i. 297 vor Tro
jas Zerstörung), unter dem Könige Erichthonius, «das 
Bild der Göttermutter auf Cybeloe (s r  KeßsAot?) er
scheinen , und den Phrygier Hyagnis zu Celänä die Flöte 
und die Phrygische Weise erfinden»

Gleichwohl mufs jenes Hochgebirge für den Stamm
sitz eines der weitgreifendsten Cultc gelten, dem bald 
ganz Vorderasien anhängt, den die reichsten Städte, 
Smyrna, Magnesia und andere, auf ihren Münzen ver
ewigen, und die die weltbeherrschenden Römer neben 
wenigen anderen in ihrem Staate durch die bedeutend
sten Vorrechte auszeichne» (Vlpianus post Cod. Tlieo- 
dos. p. 92.).

Was melden nun Griechen und Römer von dieser 
Phrygischen Religion ? Auch hier fanden sie Institute 
der Vorzeit, den beschriebenen ähnlich, oder doch dps

$7

47) Ku'ßsXc;, KvßiXXa, K'jßiXct, s. H ernste  r h u i s  ml Luciani 
Jud. Vocal. Tom. I. p. 308 sq. Bip. p. 90 ed. Hemst. und 
Uber diese Oertlichkeiten, so wie Ober die Schreibung 
dieser Namen Strabo XII. p. 567 fin. p. 182. und daselbst 
Tzscliucke. lieber die andern Namen und Beinamen vgl. 
M o s e r  zu Nonni Dionys, p, 229 sq.

48) Marmor«, Oxoniensia Eppcb, 10. vergl. Marsham Canon 
Chron. p. 135.
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Andenhen an sie. Die grofso Handelsstadt Pessinus um
gab ein reiches Tempelgebiet, und im Genufs seiner 
Früchte lebten P r ies ter , die ehemals sogar Könige 'wa
ren ; also hier noch mehr selbst als in Romana , Zola, 
Kabira. Freilich war zu Augustus Zeit diese alté Prie- 
stermacht gesunken. Doch hatten noch nicht lange her 
die Pergamenischen Könige den Tempel zu Pessinus mit 
einem, so alter Heiligkeit würdigen Glanze neu aufgebaut 
und Portico's von Marmor umgaben ihn (Strabo XII.^ 
p. 567. T. V. p. i3i Tz$ch.) ^)- Auch d'e Priesterschaft 
blieb an den Hauptorten ein sehr zahlreiches Personale, 
und zu Cotyäum in Phrygien hatte man namentlich einen 
Oberpriester, dessen Amt die Münzen verewigten (Frö
lich Tentamon nummor. p. 3 ;o.).

Der groisen Cybele ist A t t i s  49 50) zugesellt, und um 
dieses Yerhältnifs dreht sich der ganze heilige Dienst. 
D as Verschwinden und Wiederfindfen des Attis bestimmte 
in dieser Religion, wie in ähnlichen Vergötterungen der 
Natur, die zwei wesentlichen Festperioden. Mit dem 
Frühlingsanfang begann das Fest. Ein Trauertag , der 
21. März, er öffnete das Ganze. An diesem Tage hieb 
man die Pinie (pinns) oder fruchtbare Fichte ah , in 
deren Mitte das Bild dfes Attis aufgehängt war, und ver- 
pilauzte den Baum in den Tempel der Güttin. Diesen 
Tag und diese symbolische Handlung bezeiebnete man 
durch den Spruch : A r  h ö r  i n t r a t  5I).

49) Er war der Göttermutter geweiht, die liier A g d i s t i s  
(■"Aŷ arr/;) genannt ward. Strabo a. a. Ö.

50) Attis , ’’Arne, , oder Attes/ Arrrj; , nacii Laconischer Aus
sprache. S. über die verschiedenen Formen dieses Wor
tes Hemsterhuis und Graeviiis zu Lucianos 'Tom. II. p, 
2t)3. IX. p. 382, Catullus und Andere nennen rhu Atys.

51) Plin. II. N. XVI. 10. sect. 15. Arnobrus adv. gent. V. 
p. 12. S. auch gaintecroix Recherches etc. T . I.  p. £5,t 1 - ■ .......... » > • • • ■ ,



Auch im Dienste der Syrischen Güttin zu Hierapolls, 
de r ,  wie weiterhin bemerkt werden wird, in Vielem 
diesem Gultus f l̂ich , brachte man im Frühlinge Bäume 
in den Vorhof ihres Tempels und verbrannte sie (Lu
cianus de Dca Syria Tom. IX. p. ich Bip.).

Der zweite Tag war der Tag der Hörner, Es wurde 
in Einem fort mit Hörnern geblasen. Von einer ähn
lichen Sitte lesen wir in der Geschichte der Israeliten. 
In Phrygien war es das heilige Mondshorh, das, schon 
in seiner gekrümmten Gestalt symbolisch , durch seinen 
schweren dumpfen Ton 5̂ ) dem Sinne dieses düsteren, 
erwartungsvollen Tages eine gleichmüfsige Haltung gab.

Mit dem dritten Tage war Attis gefunden , und der 
Jubel über diesen Fund rifs die lange zurückgehaltene 
Manneskraft über allo Schranken hinaus und trieb sie 
auf dem Gipfel der Freude zu fanatischer Wutli und 
blutigen Handlungen. Der rauschende Ton der Cymbeln 
und Handpaultcn, der Pfeilen und Hörner, begleitete 
die enthusiastischen Tänze der bewaffneten Priester ^), 
die mit Kienfackeln in der Hand, mit zerstreutem Haar 
und wildem Geschrei durch Berg und Thal rannten und 
ihre Arme und Füfse verwundeten ■*')• Gnt^r anderen

39

der, was den wahren Ursprung dieser Sitte betrifft, die
selben mit Recht aus dem Mythus von Osiris und I y- 
phon herleitet.

52) Aristides (¿uimilianus de musica IH. p. t47. yergl, Hem-  
sterhuis ad Luciain 11. p. 28t.

5.1) (jeher die Ta n z e  zu Ehren der Götur finden sich ei
nige Angaben bei KosemniiUer altes und neues Morgen
land Bd. II. nr. 22d. [>. th IF. zu If. Mos. XV. 20,. und 
Bd. IV. nr. 816, p. <)2. Ebendaselbst Bd. M. pag. 22 t. 
Wird auch über die bei diesen Tanzen üblichen Handpau
ken Einiges gesagt.

£1) Ein Gleiches hören wir von den Verehrern des Baaf in



feierlichen Zubereitungen und in anderer Beziehung 
geschah die Verstümmelung , wodurch diese Priester 
Eunuchen wurden. Aehnliche Vorgänge im Syrischen 
Cultus und anderwärts bemerken die Alten. Das Männ
liche wurde alsdann wirklich vorangetrugen , statt dafs 
inan sonst den symbolischen Phallus in der Procession 
yorantrug. Diese Castration selbst hatte eine bildliche 
Beziehung auf die im W inter erstorbene Production der 
$atur. D^fs i m m e r  a l l e  Cybelenpriester castrirtwa- 
r e n , möchte sich nicht erweisen lassen. In Rom scheint 
nur der Archigallus Castrat gewesen zu seyn, und diese 
laxere Observanz mag auch wohl früher hie und da statt 
gefunden haben 55). W er vermag bei dem Fanatismus 
aller Asiaten das jVfaafs ihrer religiösen Gefühle und 
deren Wirkungen zu bestimmen? Von diesen gottes
dienstlichen Regeln und Gebräuchen hatten die Priester 
der Cyhele verschiedene Namen. Ihre ältere und allge
meinere Benennung scheint C y b e b e n  gewesen zu seyn, 
womit man begeisterte Priester der Cybebe bezeichnen 
wollte S6). Von den WafTcntänzen, die sie. der Göttin

4 °

Samario , I. Kön. XVIIL 28. „Und sie riefen laut und 
r i t z e t e n  s i c h  mi t  M e s s e r n  und P f r i e m e n  
n a c h  i h r e r  W e i s e ,  bis dafs ihr Blut hernach ging. 
Bei RosenmUller (altes und neues Morgenland Bd. III. 
nr. 612. p. 189 ff.) finden sich zu dieser Stelle noch einige 
nähere Angaben über diese im Alterthume verbreitete 
Sitte, die sich bis in die neueren Zeiten im Orient erhal
ten hat. Denn Türkische Derwische und Perser pflegen 
noch heut zu Tage bei gewissen feierlichen Gelegenheiten 
sich auf ähnliche Weise selber zu verletzen.

55) Vergl. Saintecroix Ilecherches etc. T. I. p. 82,
56) K-Sßyfiot. So hatte schon der Komiker Cratinus diese

enthusiastischen Priester genannt ( s. Photii Lex. s. v. 
wo auch Simonides citirt wird ; vergl. Ruhnken. ad Tim. 
yng. IQ sq.), so wie die Göttin Kuj3>jA>j und



zu Ehren aufführten , hiefsen sie C o r y b a n t e n  (Kopf- 
schütteler), welche man frühzeitig, nachdem einmal die 
Cybele für die Rhea galt, mit den Cretensischen bewaff
neten Priestern und Tänzern , den Kureten , für iden
tisch nahm, auch selbst mit den Idäischen Daktylen, wie 
in an aus der inhaltsreichen Abhandlung des Strabo übey 
diese Religionsinstitute deutlich sicht 4‘). Nun suchte 
der Griechische Witz in dem nach Phrygicn verpflanzten

Kvßi'Xy liiefs; s. Hesych. II. p. 36 ’t sq. und daselbst Al- 
berti. Vergl. Fischer nun Anacreon XfH. 1. Eine Her
leitung: des Wortes Kvßißy von * u Cp o ; , g e k r ü m m t ,  
steht bei Eustathius ad Odyss. II. 16 p. 76 Basil. W er 
von dieser Gottheit, sagt er , oder auch von einer andern 
besessen sey, werde Kuß^/3o; genannt, aber auch cra- 
ß o t , ,  e r a ß d . ^ 1  o t , , ß  d k ^  c ;  , ß  a  ß  d v . r  tj t,,  ß a  ß a % ,  i  /■* - 
fj-avji und CpAsSuiv. Attis ist Sabus und Bacchus, hat 
auch Stierattribute, und heilst auf einer Inschrift: M i 
n o t a u r u s ;  s. Pay  ne K n i gh t  Symbol. Lang. §. y6. 
pag. 73. 57

57) Strabo X. p. 710 sqq. Almei. Vergl. Böttiger Vorless. 
über die Kunstmythologie p. 51. 55. — Die Phrygische 
Musik hat ihre mythischen Künstlernamen, Hyagnis, 
Marsyas, Olympus, welchen die Phrygische T°nweise 
mythisch beigelegt wird; vergl. Aristotel. Polit. VIII. 5. 
und Forkels Gesohichte der Musik I. p. H b Kejußavnäv 
ist das Wort, womit man diesen rauschenden Cyhelen- 
dienst nebst Tanz und Musik bezeichnete; und nachher 
auch die Täuschungen der Fieberphantasie und des 
Wahnsinnes , worin man laute Töne zu hören glaubt; 
Ruhnken zum Timäus p. 163. S. auch Saintecroix Re- 
cherches etc. T. I. p. SO, wo Silvestre de Sacy behaup
tet, d*fs dieses W'ort stets den Begriff einer übernatür
lichen Bewegung, einer göttlichen Begeisterung , sie so(r 
wahr oder verstellt, . in sich schliefse, wodurch der 
Mensch ganz aufserStand gesetzt sey, Herr seiner eige
nen Handlungen und Bewegungen zu seyn.
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Namen : Koreten , sogar die Erklärung für eine in die
sen Religionen sehr gewöhnliche Sitte : Die Cybelen- 
priester zogen hei Festanizügen auch wohl Frauenklei- 
der an 5ti). Dieses war eheu so wohl Factum i als dafs 
sie sich castrirten. Beides liatte im Wesentlichen auch 
denselben Sinn 5 worüber wir oben schon das INöthige 
bemerkt haben. Aber dafs sie d e s w e g e n  Kureten 
hiefsen , weil sie als M ä d c h e n  (Köpat, Kotipou) einher
gingen, das war eine Griechische Deutelei, die jedoch 
das Verdienst hat, einen charakteristischen Zug dieses 
Cultus in der Erinnerung festgehalten zu haben — eine 
Bemerkung, die wir oft bei. solchen Etymologien zu 
machen veranlafst werden. Sic selbst haben häufig nicht 
den geringsten W e r th , aber w as sie veranlafste , was 
sie in Erinnerung bringen, ist oft eine schätzbare Spur 
einer alten Idee oder Sitte. Als Castraten wurden sie 
in der Sprache des oberen Phrygicns r«Ä,koo (Galli 55) 
genannt. Mag dieser Name aber auch ursprünglich ganz 
local gewesen seyn (Einige leiten ihn yon dem Phrygi- 
sclien Flusse Gallus her) , so bezeichnete er doch nach
her ganz allgemein die entmannten Priester der Cybele 
und dann auch anderer Gottheiten. Ihre orgiastischcn 
Festhymnen hiefsen Galliamben, deren schweres eigenes 
Metrum, wovon wir im Catullus und einigen Andern

----------------  >

¿8) S. oben Th. II. p. 34 ff.

39) Nach Thomas Magister in ßdnyi.oc, war FdAAo; ein Riliiy- 
nisclies Wort (vergl. Te Waters Zusätze zu Jablouski 
Opuscc. de ling. Lyeaon. p. 113.). bis war nachher ganz 
gleichbedeutend mit Kvßtfßoi, s. Pliotii Lex. gr. s. v. Ku/8. 
Euslathius ad Odyss. IV. vs. 2-19. p. 166 Basil., nachdem 
er ß t i f t t v ,  r e de n  , angeführt hat, sagt hierauf: ui; ^v .  
toi ¿yuvTiti toj dßav.tiv (nicht reden können) ßd-ßet*, i'rof 
AaAô  , ptaivoutvc; , uTuiTO-, , •ydAAo;, y.lrci roJ; iraAipoJs •. 
*} »Mti IMIgff AuKÔ),OVi —.
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Nachbildungen besitzen, dem religiösen Inhalte ent
sprach (Muvetus Goiumentar. in Catul), T. li. p. 810 ed- 
Ruhnlien.) 6").

60) Da ich hier der gewöhnlichen Vorstellung gefolgt hin, 
wonach jene Gallen oder freiwillige Eunuchen wirkliche 
Priester der Cvbele gewesen, so darf ich einen Wider
spruch nicht übergehen, den dagegen ein gründlicher 
Gelehrter erhoben hat. Van Da|e (.Dissen. de Anti(|uitt. 
et jyiarmoribb. p. 13;) sqq. Und p. 7113 sq. Amstel. 1703.) 
•¡licht zu beweisen, dafs die Priester und Pnesterinnen 
der Cybele verheirathet gewesen. Sie hätten Xauroholi 
oder auch Tauroböhni geheilsen. Jene Gallen hingegen 
müsse man sich als fanatische Laien denken , die im Ue- 
bermaals der Andacht und Ekstase sich selbst verstüm
melten , um sich so ganz und gar der Welt zu entschla
fen und dem religiösen Lehen zu widmen. Es kommt 
hierbei hauptsächlich auf eine Stelle des Herodianus an. 
Dieser erzählt (I. 11. 7. p. 436 sqq. ed. Irmiseh.): ev äs 
TUl wQoeifijpiEvui IlsvtrivoCvTt iruAca fzsv <fyuyt$ ul̂ yiû cy im tcü 
mra/jup PdAAui icapaMtsvTi, Jvp’ ou r¡jv imvvy/j/ay rJ oi
rij 2 1 ti liier tadelt nun van Date den Po-
Jitianus wegen der Uebersetzupg : a quo eliam eyirati deae 
s a c e r d o t e s  cognomiuantur ( nomen hahent) , deuq 
o! tü $tcd (sfw/zs'voi bezeichne blos Personen, die sich der 
Goitheit widmeten und zueigntten : Deae s ac r i  oder 
sar.ra i i. Dagegen sprechen nun die Sprachbemerkun- 
gen , die Irmisch a. O. p. 437 sq.) im Ueberflufs ge
sammelt hat, wonach bei andern Schriftstellern häufig, 
insbesondere aber beim Herodianus, jene Formel einen 
eigentlichen Priester bezeichnet. Ich will über die Haupt
frage nicht entscheiden. Mochte aber van Dale seine Vor
stellung von dem Cybelendienstc zu sehr aus Nachrich
ten geschöpft haben, die von dem nicht in Rom sprechen? 
_ lind schliefst eheliches Leben einen solchen Fanatis
mus aus, wodurch freilich dessen JValurzweck zerstört 
wird , zumal bei der glühenden Phantasie der Asiaten? — 
Auch hat Rphnkenius zum Tintäus p. 10. kein Bedenken 
getragen , die Gallen s a c e r d o t e s  mutris deum zu nen
nen. Auch kommen in der von ihm angeführten Stelle



44
Mit der Verbreitung dieses Cybclendiensles wurden 

auch diese Priesterschalton genauer in Griechenland be
kannt , aber nicht gerade von der besten Seite, ln einem 
ärmlichen Aufzuge zogen sie auf einem Esel im Lande 
herum, und sammelten an den Thurcn Geld im Namen 
ihrer Göttin, wovon man sie M e t r a g y r l e n  6>) nannte. 
Durch niedrige Denhart und oft durch die ha'fslichsten 
Laster beflecht, wurden sie Gegenstand grofser Veracht 
tung , wie man aus den Reden des Demosthenes sicht, 
wo die Verbindung mit diesen Leuten als ein ehrenrüh
riger Vorwurf gilt. Dies dauerte auch durch die Römi
sche Periode fort ,  wie man aus Lucianus und andern 
Schriftstellern sieht. Doch müssen diese terminirenden 
Retteipriester von jenen privilegirten Gallen (so nannte 
man jezt auch wohl alle Cybelenpriester ohne Beziehung 
auf Castration) genau unterschieden werden. Letztere 
waren nach den zwölf Tafclgesetzen im Römischen Staate.

des Manetbo Apotelesmm. VL 297. 538. wenigstens jene 
Bettelpriester, die in den Ländern herumzogen , als Eu» 
nuchen vor.

6l) MijTfayu' fTa» , auch wohl M ifsayi/fra i, d. i. b e i 
te l  haf t e  M o n d s p r i e s t e r  oder B e t t e l p r i e s t e r  
des M » v oder der Das Geschäft heifst dysfyw
r f  Sap , daher der allgemeinere Name à 7 dprat für Bet» 
telpriester verschiedener Gottheiten, der Artemis (He- 
rodot. [V. 35. ), der Isis oder der G ö t t e r m u t t e r ,  
daher M^r payupr a i  ; vergl. Ruhnkenius zum Timaeus 
p. 10 sq. und Porsoni Adversaria p. 129. p. 109 ed. Lips. 
Diese Metragyrten werden in der Griechischen Komödie 
unter den Auswürfen der Menschheit sehr charakteristisch 
aufgeführt. Antiphanes beim Athenäus sagt in seinem 
Misoponeros

— — — \j-sri 7s, v>) Ala
mût, , TTC/.J toi y iÿ  a i yi'voç,
l-Ltar.ujramv tout ' ètrrlv.

(Athen. V. p. 226. p. 371 Schweigh.)



anerkannt (Cicero de Legg. II. g. und daselbst die Aus
leger).

In diesem Kleinasiatischen Dienste tritt also Spruch
sprechen , magisches Formelwesen, Orgiastnus, Be
schwörungen und dergl. bedeutend hervor; es herrscht 
M o n d s d i e n s t  und M o n d s s u c h t ,  wie dies selbst in 
den Namen der Schamanen dort liegt. Denn ein solcher 
Begeisterter hiefs in den dortigen Sprachen bald adßogr 
oaßd&og,  ba\d ßdx^og, ßdßa!;,  ßaßdxxgg ; W örte r ,  die 
zum Theil Bezeichnungen der dortigen Gottheiten seihst 
sind, theils die ausschweifende Festraserei und das or- 
giastische Wesen bezeichnen, theils aber, wie bestimmt 
ßdßatg und ßdxftog, das orgiastische Getöse, das for- 
melnde Gemurmel ausdrüchen (>l). Endlich ward auch 
das Getöse , Lärmen und das furchtbare Wesen wieder in 
dio Gottheiten zurüchverlegt, und es spielt dieses noch 
in den Griechisch-Asiatischen Vorstellungen und Namen 
durch, wie in der “Ap-repi ? xeXade t v i j ,  als dem 
schrechhnften und seine schädlichen Einllüsse fiufsernden 
Monde, in dem alten u x o T o p a t v a .  Und der Mond in 
seinen verschiedenen Phasen, in seinen Aph- und Peri- 
helicn und in den Verfinsterungen, die er jeweilig er
leidet , erschien dem lebhaften Morgenländer gar man- 
nichfaltig und ward Keim ganzer Mythenfamilien. Man 
denhe nur an Bubastis und Tithrambo, an die furchtbare 
Brimo und die böse Lilith, die den Jüdischen Kindbet- 
terinnen so gefährlich war-. Doch es genüge uns liier 
diesen Mythenkreis blos angedeutet zu haben, da wir 
unten bei der Ephesischen Artemis und ihrer Mutter La- 
tona nochmals darauf zurückhommen werden. 62
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62) S. Jablonski de fing. Lycaön. Opuscc. III. pag. 113. Eu- 
stath. ad Odyss. II. 16. p. 76. und IV. 24i>. p. 166. welche 
Stelle wir schon in der Note 59 angeführt haben.
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S- <h
F o r t s e t z u n g .

So sehen wir diesen Phrygisclien Dienst in Grie
chenland und in Rom Eingang finden. Griechen und 
Römer gaben sich nun auch über seinen Sinn Rechen
schaft in zahlreichen Mythen,’ freilich von sehr verschie
denem Geist und Gehalt. Da dieser auffallende Cultus 
die Aufmerksamkeit der benachbarten Jonter erregte, 
die unter allen Griechen am frühesten historische Werbe 
Schrieben * so gaben sie auch vorzüglich Bericht da von. 
Andrerseits waren auch die Poeten geschäftig, und 
diese trugën hauptsächlich dazu bei, die Rhea des Cre- 
tensicli-Griechischen Göttersystems mit der Phrygisclien 
Cybele zu verschmelzen, welches dann bleibende Sitte 
ward bis auf den Elegiker Hermesianax und auf die Rö
mischen Dichter LuCretiuS und Catullus, ja bis auf Ap- 
pulejus und seine Zeitgenossen herab ; nur dafs man 
jezt wieder anfing, das Bedeutsame der verschiedenen 
Mythen hervorzuheben. Am willkommensten wären uns 
die alten Jonischen Logographen , die uns e i n h e i m i 
s c h e ,  P h r y gi  s eh e Sagen liefern könnten. Darunter 
war der Lvdièr Xanthus gewesen vor Herodotus schon. 
Jener meiste dieser Landesreligion in seiner Lydischen 
Landesgeschichte um so mehr Aufmerksamkeit widmen, 
weil, nach uralter Sitte der Torwelt, die den Königen 
gern Götternamen gab , auch in den Lydischen Regenten
dynastien der Name At y s  verewigt war. Ich habe an
derwärts (Fragmin. Historiée, graecc. antiquiss. p. 147.) 
wahrscheinlich gemacht, dafs wir glücklicherweise bei 
Diodorus und bei Pausanias, welche einige wenige My
then als national-Phrygisch anführen, noch die Berichte 
des alten Xanthus über diese Religion seiner Täter lesen. 
Nur freilich Diodorus war am wenigsten der Mann, ge
rade immer das Alte und Nationale herauszufinden und



sta würdigen. Bei ihm ist die Sage schon zu einer präg- 
matisirenden Historie eines Bönigshauses ausgesponnen. 
Es wird erzählt, wie einst der Phrygisehe Bönig Mäon 
die von seiner Gemahlin Dindymene- geliorne Tochter 
auf deni wilden Gfehirge Cybelus liahe aussetzen lassen, 
wie diese darauf, wunderbar durch Thiere ernährt, zu 
der guten Mutter vom Berge herangewachsen, welchen 
Kamen sie durch Erfindung von Pfeifen und Trommeln 
und Arzneien für Menschen und Vieh verdient; wie ihr 
getreuer Diener Marsyas ihre beständige Beuschhcit be
wahrt ,  wie hingegen ihre Schwangerschaft vom Attis bei 
ihrer II{¡ehkehr in den väterlichen Pallast, auf des er
zürnten Vaters Befehl, diesem ihrem Geliebten den Tod 
zugezogen f Wie sie darauf, im Uebermaafs ihres Schmer
zes, mit ihrem getreuen MarSyas die Flucht ergriffen; 
bis nach TVysa hin,  wo sie heim Dionysos den Apollo 
fanden, der den Marsyas im musikalischen Wettstreite 
besiegt und mit grausamem Tode bestraft, die Cybele 
hingegen lieh gewinnt und mit ihr Iris ins Hyperboreef- 
laml hinauf z ieht; wie mittlerweile das verlassene Phry- 
gien llungersnnth betroffen , bis die Ein Wohner , auf des 
Oraliels Geheis, das Bild des Attis begruben, und auf 
Midas Veranstaltung ihm zu Pessinus einen Gottesdienst 
äijordneten ( Diodor. Hl. 58 so.). — Manche Züge der 
alten Natur'Verehrurrg sind in dieser Erzählung nicht zu- 
verkennen, z. B. der frühe Bergdienst dieses uralten' 
Flirten volhes, das seine höchsten Gottheiten als Wohl- 
thäter seiner Heerdcn d«nkt und als Erfinder der Ffirten- 
pfeif'e. So steht nämlich Attis, als Papas (Iloijrac, nach 
Bithyuiseher Sprache), der Bergmutter Ma zur Seite, 
die auch die I-Ieerdennrotter lieifsen bann, da dasselbe 
W ort im Phrygischen ein Schaaf bedeutet ( Moc s. ITe- 
Sychius s. v.) Auch das ausdrücklich bemerkte Calibaf 
des ganz der Musik ergebenen Wunderwesens Marsyas 
ist bedeutend, und erinnert an die Ehelosigkeit der Prie-

r
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ster auch in alten einfachen Naturreligionen (s. I. p. 600.). 
AucbdieEinfiihrung des Apollo und der Streit der Flöte mit 
dem Saitenspiel ist bedeutend, so wie der Zug nach dem 
Hyperboreerlande, worin der Zusammenhang des Cybe- 
lendienstes mit den Caucasischen Ländern und der Gang, 
den er genommen , so wie sein orgiastisclier Geist deut
lich nachgewiesen ist. W ir  werden darauf unten zu- 
rückl'.ommen. Aber der p h y s i s c h e  Mittelpunkt dieses 
Phrygischen Glaubens tritt in jener Erzählung gar nicht 
hervor, oder ist vom Diodorus nicht beachtet worden. 
Dieses Wesentliche ist hingegen in folgender Phrygi
schen Nationalsage beim Pausanias (Aclinic. 17.) gerettet. 
Sie lautet so : Zeus läfst im Schlafe seinen Saamen auf 
die Erde fliefsen ; daraus entsteht nach einiger Zeit ein 
Dämon von doppeltem Geschlecht. Sie nennen ihn A g -  
d i s t i s  i3). Die Götter verabscheuen ihn und schneiden 
ihm das Männliche ab , woraus ein Mandelbaum erwächst. 
Als dessen Früchte gereift waren , steckt die Tochter 
des Flusses Sangarius eine davon in ihren Busen; 
die Frucht verschwindet und das Mädchen wird schwan
ger und gebiert einen Sohn, Attes, den es aussetzt; 
aber, von einer Ziege ernährt, wird er ein Knabe von 
göttlicher Schönheit, der die Liebe der Agdistis entzündet. 63 64
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63) J'A yü / tr r  , s. Hesychlus s. v. und daselbst Alberti. Im 
Strabo X. pag. 46y. ist richtig ’AySs'o-tiv verbessert. Die 
Phrygier redeten auch von einem androgynischen Gotte 
’ASayooe's, s. Ilesych. vergl. Jabionski de ling. Lycaon» 
p. 64 ed. Te Water. Vergl. auch Arnobius advers. gent. 
V. 4. ibiq. interprr. Tom. II. p. 273 sqq. ed. Orellii und 
desselben Append, ad Arnob. p. 33.

64) Sayydj i o ;  oder A'ay d f <0 ; ,  s. Ilesych. Vol. II. pag* 
1135 Alb. Scholiast. Apollor). Rhod. II. 722. Jabionski 
de ling. Lycaon. p. 75. und Xantlius Lydius in den Histo- 
ricc. antiqq. Fragmm. p. 173. Das Mädchen heilst bef 
Diodorus Nana .
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Da er mannhafter geworden, soll er der Tochter des 
Königs vermählt werden. Schon stimmt man das Hoch
zeitslied an, als die ihn liebende Agdistis hinzuhomint 
und den Attis rasend macht. Er und der König ent
mannen sich selbst; aber auf die Bitte der diese That 
bereuenden Agdistis verleihet Zeus jedem Theile vom 
Leibe des Altes ewige Unverweslichheit. — Dieser alte 
Mythus ward nun von Poeten in einigen Zügen anders 
gewendet. So sang llermesianax (bei Pausanias 1. 1.) : 
Attis sey als ein Hämling auf die Welt gehommen, und 
ein Eber habe ihn ums Leben gebracht. Dieser letzte 
Zug, wodurch man die an sich wahre Verwandtschaft 
mit dem Adonismythus andeutete , liomrat in mehreren 
Erzählungen von Attis vor. Bei Arnobius (adversus 
gentes V. p. 169.) entmannt Dionysos den Attis , dessen 
Männliches in einen Granatapfelbaum verwandelt wird. 
Hier sehen wir schon das llinübcrspielen der Sage in die 
Attischen Mysterien von Ceres ß ) und Bacchus. Beach- 
tenswerther scheint die andere hurz zuvor (p. i58.) be
rührte Sage von dem Riesensteine A g d u s  in Phrygien, 
woraus Deucalion und Pyrrha durch den Wu r f  die ersten 
Menschen hervorgebracht haben 66)- Freilich ist auch 
liier schon Hellenische Tbeogonie damit verwebt, doch 
zeigt sich die Spur darin, dafs die Hochgebirge Phry- 
giens in der mythischen Erinnerung für einen der ersten

65) Aicht weit von dem Flusse Sanganus lag auch ein Hei
ligthum der Ceres, der Bergbewolinetin (o’jfia;
nach dem Lydier Xanthus beim Sehol. A|>ollon. a- a. O. 
s. die Fragmin, a. a. O. Das Epitheton c’fsi'a hat der Pa
riser Scholiast (p. 184.) nicht. Es gehört aber hierher, 
denn Ber g d i e ns t  war in diesen Landen vorherr
schend.

66) S. Th. I. p.775. wo des ähnlichen Mythus von dem Berge 
Diorphus gedacht ist.

II. 4



Ansiedlungspunkte der Vorderasiaten galt, die sofort 
auf ihren Bergen der grofsen Naturgöttin opferten.

Zur Auliimlung der Grundidee jener Gottheit und 
ihres Dienstes ist vor Allem Aufmerksamkeit auf die we
sentlichen Gebräuche und auf die Hauptsymbole nöiliig. 
Absichtlich sagen wir die w e s e n t l i c h e n  Denn, wie 
bemerkt, schon mit Einmischung des Cretensisehen My
thus von der Rhea ward Vieles verändert, und später
hin ist Cybele durch Vereinigung so vieler Symbole in 
ihr gar zu einer Art von Panlheum geworden. Alan 
vergleiche z. B. das überladene Cybclenbild in der alten 
Sammlung der Familie Orsini bei Gronov (in Thesaurus 
Antirjq. Graecc. Tom. VII. pag. 424.). Dort sieht man 
über der Thurmkrone noch eine mit Sonne und Mond 
bezeichnetc Mütze, da in älteren Bildwerken diese Na- 
turgotlkeiten nur einen Schleier über das Hinterhaupt 
haben , sodann über die ganze Figur den weiten , ver
hüllenden, mit Lotushlumen verzierten Mantel ausge- 
breitet; den Zodiacus über den Schultern; in der einen 
Hand Pfeile oder Blitze, in der andern das Sislrurn und 
den Schlangenstab neben der Handtrommel ; auf dem 
rechten Arme Fache! und Bogen und Bilder von allerlei 
'I liieren, Löwe, Eber, Vögel, Schildkröte und Eidech
se , und daneben zur Seite am Throne die gewöhnlichen 
zwei Löwen 67). Dieser Syncretismus später Bildnerei 
gehet mit dem Alles vermischenden Mythus späterer 
Poeten Hand in Hand. Philosophische Denker mufsten 
erst das gediegene Goldkorn alter Religion aus der poe
tischen Sagcnfluth wieder herausgew innen und auf die 
Einheit aus diesem \  ielen den Blich hinlenlten. Es ist 
aber in diesem Symbolenkreise als wesentlich und ur
sprünglich zu achten das Doppelgeschlecht, die Bcrau-

C7) Man vergleiche hiermit die Darstellung von Cybele und 
Auis auf unserer Tafel II. nr. 2. Erklärung p. 17.
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hung der männlichen Theile, wie auch des Männlichen 
Tod, des Geliebten Untreue, ferner die Unvervveslich- 
lieit jedes Körpergliedes, die Pinie und der Mandelbaum 
nebst dem Löwenpaare und der Thurmhrone auf dem 
Haupte der thronenden Göttin. Mehrere von diesen 
Bildern sind auch blos diesem Phrygisehen Naturdienste 
e i g e n  t h ü m l i c h .

Andere, z. B. das Bild des Ebers, den Granatapfel 
u. s. \v., theilt er,mit anderen ähnlichen. Natürlich ist 
aber das Allgemeine, auf physischem Grunde überhaupt 
Beruhende leichter zu fassen , als was dem Phrygier na
tioneil angehörte, dessen Lebenskreis wir , aus Mangel 
an Nachrichten, nicht so genau kennen. Daher mufste 
h i e r  gerade manche Deutung mifslingen; wohin z. B. 
die vom Yarro (bei Augustinus de Civil. Dei YD. 24.) 
und von Lucretius (II. 604 sqq.) beliebte Erklärung des 
Löwenpaars gehört, dais darunter die Zähmung auch 
der wildesten Natur und das Urbarmachen auch des 
rauhesten Bodens verstanden werde. — Vielmehr sollte 
man denken, dafs der Löwe mit seinem lieifsen Blute, 
dieser König der T h iere , das natürlichste Attribut der 
Königin der Natur war , die mit ihrer Feuerkraft Alles 
durchdringt und Alles, was lebt, bändigt. Vielleicht 
ist die andere Deutung nicht glücklicher, nach der man 
in dem Sitzen der Göttin und in dein Baume zum Sitzen 
neben ihr die Beziehung auf das Ruhen der Erde im 
Mittelpunkte der W e l t , nach alter Vorstellung suchte 6S) ; 68

68) J. Fr. Gronov vertlieidigte deswegen die Lesart s e d i b u s 
im Lucretius II. 601. s. dessen Observaliones p. ¿56 ed. 
Platner , mit Beziehung auf die angeführte Stelle des 
Varro: quod sedes fingantur circa earn, cum omnia mo- 
veantur non moveri (terrain). Liest man dafür s u b l i 
me m,  so giebt die Stelle den in obiger Uebersetzung 
ausgedrückten Sinu. ln jenem Vartonischen: „cum



oder auf das Schweben der Erde in dem freien Luft
räume :

„Weislich sangen von ihr die alten Dichter atts Hellas, 
Frei in den Höhen führe mit Löwen bespannt sie den

Wagt n ,
Schwebend häng’ im Raume der Luft der irdische Roden, 
Lehrten sie so, und es könne die Erd’ auf der Erde nicht

1 ufo en; “

Aber auch ohne diese Deutungen war ja Cybele die 
grofse Mutter , geboren auf den ewigen festgegründeten 
Bergen und thronend auf ihnen, segenvoll herabblickend 
auf die niedere Erde und zumal auf das theure Phry- 
gierland, und das Sitzen der Cybele ist wolil mehr aus 
einer Künstlersitte abzuleiien, nach w elcber die matronen
artigen höchsten Göttinnen in anständiger Würde mehren- 
tlieils sitzend vorgestellt wurden. Was nun die geschlecht
liche Symbolik in diesem Mythenkreise betrifft, so ha
ben wir uns am Anfänge des zweiten Theils über den 
Begriff des Androgynischen in diesen physischen Sagen 
zur Genüge e rk lärt , und w erden hei den Baccbischcn
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omnia moveanlur circa eatn (tenant) non moveri“ ver- 
mutlie ich Griechische Wortspielerei mit ih m Namen 
ICußijßij und H-vßot, (cuhus) , welches W ort auch vom 
festen Ruhen auf dem Mittelpunkte (Lennep Etymolog, 
s. v. y.-Jßô ) und dann für Festigkeit überhaupt gebraucht 
ward. Et was  Wahres lag über auch hierbei .zum Grunde. 
Ueber das Wort kJ/3o; mufs man jezt des gelehrten Ch. 
P o u g e n s  Specimen du Tresor des Origines de la langue 
Française p. 264 — 267. nachsehen. Er findet den orien
talischen Ursprung des Wortes nicht unwahrscheinlich. 
„Die älleste Vorstellung der Cybele war ein r u n d e r  
oder v i e r e c k i g t e r  Stein.  Dufs die nachherige be
kannte Abbildung der Cybele nicht viel älter als die Ma- 
cedonische Eroberung von Asien ist, beweiset die ganze 
Folge Kleinasiatiseher Städtemünzen.“ Payne Knight 
Symbol. Lang. §. 42. p. 32.
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Mysterien noch einmal darauf zurückkommen müssen. 
Eben so wenig bann die Beziehung der Castration auf 
die gehemmte Vegetation im W inter, nach dem Bishe
rigen , Schwierigbeit haben. Hiernach wird die Sonne 
in ihrer Winterbahn zur südlichen (unteren) Hemisphäre 
(und dafür erhannten ja die Alten schon — Macrob. Sa
turn. I. 21. — den Attis) ihrer Zeugungsbrat); beraubt, 
und empfängt sie, mit der Rücbhehr zu der oberen, 
wieder. Darum ist Attis, als Incarnation der Sonne, 
selbst der erste Gallus und heifst auch so, und seine 
Priester, oder wenigstens der Arcliigallus , leiern durch 
eigene Entmannung diesen Stand seiner Erniedrigung, 
der zugleich die Folge seiner Untreue gegen die Geliebte 
ist. Es soll aber nach dem Götterspruch kein Glied des 
Attis untergehen, darum feiert er mit der Rückkehr 
zur Oberwelt und mit wieder gewonnener Manneskraft 
jedes Jahr aufs Neue seine Vermählung mit Cybele. 
Diese Wiederkehr und diese neugewonnene Kraft ward 
dann der Anlafs zu allen Aeufserungcn der wildesten 
Freude an diesem wilden Feste, die Lucretius trefflich 
beschreibt (II. 618 sqq.) :

„Pauken donnern von Schlägen der Hand, da rauschen
die hohlen

Cymbeln darein, und es droht das Getön raustimmiger
Hörner ,

Und die Gemüther stachelt mit Phrygischen W eisen die
Pfeife,

Waffen auch schwingen sie an , die Zeichen verheeren
den Grimmes.“

Jene wunderbare Metamorphose der Mandel , so 
wie der Fichtenzapfen , versetzt uns ganz, in den Kreis 
der Kinderspiele naiv pliantasirender Vorwelt, die in 
diesen Symbolen der Zeugung die nächste und auffal
lendste Aebnliclikeit mit den Organen derselben suchte, 
ohne künstliche Uuiwcgc und ohne jene das Helldunkel
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scli’au 'wählende Lüsternheit. Gewifs war auch eine 
Ahnung des in einander fliefsenden Uebergangs der 
Terschiedenen Naturreiche dabei, so dafs hier in der 
Mandel, die zum Knaben aufreift, der vegetabilische 
Anfangspunkt aufgegrilfen ist, so wie in manchen alten 
Arabesken die aus Pflanzen erwachsenden und in den 
Pflanzen sich verlierenden Thiergestalten. In jenem 
'Wiederfinden (srpeaig)  des Attes hatte aber d i e s e r  
Cul t , wie es scheint, ganz besonders den Punkt erfafst, 
da die Sonne gegen die Frühlingsnachtgleiche , nach alter 
Ansicht, wieder der Oberwelt nahete, und zugleich da
mit die Kraft der Natur in der eben hervorbrechenden 
5 egetation. Dies geht schon aus der Wahl der Fest
periode hervor, und auch Porphyrius, ein Vorderasiate 
und in diesen Religionen aufgew achsen , sah in Attis die 
frische Augenlust der hervorbrechenden Frühlingsblu
men (beim Eusebius Praepar Evang. III. n .  p. nostj.) .  
Diese zu enge Beschränkung dieses Plirygischen Andro- 
gyn beruht auf einer Hypothese, nach der sich dieser 
1 hilosoph mehrere alte Naturgötter in eine successive 
Reihe brachte, so dafs z. B. an den Attis zunächst Ado
nis sich anschlofs, als das Symbol der reifen Früchte 
und Pflanzen (s. ebendaselbst); aber etwas Wahres be
halt, wie öfter so auch hier, die systematische Ausdeu
tung immer. Dafür sprechen alle oben angeführten Fest
gebräuche. Auch die Anhänger des astronomischen 
Systems führen auf denselben Punkt zurück, wenn sie 
gleich nun wieder jeden einzelnen Zug des Mythus in 
den Sternen zu lesen glauben. Die Löwen der Cybele, 
sagen sie, haben ihren Ursprung vom Löwen am Him
mel, in welchem Zeichen die Sonne (Attis) Ihr Haus 
hat. Neben dem Himmelsstrome (Sanganus) weidet die 
Ziege (Capclla), die den ausgesetzten Sohn der Flufs- 
tochter , den Attis, in seiner Kindheit genährt hat (Da- 
puis Originc de tous les cultes Tom. IV. p. 280 serpp).
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Ganz gewifs ist auch in diesem System ein Theil der 
W ahrheit ergriffen; denn wie natürlich war es, dafs der 
Phrygische Attisdiener Nachts auf seinen Bergen die 
Geschichte seiner Gottheiten in den Sterngruppen wieder 
erkannte , dafs er dorthin den LS wen oder jene wohl- 
thntige Ziege versetzte, die seinen Göttern so wichtige 
Dienste geleistet hatten und noch leisteten. — Ganz an
dere Deutungen ersannen die Griechen, die, wie he» 
merkt« die Phrygische Bergmutter frühzeitig mit der 
Cretischen Göltermutter Rhea zusammenschmolzen. Je 
höher Cybele in der Reihe der Vorderasiatischen Reli
gionswesen stand, desto geschickter ward sie zu dieser 
Verwandlung, die auch von der andern Seite dadurch 
erleichtert ward, dafs die Rhea hei den Griechen ziem
lich in Vergessenheit gerathen war. W ill man auch 
nicht gerade, wie Zoegathut, annehmen, dafs dadurch 
erst der Begriff der Rhea zur allumfassenden Mutter 
Gän, zur fruchtbaren Erde, erweitert worden sey, so 
Ward doch dadurch eine Vermengung mit der Demeter 
•vorbereitet, die jedoch nicht so lange fortgesetzt wurde, 
als die der Cybele , Rhea und Gäa, zumal da die Deme
ter durch die Attischen Mysterien im alten Besitzstände 
ihrer Rechte und Aemter geschützt war. So wurden 
also die dunhelen Göttinnen Rhea und Gäa fast immer 
im Namen der grofsen Mutter begriffen, und wiewohl 
die Griechische Tbeogonie ihnen ihre Plätze angewiesen 
hatte, und eigene Altäre und Attribute ihnen zu Theil 
geworden waren , so wurde doch in der 'I heorie fast im
mer das , w as der Cybele angehörte , auf sie übergetra
gen ( Zoega Bassiril. 1. p. 48.).

W er wird dieses V ereinigen und Vermischen tadeln 
wollen, wenn es nur aus recht ernstlich gemeinter An
dacht herflofs ? Die Sabazischen Mysterien, die, wie 
wir unten zeigen w eiden, hier, auf Phrygischem Boden, 
wurzelten, wurden nun fortan die Schule solcher höheren
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Ansichten dieses alten Gottesdienstes. Die Mutter Erde 
des alten Phrygischen Glaubens ward nun in philosophi
scher Betrachtung die N a t u r  und Atys die Z e u g u n g s -  
h r a f t  d e s  g r o f s e n  D e m i u r g e n ,  welche, ausge
strömt von den Gestirnen, sich im Schoofse der Natur 
verbreitet, um sie nach den Urformen (Ideen) zu bilden. 
So nimmt der platonisirende Kaiser Julianus ( Orat. Y. 
p. 3i6 — 322.) jene Cybele und jenen Attis des uralten 
Phrygiervollies, und in gleichem Sinne der ebenfalls 
platonische Sallustius (de Diis et Mundo cap. 4. p. 25o 
ed. G ale), der die Geburt des Attes am Flusse Gallus 
auf das feuchte Element bezieht, so wie seine Liebe zu 
einer Nymphe auf das Herabliommen der Schöpfungs- 
hraft in die sublunarische feuchte Sphäre, und so weiter 
die Ideen verfolgt, die wir in dem ihnen eigenen Gebiete 
des Bacchischcn Kreises unten vollständig nachweisen 
Weiden. In anderer Beziehung, und mehr als Tellus, 
wird Cybele in dem naturphilosophischen Gedichte des 
Lucretius (II. 597.) vorgestellt, wovon wir oben einige 
Beispiele gegeben haben, aber die ganze Darstellung 
Verdient gelesen zu werden. Die Verbindung des Cybe- 
lischen Dienstes mit den Sabazien liegt auch in den Or- 
phischen Gedichten am Tage, wo die Geschichte der 
Persephone und die W undergeburt des Sabazius damit 
verwebt wird,  wo die lfippa , des Bacchus Amme,  mit 
ihm auf dem Lydischen Tmolus Zusammenkünfte fe ie rt69), 
und Cybele, als reine Urgöttin, des Protogonus Tochter 
heifst. In diese Ideenreihe gehört dann auch die Be
schreibung, welche Cybele beim Appulejus (Lib. XI. p. 
761 seij. ed. Oudendorp.) von ihrem eigenen Wesen 
m acht: « En adsum — rerum Natura parens, elemen-
torura omnium domina, seculorum progeuies initialis,

69) OrpheiHymn. 48 (47) 59 (48). Argonaut. 22. Unten beim 
Adonis wird noch ein Philosophem der Art Vorkommen.



summa numinum , regina Manium , prima coelitum, Deo
rum Dearumque facies uniformis: quae coeli luminosa 
culmina, maris salubria ilamina, inferorum deplorata 
silentia nutibus meis dispenso. Cujus numen unicum, 
multiformi specie, ritu vario, nomine multijugo totus 
reneratur orbis. Me p'r i m i g e n i i P h r  y g e s P e s s i - 
n u n t i c a m  n o m i n  an t D e u m  Mat  r e m ;  hinc Auto- 
cbthones Attici Cecropiam Minervam; illinc fluctuantes 
Cyprii Paphiam Venerem; Cretes sagittiferi Dictymnam 
Dianam; Siculi trilingues stygiam Proserpinam; Eleusinii 
vetuslam Deam Cererein ; Juhonem alii, Bellonam alii; 
Hecatem isti, Rhamnusiam illi; e t,  qui nascentis dci 
Solis inchoanlibus illustrantur radiis Aethiopes, Ariique 
priscaeque doctrinae pollentes Aegyptii, cerimoniis me 
propriis colentes appellant vero nomine Reginam Isidem. » 
Hier also derselbe Syncretismus , den wir oben im über
ladenen Bildwerke nachgewiesen haben. E r war noth- 
wendig, wenn die mündig gewordene Vernunft ihre 
Rechte behaupten sollte, er war ehrwürdig bei solchen, 
die in der Einheit des göttlichen Wesens Beruhigung 
suchten. Auch hatte diese Einigung verschiedener W e
sen in so weit ihren historischen Grund , als keiner jener 
Asiatischen Naturdienstc so arm an Begriffen und so in
haltsleer gewesen , dafs sich in ihm nicht gleich und ur
sprünglich die A h n u n g  d e s  U n e n d l i c h e n  geregt 
haben sollte. Der Historiker zürnt diesem Syncretis
mus , und in so weit mit R echt, als er der Forschung die 
freie Aussicht benimmt und ihren Blick verwirrt. Aber 
dieses Gefühl der greiseren Mühe sollte doch nicht un
gerecht machen gegen das acht religiöse und vernünftige 
Streben , das sich in jener Einigung kund thut. F rei
lich hatte sie zum Theil auch unreine Bewegunsgründe, 
entweder in kaltem Indifferentismus entarteter Griechen 
und Römer, denen der einfache fromme Dienst der vä
terlichen Religion lächerlich geworden , oder in üppigem
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Fanatismus, der, -wie in den Producten aller Länder, 
so in ihren Religionsgebräuchen, nur neue Reizungen 
eines schwelgerischen Genusses suchte. Hiermit werfen 
wir einen Rlicb auf das Schicksal des Cybelcndienstes 
in Griechenland und Rom.

§. 10.

F o r t s e t z u n g .

Die Vermählung mit dem Dienste der Rhea ward 
schon zum öfteren von uns bemerkt. Noch näher lagen 
die Samotbracischen Institute , und wir dürfen uns daher 
nicht wundern, dafs auch in diese Mysterien aus dem 
Phrygischen Naturdienste Manches herübergenommen 
winde,  zumal da die Religionen dieser Küstenländer 
und Inseln Vorderasiens und Europas so manche histo
rische Berührungen hatten. Nicht weniger wurde Cybele 
mit der Italischen Ops zusammengestellt, seitdem dieser 
Phrrgisclie Cultus nach Italien durchgedrungcn war. 
Dort dachte man sich unter der Ops die fruchtbare Er
nährerin der Menschen. So fiel der Begriff der Cybele 
bald mit dieser Vorstellung zusammen , und diese letz
tere Göttin erhielt die Vesta zur Tochter (Macrob. Sa
turnal. I. 10.). Der staatskluge Römer gestattete frem
den Religionen den Eingang in seinem Staate. Selbst 
Versammlungen religiöser Art erlaubte er ihren Anhän
gern; und so konnten Chaldäer (wie man sic nannte), 
Magier, Aegyptier und andere Glaubensgenossen selbst 
den auffallendsten und anstöfsigsten Gebräuchen nach
hängen , ohne darin von den Römischen Oberherren 
beeinträchtigt zu werden , seihst wenn sie in wesent
lichen Stücken den Römischen Gesetzen zuwider handel
ten , wie dies denn ganz bestimmt hei vielen dieser Re- 
ligionsdiener in Betreff der Ehegeselze der Fall war. 
Seihst später, als diese pantheistische Toleranz politisch
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bedenklich scheinen konnte, vermöchte der mächtige 
Mäcenas durch seinen dem Augustus erthcilten Rath, die 
fremden Religionen zu verbieten (s. Dio Cassius lib. LII. 
36.), keine Aenderung zu bewirken. Rom war und blieb 
seiner Duldung getreu 7U). Doch früher schon war die 
Cyhele vom Römischen Volke aufs ehrenvollste ausge
zeichnet worden, oder vielmehr, man hatte es politisch 
wichtig gefunden, Vorderasien eines seiner heiligsten 
Götterbilder zu berauben. Im Jahre der Stadt 547 (vor 
Chr. Geb. 207) holte eine feierliche Gesandschaft an den 
König Attalas die alte vom Himmel gefallene Bildsäule 
von Pessinus ab , und stellte sie in Rom auf,  wo der 
Göttin, als der Magna Mater, ein Tempel erbauet und 
im Frühling ein jährliches F es t, Megalesia, gefeiert 
w ard , wobei die Abwaschung der Magna Mater eine 
Hauptcärimonie war 70 7l). Späterhin, besonders in dem 
zweiten Jahrhundert nach Christi G eburt, keimten aus 
dieser W urzel verschiedene Gebräuche auf, zumal nach 
der so häufigen Vermischung mit andern Culten. Jezt 
liest man in Schriftstellern und auf Inschriften viel von 
gehaltenen Taurobolien ( Taurobolium, auch Tauropo- 
lium), wodurch man Reinigungen auf gewisse Jahre er
zielte , und wobei das Wesentliche w a r , dafs der zu

70) Eusebii Praepar. Evang. VI. S. vergl. Cornel. vanByn-  
k e r s h o c k  de cultu religionig peregrinae ąpud vett. Ro
manos pag. 244 seqq. wo bewiesen wird, dafs unter den 
coitiones illiciiae beim Marcianus I. 1. pr. ff. de Colleg. 
et corporib. keine religiösen Zusammenkünfte zu ver
stehen sind.

71) Livius XXIX. 10 seqq. Ovid. Fast. IV. 36t. vergl. mit 
vs. i. uni den Auslegern daselbst. —• So sehen wir auf 
einer Votivara in den Scultnre tutte del Campidoglio Dis- 
trib. 5. tav. XXIV. (p. 127.) die Göttermutter auf einem 
Schiffe sitzend , welches von einer Priestcrin geführt 
wird.
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Reinigende in einer Grube das Blut eines, auf einem
darüber gelegten bretternen Gerüste geopferten Stieres 
auf seinen Leib herabtröpfeln liefs; s. z. B. die Inschrift 
Lei Gruterus Thesaur. Inscript. T. I. p. 3o , wo ein sol
ches Taurobolium vorkommt, mit Anführung eines Pon
tifex perpetuus Antoniauus und eines Archigallus Julia- 
nus 7i). Doch Beispiele der Art liefern die Sammlungen 
der Inschriften in grofser Menge. Eben so oft wird der 
Criobolien oder W idderopfer gedacht, die zu Eliten des 
Atys geschahen, wie man die Taurobolien der Cybele 
weibete, die aber hierin mit der Diana Tauropolos oft 
vermischt ward. Auch die Criobolien werden häufig auf 
Inschriften gefunden, z. B. bei Gruterus I. p. 27. 72 73) ; 
m ehrerer Stellen nicht zu gedenken.

Dieser neue Eifer im Dienste der Phrygischcn Gott
heiten gab auch der Kunst neuen Antrieb, und mehrere 
ihrer W erke rühren erst aus dieser Periode her, z. B. 
der Altar in der Villa Albani, der auf der einen Seite 
die grofse Mutter mit dem Atys zeigt, und dessen Rück
seite das Taurobolium und Criobolium andeutet, nach 
der Inschrift erst aus dem Jahre Clir. 21)5 , aber in Hin
sicht der Kenntnifs das reichste von allen Monumenten

72) S. Saitifecroix Reclierches sur les Myst. T. I. p. 9h 96. 
Daherdie Redensarten : Taurobolium e x c i p e r e ,  p e r -  
c i p e r e ,  a c c i p e r e  und f a c e r e auf Inschriften , in-. 
gleichen die Ausdrücke : Taurobolium Populi und pu
blicum und die Titel: Tauroboli, Taurobolini, Tauro- 
boliti oder das synonyme Tanroboliati; s. van Da l e  
ad Marmora anliqua pag. 7 sqq. 24. 28. 33. 40 sqq. und 
p. d9 sqq.

73) Daher auf einer Inschrift bei Reinesius Class. I. nr. 2St. 
Sacerd. Matr. 1). ¡VI. I. lit Atiini Populi Romani. Ueber 
diese Göttermutter und über diesen Attis des R ö m i - 
6 e be n  Vol kes  mufs man den van Da l e  ad Marmora 
atuiqq. p. 172 sqq. nachsehen.
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des Cultus dieser Wesen 7<t). Für die schönste Bildsäule 
hält man die im Museo Pio Clementino (s. 'i'. I. nr. 40.). 
Auf Münzen liommen häufiger Bild weihe und Erwäh- 
nungen dieses Cultus v o r , wie die W erhe von Ecliliel, 
Basclie und Andern zeigen. Auch finden sich schöne ge
schnittene Steine 74 75) aus diesem mythischen lireise.

§. . . .

S y r i s c h e  G o t t h e i t e n .

Dieser Dienst der Cybele hatte sehr viele Berüh
rungspunkte mit dem Cultus der S y r i s c h e n  G ö t t i n .  
Mit diesem Namen bezeichnet man gewöhnlich dieses 
W esen, das in der Syria Euphratensis zu Mabog (nach 
Assyrischer Benennung), oder nach der Landesspracho 
zu Bambyce , späterhin Hierapolis genannt, seinen Silz 
hatte. Auch hier batte man heilige Castraten (G alli), 
orgiastische F'este, wobei sich die Andächtigen unter 
Trommelschlag und Flötenton und Aufführung wilder 
Tänze gegenseitig blutig peifselten, ja selbst, in der Aus
schweifung festlicher Tollheit, vor den Augen des Vol
le s  Hand an ihren eigenen Leih legten, und sich des 
Männlichen beraubten. Daneben werden hier fanatische 
Frauen erwähnt, deren leidenschaftliche Liebe geiade 
diese Castraten begünstigt, so wie diese hinwieder jene 
W eiber brünstig lieben 76). Die Priesterschaft war auch

74) Nach Zoega’s Unheil in den Bassirilievi I. nr. 13. 14. 
Wir haben das Relief auf der ersten Seite des Altars bei
fügen lassen auf unserer Tafel If. nr. 2. s. die Erklärung 
pag. 17. nr. 15. und dazu jezt Zoega’s Abliandll. IV. 13. 
p. 157. herausgeg. von Welcker.

75) Z. B. bei Winckelinann Descript. d. p. gr. d. cab. de 
Stosch , vergl. Schliclitegrolls Auswahl I. nr. 16. )7.

76) Lucianus de Dea Syria sect. 22. 43. 50 sq. Tom.IX.Bip.



(’ASoipav) Atargatis ('Arupyu.xiv oder ’Arap) ) ge
nannt; Ctesias nenne sie Derceto (Ae^xerm). Hier spricht 
also der kenntnifsreiehe Strabo geradezu für die Identität 
der drei Wesen Athara, Atargatis und Derceto. Da 
aber Schaubaeh a. a. O. den Salmasius deswegen tadelt, 
weil er zu viel auf Slrabo's Zeugnifs gebaut habe, wel
cher letztere doch den Ctesias mißverstanden haben 
müsse, so bemerken w ir, dafs nach Hesychius in ’Axra- 
y«s>j schon der alte Xanthüs, der Lydier, die Athara mit 
dem Kamen Atargatis bezeichnet hatte 80) ; um so w eniger

64

und Derceto sind nur verschiedene Namen einer und 
derselben Gottheit. Im ersten Namen findet er Avta-gad 
d. i. d e r  g r o f s e  F i s c h ;  dagegen im Kanten Astarte 
(Aslareh) : der S t e r n ,  das grofse Gestirn, der Mond. 
Aus brieflicher Nachricht. — Wer auf Etymologien aus
gehen wollte, könnte an das Aegyptische aSąęu erinnern, 
womit die Getreideart Do u r a  bezeichnet ward, so wie 
eine Speise, aus diesem Mehle und aus Milch bereitet 
(Hesych. I. p. 124 Alberti. Sturz de dial. Alexandr. p S6. 
und besonders Jabłoński Voce. Aegypit. pag. 11 — 16.). 
Alsdann würde die Göttin Athara zu einer Getreidegc- 
berin (ütreu, wie Ceres Jtiefs) werden, und sich der Isis 
nähern. Aber Athara oder Atargatis ist F i s c h we i b ,  
Isis aber nicht. Mithin haben beide unmittelbar nichts 
mit einander zu thuu , und es mag dieses als eine Probe 
gelten, wie trüglich der Weg blofaer Natnendeutung in 
der Mythologie ist. Aber wo Be g r i f f  und Na me  zu
sammensummen , da haben wir Grund zu vergleichen. 
Darum darf man in der Athara allerdings die Aegyptische 
A t h o r  (oder die Ur- Isis) suchen, denn diese ist der 
Abgrund , welcher Licht und Wasser verschlingt (s.Th, 1. 
p. 520. Not. 302.).

SO) Hesych. ’Ar r a y  aSy (man le se ’A rra jy d S i) , s. Alberti 
ad h. I. cf. Heyne de Sacerdot. Coman. pag. 108.) ’ASaja 
Traę.a tui ZdvSuj. Dieser Lydier Xanthus hatte wahrschein
lich ausführlich von dieser Gottheit gehandelt, s. Athe- 
«äiis VIII. 37. cf. Fragmin, historr. grr. p, 183.
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dürfen wir zweifeln ; dafs Ctesias wirklich so geschrieben 
hatte , wie ihn Strabo schreiben la'fst. Mithin haben wir 
allen Grund zu glauben, dafs Athara der ursprüngliche 
Name dieser Güttin der Syrer w ar, der aber durch Ver
schiedenheit des Dialects in den Namen Atargatis urn- 
gewandelt worden. W ir übergehen die sehr verschie
denen Meinungen über den Ursprung und die Bedeu- 
tung dieses W esens, und bemerken , was zu unsern 
Zwecken wesentlich ist, dafs bei allen drei Namen, 
A t h a r a ,  D e r c e t o ,  A t e r g a t i s ;  da wir sie nach 
dem Bisherigen als Bezeichnungen Eines Wesens er- 
liennen müssen, von einer n r s p r ii n g 1 i c h e n Verschie
denheit des B e g r i f f s  nicht die Rede seyn kann. Mit 
allen diesen Namen verband man die Idee der leuchten, 
empfangenden, fruchtbaren E rde, und des befruchteten 
und hinwieder befruchtenden Mondes 81). In Betreff 
der A b b i l d u n g e n  und der A t t r i b u t e  der Syrischen 
und Phonicischen Gottheiten mögen jedoch schon früh 
in den verschiedenen Tempeln Verschiedenheiten gewe
sen seyn. Bio Baaltis zu Byblus (Euseb. P. E. I. 10.) 
hatte vielleicht niemals Eischiheile , sondern näherte 
sich in ihrer ganzen Symbolik mehr der Aegyptischen 
Form , wovon auch die Mythen zeugen, die, wie bereits 
bemerkt worden, gar sehr mit dem Osirismythus zusam- 
menfalleh. Dasselbe gilt nach dem Sanchunialhon bei 
Eusebius (Pracp. Ev. I. 10. p. 38.) von der Sidonischen 
A sta rte 82). Diese setzte sich, heifst es d o rt, zuerst

6 5

81) So kommt der- V o 1 I m o n d , das himmlische Bild der 
Astarie, bei den Phöniciern auf Münzen als ein vol l e s  
M e n s c h e n g e s i c h t  vor } s. ßellermann Beiherkk. 
übet' Phönic. Münzen 11. p. 26 ff. zu nr. 37.

82) ’A o - r a j I .  B. der Könige (I. Samüelis) Vit. 4. imder 
mehreren Zahl; daher auch die LXX im B. der Richter 
II. 13. ’Ao-T«£Tai5 übersetzen; s. Biel Thes. I. pag. 74.

I I .  5
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«las Stierhaupt als Kopfschmuck auf, da sie die Erde 
durchwanderte; auch weihete sie einen vom Himmel ge
fallenen Stern nach Tyrus. Also hier ganz und gar eine 
Phönicische Isis mit der Kuhhaut und mit Sternen, wie 
wir sie oben , auf Gemmen und nach Zeugnissen der 
Alten, in Aegypten nachgewiesen haben S3). Hier also 
nichts von Fischtheile'n. Dagegen !die Phönicische Der- 
celo , die Lucianus (de D. S. §. 14. T. IX. pag. 96 Bip.) 
sah, war ein W eib , dessen Gestalt von den Hüften an 
sich in einen Fisch endigte. W ir wissen aus andern

24t. Sie heifst verschiedentlich in der Bibel eine Gott
heit derSidonier, womit auch Lucianus de D. Syr. sect.4. 
Ubereinstimmt, welcher von einem größten Tempel der 
Astarte zu Sidon spricht. Aber auch den Aegyptiern und 
Philistäern wird sie beigelegt, s. Seiden de Düs Syris 
Syntagvn. II. 2. und die Additamm. pag. 284. Ueber die 
Baaltis (Baltis) s. oben p. 9. not. 13.

v. Hammer in den Fundgruben des Orients Bd. III. 
pag. 275. leitet As t a r t e  aus dem Persischen As t a r a ,  
S t e r n ,  her. Ueber Ascherah sehe man die ge
nauen Untersuchungen von Gesenius im Hehr. Handwör- 
terb. p. 75 ff. , aus welchen es sich ergiebt , dafs die unter 
diesem Namen verkommende Göttin die As t a r t e  sey.

A s t a r t e mit dem St i e r  l i aunte  erhält eine treff
liche Erläuterung aus einem der heiligen BUcher der Za- 
bier oder Johannischristen, dem Buche Adams, wie es 
heifst (s. Stellae Nasaraeorum Aeones , ex sacro gentis 
codice , Dissert. praes. Norberg — p. p. Olof Svanander 
Scanus, Lund 1811.). In jenem Buche nämlich heifst 
der Mond S c h u r e i ,  welches .zusammengesetzt ist aus 
"W t a u r u s  und d e u s , wonach also das , was Euse
bius a. a. O. sagt: „die Astarte setzte auf ihr Haupt das 
Zeichen der königlichen Würde, den S t i e r k o p f “ , mit 
einem Namen des Mo n d e s  bezeichnet ist. Man kann 
damit auch die in der vorigen Note erwähnten Darstel
lungen auf Münzen verbinden.

S3) Vergl. z. B. Th. L p. 261. 272 und 494.
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Zeugnissen bestimmt, daß* Derceto in dieser Form zu 
Joppe in Phönicien verehrt worden ist (s. Graevius ad 
Lucian. 1.1. 1. IX. p. 38o Bip. *•*). Von der zu Ascalon 
werden wi r ,  nach Ctesias, im Verfolg das Nöthige be
merken. Nun bannten die A lten, nach Strabo's Ver
sicherung, die A t e r g a t i s  als einerlei Wesen mit dieser 
D erceto, folglich ohne Zweifel auch als F i  sc h  w eih . 
Daran hatte der neueste gelehrte Erltlärer des Erato- 
sthenes (s. oben) um so weniger zweifeln sollen, da ja 
schon filtere Geschichtschreiber und selbst der alte Ly
dier Xanlhus (Athen. VIII. B7 .) ganz bestimmte Mythen 
beibringen , die auf die Fischform anspielen , und im 
Wesentlichen Aehnlichheit mit der vom Ctesias erzählten 
Geschichte der Derceto haben. Ja Xanthus nennt aus- 
drüchlich den Sohn dieser Atergatis ( F i s c h ) .
So viel scheint mit Bestimmtheit aus dem Bisherigen 
hervorzugehen, dafs, während die Göttinnen v o n By -  
b l u s  und S i d o n  ursprünglich schon nach Aegyptischer 
bo i m,  wie Isis, dargestellt wurden, zu Joppe, Ascalon, 
Azotus und an andern Orten die Fischform in jenen äl
testen Tempelbildern vorherrschte.

Fragen wir nun,  wie ward die S y r i s c h e  Göttin 
zu B a i n b y c e  vorgestellt, so antwortet, wie wir oben 
hörten , Lucianus : als W  e i l> und nicht als F i s c h 
wei b.  Strabo hingegen (XVI. pag. io85.) sagt indirect 
gerade das Gegentheil.

I11 der Syrischen Stadt Bambyce, bemerkt e r , die 
auch Edessa und llierapolis heilst, verehren sie die Sy
rische Göttin, die Atargatis. — Hier führt also die Güttin 4 * * * *

S4) Auf einer merkwürdigen und alten Münze der Phönlci-
schen Stadt Ai mit Phönicischer Schrift erkennt Beller-
mann (über Phöniciscbc Münzen II. St. nr. 28. p.l5st|q.)
gleichfalls die D e r c e t o ,  auf ähnliche Weise dargestellt.
Man vergl. ebendaselbst die Münzen nr. 2K. 30. 3t. 32.
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Ton Hierapolis einen Namen , der offenbar der Fisch- 
f'orm »«geeignet war , und auch diese Nachriclit hatte 
Strabo aus älteren Zeugen. Ctesias (bei Eratostbenes 
Catast. cap. 38.) versetzt geradezu die Derceto nach 
Bambyce oder Iliorapolis. W ie ist nun dieser W ider
streit gegen Lucianus aufzulösen? Durch Unterschei
dung d e r  v e r s c h i e d e n e n  P e r i o d e n  des Dien
stes dieser Göttin von Hierapolis. Zuerst gehörte sie zu 
den p'ischgöttinnen. Dafür spricht Alles ; nicht blos die 
Scene, die der Mythus zum Theil dahin verlegt, son
dern auch alte Gebräuche , die im Hierapolitanischen 
Tempel noch zu Lucianus Zeit beibehalten waren,  z.B. 
das W assertragen in den heiligen Schlund, die heiligen 
Fische, die man neben dem Tempel fü tterte , das Verbot 
des Fischessens und dcrgl. Jene Göttin von Bambyce 
war also ursprünglich Atergatis, d. h. eine Göttin mit 
Fischtheilen. A r t e m i d o r u s  im Traumbuche (Onei- 
roci’it. I. i).) kennt auch das Verbot des Fischessens 
unter den Verehrern Phönicisch - Syrischer Gottheiten. 
l)ies mag die e r s t e  P e r i o d e  des Hierapolitanischen 
Dienstes heifsen. In der z w e i t e n  ham die Fischform 
des Tempelidols aufser Gebrauch , und dadurch mochte 
es mehr Aehnlichlieit bekommen mit andern Göttinnen, 
z .B . mit der von Sidon, wiewohl wir darüber nichts 
Bestimmtes sagon hönnen.

Es folgte die w e i t e r e  V e r ä n d e r u t i g  dieserTem- 
pelsymbolik , und die Göttin von Hierapolis ward nun, 
wie wir oben sahen, eine Art von Pantheum, in wel
chem sehr verschiedenartige Symbole und Attribute ver
einigt waren 85). Aber mit dem Angedenken an den

85) Wie man denn späterhin die Cybele , Rbea und die Göt
tin v. Hierapolis schon in Inschriften identificji te } wohin 
z. B. jene Worte; M a t e r  D e o r u m ,  M a t e r  Syr i ae



ältesten Tem pel, das auch damals noch nicht erlosch, 
als Stratoniee bereits den ganz neuen gebaut ha tte , er
hielten sich auch die Erinnerungen an den alten Glauben 
und an die allen Bilder, unter denen diese Göttin zuerst* 
erschienen war,

5- 13’

F o r t s e t z u n g .

Unter den Syrischen Priesterinstituten war auch die 
Verehrung der Fische und das Verbot ihres Genusses 
auffallend. Die Alten bemerhen diese Sitte zuweilen, als 
etwas allen Syrern Gemeinschaftliches; z. B. Xenophon 
Anab. I, 4« 9- Cicero de N. D. 111. i5. p. 546 uns. Ausg. 
und Mehrere. Nach andern Zeugnissen wrar dies jedoch 
nur gewissen Secten dieses Volkes gemein. M e h r e r e  
Syrer, sagt Hyginus 86) , und aus der oben angefürteq 
Stelle des Artemidorus wissen wir, dafs dies mit der 
Verehrung der Astarte zusammenhing. Ohne Zweifel 
war hierin wohl zwischen Priestern und Nichtpriestern 
ein Unterschied ; und wenn das Volk überhaupt die in 
den Tempelteichen genährten Fische für heilig und un
verletzlich h ielt, so war doch wohl der Priester nur 
durch das strengere Gebot gebunden, keine Fisqhe über

unter jenem oben bemerkten Bilde, in der Sammlung der 
Familie Orsini , gehören.

86) Poet. Astron. II. 41 j „Itaque Syri c o m p l u r e s  pisces 
non esitant, et eorum simulacra inaurata pro diis pena- 
tibus colunt. “ Dafs liier complures mit Syri und nicht 
mit pisces zu verbinden is t , beweist unter andern auch 
die Stelle des Clemens Alex. Protrept. p. 25. p. 35 Pot- 
ter. ! twv rjjv 4>oiviiojv Xu£,wv KaroiKCUVTWV- — ol /zgy oitywtt 
«■¿5 5rtfi<rr£f«l • p i  hi  tou^
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haupt zu essen s7). Auch die Tauben waren dem Syrer

87) Ueber den Syrischen Fischdiensf vcrgl. man noch Diodor. 
II. 4. Porphyrius de Abstin. II. 6t. IV. IS. wo ein Zeug- 
nifs des Komikers Menander angeführt ist. Dafs die 
Aegyptischen P r i e s t e r  keine Fische afsen, wissen wir 
aus Herodotus II. 37. und Plutarcb. de Isid. pag. 353. D. 
Auch dieses spricht für die obige Annahme. Doch waren 
die Aegyptischen Ideen dabei von denen der Syrer ziem- 
lieh verschieden , nach nationeller Mythologie und Phy
sik. Der Fisch war Symbol des Hasses, Clem. Strom. 
P . 7. Das hing mit der Geschichte des Osiris zusammen 
(vergl. Th. I. p. 262.). Uebrigens verdient, was Mnaseas 
beim Atlieriäus VIII. 37. erzählt, dafs die Priester der 
Atergafis die Fische, welche sie der Göttin Atergatis als 
Opfer dargebracht hätten, seihst gegessen , wohl nur als 
Verfall der Priesterregel bemerkt zu werden. Dafs auch 
die P y t h a g o r e e r ,  die Lehrjünger der Aegyptischen 
Priester, keine Fische afsen, weil sie ein Narursymbol 
des S t i l l s c h we i g e n s  seyen (daher auch i'AAcnrs;, 
S t i mml o s e ,  S t u mme  genannt), und dafs der cry.uyoc, 
und vielleicht auch einige andere Fische einen Laut von 
sich gaben, bemerkt, theils aus Aristoteles, theils aus 
Athenäus, Eustathius ad Odyss. XII. vs. 252. p.486Basil. 
Denn heiliges Schweigen ist Gebot und Satzung für den 
L e h r l i n g  de r  We i s h e i t .  Nach Sickler (die Hiero
glyphen im Mythus des Aesculap pag. 15.) bedeutet der 
Fisch a ls ‘Hieroglyphe V e r m e h r u n g ,  Z u n a h m e ,  
W a c h s t h u m ,  R e i c h t h u m ,  in welcher Bedeutung 
sie in vielen Monumenten der alten Kunst erscheine.

lieber den Taubendienst der Syrer hat Broeckliuis 
zum Tibullus I. 8. (al. 7.) 18. mehrere Stellen der Alten 
nachgewiesen. Bei den Persern waren die weifsen Tau
ben unrein , und wurden als aussätzig und der Sonne ver
balst aus dem Lande ausgetrieben ( Ilerodot. I. 13S.). 
Hätten wir mehrere bestimmte Züge der Art, so würden 
wir genauer wissen, welche nationelle Modificationen 
dieser alte Asiatische Naturdienst unter den verschiedenen 
Völkern erhielt. Vielleicht blieb diese S y r i s c h e  Ferm 
der» Persern überhaupt fremd.



heilig, wofür es lieiner besonderen Zeugnisse bedarf, 
da in einigen der angeführten Stellen auch diese Sitte 
bemerkt ist 8S). Bestimmt wissen wir aus Philo bei Eu
sebius (Praep. Ev. I. 6.) , dafs man in Ascaloii keine 
Tauben afs, welches Hyginus (fab. 197.) auf ganz Syrien 
ausdehnt, und dabei bemerkt, dafs sie dort für göttlich 
gehalten werden.

An diese Beligionsgebräucbe knüpfen sich mehrere 
Mythen an, die den Ursprung dieser Fisch- und Tauben- 
göttcr bald hierhin bald dorthin verlegen. Es sind zum 
Theil nur ganz kurze Volkssagen, die von dem Ur
sprünge der heiligen Bilder und Cärimonien Bechenschaft 
geben, zum Theil ausführliche Erzählungen. Dort am 
Euphrat erzählte man sich von einem Ey, das einst vom 
Himmel in diesen Strom herabgefallen. Fische trugen 
cs ans Ufer; Tauben brüteten es aus, und daraus ging
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SS) Vergl. auch Saintecroix Recherclies etc. Tom. II. p. 113. 
Silvestre de Sacy bemerkt hierbei in einer Note, dafs 
diese Achtung gegen die Tauben sich auch unter den Mu
selmännern erhalten habe, und vorzüglich zu Mekka. 
Denn die Sitte, die Tauben, welche tun das lleiligthum 

♦ dieser Stadt sich aufhalten( zu ehren, sey wohl älteren 
Ursprungs und lange vor der Gründung der Mohamme
danischen Religion üblich gewesen. Spuren einer ähn
lichen Sitte hei dem Tempel zu Jerusalem schienen in 
der Bibel enthalten zu seyn; s. dessen Arabische Chre
stomathie 'Tom. III. p. 76. Noch Mehreres über diese 
Sitte mancher, besonders orientalischer Völker, die Vö
gel, insbesondere die Tauben, die auf Tempeln nisten, 
nicht zu verjagen noch zu tödten, sondern ihnen eine 
sichere und ungestörte Wohnstätte hier zu lassen, giebt 
jezt RosenmUller Altes und neues Margen!, ßd. IV. p. 94. 
nr. S5J. wo er vorzüglich an Ebräer und Araber erinnert 
hat. — Auch in Aegypten ist der A t h o r  oder der Ut> 
nacht die Taube heilig; s. Th. I. der Symbol, p. 531.
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die Venus hervor w). Zn Bambyce vmfste man, dafs, 
pinst in dein dortigen See ein grofser Fisch sichtbar ge
worden. E r hatte die Derceto gerettet, die Nachts in 
den See gefallen war. Es war dies niemand anders als 
die Syrische Göttin selbst. Von diesem Fische stammen 
die zwei anderen Fische h e r, die, wie e r , verehrt wer
den , und unter die Sterne versetzt sind, wo der greise 
die Urne des Wassermanns nustrinht 89 90). Der Lydier 
wufste die Sache wieder anders. Einer ihrer Landsleute, 
JIopsus, hatte einst den Frevel der grausamen Königin 
Atergalis bestraft, indem er sie mit ihrem Sohne Ichthys 
(Fisch) in dem See hei Ascalon versenkte, wo sie von 
den Fischen gefressen ward (Mnaseas und Xanthus beim 
Athenäus VIII. 3y.). Nach Ascalon verlegt nun auch 
der ausführlichere Mythus des Ctesias beim Diodorus 
(II. 4 seqq.) die Scene dieser Begebenheiten, ln der 
Nahe der Syrischen Stadt Ascalon, an einem See, ver
ehrte man eine Göttin D erceto, die als Fischweib be
schrieben wird. Aphrodite , von dieser Göttin beleidigt, 
entzündet in ihr eine heifse Liebe zu einem jungen 
schönen P ries te r, mit dem sie eine Tochter erzeugt. 
Aus Schaam darüber tödtet sie den Jüngling, und lafst 
das Kind in einer Einöde im Gebirge aussetzen; sie selbst 
stürzt sich in den See und wird in einen Fisch verwan
delt. Daher die Syrer keine Fische essen, und diese

89) Hyginus fab. 197. Cäsar Germsnicus cap. 20. Theon ad 
Aralum 13t. Auch das Ey der Helena sollte aus dem 
Monde herabgefallen seyn CN'e°kles von Kroton beim 
Eustathius ad Odyss. XL vg. 298. pag. 437 Kasil. aus 
Athenäus).

^0) Eratosthenes Cataster, cap. 38. aus C t e s i a s ,  auf des-, 
sen AuctoriUit auch Hyginus Poet. Astronom. II. 4l. ( s, 
daselbst die Ausleger) die Sage anfuhrt, aber, sonderbar, 
ätatt der Derceto die Isis nenn;,



Thiere göttlich verehren. Das ausgesetzte Kind wird im 
Gebirge wunderbar von Tauben ernährt» bis ein Hirte, 
Namens Simrna, es findet, es an Kindesstatt annimmt, 
und ihm , nach dem Syrischen Namen der Taube , den 
Namen Semiramis beilegt. Diese Scmiramis erwächst 
zu einer Jungfrau von wunderbarer Schönheit, wird mit 
Menones, einem Statthalter des Assyrischen Königs Ni- 
nus , vermählt und endlich , nach aufserordentlichen 
Schiclisalen , von diesem Regenten selbst zur Gemahlin 
erwählt,

In dieser Sage ltnüpft sich schon A s s y r  i s c h e Re
ligion mit der S y r i s c h e n  zusammen. Rcide Namen 
wurden oft synonym gebraucht, und Semiramis hatte 
auch über Syrien geherrscht Aber nach einer an
dern W endung, die man diesem Mythus gab, wurden 
auch die Begebenheiten der Amazonen damit in A erbin- 
dung gebracht. Jener Jüngling nämlich, der in Ascalon 
mit der Derceto die Semiramis erzeugt hatte , w ar, wie 
man sagte, Kaystros, der Sohn der Amazonenhönigin 
Penthesilea, so dafs Semiramis also vom Stamme der 
Amazonen W'ar.

ln diese Reihe der Fischgötter gehört auch der Ba
bylonische Ö a n n es ). Der Chaldäer Rerosus
hatte seine Geschichte ausführlich erzählt; und was wir 
davon wissen , beruht gröfstentheils auf den Auszügen, 
die Apollodorus in der Chronik ( s. dessen Fragrom. p. 
do8 sq. ed. Heyn.) und Alexander Polyhistor daraus mit
theilen. Oannes , ein Ungeheuer mit zwei Fiifsen , übri
gens fast ganz Fisph, nur dafs die Mensch enfülse aus 
dem Fischscbyvanze licrvortyaten, tauchte jeden Morgen
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Sl) Suetou. in Julio Caes. cap. 22. wo die vielfach bestätigte 
.Lesart: in Syria , nun auch von Wolf in den Text aufge- 
nommen ist. Ueber die Sage vom Kaystros S. Cgsaubo- 
nus in den Noten zu dieser Stelle.



aus dem rollmn Meere auf,  harn nach Babylon und lehrte 
(denn bei aller Fischgestalt hatte er eine menschliche 
Stimme). F r  brachte den Menschen Gesetze, lehrte sic 
nützliche Gewerbe, Künste, Astronomie und alle übri
gen Wissenschaften. Bessere Sitte und bürgerliche Ord
nung war sein W e rk  Auch die Geschichte der alten 
Gottheiten, des Belus und der Omorca (Hanioroea), 
wufsten sie durch ihn. Jeden Abend kehrte dieses W un
derwesen in das Meer zurück, um am andern Morgen 
mit neuer Weisheit das Volk zu segnen 92). Andere da
gegen reden, nach demselbenBerosus , von vier Oaunes, 
die in verschiedenen Perioden als Lehrer und Wohlthä- 
ter erschienen, jeder halb Mensch und halb Fisch, einer 
sogar noch vor der Jj'luth »¿). Dieser letztere liiefs 
Odacon (Q ddxav) ,  und Seiden zweifelt nicht, dafs dies 
derselbe Dagon sey, den man zu Asdod oder Azotus in 
Palästina verehrte. Es wird nämlich in den Büchern 
Samuels (1. Cap. V. 4 .) eines Götzen Ilagon (Accywy) 
gedacht, in der Geschichte von der Bundeslade. Dort 
wird von ihm als von einem männlichen Wesen geredet, 
das aus Tisch und Mensch zusammengesetzt war ,  an 
welchem der Fisch den unteren Theil bildete, die obe
ren Theile aber menschlich waren. Auch Philo von 
Byblus nennt ihn einen Gott. Doch wird das Geschlecht 
zweifelhaft, weil er auch wieder mit weiblichem Artikel 
vorkommt, wenn man dies nicht etwa aus der in diesen
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i)2) Helladius bei Photius pag. 874. Dort beifst das Wesen 
wofür aber S c a l i g e r , wie es sonst heifst, zu 

schreiben räth; vergl. Meursius ad Helladii Chrestom. 
p. 24. und Seiden de Diis Svr. 11. 3. p. 263 sqq. 93

93) Diese Erscheinungen des Oannes erinnern an die Indi
schen Avafar’s , in deren erstem W i s c h  nu al s  Fi sch 
aus der Tiefe das Gesetzbuch heraufholt; s. Th. I . p.375, 
60t. 602. vergl. 647. und oben Tlil. II. p. 22.



Religionen so gewöhnlichen androgynisclien- Natur der 
Gottheiten herleiten will. Als Göttin gedacht, wäre er 
mit. Derceto und Atergatis identisch. I’hilo’s Erhläru n8’ 
der ihn >t>, Getreidegott, nennt, hat vielen W ider
spruch gefunden, weil sich die Fischform damit nicht 
vereinigen will. Sidon (Zidcär) dagegen würde auch 
Fisch bedeuten (nach Isidor. Oiigg. I. i.) ; doch lasse 
sich auch (so suchten die Anhänger des astronomischen 
Systems zu helfen) aus der Verbindung, in welcher die 
Jungfrau am Himmel, als Aelirenleserin , mit den Fischen 
erscheine, jene F.rlilärung des Philo, die die Fischgöttin 
zugleich zur Getreidegöttin stempelt, rechtfertigen (üu- 
puis Orig. 111. 92.3.).

So viel als Uebersicht dieser Ideenreihe, worin das 
Meer und der Fisch in die (Hasse der göttlichen Wesen 
traten. Dafs nun diese Form , unter der die Naturgott
heiten jenen Vülhcrn erschienen, in Etwas auch nach 
W esten hinüber spielt, und in manchen Attributen der 
Aphrodite sichtbar wi rd,  wurde theils oben berührt, 
thei 1 s werden wir darauf zuritckkommen müssen. Jle- 
rodotus (1. io5.) sagt auch ausdrücklich , dafs von Asca- 
lon aus der Dienst der Aphrodite nach Cypern und nach 
Cythere verpflanzt worden. In Ascalon aber war die 
Urania ursprünglich Fischweib,

Es ist ganz im Geiste des Alterthums , das , was es 
durch Symbol und A ttribut, durch Mythus und Gebräuehe 
verherrlichte, auch durch bedeutende N a me n zu ver
ewigen. Mithin werden auch jene Fisch- und Tauben
gottheiten entsprechende Nhmen gehabt haben. Es wäre 
zu wünschen, dafs die Alten uns hierüber mehr gesagt 
hätten. Aber wir haben diese Mythen fast einzig nur 
noch von den Griechen, die alles Fremde so gern auf 
ihre eigene Sprache zurüchfübrten. Daher auch hier so 
manche, zum Theil lächerliche Erklärungen von Anti*



pater bei Atiienäus und Andern , welche wir billig nicht 
berücksichtigen. Desto danhenswerlher sind die Bemü
hungen neuerer Sprachi'orscher, wenn sie auch nicht 
immer Gewifsheit geben. Nach ihnen ist nun zuvorderst 
der Name des Dagon (Aaytar) , wenn er Getreidegott ist, 
von D a g a n ,  Getreide , abzuleitcn, wahrscheinlicher 
aber, als der Name eines Fischgottes, von 3,1 ( D a g )  
1< i s c h  %), Dieses ist zugleich das Grundwort, woraus 
die Namen der Fischweiber Derceto und Atergatis abge
leitet werden müssen. Der letztere , der so verschieden 
geschrieben wi rd,  Atergatis ( ’Axe^d-vit; ) , Atargatis 
( Axu^yaTiq , ’A tapyavrn),  Adargatis, Argatis, Ara- 
this, Artaga u. s. w. , ist nach jener Herleitung zu
sammengesetzt aus Addir ( T l t i )  g r o f s , h e r r l i c h  
und Dag (3 1 )  F i s c h ,  und bezeichnet mithin den gött-

So auch Bellermann über Phönicische Münzen II. Stück 
Berlin 1814) nr. 28. p. U. in der Note, welcher Da gon  
erklärt aus , Fi sch , mit der intensiven Anhängsylbe 
on (wie z. B. in Amon, Eljon u. s. w.) , also A i y  nar 

Dazu passe auch die Fischgestalt, die nach 
I. Samuel. V. 1 — 5. demselben zuzutheilen sey. Vergb 
auch Gesenius Lex. liebr. I. pag. 181. iliiq. laudd. nebst 
dem Etymolog. Gudian. ed. Sturz, p. 306. Nach Slckler 
(die Hieroglyphen etc. p. 75.) liefse sich die Hieroglyphe 
des Dagon (jilH) vorzüglich durch die Paronomasie des 
Wortes 7V, F i s c h ,  mit “in , v e r m e h r e n ,  v e r 
v i e l f ä l t i g e n ,  wa c h s e n ,  z u n e h me n ,  aufläsen. 
Vergb auch ebendas, p. 66.

¡35) Jene andern Formen , Asthara, Astara, Athara, fuhren 
wir absichtlich nicht wieder an , weil wir diese Namen , so 
wenig als die Göttin Astarte,, für einerlei mit Atergatis 
halten. Nach Seiden nämlich (II.  3. p. 266 sq. cf. Ad- 
ditamm. p. 287.) ist Atergatis die Mutter Derceto , Astarte 
hingegen ist die Tochter Sernirainis: jene das Fischweib,

■ diese das Taubenweib.
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liehen, grofsen Fisch %). Der andere Name Dcrceto 
(Aei>xeic!>) ist nur eine abgekürzte Form , und durch 
W egwcrfung der Vorschlagssylbe entstanden. Denn 
immer hleiht die Wurzelsylbe D ag, Deg und Gad, Ged 
die wesentliche zur Bedeutung der Fischgottheit. Jene 
W urzelsylbe erscheint auch in dem Namen jenes See
ungeheuers Geto (KijrJi), das Perseus überwand, und 
welches Plinius (H . N. V. cap. 14-) "ach J o p p e ,  also 
in die heilige Stadt des Seeweihes Dcrceto, versetzt w)- 
Perseus scheint freilich einem ganz andern ^ ölkerstamme 
anzugehören, als dieser war, der hier am Euphrat und 
am Mittehneere vor Fischen und Fischgöttern liniete. 
Vielleicht also — wer mag in dieser dämmernden Ur
geschichte bestimmt reden ? — auch hier in diesem Kam
pfe mit dem Seeweibe eine Spur uralten Sectenhasscs 
und Sectenkriegs, wie vielleicht in der oben berührten 
Austreibung der weifsen Tauben aus dem Lande der rei
neren Sonnendiener unter den Persern 9S). — Dafs die 
Semiramis im Syrischen ihren Namen von den Tauben 
habe, sagt Diodorus bestimmt; llesychius bemerkt noch 
bestimmter, dafs dieser Name B e r g t a u b e  bedeute; 96 97 *

96) Sickler (die Hieroglyphen etc. p. M  75.) schreibt dieseü 
Namen ISIIN (Adergad, von 11N grofs, mächtig styu 
und 11t Glück) „das  m ä c h t i g e  G l ü c k “ d. i. eine 
m ä c h t i g e  und v e r m e h r e n d e  G l ü c k s g ö t t i n ,  
die vorzüglich durch die P i s c h g e s t a 11 (s. oben p. 67.) 
als eine mächtige, weit und reich machende Göttin be
zeichnet werde. Er erkennt diese Göttin auch in der 
Gad (11t) des Jesaias LXV. 11 , wo die LXX diesen Na
men durch r-Jytj zu erklären versuchten. Wir lassen diese 
Vermuthungen auf sich beruhen.

97) Seid en de Diis Syr. a. a. O. Vos s i us  de Idololatr. I, 
cap. 23.

9S) Vergl. Symbol. I. Buch II. Cap. III. §. 13.



und auch dafür hat man auf verschiedene Art die Belege 
♦ us ^en morgenländischen Sprachen gegeben. Nach lio- 
chart (Chan. II. 740.) bezeichnet Serimamin oder Semi- 
ramin im Syrischen die ß e r g t a u b e .  Der Gemahl des 
'raubenyveibes, Ninus, endlich soll gleichfalls von dem 
Syrischen N u n o , die F i s c h e  am Himmel, seinen Na- 
inen haben (Dupuis III. 623.). Zu dieser astronomischen 
Ausdeutung der ganzen .Fischreligion nimmt man noch 
die sehr bemerhenswerthe Sage zu Hülfe, die Lucia
nus W) zu Hierapolis hörte: Es sey nämlich Deucalion 
der erste Gründer des dortigen Tempels. Er habe ihn 
an den Schlund gebaut, worin sich das Gewässer der 
greisen Fluth verlaufen. Hier habe sich Deucalion nach 
seiner wunderbaren Rettung zuerst niedergelassen , und 
hier habe er zur Here gebetet und ihr Altäre und Tempel 
errichtet. Zum Andenken au diese Begebenheit beobach
teten die Hierapolitaner und die herum wohnenden Völ
ker lno) die Sitte, alle Jahre zweimal Wasser aus dem 
Meere in diesen Tempel zu tragen, und es in eine kleine 
Kluft zu giefsen, die man noch zu Lucianus Zeit den 
Fieinden zeigte. — Dieses sind die FViden, woraus der 
Scharfsinn folgende ganz astronomische Erklärung zu- 
sammengewebt hat: In diesen Syrischen Mythen, sagt 
ma n , ist offenbar zwischen Deucalion, dem Dienste 
der Derceto und der Fischverehrung dieselbe Verbin
dung geknüpft, die sich am Himmel zwischen dein W as
sermann , Deucalion (welchen letzteren die Alten nach 
Hyginus in das Zeichen des Wassermanns setzten) und 
dem Australfisch findet, der die Fluth des Wassermanns 99 100

78

99) d. Dea Syr. §. 13. T. IX. p. 9.5 Bip.
100) Lucianus nennt ganz Syrien, Arabien und die jenseits

des Euphrat wohnenden ¿V/Aj «cd r.ai



austrinlit. Audi ist das Himmelszeichen des Austral
isches der Ort der Erhöhung der Venus, so wie der 
S tier, in welchem sich die Plejaden befinden, das Haus 
der Venus ist. Hier wird die Etymologie einiger Grie
chen: Piejas aus Peleias (iteletat;) ,  wilde Taube , be
nutzt ,  uin zugleich die Sage aufzuhlären, welche das 
Fischweib (Derceto) zur Mutter des Taubenweibes (Se- 
miramis) macht; und der folgende Mythus vom N i n u s ,  
der Semiramis Gemahle, wird mit den zwei Zodiacal- 
fisehen N u n ö in Zusammenhang gebracht, so wie end
lich die Ideen von jenen Fisch- und Getreidegöttern, 
Hagon undSiton, durch die Verbindung erläutert wer
den, in w elcher die Fische (Daggim) mit der Jungfrau, 
d. i. der Erntegöttin des Thierhreises, erscheinen. Auch 
der Babylonische Fischmensch Oannes erhält aus den 
Sternen seine Bedeutung : Es ist wieder der Australfisch, 
der den Bewohnern von Babylon aus dem rothen Meere 
aulzusteigen schien, und den zwei jährlichen Solstitien 
vorausging, dem Sommersolstitium durchseinen Abend- 
Auf- und Untergang und dem Wintersolstitium durch 
seinen Heliacalaufgang (Dupuis 111. 619 II '. 683.).

Der gelehrte Ausleger des Eratosthenes erhennt 
hingegen in jenem Wundermenschen Oannes den W asser
mann , der in einer uralten orientalischen Sphäre als ein 
solches Fischmonstrum abgebildet gewesen, wie ihn die 
Sage bei Berosus beschreibt. Nachher haben die Grie
chen diese scheusliche Doppelgestalt in die zwei Bilder 
des Wassermanns und des P'isches zerlegt (Schaubach 
ad Eratoslh. Catast. p. 119.). W er wird in dieser Idee 
nicht einen glücblichen Blick in die Natur alter Symbo
lik erkennen, die,  erst roh und widerstrebend, durch 
den feinsinnigen Griechen gemildert ward? Auch spre
chen die grotesken Gestalten dafür, die das alte Aegyp
ten in seiner Sphäre liebte, wie die Thierkreise von 
•lentyra einen Jeden auf das sinnlichste überzeuge»

D
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können. Doch liegen gewifs in diesem Mythenhreisö 
hauptsächlich alte Erinnerungen aus der U r g e s c h i c h t e  
u n s e r e s  G e s c h l e c h t s .  Die Astronomie mag zwar 
auch hier manches Räthsel lösen , aber alle löset sie ge
wifs nicht. Wenigstens bleibt bei jenen Erläuterungen* 
die Dupuis von dem Zodiacus entlehnt, manche Frage 
unbeantwortet, wenn man. auch übersehen wollte, dais 
die Verbindung der Urania mit dem Taubensyrnbol durch 
die sehr künstliche Etymologie eines später deutelnden 
Griechen bewerkstelligt werden mufste. Der Schlüssel 
zu der Verehrung der Tauben liegt weit näher in der 
einfachen Bemerkung, die bereits Apollodorus in seiner 
verlornen Schrift vo n d e n  G ö t t e r n  gemacht hatte ,01): 
«die Taube sey von Alters her der Aphrodite geweihet, 
wegen der üeppigkeit dieses Thiercs. » Diese Bemerkung 
bestätigt der ganze Orient durch seine Bruttauben, wel
che das natürliche Bild der Zeugung der thierischen 
Wärme und folglich jener Assyrischen Urania, als der 
ignis femina und genetrix oder der Alles belebenden 
M utter, war. Jene Semirama war diese Taubengöttin. 
Nicht nur war jene unter den erwärmenden Flügeln von 
Tauben erhalten und ernährt worden, sondern, nach 
einem andern Mythus , war sie auch endlich selbst 
als Taube aufgeflogen. Sie hatte auch , wollte man wis
sen, zu Einen des Fischweibe« Derceto, ihrer Mutter, 
den Tempel zu Mabog gestiftet (Lucian. 1. 1.), und das 
alte Bild, neben dem neuen aufgestellt, das man alle Jahre 
zweimal zum Wasserholen mit ans Meer hinabnahm, ward, 
weil es eine Taube auf den Schultern hatte, von Einigen 
auf die Semiramis bezogen (Lucian. 1.1. §. 33. p .rid .). 101 102

101) beim Scholiastendes Apollonius III. 593. vergl. Fragmin* 
p. 396 eil. Heyne.

102) D iodor.  Sic. II. 20. Lucian. a. a. a. O. §. l4. Tom. IX. 
p. 96 üip.
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So führt dieser Gottesdienst, wenn wir ihm folgen, 
selbst auf seinen Sinn, wozu, wie wir glauben, schon 
Wieland in der Schlufsanmerhung zur Uebersetzung der 
Lucianeischen Schrift einen glücklichen Schritt dadurch 
gelhan hat, dafs er verschiedene Epochen des Tempels 
zu Hierapolis unterschieden , und auf den früheren Ur
sprung des ältesten Heiligthums zu Mabog aufmerksam 
gemacht hat.

Allen diesen Assyrischen, Syrischen und Phönici- 
scheij Mythen von Fischen , Fischgöttern und Fischgöt
tinnen Hegen alte historische Sätze und eine Jahrcsphysik 
zum Grunde, aufgefafst vom Standpunkte jener Länder 
und symbolisch ausgedrückt. Die Indische Mythologie 
hat auch solche Incarnationen des Wischnu als Fisch, 
als Schildkröte und derg l., womit verschiedene grofse 
physische Perioden bezeichnet w erden, an die sich die 
historische Zeit, d. i. die historischen Mythen anschlies- 
sen Nichts weniger als lächerlich, sondern viel
mehr dem Geiste des Ganzen gemäfs, ist daher auch 
jene Vermuthung des grofscn Gerhard Vossius ,U|) , dafs 
in dem S i m m a ,  wie Diodorus den Pflegevater der Se- 
mirantis nennt, ein Nachkomme und Namenserbe des 
alten Erzvaters S em  bezeichnet seyn möchte; und diese 
Assyrische Taube stammt eben so wohl wie die Noahs
taube von der grofsen Fluth her. Jener Deucalion von 
Hierapolis ist dieser Noah, und die Wassergüsse in die 
heilige Kluft bezeichnen das Ende der ersten Periode, 
der auch die Fischgottheiten angehören. Die Erde er
hebt sich wieder aus den W assern, und vom Seeweibe 
Derceto wird die Taubengöttin Semiramis geboren. 
Mitten inne treten die Babylonischen Cannes als die 
grofsen Amphibialwesen , die aus dem Meere die Gesetz

los) Vgl. Th. I. p. 575. 60t ff. und dazu unsere Tafel XXV. nr.l.
104) de Orig, etprogr. Idololatr. 1.23. p. i)0 ed. Amstelod. 166S.
II. 6

I
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bücher heraufholen , so wie aus der Tiefe der Gewässer 
der Indische Fischgott die heiligen Veda’s heraufbringt; 
woran sich dann mit Ninus und Semiramis die histori
schen Perioden der Staatengründer und Eroberer an- 
schliefsen. Nachdem sich die E'emente wieder geschie
den , wird auch Volk und Staat getheilt und geordnet. 
Doch vielleicht gehören die vier Oannes, die Fischmän
ner , mit dem Dagon in die frühere Vorwelt und in die 
Bosmogonie selbst zurück. Einen versetzt der Mythus 
bestimmt hinter die Fluth hinaus. Auf jeden Fall hätten 
wir in diesem Kreise von Symbolen , Gebräuchen und 
Mythen alte Erinnerungen der V orzeit, die den Punkt 
bezeichnen, wo sich Erdepochen und die Sündfluth mit 
der ältesten W elthistorie verbinden. Hiermit laufen 
aber gewöhnlich die Jahresperioden parallel. Der Ae- 
gyptier z. B. läfst sein grofses siderisches Jahr jedesmal 
mit dem grofscn W eltbrande beschlicfsen ; aber auch 
die alljährliche trockene Zeit, in der die Erde nach dem 
Wasserstrome des Nil lechzt, ist ihm ein kleiner W elt
brand, und ward in dem Cyclus der kleinen Jahresfeste 
so dargestellt (s. oben Th. I p. 870.). So mochten nun 
auch in dem Tempel zu Hierapolis durch das W asser
tragen , durch das Hin- und Hertragen des Bildes der 
Taubengöttin , und in andern Tempeln durch andere 
dramatische Handlungen die Jahresperioden : Regenzeit, 
Brutzeit und dergl. angedeutet seyn 105). Die festlichen 
Processionen mit dem Osirisbilde und mit dem des Ado
nis wollten nichts anders sagen. In allen solchen Reli-

105) In Ly eien gab es auch Fi sch pr op be t e n ,  Priester, 
die aus dem Erscheinen gewisser Fische (cj-Cpcüv, (paXaivwv, 
w^tmSivv) Orakel gaben; s. darüber Eustath. ad Odyss. 
XII. 252. pag 486. 23 welcher sie i'ySus^ilvrn? nennt. 
Lieber einige dieser Fischarten vergl. Aristoteles H. A. VI. 
12. (11. p. 268 Schneid, j und besonders über die letzte die 
Bemerkungen Bultmanns nr. 27. p.104 111 imLexilogus.
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gionen sind die grofsen kosmischen Perioden zugleich 
die Urbilder der kleineren Jahreszeiten, und Leide strah
len iin Abbilde aus dem Mythus hervor.

Auch durch den Phallusdienst ist diese Syrische 
Religion dem Dienste des Osiris verwandt, ln Hiera- 
polis sah man die Phallen in dem Vorhofe des Tempels 
von ungeheurer Gröfse (von 180, ja nach einer andern, 
aber wohl corrupten Lesart gar von röoo Fufs !0ä) ,  und 
Gebräuche dabei, die uns deutlich zeigen, wie nahe ver
wandt der Begriff' dieser Syrischen Göttin der üppigen 
Mylitta von Babylon w’ar. Also auch hier jener wilde 
feurige Orgiasmus , den wir zu Comana und zu Zela fan
den, und der die ihm anhängenden Völker wie ein mis
sender Strom aus allen Gränzen treibt. Es sollte nicht 
übersehen werden , dafs , nachder Volkssage von Mabog, 
Bacchus auf seinem Zuge aus dem Aéthiopierlande (d. h. 
von Osten aus Indien her) jenen Phallusdienst mit allem 
Gepränge des sinnlichsten Luxus gestiftet hatte. Dieser 
Tradition der w estlichen Völker begegnet von Osten her 
die Indische seihst.

Sic läfst den feurigen, wilden Schiwadienst nach 
dem Euphrat hinziehen und dort W urzel fassen , und 
zwar unter Formen, die ganz den Assyrischen und Sy
rischen ähnlich sind: Schiwa als Taube (Capot-Eswara) 
und Parwadi, Täubin (Capot-Esi) sind die Anpflanzer 
dieser neuen Religion, die in Indien von dem Schiwa 
ihren Namen trägt ,07). Dieser Schiwa oder Mahadewa, 
unter dem Namen Lileswara, vermählt sich mit der Se- 
mirama, als Lileswari, zu Ascalastan (Ascalon).' Eben 106 107

106) S. Lucian. de Syr. Uea §. 28. Tom. IX. p. 113 Rip., wo 
statt der gewöhnlichen Lesart Tf i tjv. oa itu v »f yuit'iuv 
( welches freilich t800 Fufs wären ) Palmerius verbessert 
TpnjaovTa opyvtsuivt d. i. ISO Fufs.

107) Vergl. Th. I. p. 290. 575.
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so erinnern die Namen Anayasa an die Armenische Ana'is 
und Mahabhaga an die grofse Göttin von Mabog oder 
Hierapolis (Görres Mythengesch. II. p. 6i5.). Hiernach 
stimmten also Assyrische und Indische Sagen zusammen, 
um dem w ilden Naturdienste, der in dem üppigen Hoden 
von Mittel - und Vorderasien so gewaltig wucherte, einen 
Oberasiatischen Ursprung zuzusichern.

Jene Erinnerungen an die Urgeschichte der Erde 
und der bürgerlichen Ordnung hat auch die Bildnerei 
in manchen Symbolen verewigt. W ie , nach der Sage 
der Griechen bei Lucianus, Deucalion in Syrien aus der 
Arche steigt, und in Mabog den ältesten lempel grün
det, in welchem Semirama , des Seeweibes Tochter, ihre 
Bildsäule hat, oder wie in dem Indischen Mythus der 
Stiller der neuen, wilderen Religion, Schiwa, als Capot- 
Eswara und Taubengott, um sich mit der Taubengöttin 
Capot-Esi zu vermählen, aus der Arche steigt, die ihn 
durch die Gewässer getragen; so sehen wir noch auf 
den Kaisermünzen von Ascalon eine Göttin, hervortre
tend aus dem Vördertheile eines Schiffes , m itderThurm - 
lirone auf dem Kopfe, in der rechten Hand eine Lanze, 
die oben in einem Kreuze endigt, und auf dem beide 
der Münze einerseits eine Taube , andrerseits einen Al
tar. Hier also die aus dem Schilfe hervortretende Se- 
miramis , wie schon der gelehrte Eclihel richtig gedeu
tet (I). N. V. III. pag. 445.). Dieselbe Semirama geben 
die Münzen derselben Stadt bei Vaillant 10S).

Das wollüstige Cyprus nahm in seine Myrtenhaine 
aus Ascalon mit der Taubengöttin auch die Phallagogien 
herüber. Dort waren also auch jene konischen Steine, 
jene Spitzs.äulen eingeführt, welche in Asien und Ae- 108

108) Wir theilen die Copie einer solchen Münze auf unserer 
Tafel Itl. nr. 6. mit, wozu jezt die Erklärung p.23. nach
zusehen ist.
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gypten den Sonnen - und Lingamsdienst in gigantischer 
Form versinnlichten. Hiermit ist nun auch in den Aphro- 
ditischcn Religionen häufig die Taube verbunden, wie 
dies noch neuerlich der henntnifsreiche Lenz in seiner 
Abhandlung über die Göttin von Paphos und Raphomet 
mit Mehrerem erwiesen, wozu auf den beigefügten Ku
pfertafeln auch die Beweise aus Antillen geliefert sind. 
W ir geben unten die eine Seite einer Cyprischen Münze, 
die unter einem leichten Tempelgebälk einen solchen 
Conus darstellt, auf welchen zwei Tauben zulliegen. Da
neben die Leuchter als das Zeichen nächtlicher Orgien *09).

§. i3.

B a a l s d i e n s t .

Diesem Phallusdienste huldigte auch der Moabiter 
und Ammoniter in seinem B a a l - P e o r  (BeeKfeytai) ) , 
dessen die Bibel gedenkt, z. B. Num. XXV. 3. 5. Mag 
nun auch ein heiliger Berg im Moabiterlande diesem 
Götzen den Namen gegeben haben, oder welche Her
leitungen sonst beliebt werden mögen : alle laufen am 
Ende auf Priapismus hinaus. Phallophorien waren cs 
vorzüglich, wodurch das bethörte Volk seinen Gott zu 
verherrlichen suchte. W enn Seiden , im Widerspruche 
gegen diese Annahme, den Baal-Peor vielmehr als Herr
scher der Unterwelt, dem man Todtenopfer gebracht 
habe, angesehen wissen will, so bann ihm dies in seiner 
ganzen Ausdehnung eingeräumt werden, ohne dafs da
durch der Hauptsatz auch nur das Geringste von seiner 
W ahrheit verliert. Es wird unten bewiesen werden, 
und der alte Jonier Heraclitus hlagte schon darüber, 
dafs man gerade dem Gott des Todtenreiches zu Ehren, 109

109) S. unsere Tafel III. nr. 7. gleichfalls nach Vaillant, und 
die Erklärung p. 23.
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in nächtlichen Orgien und unter Vortragung des Phal
lu s , festlich rasete 1,n) ,  und von uralten Zeiten her 
ward der Phallus auf Gräber gestellt. Auch in der Re
ligion der Asiatischen Urania ist diese Ideenreihe nicht 
fremd 1").

Es ist nicht unsere Absicht, nun auch die übrigen ßals 
oder Bels durchzugehen, und von jenem B e eh £ e ß ov ß 
( B e e l z e b u b  1*2) der Ebioniter oder von B e l - g a d  
der Syrer zu handeln , unter welchem letzteren der Mond 
gedacht wurde als Vorsteher der, den zufälligen Bewe
gungen unterworfenen, sublunarischen Körper; mithin 
eine F o r t u n a  in astrologischer und horoscopischer 
Bedeutung ,13). In diese Reihe gehört auch B e e l z e -

110) Beim Clemens Alexandr. p. 22. p. 30 Potter.
111) Ueber B a a l - P e o r  s. Etymolog, magn. s. v. vergl. 

Seiden de D. Syr. I. cap. 5. und Beyer Additam. p. 233 — 
242. auch Biel Thesaur. s. v. ßeeX(p. Hiermit verbinde 
man die Untersuchungen in the classical Journal Vol.VII. 
nr. XIV. p. 293. und Vol. VIII. nr. XVI. p. 265 sqq;

112) Man erklärt diesen Namen B a a l - S e b u b  (II. König, 
1.2.) als den F 1 i e g e n g o 11 , der die Fliegen und die 
daraus entstehende Pest abwehre , womit man den Jup- 
piter airofj. üi o ; , d. i. der F l i e g e n a b w e h r e n d e ,  
welcher zu Elis im Peloponnes verehrt wurde ( Pausan. 
Eliac. 1.14.) , vergleicht. Nach Andern wares ein Schimpf
name , den die Israeliten dieser Gottheit, welche von 
ihren \  erehrern Ba a l - S a me n  d. i. Go t t  des  H i m 
me l s  genannt worden, beigelegt hätten; s. Rosenmüller 
Altes und neues Morgenland Bd. II. nr. 630. pag. 210. — 
Einen solchen J u p p i t e r s k o p f  als Mü c k e  zeigt die 
Gemme, die auf unserer Tafel V. nr. 3. copirtist, s. die 
Erklärung p. 14. und Sickler die Hieroglyphen im Mythus 
des Aesculap p. 73.

113) Macrob. Saturnal. I. 19. pag. 307 Bip. Luna quia
corporum praesul est, quae fortuitorum varietate jac- 
tantur.



p h o n ,  worunter Einige einen Sternengott verstellen, 
der dem Norden Vorstand, also ähnlich jenem Sternen- 
gotte Haftorang des Zendavesta Andere den Tham- 
muz, bei dessen Anbetung man sich auch gegen Mitter
nacht richtete. Diese Proben können allein schon be
weisen, wie dunkel und ungewifs besonders dieser Theil 
der alten Religionen ist. Das Cbaldäische B a a l ,  das 
Assyrische B e l und das Phönicisclie A d o n  waren be
kanntlich allgemeine Namen für König und H err, die 
daher bald jedem Planeten , bald vorzugsweise der Sonne 
oder dem Planeten Juppiter beigelegt wurden. Daher 
denn bei Erwähnung jener Gottheiten bald von einem 
Baal oder Bel schlechthin geredet wird , wie z. B. ein 
bekanntes Idol der Sidonier (z. B. I. B. d. Kün. XVI 3i.) 
Baal keifst, und wie nach Servius auch im Punischen 
Baal den Kronus und die Sonne bezeiclinete *'ä). Auch 
in der Sprache der Plirygier, ja sogar nach Italien hin- 
überspielend, kommen diese allgemeinen Götternamen 
vor. Jene nannten BotXXtjr einen König 1*Ä) , und eben 
so die Thurier in Grofsgriechenland, auf deren Münzen 
wir sehr alte gottesdienstliche Symbole finden. Zuwei
len setzte man die nähere Ortsbestimmung hinzu, wie 
z. B. B a a l - B e r y t h ,  Herrscher von Beryth, wie man 
den grofsen Gott der Phönicier nannte, der Beryth er
baut haben sollte (Steph. Bys. in ßep. So liiefs er auch 
bei den Sichernden , B. der Richter IX. 46-)* So auch 
B a a l - T h a r  e s ,  (vermutblich) der Herrscher von Tar
sus, auf mehreren Pbönicischen Münzen , s. Bellermann 114 115

8 7

114) III. Band; ira Bundeliescb nr. II. p. 60. und XIII. pag. 
78 der deutsch. Ausg.

115) S. Virgil. Aeneid. I. 646. 729. und Münter die Religion 
der Carthager p. 8 iT.

•116) Dieses fremde Wort hatte Aeschylus gebraucht; s. Eu- 
stath. ad Odyss. X(X.. p. 680. infr. Basil.
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Bemerkk. über PhÖnic. Münzen I. St. p. 11 ff. Oder die 
Griechen verbinden Bel mit einem Namen aus ihrem 
Göttersystem, wie dort Herodotus (I. 181.) den Tempel 
des grofsen Babylonischen Gottes den Tempel A 1 o y B>i 
"Kuv nennt. Dahin gehören auch der M a l a c h b e l  (Mm- 

Ul'd A g l i b e s  ( AjXi^w^os) der Palmyrener, 
s. van Cappelle Disputat. de Zenobia Palmyr. August, 
p. 8 und 9. ibique laudd. Ueber den J u p p i t e r  B e l u s  
habe ich in den Meletematt. Part. I. p. 19. not. 14. meh
rere Nachweisungen gegeben.

Aehnlich werden jene La r e s  (H e rre n , Könige) 
der Etrurier genannt, und die nähere Bezeichnung durch 
einen Zusatz des Personal - Namens : Lar-Tolumnius, 
Lar-Porsenna und d^rgl. bemerlilich gemacht. Dasselbe 
gilt von jener Melechs- oder Molochsreihe. Dieser Name 
bezeichnet eben so allgemein König und H err, wie je
ner , wozu ebenfalls zuweilen nähere Bestimmungen 
kommen durch Ana-M elech, Adra-Melech 117) und dgl. 
In dieser Classe tritt jener Gott der Ammoniter hervor, 
der in der Bibel (Actor. VII. 43.) nur Moloch schlecht
hin genannt, den alten Erklärern zufolge ein Sonnen
idol war,  unter ähnlicher Gestalt, wie sonst, besonders 
in Aegypten, mit einem Kalbskopfe, den an der Stirne 
ein glänzender Stein schmückte lis).

Hierher gehören noch mehrere allgemeine Götter
namen unter jenen Völkern, z. B. jener M a rn  a s (Herr), 
unter welchem Namen die Bewohner von Gaza in Palä
stina einen Gott verehrten, den die Griechen mit ihrem 1

117) iN (II. IS. der König. XVII. 2 t.), welchem die 
Sippharenrr, wie die- Phöuicier dem Moloch , ihre Kin
der opferten; s. Sickler die Hieroglyphen etc. p. 7).

118) Vergl Münler die Relig der Carthager p 1! (F und Ro- 
senmüller Alles und neues Morgenl. Bd. II. nr. 32b. pag, 
202 ff. zu III. Mos. XV11I. 21,



Cretensiclien Zeus identificirten , und dem noch in der 
späteren Kaiserzeit die Platonischen Theologen, so wie 
der Aegyplisclien Isis von Phila und dem Esrnun von 
Ascalon , an dem Feste des Neumondes Hymnen san
gen " ‘9 .

Unter den specielleren Namen sind die S u c c o t h -  
B e n o t h ,  worin man die Pie jaden erkennen will, in der 
Religion der Samariter nicht weniger bedeutend gewesen, 
als der Mythus von den Plejaden in dem Bacchischen 
Fabelkreise der Griechen 12ü). Dort, inSamaria, ver-
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119) S. die charakteristische Stelle des M a r i n u s  in Vita 
Procli cap. 19. p. 46 Fahr. p. 16 Boissonad. tmit der Note 
dazu). Scaliger zum Varro erkannte in der Nachricht des 
Stephanus von Byzanz (in , wo dieser Marnas auch
vorkommt, eine Quelle CretensischerReligion , von Pa
lästina und Phönicien her. Ueberjene Namen Bel 11. s. w. 
s. Seiden de Diis Syr. Prolegomm. pag. 2.1 sqq. und Syn- 
tagm. II. cap. 1. Hyde de relig. vett. Pers p. tl7. Ha
ger im Asiatischen Magazin IV, pag. 29ä ff. Damascius 
mscr. in Platon. Parmenid. ( cod. Monac. nr. 5. fol. 24l 
vers.) redet von einer Hieroglyphe , die den Zeus der 
Gazäer dargestellt habe. Ich habe die ganze Stelle in 
den Commentatt. Ilerodott. Part. I. pag. 34d. mitgetheilt. 
Eine Anrufung des Marnas lesen wir bei einem alten 
Schriftsteller: „ O Marita, o Jupiter, o Dii immortales.“ 
Beim Hieronymus findet sich ein Geständnifs der Heiden: 
„Marnas victus a Christo est“ ( s. den Salmasius zu den 
Scriptorr. Hist. Aug. p. 202. E. und die genannten Aus
leger zum Marinus a. a. O.).

120) Nach Gcseilius (Hehr. Wörter!), p. 790.) , dem auch 
Sickler (die Hieroglyphen etc..p. 73.) folgt, waren Suc -  
c o t h  - B e n o t  h 11. König. XVII. 30. (H-2 7P2D d. i. 
H U 11 e n d e r  T  Ac h t e r )  kleine Hütten oder Zelte , in 
welchen sich die Babylonischen Mädchen der Mylitta zu 
Ehren preisgaben. Vergl. Arnos V. 27. „ i hr  t r ü g e t  
d e n i i e h u t h ,  e u r e n  Kö n i g “ ; oder: „ i hr  t r üge t  
das  Z e l t  e u r e s  M o l o c h s “ (D23?a TO? nN 3WOT)
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ehrte auch die von den Assyrern aus Persien dahin ver
pflanzte Colonie der Cuthäer, nach vaterländischem 
Herkommen, das Feuer unter dem Namen N e r g a l .  
Sein Symbol war in diesem Cuthäischenj Dienste der 
Hahn m ). Vielleicht Avurde deswegen anch ein Hahn 
in dem Syrischen Tempel zu Mabog zu Wahrsagebfinsten 
gebraucht (Lucianus de D. Syr. sect. 48. welehe Stelle
den Auslegern so viele Mühe gemacht hat) _ eine Ver-
muthung, die Avir jedoch nicht für mehr geben wollen,

wo man (nach Rosenmliller Altes und neues Morgenland 
Bd. IV. nr. 1107. p. 386.) mit vieler Wahrscheinlichkeit 
vermuthet, dafs der Moloch und andere heidnische Gott
heiten , welche die Israeliten in der Wüste mit sich führ
ten , von gewissen Männern in dazu verfertigten Gehäusen 
auf den Schultern getragen , oder in bedeckten Wagen 
gefahren wurden, so wie die Heiden ihre Götter bei feier
lichen Umgängen und öffentlichen Aufzügen aufführten. 
Von dieser Sitte , die Bilderder Götter unter kleinen Zel
ten und in verdeckten Sänften zu tragen, welche mit 
Recht den Aegyptiern zugeschrieben wird (s. Th. I. der 
Symbol, pag. 24y f.), fuhrt hierauf Rosenmüller a. a. O. 
viele Beispiele von verschiedenen Völkern des Alter- 
thumsan , unter andern auch von Galliern und Germanen 
(vergl. Mosers Osnabrückische Geschichte I. p. S^ f.). 
Demnach könnten vielleicht unter jenen Succoth Benoth 
11. König. XVII. 30. auch solche kleine tragbare Götzen- 
gebäuse mit dem Bilde der Mylitta gemeint seyn. Etwas 
Aehnliches sind auch die silbernen Tempel der Göttin 
Dianä gewesen, die in Ephesus verkauft wurden; s. Ac- 
tor. XIX. 24. vergl. auch Munter die Relig. der Carthager 
p. 48. und dort besonders die Note 40.

12t) £̂"13 II. König XVII. 30. Gesenius (Hebr. Worterb. 
pag. 752.) bemerkt, dafs die Rabbinen es für eine Ver
setzung aus '?i3inn ( T h a r n e g o l )  Hahn hielten, und 
dabei jenem Gotte die Gestalt eines Hahnes andichleten. 
Die andere Erklärung, die ihn für den An e r g e s  oder 
Kriegsgott ausgiebt, nimmt auch Sickler a. a. O. an.



als wir folgende nehmen hönnen : Auf einem Denhmale 
von der Königin Comosarye von Taurien, aus der Zeit 
Philipps und Alexanders , glaubt Küler in dem W orte 
'Aviyyti  denselben Feuergott Ncrgal zu erkennen. Ent
schiedener ist, was sich von ’Ao-rapa in derselben In
schrift behaupten läfst. Folglich hatte auch in Taurien 
die Astarte Eingang gefunden , so wie mehrere bei Pha- 
nagoria gefundene Inschriften gedenken H-). Dies führt 
uns in das Vaterland der Astarte , nach Phönicien zu
rück , wo wir in der Stadt Byblus die merkwürdige Feier 
finden , die ihrer Liebe zum Adon gewidmet war.

§. 14.

T h a m m u z .  A d o n i s f e i e r .  P r i a p u s .

Im Propheten Ezechiel (VIII. i4>) lesen wir die 
Worte 122 123) : «Und er führete mich hinein zum Thor, an 
des Herrn Hause, das gegen Mitternacht stehet; und 
siehe da safsen W eiber , die weineten über den T h a m*  
m u s . » Nach manchen verschiedenen Erklärungen sind 
die meisten und besten Ausleger, meines Wissens, auf 
die Angabe einiger Alten zurückgekommen, dafs jener

122) Köler sur le monument de la Reine Comosarye, Petçrs- 
bourg 1S05. vergl. Heyne de Saeerdot. Coman, Nov. Com
ment. Soc. Gotting. XVI. p. 12S.

123) Siehe hierzu Jabionski Voce. Aegyptt. pag. 453. und die 
Ausleger zu dieser Stelle , besonders Hieronymus , vergl. 
Seiden de Diis Syris Synt.II. cap. tl. und Deyling de fletu 
super Thammuz §. V. 10 sqq. Zu der Erläuterung der 
Adonisfeier hat Groddek in den antiquarischen Versuchen 
I. pag. 85 ff. einen sehr schätzbaren Beitrag gegeben. S. 
auch Saintecroix Recherches sur les mystères du Paga
nisme T. II. p. 101 sec. ed. Endlich lese man noch über 
den Thammuz die Erläuterungen , welche in Rosenmül
lers Altem und neuem Morgenland Bd. IV. nr. 1047. pag. 
318 ff. zu der Hauptstelle des Ezechiel gegeben werden, j



T h a m m u z  (j"lj251) kein anderer als der P h ö n i c i -  
s e h e  A d o n  sey. Der Name &ot[movg oder ©a¡j.v£ ist 
entweder Aegyptiscli oder Ebräisch Der Prophet
beschreibt in jener Stelle ein jährliches Klagefest der 
Frauen. Sie safsen Nachts vor ihren Häusern , weinten 
und sahen unverwandt nach einem Punkte im Norden 
hin. Man nannte diesen Zeitpunkt den Tod und die Auf
erstehung des Thammuz, Es war ein Solstitialfest, und 
fiel in den von dem Gotte benannten Monat Thammuz, 
d. i. gegen das Ende unseres Junius. In derselben Stelle 
kurz zuvor redet Ezechiel von Festen, die in Höhlen 
gefeiert wurden, an deren Wänden allerlei Idole ange
bracht waren , denen die abgefallenen Israeliten Weih
rauch opferten. Also hier Spuren von einem Troglo- 
dytendienste , wie jener , d e r ,  nach der Meinung Einiger,

9 2

12>5) Silvestie de Sacy zu St. Croix a. a. O. p. 10). sagt, man 
könne zwar nicht zweifeln , dafs dieser Name allgemein 
in Syrien verbreitet gewesen sey, weil er der Name eines 
der Monate des Jahres geworden ; jedoch sey es nicht 
unwahrscheinlich , dafs T h a m m u z eine fremde Gottheit 
gewesen sey, deren Vereitrung und Benennung die Phö- 
nicier und Syrier angenommen , die sie aber in ihrer Spra
che Adon oder Adona i  d. i. He r r  genannt hätten. 
Weiterhin (p 102.), bei der auffallenden Uebereinstimmung 
des Adonis- und Osirisdienstes, erklärt er' sich dahin, 
dafs der Dienst des Thammuz oder Adonis ursprünglich 
aus Aegypten gekommen, und selbst der Name Tham- 
muz der Aegyptischen Sprache angehöre. Hug (Uber den 
Mythus der alten Welt p. 87.) sagt, dpr Name Thamuz 
komme von dem Syrischen und Phönicischen Monat 
Thamuz, der die Sommersonnenwende bezeichne. Allein 
hiermit wären wir um nicht viel weiter, da es doch wahr
scheinlicher ist, dafs der Monat von dem Gotte als der 
Gott von jenem seinen Namen erhielt. Verschiedene 
Erklärungen dieses Namens giebt auch Gesenius llebr. 
Wörter!), p. 1319.



von Actliiopien lier nach Oberägypten und so weiterhin 
verbreitet worden seyn soll. Zu jenem Zweige der alten 
Religionen gehört wenigstens der Dienst des Adon,  der 
vom Osirisdienste ja nur in einigen Nebenzügen verschie
den war. So wie er hier unter den Israeliten als I ham
muzdienst Eingang gefunden, eben so weit veibreiteten 
sich auch die Adonien, die in ganz Griechenland Anhän
ger fanden. Nächst dem Feste in Byblus kennen wir 
aber nur die Feier zu Athen, zu Antiochia am Orontes 
und zu Alexandria in Aegypten etwas genauer.

Hier mufs zuvor ein Einwurf beseitigt werden, den 
GroddeU nicht gebannt zu haben scheint: C o r s i n i  
(Fasti Vttici II. 297 stjq.) leugnet die Identität des Ado
nis und des Thammuz, weil die Adonien zu Athen im 
Monat Munychion oder Thargelion , d. i. so ziemlich im 
April oder Mai, zur Zeit des Neumondes, gefeiert wur
den, wenn das Meer wieder offen w a r125). Dort waren 
es also offenbar Aequinoctialfeste ; im Orient hingegen 
feierte man sie im Sonnnersolstitium. Auch sey es, fährt 
Corsini fo r t , in Athen , wie die angeführten Stellen 
zeigten, ein blofses Trauerfest, eine Todtenfeier gewe
sen, im Morgenlande hingegen habe es zw ei Theile ge
habt, Tage der Trauer und Tage der Freude.

Aus dem Allem schliefst nun der genannte Gelehrte, 
dafs die Athenischen und Cypriscben Adonien mit dem 
Tliammuzfeste der Chaldäer gar nichts gemein haben und 
gänzlich davon zu unterscheiden seyen.

Ich weifs nicht, ob die erste Einwendung , von der 
Zeit des Festes hergenommen 126) , sich durch die allge-
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125) Plutarchi Alcibiad. cap. 18. pag. 200 Francof. und Nicias 
cap. 16. p 532.

126) Gegen diesen Einwurf insbesondere (wie überhaupt ge
gen die Ansicht Corsini’s) erklärt sich auch jezt Silvestre 
de Sacy am oben a. O. p. 102. mit der allgemeinen Be-



meine Bemerkung auflösen läfst, dafs diese Verschie
denheit der Festperiode von dem verschiedenen Jahres
anfänge ursprünglich herrühren konnte. Fing man näm
lich das Jahr mit dem Wintersolstitium an , so fiel der 
vierte Monat (der  zu diesem Gottesdienste bestimmt ge
wesen zu seyn scheint) in den Frühling, mithin ward 
das Fest ein Aequinoctialfest; fing man aber das Jahr 
mit dem Friihlinge an, so fiel der vierte Monat in das 
Ende des Junius (s. Dupuis Orig. IV. p. 180 sqq.). Der 
andere Einwurf/liann tbeils durch die von Meursius nr) 
angeführten Stellen gehoben werden , worin von den 
A d o n i e n  im A l l g e m e i n e n  u n d  o h n e  A u s n a h 
me  als von einem T r a u e r -  u n d  F r e u d e n f e s t e  
geredet wird, theils dadurch, dafs sich auch in den 
Athenischen Adonien Melireres findet, z. B. die Adonis
gürten, das auf ein F r e u d e n f e s t  Bezug zu haben 
scheint. Dafs Corsini sagt, die Abfahrt des Alcibiades 
und Nicias am Feste der Adonien hätte nicht als un
glücklich gedeutet werden können, wenn ein Freuden
fest darauf gefolgt wäre, beweiset, meiner Ansicht nach, 
n i c h t s .  Jene Feldherren segelten einmal am Todestage 
des Adonis ab, das war dem Volke zu jener Deutung An- 
lafs genug. Bei Augurien galt immer der Moment.

In jedem Betracht lieferte dieses Phönicische Fest 
den Griechischen Dichtern einen sehr poetischen Stoff.

merkung , dafs alle Feste der Aegyptier, wie er vermu- 
the, an bestimmte Epochen eines Sonnenjuhres, gleich 
dein Jüdischen , gebunden waren. Sie konnten alsdann 
versetzt und so beweglich („mobiles“ ) werden, wenn 
man das vage Jahr zuliefs-, und die Völker, welche diese 
Feste annahmen, konnten sie dann auf den Monat ihres 
Jahres festselzen, in welchen sie fielen. 127

127) Graecia fer. in Gronov. Thesaur. Antiqq. Graecc. VII. 
p. 708 sq.



Sie benutzten ihn auch. Der cyclische Poet Panyasis. 
batte diesen Mythus bearbeitet, Sappho hatte den Ado
nis, wie den Linus, besungen (Pausanias IX. 29. p. 89 
Fac.). E r war der Gegenstand mehrerer Dramen ge
worden, wie wir aus den Anführungen bei Athenäus 
sehen , wo ein Adonis des Antiphanes , des Komikers 
Plato, des Tyrannen Dionysius des jüngeren (verg'l. 
East Rettre critique pag. 96. not.) genannt werden , und 
noch liegt in dem schönen Fcstgesange des Theocritus 
ein merkwürdiges Denkmal dieses Gottesdienstes vor, 
der einzelnen und gelegentlichen Behandlungen nicht zu 
gedenken, bis auf Ovidius und die späteren herab. Die
sen Griechischen und Römischen Dichtern ist nun natür
lich jene Göttin von Byblus, welche Philo, der üeber- 
setzer des Phönicischen Sanchuniathon, BotaXi-is (Eu- 
•eb. I. 10. p. 38. D.) d. i. die Gattin des Baal (Kronus) 
nennt, und deren Nalionalnainen Astarte noch Cicero 
anführt ,28) , keine andere als Aphrodite oder Yenus. 
Jener orientalische Adonai, H err,  aber ward mit einer 
noch leichteren Aenderung “AJcari^. Doch verehrten 
die Cyprier, die diesen Dienst wohl sehr früh aufnah- 
men, unter dem Namen "Adam; den Osiris, nach der 
Bemerkung des Stephanus von Byzanz (in  ’ApaSoüe), 
hei welcher Gelegenheit bemerkt wird, Adonis sey ein 
Aegyptischer Gott, den sich die Phönicier, wie die Cy
prier , zugeeignet hätten. Damascius erzählt uns heim 
Suidas (in 'Hpai(rxoi;) : die Alexandriner haben den Osi
ris und Adonis in Einem Idole zugleich angebetet, nach 
einer mystischen Vereinigung beider Wesen. Alles dies 
läuft, wie bemerkt, auf die ursprüngliche Einheit der 
Grundidee des Adonis - und des Osirisdienstes hinaus 128 129
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128) de Nat. Deor. III. 23. und meine Anmerkung daselbst 
pag. 623.

129) Auch Hug (über den Mythus u. s. w. p. 85 ff.) hält die



Sö
lieber Cyprus kamen die Adonien in den Peloponnes, 
und namentlich, wie wir aus Pausanias wissen, nach 
Arges. Die Laconier nannten den Gott Ktpis oder Kv- 
pi£ 1-r(0). Man hat letztere Fornl vorziehen, und darin 
eine Uebersetzung des Phönicischen Adon,  H e r r ,  fin
den wollen; mit wenig Wahrscheinlichkeit, wie schon 
Cnper im Harpocrates (p. 114-) bemerkte. Ich wundere 
mich, dafs man das bei Hesychius gleich daneben ste
hende Xvyvoc,, Licht, übersehen hat, zumal da die alten 
Dorier den Adonis 'Ad nannten , welches man von \A« 5, 
das F r i i h r o t h ,  herleitete 131) ,  und da ja auch Bacchus, 
in Begriff und Cult den Adonis so nahe berührend , cpa- 
voc; , L i c h t ,  hicfs 132). So wie L i c h t  und L i c h t 
m e s s e  dem Adonai, dem Herrn des Sonnenlichtes, 
einen Namen gab , so die in seinem Gottesdienste ge
bräuchliche Flöte einen andern. Man nannte den Gott 
auch G in  g r a s  (Ti^ypac;) von der Phönicischen und 
Carischen Trauerflöte ,33). Auch hier scheint der Ae- 
gyptier wieder Anspruch auf den Gott zu machen mit 
seiner kleinen Flöte, die er yiyyXaqoi; nannte. Doch 
möchte viykagoi die richtigere Schreibart seyn. Bei den 
Pergäern in Pamphylien gab die Flöte dem Adonis noch 
einen andern Namen, ’Aßojßtxg (Hcsych. s. v.), wie auch

ganze Adonisfeier für Aegyptischen Ursprungs, so wie 
Silvestre de Sacy (zu Saintecroix a. a. O. T. II. p. 105.), 
der an die Uebereinstimmung dieser Mythen von Osiris 
und Adonis in ihren Hauptzügen erinnert.

130) Hesych. II. p 266. 3S7 ed. Alberti.
l i t )  Etymolog, magn. s. v. p. 117. 33. p. 106 ed. Lips.
132) Lexicon rhetor, mscr. in Ruhnken’s Zusätzen zum He

sych. s. v. ßdy-x î-
133) Pollux Onomast. IV. cap. 10. sect. 76. s. Symbol. Th. I. 

pag. 351.
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die Syrer dieses Instrument Abuba nannten 13i). Diese 
Sitte , göttliche Wesen noch Liedern und Cäremonien 
zu nennen,  wodurch man sie verherrlichte, greift durch 
alle alte Religionen durch; und jener Linus, den man 
neben dem Adon besang, ist eben so benannt worden, 
s o  w i e  mehrere von den unzähligen Namen der Demeter, 
des Dionysus und anderer Gottheiten Leinen andern An» 
lafs haben. Der ganz späte Martianus Capella (II. 43.) 
giebt uns den orientalischen Namen jenes Pliünicischen 
Gottes noch am urkundlichsten w ieder, indem er ihn 
mit vorletzter langer Sylbc Byblius Adon nennt (B ur
mann ad Anlhol. Latin. I. p. 43 ).

Wie in dem Namen des Adonai, so anch in den My
then von ilim hat sieh der Grieche seine hergebrachten 
Freiheiten genommen. Doch sind nirgends die Grund
züge dieses Glaubens ganz verwischt. Die ältere Form 
der Sage weicht beträchtlich von den späteren ab. 
Aphrodite verbirgt aus besorgliclier Eifersucht ihren 
geliebten Adonis, den Sohn des Assyrischen Königs 
Thias (so nannte ihn auch Antimachus) , noch ein zartes 
Kind , in einem Kästchen und trägt ihn zu des Ais Gattin 
Persephone. Diese behält aber das anvertraute theure 
Pfand. Der Streit darüber kommt vor den Zeus, dessen 
Kichtei'spruch dabin entscheidet, dufs Aphrodite und 
Proserpina, jede ein Drittel des Jahres hindurch, den 
Adonis besitzen solle ; das dritte Drittel ist in seine 
eigene Wahl gestellt. F r  schenkt es der Aphrodite und 
verweilt acht Monate bei ihr , vier in der Unterwelt. So

134) Sa l ma s i u s d e  litiff. Hellenist, p. 4t‘>. Andere leiten je
doch das Wort aus dem Chaldäisclten her , in welcher 
Sprache es dieAehrc, arisia, bezeichnete. Nach dem 
Scholiasten des Theoorilus III. 48. war aber Adonis die 
Getreidesaat. Vergl. das weiter unten Bemerkte.

I I .  7



sang Panyasis <35). Wahrscheinlich war in dieser Sage 
gar nicht von einem blutigen Tode des Gottes die Rede. 
Sie erhielt verschiedene Wendungen: z. B. dafs die Muse 
Calliope Schiedsrichterin in jenem Streite gewesen , dafs 
das Jahr in zwei Hüllten zwischen beiden Göttinnen ge- 
theilt wurde Nach Ovidius (Metani. X. 298 seqq.)
erzeugt Myrrha (Smyrna) ,  Tochter des Cyprischen Kö
nigs Cinyras, aus einer durch den Neid der Aphrodite 
entzündeten Liebe, mit ihrem eigenen Vater den Ado
nis , der, nachdem die verzweiflungsvolle Mutter in 
einen Myrrhenbaum verwandelt worden , Liebling der 
Aphrodite wird , aber auch eben dadurch Nebenbuhler 
des Ares. Dieser sendet einen Eber im Gebirge, durch 
dessen Zahn Adonis auf der Jagd fallt. Auch dieser 
Mythus erlitt verschiedene Modificationen, die wir über
gehen. Nur die ganz neue Wendung verdient hemerht 
zu werden. Phanocles hatte in seinem Gedichte, die 
Eroten, gesungen : Dionysir habe den Adonis geraubt,37). 
—• Der Eber scheint in dieser Mythenreihe wesentlich. 
In den Sagen ganz entfernter Völher stirbt der Held 
des Sonnenfestes durch des Ebers Zahn. Bei den Sia
mesen ist es ein Riese, in den Eber verwandelt, der den 
T a g e s g o t t  Sommona - Coden lödtet , und auch die 
Scandinavische Sage läfst »len Othin durch einen Eber 
verwunden ,3S). Auch die Phönicischc Sprache hatte 135 136 137 138
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135) Apollodorus Bibi. III. 1 i. 4. mul daselbst Heyne.
136) flygin. poet. Astronom. II. 7. ibiq. Interprr.
137) Phitarch. Sympos. IV. 5. vergl. Rubriken. Epist. crit.

il. p. 3i/0 sq.
138) Genehm wird im Rolandsliede und Hagen in den Nibe

lungen gebunden und umgebracht. Genelun hat zum 
Rolant, und Hagen zum Sigfrit dasselbe Verhälmirs wie 
der Eber zum Adonis und Typhon zum Osiris. Sibich, 
dessen Untreue sprüchwörilich geworden, und der sei-



diesem Eber seinen eigenen Namen gegolten. F.r liiefs 
Alpha, d. i. der wilde und grausame 1J").

Wie feierte nun der Orient die Geschichte seines 
Sonnengottes? Das Fest hatte,  wiebemerlit, zwei we
sentliche Theile. In der Todtenfeier beging man das 
Verschwinden des Gottes (ärpaviaiiöc.), das Freudenfest 
■verherrlichte sein Wiederfinden (ti'peo-t^. Beide folgten 
unmittelbar auf einander, aber, wie es scheint, nicht 
überall in derselben Ordnung. Zu Byltltis ging die Tod
tenfeier vorian (Lucianus de D.. Syr. sect. 6 sqq.) ; zu 
Alexandria aber, und vermuthlich auch zu Athen, das 
Freudenfest (Thcocrit. XV. 131 ff.). Die erstere war 
ein wahres Leichenfest, mit allen bei Todten gewühn-
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nem Namen und Wesen nach mit Dielt, Teufel, Typhon 
undSchiwa zusammen hängt, wird nach der Wilkina Saga 
Kap.379. vpn Alebrand in der Schlacht getödtet, die teut- 
schen Lieder über ihn sind verloren. Als der Eher dem 
Schlafenden Otliin das Blut ausgesogen , so fielen Tropfen 
auf die Erde ,_,ans denen im folgenden Frühjahr Blumen 
wurden. Hat die Erwähnung d< r blutnassen Blumen bei 
Sigfrids Ermordung damit Zusammenhang (Nib. L. v, 
3965. 4005.)? Und werden darum Hagen und sein Ge
schlecht mit filtern verglichen? (das. v. 3698. 7S5y.). 
A n m a rku n g  von J\1 o n  e. 139

139) ■’ AAtpa — * j'-'b? K“ ' ®7P'®4; Le.xicon inedit. in der Bi-
bliotlieca Coislin. pag. 6u-i. nr. 5. Wenn es dort gleich 
darauf in Einem Odern weg wieder lieifst: „auch den 
Osiris haben die ßyblier Alpha genannt “ , so weifs mau 
auf den ersten Blick nicht, was man sagen soll : Osiris - 
Adonis also gleichnamig mit dem Filter, der ihn schlug? 
— Die Auflösung findet sich aber leicht, wenn man vor
her lieset t die Phönicier hätten den O c h s e n k o p f  Al
pha genannt; welches sich auf die alte Form des ersten 
Buchstaben im Alphabet bezieht. Das St ier-Symbol  
des Osiris kannten aber die ßybfier wohl. Also hier 
abermals Osirisbilder in Byblusi
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liehen Gebräuchen. Die Frauen iiherliefsen sich den 
ausschweifendsten Klagen um den verlornen Gott ('Adca- 
viaafxoc; nannte man dieses Wehklagen, Aristoph. Ly- 
sistr. 387.). Zu Byblus mufsten sie sich an diesem Tage 
ihr Haar abscheeren lassen, oder dafür ihre Keuschheit 
im Tempel zum Opfer bringen ( Lucianus a. a. 0.). In 
AI exandtia erschienen sie blos mit aufgelöstem Haare, 
mit Trauergewanden , die gürtellos hcrabflossen, und 
niit allen sonstigen Zeichen der höchsten Traurigkeit. 
Die dabei, unter Begleitung von Flöten , gesungenen 
Klagelieder hiefsen 'Aficovifiia und bei den Maryandinern 
in Kleinasien ’Adeivinaoidot; Man stellte das Bild des 
Adonis auf einer Bahre aus. Im königlichen Pallaste zu 
Alexandria, vroArsinoe, die Gemahlin Ptolemätis des 
■Zweiten oder Philadelphus, das Fest im grofsartigsten 
Stv 1 und mit aller königlichen Pracht feierte, lag der 
Leichnam auf einem colossalen Katafalk ( Böttiger An
deutungen p. 127.), und so war dort Alles in höherem 
M aafsstabe gelialten. Diese Verschiedenheit zeigte sich 
natürlich auch in den Adonir,bildern selbst, nach Stoff  
und Form. Zu Byblus endigten sich die Klagen und das 
Jammern mit einer Bestattung des Adon lil * * * * * *) , wobei alle 
Lei Begräbnissen übliche Gebräuche verrichtet wurden. 
Das dabei gew öhnliche Todtenopfcr nannten die Griechen

i40) Pollux Onomast. IV. 7. Die Ausleger zu dieser Stelle 
nnltbilligi n jedoch das Wort und lesen: uioä,

y ./ i  i/au S oi, ,  ö S i  a Z w v  i  ¡ x x  0 1 S  i

l i l )  Hiermit hängen nun die Vorstellungen von der Venus
epitymbia zusammen. Ich verweise in der Kürze auf das,
was 14. Visconti zu dem Basrelief im Museo Pia Cle
ment. Tom. IV. tav. .15. darüber bemerkt bat. Die Ve-
nus bei des Adonis Grabesdenkmal ist auf unserer Tafel
XXXV11. gegeben , wozu die Erklärung pag. 24. zu ver
gleichen ist.
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KaSefya (Lucianus 1. 1. Hesychius s. KuS.). Zu Alexan
drien t rug man am Tage, der nach dein Freudenfeste 
folgte, früh Morgens das Bild des Gottes in einem feier
lichen Aufzuge, wobei sich die Königin selbst befand, 
zum Meer hinab, und versenlite es in die Wellen, wo
bei die den Aegypliern geläulige Vorstellung von dein 
Meere, als einem feindseligen Gotte , zum Grunde lag 1|2)- 
Von dem Gepränge des Alexandrinischen f  reudenlestes 
machen wir uns aus dem trefflichen Mimus des Jheociit 
die anschaulichste Vorstellung. W ir  heben die Stelle 
von dem Ruhebette des Adonis und den dabei angebrach
ten Symbolen und Verzierungen aus:

„Neben ihm steht antmuhig , was hoch auf dem Baome
gereifet:

Neber. ihm auch Lustgärtchen , in silbergellochtenen
Körben

Wohl umhegt; auch Syrergedüft in goldenen Krüglein;
Auch des Gebackenen viel, was Frau’n in der Pfanne

gebildet,
Weifses Mehl mit der Blumen verschiedener W Urze

sich mengend;
Was sie mit lauterem Oele getränkt, und der Süfse des

Honigs.
Alles erscheint wie Geflügel und wandelndes Leben um

jenen.
Grünende Laubgewölbe, vom zartesten Dille beschattet,
Bauete man,  und oben als Kinderchen fliegen h.roten.
Auf nieerpurpurnem Glanze der Teppiche (sanfter wie

Schlummer
Rühmt sie die Samischc Stadt, und wer Miletos be

wohnet )
Ward ein Lager gedeckt, und dabei dem schönen Adonis
Dort hält Kypris die Ruh und hier der schöne Adw~

11(5 " 142 l43).

142) Theocrit. XV. 132 sqq. ibiq. Sclioliast. Heber jene Ae- 
gyptische Ansicht s. Th. I. der Symbolik p. 319.

143) Theocrit. XV. 112 ff. nach Vofs.
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Wenn auch in den Umgebungen dieses Prunlilagers 
Manclies als blos willhührliche und oft zufällige Verzie- 
j'ung betrachtet werden rniifs, so waren doebaueh Attri
bute dabei, die als wesentliche Symbole mit der Grund
idee dieses Gottesdienstes zusanimenbingen. JeneTauben 
und Früchte, jenes Geflügel und Gewürme waren sinn
liche Bilder des Einflusses der Sonne auf Vegetation und 
physisches Leben, zumal in dein warmfeuchten Aegypten 
und in den üppigen Thalern Syriens. Honig aber wer
den wir unten in Griechischen Festen der Naturgötter 
wiederfinden, besonders solcher, die auch dem Todten- 
reiche angeboren. Besonders bedeutsam für den Sinn 
des bestes sind die Adonisgarten (x^noi ‘AddiviSo*;) t44). 
Sie waren vermuthlich ein in diesem Gottesdienste über
all gebräuchliche» Symbol ; zu Athen und Alexandria 
wenigstens gewifs. Es waren irdene Gefafse (ydcrTpoct, 
j'oioTi'iu ), auch wohl silberne Körbe, mit Erde ange- 
lüll t ,  in die man gegen die Zeit der Adonisfeier Weizen, 
1 enchel, Lattich t lj) und etwa einige andere Sämereien

HJ) Die f iuupfstelle Uber die AdonisgUrten ist Plato im Phil- 
<lr,|S pag. 276. B. (pag. ö-ii s(|. ed. Heindorf.) , wozu nun 
llermias p. 202. und der Scboliast des Kulmkentus p. 68. 
nachzust iten ist, welcher des Euripides Melanippe hier
bei anliihrt. Ueber die Körbe, Gefäfse und Gürten vergl. 
die Ausleger des '1 heoctitus I. I. und Rast lettre critique 
p. 154. Lieber die sprichwörtlichen Anführungen vergl, 
vorzüglich Wyttenbach zu Plmarch. de S. N. V. p. 79, 
l ) t  r  Gegensatz: , , ’AJwvtäo; y.ui SsvS^ui'j TavraAou ttoA,
M 5iutyc[.a“ wird von Eustathius ad Odyss. XL pag. 1701. 
und von dir Kudocia im Violarium (s. v.) berülut. Vgl, 
auch Sainttcrotx Reclterches etc, Tom. 11. pag. 117 seq. 
svc. edit.

I ’i5) Der L a t t i c h ,  wegen seiner nachtheiligen Wirkung auf 
das männliche Vermögen, war im Adonisdienste ge
bräuchlich; vergl. Callimachus beim Athenäus 11. cap.SO.
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säele , die in starker, auch wohl künstlicher Wärme in
nerhalb acht Tagen ihre grünen Gräser über den Boden 
hervortrieben. Also schnelles Aufkeimen, irisches 
Grünen , aber eben so schnelles Welken war die dabei 
beabsichtigte Erinnerung. Diese Saat war ein Symbol 
des Freudenfestes,' und wir sehen sie bei Ibeocritus 
neben dem Prunklager des Adonis stehen. In gleichem 
Sinne erklärt sieb auch Plato im Phädrus darüber, wo 
er ausdrücklich des schnellen Aufblühens dieser Pflan
zung , aber auch des vorübergehenden Zweckes fest
licher B e l u s t i g u n g  gedenkt. Daher war dieses Sym
bol in der Sprache des Griechenvolkes zu einem Sinn
spruche geworden, dessen sich seit Plalo’s und Euripides 
Anspielungen bis in die späteste Zeit herab die Schrift
steller bedienten, um eine kurzdauernde Augenlust und 
ähnliche Gedanken zu bezeichnen, wie von den Ausle
gern bereits zur Genüge bemerkt worden ist. Beach- 
tenswerth ist der eben so sprichwörtliche Gegensatz: 
« die Bäume des Tantalus»; so dafs man also mit den 
Gärten des Adonis und mit des 'Tantalus Bäumen die 
hurzc Freude bald entschwundener Hoffnung und die 
ewig lange Quaal immer wiederkehrender und immer ge
täuschter Hoffnung glücklich bezeicluiete. Von der 
Wald der Pflanzen geben nun die Griechischen Poeten, 
die diesen Mythus zum Theil als ein erotisches Mährcken 
behandelten , einen neuen mythischen Grund an. So 
sollte z. B. Aphrodite dem Adonis ein Bager aus Lattich

p.69. p. 267 Sclnveigh. und daselbst Casaubonns. Dafs ihr 
Lattich eine Adonische Pflanze war, und ein 1 o d t e n -  
k r a u t  hiefs, darauf spielen die Allen öfters an. Daher 
auch der Name dieser Pflanze ’AScuvvji; >} ^ 5 So 
jnufs bei llesycliius in 'A W  p. 102 Alberti gelesen werden ; 
und so hat auch das Fragm. Etymolog, mscr. Leidens, 
unter diesem Worte.



bereitet haben und dergl. mehr. Den wahren Aufschlnfs 
giebt uns Atheriäus (11. cap. üo. pag. 69. b. c. d. s. die 
Note i45.) durch folgende Bemerkung aus den Schriften 
einiger Naturforscher: dal's der Genufs des Lattichs eino 
nachtheilige Wirkung auf die Zeugungskrait äufsere; 
womit wir also wieder in die physische Ideenreihe zu
rückgeführt werden, woraus der ganze Mythus und Cul- 
tus dieses Wesens offenbar erwachsen ist.

Den M i t t e l p u n k t  des Adonisinythus haben uns 
die Alten gezeigt durch die einfache Bemerkung , dafs 
die obere Hemisphäre durch Aphrodite bezeichnet wird, 
die untere durch Proserpina. Wenn also die Sonne* 
Adonis, zu den sechs unteren Zeichen des Thierkreises 
geht, so befindet sie sich im Reiche der Proserpina; 
nach der Rückkehr zu den oberen int Reiche der Venus. 
Daher jener Rathschlufs des Zeus: Adonis solle beiden 
Göttinnen zugehören (M'aerob. Saturn. 1. 21.). Eben so 
sagte man in Aegypten: Osiris, nachdem er der Isis 
durch den Tod geraubt worden , liege in den Armen der 
Nephlhys (Plutarclt. de Isid. p. 409 srp Wyttenb.). Die 
Abweichungen jener Sage in Betreff' des Drittels oder 
der Hälfte des Jahres erklären sich eben so leicht aus 
astronomischen Verhältnissen. Der Eher, der den Ado
nis tödtet, ist der W inter, dessen natürliches Bild der 
r auhe ,  borstige Eber ist, der seine Nahrung auch von 
Winterfrucht nimmt ( Macrob. Saturn. 1. 1 ). Dnpuis 
hingegen (Origine de tous ies Cultcs HI. pag. 47681p) 
legt dem ganzen Mythus zwar auch einen astronomischen, 
jedoch wesentlich verschiedenen Sinn unter. Ihm ist 
Astarte der Planet Venus , und er fafst das Ganze so: 
Die Sonne kam alle Jahre in die obere Hemisphäre nach 
den Begriffen der Alten, wenn sie in den Stier eintrat. 
Der Stier ist der Ort der Erhöhung des Mondes und das 
Haus des Planeten Venus. Im Herbste liam sie in die 
untere Hemisphäre, wenn sie das Zeicheu der Waage
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verlief», welches das andere Haus dieses Planeten ist. 
Mithin gehören die Gränzen des Sonnenlaufes (des Ado
nis) dein Planeten Venus ebenfalls an. Daher der my
thische Ausdruck von der Vermählung des Adonis mit 
der Aphrodite. Vet'läfst die Sonne die obere Hemi
sphäre, so geht sie in den Scorpion. Dieser ist das Haus 
des Ares (Mars), und hat den Erymantischen Eher zum 
Paranalellon. Daher der Mythus: Mars habe den Eber 
gesendet, durch dessen Zahn Adonis starb. Jede dieser 
Auslegungen , auch die , wonach Astarte mit der Stier
haut auf dem Kopfe als Mo n d  gedeutet wird (Dupuis 
111. p. 471. ) ,  geht im Wesentlichen immer von derselben 
Grundidee aus , und weiset die Identität des Osiris mit 
dem Adonis, welche ja, nach der ausdrücklichen Ver
sicherung des Lucianus (de 1). Syr. sect. 7.) , die Dyblier 
selbst anerkannten. AVir haben uns darüber bereits 
oben (Th. 11. §. 1. p. 3 ff.) erklärt, und wollen hier nur 
noch bemerken, in welchem Sinne der Phönicier und 
Aegyptier jenen G r u n d g e d a n k e n  in der A d o n i s 
f e i e r  aufgefafst hat. Auch hierüber geben uns die 
Alten Aufschlufs. Zwar sind es erst spätere Schriftstel
ler ,  die bestimmter darüber sprechen, aber sie sprechen 
doch ganz im Geiste der alten bcsticier und b estattribute. 
Auch durfte früherhin heine deutliche Erhlärung gege
ben werden , weil diese Ideen Inhalt eigener Mysterien 
waren, wie wir aus Suidas (in Aiayrmprar) bestimmt 
wissen (s. darüber eine Anmerkung weiter unten). Ge
rade so üufsert sich Ammianus Marcellinus (XIX. 1.) 
darüber, wenn er die nähere Bedeutung des Adonis mit 
folgenden W orten giebt : « quod simulacrum aliquod
esse frugum adultarum rcligiones mysticae docent». 
Also hier dieselbe Ausdeutung, die wir oben p. 54. im 
Abschnitte vom Attis aus dem Porpliyrius mitgetlieilt 
haben, der ebenfalls in der Reihe dieser Pilanzengüttcr 
den Adonis die g e r e i f t e  S a a t  nannte. Allgemeiner
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aber , und gcwifs ancli rncbr im Totalsinne der ganzen 
Idee von Adonis, lalst der gelehrte ScJioliast des Tlieo- 
critus (III. 48.) dieses Wesen als die G e t r e i d e s a a t  
überhaupt, die, wenn sie sechs Monate in der F.rde 
verborgen gewesen , hinwieder an das Licht der Ober
welt kommt !| ). W ir haben also im Adonis eine Sonncn- 
incarnation, die sich hauptsächlich im Verhaltnifs des 
L e i d e n s  zeigt, und einerseits astronomisch den Wech- 
sel bezeichnet, dem,  nach der Ansicht der Alten , die 
Sonne unterworfen ist, andrerseits tellurisch die Meta
morphosen , die das Saamenhorn bis zur Iieifo durch
zugehen hat. Mithin ist hier zwar ein Sonnengot t  ge
dacht, auch in seiner Macht und Kraft; aber hauptsäch
lich doch in seinen Passionen. Es ist ein M a n n w e i b ,  
jedoch mit Präpondcranz des Männlichen, oder in seiner 
thätigen Aeufserung. So haben auch die Orphiker die 
Idee ergriffen , so wie sie im Allgemeinen bemüht waren, 
jene Bedeutung orientalischer Ileligionsbcgrilfe nieder 
aufzufrischen , die dem Griechen schon lange fremd ge
worden waren. Sic nennen den Adonis xovprj xal xopo$, 
Knabe und Mädchen zugleich (Hymn. Orpli. LVI.[55] 4.). 
Dieses suchte man in einem iepbi ^byot; wieder aufs neue 
auszudeuten , den m s  Ptolemäus Hephästion beim Pho- 
tius ( s. llistoriae poet. scriptor. pag. 3o6 cd. Gale) auf- 46

l46) Beim Johannes dem Lydier p. 88. wird Adonis calenda- 
riscli als der Monat Mai genommen, als Frühling, der 
vom Sommer (Mars) vernichtet wird , und zwar vom Mars 
(Ares) unter der Gestalt des Schweins , welches Thier 
heifser Natur sey; darauf agrarisch nacli Andern so; 
Adonis sey die Frucht (Getreide), Ares das Schwein. 
Dieses Thier sey den Peldfrücliten verderblich, der Stier 
hingegen sey ihnen günstig, und erhalte sie. Derselbe 
bringt p. 92. Folgendes bei: Am zweiten April habe man 
der Aphrodite wilde Schweine geopfert zum Andenken an 
den Tod des Adonis durch ein solches Thier.



behalten hat. Adonis, heifst es , war Androgyn, der 
dem Apollo den Dienst des Weibes geleistet hat, der 
Aphrodite aber den des Mannes.

An diese Ideenreihe gränzt nun zu allernächst die 
Idee der P r o s  e r p i n a ,  nie sie in den Eleusinien ge
geben war, und zum Theil die der Libera in den Bac- 
cliischen Mysterien. W ir  werden im Abschnitte von der 
Griechischen Geheimlehre das Nähere bcmerlten. \  or- 
jezt vorläulig nur dies 1|1). Hort batte man , was hier
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i'U) Und als 'Nachtrag jezt hei dieser Umarbeitung auch noch 
Folgendes, wozu mir eine Aeulserung Zoega’s Anlafs 
giebt. Dieser Gelehrte sagt im Eingang seiner Abhand
lung über den Aeou ( p. 185 der Ahhandll. htrausg. von 
Welcher): „ Alles dieses trifft, wenn ich nicht irre , in
der sonderbaren aut'dieser Tafel vorgestelllen f igur zu
sammen , die E i n i g e ,  o h n e  ¡¡u wi ssen wa r u m,  
Os i r i s ,  Andere, nicht viel besser begründet, Mithras 
nennen.“ — Darauf bemerke ich : Es warein historischer 
Grund vorhanden, den Ae on ,  den Sohn des Go t t e s  

“ d e r  Z e i t ,  eben so wohl Os i r i s  als auch Adon i s  
zu nennen. Photius in der Bihlioth. p. 1050. und Suidas 
Voi. I. p. .550. und Vol. II. p. 6S Küster.: ourw Sieyvai ro 
aofarov ayzX/jta roü Aiiüvo; uVo roü Qsoü xxreyofxsvcv, o 
’AAsgavSjsT; (am andern Orte Sv UUsg.) sn/^cruv "O irtgtv 
¿'»TU v .a i" A  5 ui vi v o/zoü, n«r<z \j.v<7tixv)V (ui; clXij5«i; Cp civut an 
der zweiten Stelle) Osoxyatriav. Es gab also ein mystisches 
Dogma, welches den Osiris und Adonis als das G e s e t z  
d e r  in de r  Z e i t  sielt  e n t w i c k e l n d e n  S c h ö 
pf ung  nahm. Dies hing mit der physischen Vorstel
lung zusammen, die das Aiterthiuh vom Mo n d e  hatte; 
und daher gehört auch A t t i s  in diese Reihe. Dies will 
ich mit einem neuen Zeugnifs belegen : Damascius mscr. 
(in cod. Monac. fol. 286. nach der Abschrift vom Herrn 
Prof. Kopp in München) : — a ü rk  ryo; to iẑ wtcv I'^o/xev 
xa< iraja roi; DeoAo'yoi;, or< siVi Ssci sv v t s^rs’g a  /zsv Tci^ti r-)v 
Aiĵ iv iSavadpsvot, roü ¿s chaaoV/zou irfoiVrafZivoi v.ur ¡Sic- 
T>jra • cTov o 3,A r r  /; SV tJ a sXvjva i a v. a 2 \  « £ v o ; X vj; s < 
¿^/x/ODoyst ro y sv v vjt 6 v • oorco; s yo vr a Kai rev



i o 8

mit dem Männlichen als Weibliches vereinigt ist, in einer 
besonderen potenfia femina personificirt, die dann , als 
Persephone, ganz dieselben Schicksale wie Adonis er
leidet. In den Liberalien war dabei* der a n d r o g y n i -  
s c h e  G e n i u s  eine ständige Rolle, die den göttlichen 
Androgyn des alten Morgenlandes im Angedenken er
halten sollte. Irren wir nicht, so entspricht jenen Be
griffen vom Adonis auch die ganze Festfeier, wie man 
sie zu Byblus , zu Alexandria und seihst zu Athen be
ging. Symbole aus dem Pflanzenreiche walteten dabei 
vor , wenn man hei einigen andern Sonnenf'esten mehr 
animalische Attribute wählte. Auch regt sich im wilde
ren Korybantendienste mehr die frische Kraft des Phry- 
gischen Bergvolkes. Es war ein Männerfest, und der 
Odem der starken Männerhrust erfüllte am Trauertage 
das Mondshorn mit dumpfen schweren Tönen ; am Freu
dentage aber äufsertc sich die zügellose Manneskraft in 
blutigen 'I baten. Um den Phönicischen Gingras weinen 
W eiher zu dem Tone der von ihm benannten Flöte. 
Dort dient die Fichte, der rauhe Baum der Berge,“ zu 
phallischen Andeutungen; hier ist der gewürzige Blu- 
menduft, die weichere Banmfrucht, das hangende Blatt 
der Pflanzen , das aufgelösete Haar der Frauen und das 
gesenkte Haupt des verblichenen Lieblings, das gewählte 
Bild der vollen Höhe der Sonne, aber auch ihres Hin- 
absteigens vom Gipfel, ihres Dahinschwindens und Er- 
sterbens. Dies ist ohngefähr der Eindruck, den einige 
Adonische Festgesänge Griechischer Dichter auf uns 
machen. Euphorion in seinem Hyacinthus (beim Ptole- 
mäus Hepliüstion p. 3o6.) hatte von Adonis gesungen:

J ' A  S  ¡u v  i v  { J f i  o \ x  o s v e v  cutcw troX hov^

5 e o u {  1Tag 'Oflpai tö v.xi to7; c /$ .  Mithin war Attis wie 
Adonis und der mit ihm ganz verwandte Osiris als Ema
nation höherer Wesen D e m i u r g  in mysteriöser Lehre.



nur der Cocytus habe dessen Wunden abgewaschen. In 
denselben Illageton stimmt auch Theocritus an mehreren 
Stellen seiner Adoniazusen ein , noch weicher aber ist 
der ganze Gesang des Inhalts von Bion gehalten. Glück
lich schliefsen sich einige seiner Gedanken an den dieser 
Feier eigenen Bilderkreis an, z. B. in den Worten (Idyl.
I. 6/j fl’, nach V ofs) :

„Thränen vergeufst nicht minder Idalia, als dem Adonis
Blut entrinnt j und alles erwuchst in der Erde zu Blumen;
Rosen erzeugt sein Blut, ihr Thränenergufs Anemonen.“

So auch der tiefe Klageton (ebendaselbst v. 3o ff.) :
„Schön war Kypris zu schaun,.als du noch lebtest,

A d o n i s ;

'Aber es schwand die Gestalt mit Adonis der Kypria,
weh! weh!

Allen Gebirgen enttönt und den Waldungen weh um
Adonis!

Jeglicher Strom wehklagt den unendlichen Gram Aphro-
dita’s.“

Die eigentliche Vaterstadt dieses Phönicischen W e
sens, Byblus , lag an dein gleichnamigen Flusse Adonis, 
den die Dichter (z. B. Nonnus Dionysiaca III. vs. 109. 
J>. 90 cd. Hanov. in der Ilauptstelle von der Assyrischen 
Cytherea, wie sie dort heifst) in dieser Beziehung an- 
führen. Nach Lucianus (de I). Syr. sect. 8.) hatte dieser 
Flufs durch eine periodische Erscheinung noch zu dem 
besonderen Mythus vom Tode des Adonis Anlafs gegeben. 
Jedes Jahr zu einer gewissen Zeit ward er roth gefärbt, 
und röthete selbst das Meer, in das er sich ergofs, eine 
ganze Strecke weit *®). In diesen Tagen, sagte das \  olk 148
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148) Diese Erscheinung bestätigt noch M au nd r el 1 (Reise 
von Aleppo nach Jerusalem p. *D. in Paulus Sammlung 
oriental. Reis. I. 47.) als Augenzeuge. Er leitet das Phä. 
nomen von einer Art Minium oder rother Erde her,
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von Lyblus , ist Adonis auf dem Libanon ( wo dieser 
blufs entspringt) vom Eberszahne getödtet worden. Mit- 
veranlassender Umstand, dnfs das Fest d i e s e  Erklärung 
und Wendung erhielt, konnte wohl hierin liegen, so 
nie in einigen historischen Umständen, worauf Zoëga 
(de Oheliseis p. 415 .) die ganze Erklärung dieses Dien
stes zu hauen versucht hat ; aber der eigentliche Grund 
dieses , den Acgypticrn wie den Phon ¡eiern gemeinschaft
lichen, allgemeinen Somienfestcs war gewifs eins sowe
nig wie das andere F9),

Der traurige Grundton der Adonicn widerstrebte 
den Griechen, deren beste, mit Ausnahme eines und 
des andern ebenfalls ausländischen, sämmllich heiter wa
ren. Dieses Frauenfest mochte also wohl in Griechen
land manche Schwierigkeit linden, ehe es allgemeineren 
Eingang gewann. Einen schätzbaren Beitrag zur ältesten 
Geschichte der Religionssecten liefert uns der Scholiast 
zum Theocritus (Tdyl. Y. 21. vergl. Hesych. Suidas in 
o v d è v  i t ç o v )  : Herakles sah zu Dium in Macédonien einen 
Hauten \ oilts, der so eben von der Adonisfeier zurüclt- 
hani, und äufserte unwillig: «Ein solches Heiligthum 
kenn’ich so wenig, wie einen Adonis unter den Göttern. »

Das war Herakles, des Perseus Nachkömmling, wel
chen letzteren wir oben schon als Beliäinpfer Phönici- 
seber Gottheiten kennen lernten, und unten als Bestreiter 
des Indisch - Aegyptischen Dionysus kennen lernen wer
den ljl)). Hier liegen also Spuren einer in Griechenland

welche, durch Regengüsse losgewaschen, m i t  d e m  Flusse 
sich mische. Er h a l t  den Flufs Ibrahim Bassa für den 
Adonis der Alten, und nicht, wie andere Geographen, 
den Flufs Lycus oder Canis, auch Nahor Kelp genannt 
(p. 35. p. 48.).

14.9) Vergl. Th. I. B. II. Cap. f. §. 5.
150) Vergl. auch I. Th. der Symb. p. 605 ff.



früheren Religion, die, angemessener der alt - Helleni
sche» Manneskraft und Nüchternheit, jene ausländischen 
Orgien verfolgte. Der T y r i s c h e  Herakles hingegen 
War dem Byhlier Adonis befreundeter.

Gerade jene Weichheit der Adooien begünstigte die 
Ueppjgkeit vorzüglich. Wenigstens in der Art,  wie zu  
Byblus dieses Fest begangen ward, glich diese Astarte 
jener wollüstigen Mylitta von Babylon vollkommen. Da
her dürfen wir uns nicht wundern, dafs auch Priapus 
sogar in jenen Adonismythus eingreift. Bekanntlich gab 
man diesem Lampsacenischcn Phallusgotte verschiedene 
Aeltern (s. Diodor. IV. 6. und daselbst Wesseling), 
Wobei wir weiter nicht verweilen wollen. Nach einem 
Mythus aber, den wir hier berühren müssen, hatte er 
folgenden Ursprung: Dionysos beschläft die Aphrodite, 
und zieht darauf nach Indien. In seiner Abwesenheit 
Vermählt sie sich dem Adonis, und aus dieser Doppelehe 
entsteht der häfsliche Priapus 151). Mag auch, was hier 
nicht untersucht werden kann , der gelehrte Strabo 152)

15t) Scholiast. Apollon. Rhod. I. 932. (coli. Schob Paris, p. 
7 4 sqq.) und damit im Wesentlichen übereinstimmend 
Etymolog. Vossianum unser. Bibliolh. Leidens, in ’A/3stjv. 
welches letztere den Dionysus njv Mijäivojv ziehen Itifst, 
statt nach Indien. (Es ist dasselbe ein Lxcerpt aus dem 
Etymolog, magn. s. v. 'A/3iq.yi'So; p. 2 Sylb., wo Berkelius 
ad Steph. Byz. s. v. p. 6. aus dem Schob Apollon. ryj 
TvSnojY lesen will.) Die Geburt erfolgte zu Lampsacus; 
vergl. auch Etymolog, magn. s. v. und Bibliolh. crit. II. 
7. p. 13. Pausanias, der (Boeot. cap. 3t.) auch von dem 
Böotischen Priapus redet, nennt den Lampsacener nur 
des Bacchus und der Venus Sohn. Ueber den Priapus 
vergleiche mail noch besonders Lucianus Deorr. Diall. 
XXIII.  Tom. II. pag. 79 Bip. und daselbst Hemsterhuis 
p. 321 sqq.

*52) XIII. p. K79B. Ahnet. Tom. V. p. 2S0Tzscli.
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den Priapus mit Grund einen neuen Gott nennen, immer 
LIeibt diese Sage in so fern bedeutend, als wir darin die 
Vermischung der Phönicischen Religionen mit dem aus 
Oberasien herstammenden Lingamsdienste des Schiwa 
eben so entschieden erblichen , als wir sie oben in Bezug 
auf die Syrische Religion der Atcrgalis und Scmirama 
erkannten 153). Jener Priapus wird nun fortan als dienst
barer Dämon der Aphrodite zugescllt, oder vielmehr 
ein ganzes Priapisches Dämonengefolge, dessen einzelne 
Glieder uns die alten Komiker in den bedeutsamen Na
men Tyehon , Conisalus, Orthanes, Lordon (Dordon), 
Gybdasus und Pyrges 15/|) aufbehalten haben.

$■
A p o l l o ,  Ar t e mi s ,  11 i t h y i a, IT e c a t e u. s. w. 

in i hr e  r A b k u n f  t aus  dem O r i e n t.

Auch eine A r t e mi s  P r i a p i n a  kennt das Alter
thum. Sie hatte im Pontus ihren Dienst, wo überhaupt 
viele üppige Zweige des Cultus wucherten (Plutarchi

1.53) Nach Sickler (Kadmus I. Abtb. Hildburghausen 1S18. 
p. C,X.) scheint Priapus nur ein anderer aus den Myste
rien zu Lampsacus entlehnter und bekannt gewordener 
Name jenes grofsen Pan im ispiq A07:; der Griechischen 
vi nd Aegyptischen Mysterien (des E r b a u e r s  und Bi l d 
n e r s ;  s. ebendas, p. CIX.) zu seyn, was auch der Name 
Priapus, d. i. F r u c h t e r z e  u g u n g s k r a f t ,  F r u c h t -  
v a t e r k r a f t  (von "HO Frucht, 3N Vater, fj> Kraft), 
bestimmt angebe. Hug Uber den Mythus etc. p. 91 f. er
klärt ihn auf ähnliche Weise aus dem Phönicischen: den 
Va t e r  der  Ba um f rücht e .

154) S. Hesychius II. p. 31/5. p. 778 ed. Alberti ibiq. Interprr. 
Athenaeus X. cap. 58. ibiq. Interprr. Es ist auf unserer 
Tafel XLVIII. nr. 1. die Abbildung eines Priapus bei- 
gefügt.



Lucull. cap. 10 fin. pag. 4 9 9 ‘ F.). Aber an den Namen 
A r t e m i s  knüpft sich dagegen auch eine g a nz  n e u e  
R e i h e  r e l i g i ö s e r  I d e e n ,  die von Oberasien her 
verpflanzt, nicht blos in Yorderasien , sondern auch in 
Griechenland und. auf den Inseln Eingang landen, und 
hier wie dort einen g a n z  a n d e r e n  Cu l t u s  begrün
deten , wesentlich verschieden von dem wilden Natur
dienste jener Syrischen und Assyi’ischen Gottheiten.

Wir wählen E p h e s u s  zum Standpunkt, um die
ses neue Gebiet zu überblicken. Die g r o f s e  Gö t t i n  
daselbst bietet reichen Stoff zu dieser Betrachtung dar. 
E p h e s u s  scheint schon in der Vorzeit eine bedeutende 
Stadt gewesen zu seyn. Ihr altes Verhältnils mit dem 
Morgenlande (von hier aus gingen die Carawanen nach 
dem hohen Asien),  so wie ihre vorteilhafte Lage, in 
Lydien, an dem von den Cilbianisolien Höhen herabstKi
rnenden Kayster, der sich liier ins Mittelmcer ergols, 
und an seiner Mündung einen Hafen bildete, trug ohne 
Zweifel zu dieser frühen Blüthe der Stadt sehr viel bei. 
Noch Strabo *55) kennt sie als den wichtigsten Handels
platz von ganz Kleinasien. Auch blieb sie unter den 
Römern frühe die erste unter den drei Hauptstädten des 
Griechischen Asiens und später das Haupt dieser ganzen 
grofsen Provinz. Wichtiger lür uns, als dieser politi
sche Rang, ist ihre religiöse Bedeutung. Seit den älte
sten Zeiten war sie ein Hauptpunkt jenes merkwürdigen 
Ideen Verkehrs zwischen dem Orient und der W elt der 
Griechen. Sie war und blich, wie sie hiefs, die grofse 
Asiatische Metropole der Religionen; zuerst Bcwahrerm 
eines der heiligsten Idole, das die Alten kannten» und 
mit Entstellung des Christentbums der Aufenthaltsort 
eines der gröfsesten Apostel, der hier eine grofse Ge-

155) XIV. p. 950. C. Almei. T . V. p. 5R Tzsch.
I I .  Ö



meine stiftete. Seitdem blieb ihr lange das Vorrecht, 
der Sitz eines Patriarchen zu seyn , und das Angeden- 
hen an jenen ersten h e i l i g e n  T h e o l o g e n  erhält sich 
noch jezt unter den Trümmern der alten Stadt in dem 
Kamen des blechens Aja-soluk (*Ay L & a o v k o v x \  s. Lareber 
Table geograph. und Chandler’s Reisen in Kleinasien 
(Leipzig 1776) p. i 6 5  ff.). Von dem Ursprünge des äl
testen Gottesdienstes von Ephesus enthalten,die Griechi
schen Mythen manche Erinnerung. Ephesus war eine 
Hauptniederlassung der hier herum angepilanzten Joni
schen Kolonie, die auch der Gegend den neuen Kamen 
J o n i e n  mitlheilte. Ein Lusthain am Kayster war die 
älteste Ortygia, die als Götterwiege die Sage ■verherr
lichte und später nach Delos und weiterhin verpflanzte 
( Cailimach. Hyinn. Del. 37. und daselbst Spanheim). 
Kaystros , Sohn der Amazone Penthesilea, derselbe, der 
mit Derceto, der Meergöttin, die Semiramis erzeugt, 
hatte auch dem Heros Ephesus das Daseyn gegeben, 
hatte mit dem Autochtln.nen Cresus das älteste Heilig- 
thum hier, in dem Lande der barbarischen Garer und 
Leleger, gegründet, und den hier Schutz suchenden 
Amazonen die Wohnung um den Tempel gelassen (Pau- 
san. VII. 2.). Ein anderer Mythus pries die Amazonen 
selbst als erste Stifterinnen des Heiligthums. Ein dritter 
redete von einem siebenmaligen Tempel hau , d. h. der 
Dienst verlor sich in dunkle Vorzeit , man wulste nicht 
mehr wie alt, er war. Gleichw ohl treten auch aus diesen 
Mythen einige Züge hervor, die wir im voraus festhalten 
wollen. Zuvörderst sehen wir die alte Ephesische Göttin 
durch Kaystros in einige Verbindung mit der Syrischen 
Seegöttin Derceto gesetzt. Wir stellen damit die histo
rische Nachricht zusammen , dafs das ganze Ephesus ur
sprünglich auf Meeresboden s and (Herodot. II. 10.), 
der durch Schlammanhäufungen des Kayster aus einer 
alten Bucht sich zu diesem Flufsthal erhoben hatte.

» 4



Daher auch, bei Erbauung des ersten belsannten Tem
pels durch Cbersiphron, um den Grund zu befestigen, 
jene Kunstanstalten nüthig wurden, deren die Alten 
mit grofscr Auszeichnung ihres Erfinders Tlieodorus von 
Samos, gedenken 157 *). Endlich liegen in der Sage von 
den Amazonen , die als Erbauerinnen mehrerer Joni
scher Städte, z. B. Smyrna’s , genannt werden, Spuren 
alter Religionswanderungen, die wir unten weiter ver
folgen werden.

Die nächste Frage, wer denn die grofse Göttin von 
Ephesus sey, bann nicht anders als dur c h  e i n e n  l i e 
b e r  b 1 i c k d e s g a n z e n K r e i s e s  beantwortet werden, 
der sich mit diesem Cult in dem Vaterlande der Religio
nen eröffnet. Es vereinigen sich im Ephesischen Gottes
dienste augenscheinlich M e d i s c h -  P e r s i s c h e ,  Ae -  
g y p t i s c h e ,  L i b y s c h e ,  S c y t h i s e b e u n d C r e t e n -  
s i s c h e  Elemente.

Merken wir also zuerst auf das Medisch - Persische, 
oder auf die Z ü g e  de r  R e l i g i o n s i d e e n  aus O b e r 
a s i e n  her.

Wenn ich O b e r a s i e n  sage, so bezeichne ich da
mit den ursprünglichen Sitz dieser Religion. Die nächste

156) Plin. H. N. XXXVI. cap. 14. §. 21. pag. 740 Harduin. 
vergl. Strabo XIV. Tom V. p. 531 Tzsch. p. 534 ibid. 
JDiögen. Laert. 11. §. 103.

157) Ueber das Schicksal dieses ’Aprsfuiriov, woran ganz Asien
220 Jahre gebaut hatte, so wie über seine Bedeutung in 
der Geschichte der Jonischen Architectur vergl. F ö r 
s t e r  in den Memoir. de la Societ. d. Aniiq. de Cassel 1. 
p. 186. und eine Vorlesung von Hi r t  in der Sammlung 
von Abhandll. der Berliner Akademie der Wissenschaften. 
Den neuen, berühmteren Tempel verschlang ein Erd
beben, worin die christlichen Väter zum Theil das Vor
zeichen vom Untergänge des Heidenthums sahen (Clemens 
Alex. Protrept. p. 44.).



Verpflanzung geschah von den Küstenländern des schwar
zen Meeres her. Davon zeugt die im Ephesischen Cultus 
so häufige Erwähnung der A m a z o n e n  ljS). Das waren 
die ersten Hyperbureennnen , die die erste Kunde von 
diesem Glauben des Morgenlandes gebracht, und der 
grofsen Epheserin das älteste Schnitzbild geweihet hal
ten. So singt wenigstens Callimachus in dem schönen 
Festhymnus 15S) auf die Diana :

„Ehemals weiheten dir die krieg’rischen Amazonen
Audi an Ephesos Ufer zum herrlichen Denkmal ein

Bildnils
Unter dem Schatten der Eiche.“ —

Aber den Nachhall eines ungleich älteren llymnus haben 
uns Herodotus und Pausanias in einigen unschätzbaren 
Fragmenten alter Tradition aulbehalten, wovon Wir das 
Wesentliche mitthcilcn wollen. Von Lycien im süd
lichen Kleinasien her, aus einer Niederlassung Apollini
scher Religion, ham, an der Spitze einer Priestercolo- 
nie, Oien und liefs sich auf der Insel Delos
nieder. Er, der älteste Sänger, so weit die Griechen 
wissen, älter als Pamphus und Orpheus selbst, brachte 
mit der Religion, die er hierher verpflanzte, auch die 
Geschichte ihres Ursprungs, die der Inhalt von Hymnen 
ward, w omit man unter dramatischen Aufzügen und 
Tänzen an den hohen Festen die Landesgotlheiten ver-
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158) Es kann meine Absicht nicht seyn, den Amazonenmythus 
selbst hier ausführlich zu erörtern, dem, was dar
über zu den Fragmenten des llecatüus von Milet pag. 79. 
von mir bemerkt worden, vergleiche man jezt, was 
Gruber  im Wörterbuch zum Behuf der Aesthetik dazu 
beigebracht hat, womit nun noch Mi l i  in zu den Pein
tures de Vases antiques I. iir. 61. verbunden weiden 
mufs. 159

159) 237 nach Ahlwardt.
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heridichte. Er sang die Geburt des Apollo und der Ar
temis, und n ie der lireifscnden Leto die Hyperboreerin 
llithyia bülfreicli beigestanden habe (Pausan. I. lél. IX. 
27.). Nach einem Deliscl'.en Festgesange der Sängerin 
Böo war dieser Priesterpoet Oien selbst ein Hyperboreer 
(ibid. X. 5 .) , doch öfter heifst er ein Fremdling aus dem 
Lande der Lycier. Jene llithyia bezeichnet die e r s t e  
Religionsverpilanzung aus dein Nordosten her, wovon 
die Griechen Nachricht hatten. Die weiteren Züge mel
det uns aus der Delischen Tradition Herodötus (IV. 
cap. 3 3  ff.). Mit dem zweiten Zuge hauten, so rühmten 
die Delicr, die Gottheiten Artemis und Apollo selbst 
aus dem Hyperboreerlande , um bei ihnen zu wohnen, 
und in Begleitung derselben die heiligen Jungfrauen 
Arge und Opis lft>). Auch sie wurden in dem Tcmpel- 
hymnus des Oien verherrlicht, und durch heilige Ge
bräuche im Andenhen erhalten. Nichtweniger der d r i t t e  
Zug, der den Deliern zwei andere Jungfrauen, Laodice 
und Uyperoche, zuführte, die in Begleitung von fünf 
Männern harnen, welche man von der Ueberbringung 
der Opfergaben Perpheren 1Ä1) (auch Amallophoren und 
Elophorcn) nannte. An diese drei Züge schliefst sich 
sodann die bekannte Erzählung von der Ueberscndung 60 *

l60) Statt "Ar.-yy nennt Callimachus Del. 292. 'E/.atcy>j• auch 
kennt er noch eine dritte Jungfrau Aoi-ul fLoxo). tl-r/5 
ist die Dorische Form desselben Namens, der Jonisch 
Ojx/5 und gewöhnlich ’On; hiefs; cf. Spanheim ad Gal
lon. 1. I. und Fischers Index zu Aeschines Dialogen. 
Alle diese Namen theilen die Jungfrauen mit den Gott
heiten, denen sie dienten, daher denn z. B. der der Ar
temis gesungene Lohgesang Oütnyyoc, hiefs.

16t) Hesycliitis hat ©sxfei. Herodotus (IV. 33.) xe.
piTSffs; oder x s j (j) s p f's; ,  wie bei Reiz steht. So schreibt 
auch Schweighäuser , s. dessen Varr. leett. zu dieser 
Stelle p. 122.



der heiligen Gaben, die, in Garben eingewickelt, von 
den Hyperboreern her ein Volk nach dem andern bis 
nach Delos beförderte. Ilithyia kam also mit dem ersten 
Zuge, und Oien ist ihr erster Sänger. Was hatte dieser 
von seiner grofsen Göttin zu rühmen gewufst? Siesey des 
Eros Mutter (Pausan. IX. 37.). Eine bedeutende, inhalts
reiche Nachricht. Diese llilhyia war die e r s t e  G e b ä h -  
r e r i n .  So kennt sie auch der Homeridische Hymnus auf 
den Apollo. Dort ist sie die hülfreicheHyperboreerin, die 
sich dm cb das Gesehen h eines neun Ellen langen goldenen 
Bandes überreden lä'lst, der hrcifsenden Leto beizustehen 
(vers. 97). Sie ist die g u t e  S p i n n e r i n  ( scXrro?) ,  
wie Oien sie auch genannt in dem ihr geweiheten Hym
nus (Pausan. VIII. 21.), der zugleich von ihr gerühmt 
hatte, dafs sie älter sey als selbst Iironus, und dieselbe 
Person mit der Göttin des Schicksals (Pepromene). Sie 
ist also auch die e r s t e  S p i n n e r i n  und P e p r o m e n e .  
Ihr galten daher auch die mit den Haarlocken umw unde
nen Spindeln , welche die Delischen Mädchen vor ihrer 
Hochzeit auf das Grab ihrer Hyperboreischen Dienerin
nen niederlegten (Herodot. I \T. 3 /|.). W ir behalten uns 
vor, die Ideen von Spinnen und Weben , die man nur 
in Beziehung auf die Parcen zu denken pflegt, unten in 
Bezug auf grofse weibliche Naturgottheilen weiter zu 
verfolgen, und verweisen vorläufig unsere Leser auf das, 
was wir über diese Allegorie, wonach aus demselben 
Grundbegriffe Venus, Diana, Proserpina und Minerva 
W e b e r i n n e n  heifsen, in den Homerischen Briefen 
p. 32  ff. gesagt haben ,i2). Hier bemerken wir nur den 162

1 1 8

162) Eustathius ad Iliad. HI. p 297 Basil. macht schon darauf 
aufmerksam , dafs  bei Homer nicht blofs l l e r o i n n e n  
(irfsscuir« q-Miy.u yuvxiy.ujv), sondern auch h ö h e r e  W e 
sen (Tr-ia'rwv Shot̂ wj) weben, wie solches die Odyssee 
zeige. Auf eine ähnliche allegorische Weise faisten die
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¡bedeutenden Zug, dafs dieses Amt der Hyperboreiseben 
llithyia, wie mehrere, auf die A r t e mi s  übergetragen 
ist. Aber auf w e l c h e  Artemis? Des Zeus und der 
P e r s e p h o n e  Tochter. Das ist die e r s t e  Artemis, 
das ist die, die den geflügelten Eros geboren hat ,ß).

Alten auch das W e b e n  de r  P e n e l o p e  (s. Homer. 
Briete p. ¿5.), ja selbst der Name I I svsAo' tij bezeich- 
nete eine W e b e r i n ,  da er entweder herzuleiten ist von 
■xg'jeaSu xsji Aoiro'v , o p e r a  r i ' l e x t u r a e  11 n u i , ein 
d ü n n e s ,  f e i nes  Ge we b e  b e r e i t e n ,  oder von 
ro irvj viov ¿Xsi'j , d e n  Ei n sch  lag s t a de n  am Ge we be  
auf f a s sen .  So erklärt auch der Scholiast mscr. des 
Cod. Palatin, nr. 45. zu Odyss. IV. 7177. den Namen der 
Penelope: xapd t o itiyecü u t  ro Acuxo;, vorher habe 
sie ’A/z/pim; oder ’Avapx/a geheifsen. Eustathius ad Odyss. 
Jl. 105 sqq. p. 84. l4 sq. Basil, führt eine Erklärung an, 
welche das Weben der Penelope (der Philosophie) alle
gorisch auf die S y n t h e s i s  und Ana l ys i s  im philoso
phischen Denken bezog. Ob nun gleich die späte Aus
deutung Griechischer Sophisten in jener Erklärung bei 
Eustathius Niemand verkennen wird, so ist damit das 
wi r k l i c h e  D a s e y n e i n e r  S t e l l e  im H o m e r u s ,  
worin ein f a t a l i s t i s c h e s  We b e n  ( ein Weben, das 
über ein Schicksal entscheiden soll) vorkommt, nicht im 
mindesten erschüttert. In so fern das Weben der Pene
lope mit einem Z  ei t r ä u m e  in Verbindung gesetzt wird, 
kann es mit dem Weben verglichen werden, wovon unten 
im vierten Bande die Hede seyn wird.

Audi in den a l t - i t a l i s c h e n  und E t r u  r i s c h e n  
Mythen ist diese Allegorie sichtbar. So war die Frau des 

‘ alteren Tsrquinius , Gaja Cäcilia , eine gute W e b e r i n ,  
aber auch eine Z a u b e r i n ; s. Niebuhr Rom. Gesell. 
1. p. 212. und den daselbst angeführten Festus s. v. prae- 
dia und Proclus de nomitübb. in Gothofredi Auctorr. 
L. L. p. 1400. 163

163) S. Cicero de Nat. Deor, JII. 23. und meine Anmerkung 
daselbst p. 617.
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Hier also sclion Verwebung der alten Hyperboreerlehre 
mit dem gewöhnlichen Göttersysteme der Griechen. Da
her lallt auch d i e s e  Artemis wieder mit ihrer Mut t er ,  
der Persephone, zusammen. Man lese das bedeutende 
Scholion zu Pindar’s erster Nemeischen Ode und das 
dort aufbehaltene Fragment des Callimachus aus der 
Hecale (Callimach. Fragmin. Bentlei nr. /j8. T. I. p. 4 3 2  

ed Ernesti). — Hier sehen wir also die Ideeo Ilithyia, 
Artemis, Persephone, in Bezug auf jene bedeutsame 
Spinnerei, einander gegenseitig durchdringen. Wird 
man nun noch sagen , wenn wir in der Geheimlehre die 
Proserpina, die Libera, als die grofse, erste W  e b e 
rin aus Stellen Platonischer Philosophen als Orphisch 
nach weisen werden : das ist Alles falsches Yorgeben my
stischer Deutler, die i hr e  eigenen Gedanlten dem alten 
Orpheus aufhefteten? Hi e r ,  in dieser von Delos her 
durch llerodotus, Callimachus, Cicero, Tansanias fort
laufenden Tradition der alten Priesterlehre des Oien, 
haben wir einen Prüfstein, dessen Probe einen Jeden, 
der vorurteilsfrei sehen wil l ,  überzeugen bann, dafs 
die alten Völhcr in ihrem heiligsten Besitzthum , in ih
rem Beligionsglaubcn , heine solche Neuerungen und 
Verfälschungen zuliefsen, als man, um jene Meinung 
von dem spaten Ursprünge Orphischer und ähnlicher 
Sätze zu stützen, annehmen mufs. Es tritt also jene 
Ilithyia aus dem hellen Kreise der Griechischen Olym- 
picrinnen in die Hyperboreischc Nacht zurück. Sie ist 
die Urnaclit selbst, aus der alle Dinge geboren sind, 
vor Allen aber Eros, wie auch Parmenides, IXesiodus 
und Ändere dem alten Oien nachgesungen haben 
Dieser ist der grofse Einiger der streitenden Elemente, 161

161) Plato Sympos. cap. 6. p. 13 Ast. und dessen Anmerkung
p. 211. 212.
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ohne den keine Harmonie und W eltordnung möglich ist. 
Seine Mutter ist die e r s t e  N a c h t  und dasselbe W esen 
mit der Aegyplischen Athor, der daher auch die Maus 
gewidmet ist, wie wir oben bemerkt haben ; Leto (Latona), 
die Verborgene undMulter von Apollo und Artemis, hat die 
blinde Spitzmaus zum heiligen Thiere. Athor aber ist auch 
die erste Besitzerin der Taube (s. Th.T. p.öai.). Eben so 
mochte in diesen Asiatischen Religionen die älteste Se- 
mirama (Taubengöttin) ein kosmogonisclies W esen seyn. 
Hieran schlossen sich nun ganz natürlich die Begriffe 
von hül{'reicher Förderung der G eburt, die man jener 
Ilithyia beilegte. Wegen dieser W ohltliat hatte ihr jene 
zweite Jungfrauengesandtschaft die heiligen Gaben nach 
Delos gebracht. Vielleicht wollte man auch diese H ü l f e  
durch den alten Namen Upis andeuten, womit sie der 
heilige Festgesang, Upingos, belegte. Die Göttin und ihie 
Priesterin führte ihn gemeinschaftlich , nach einer häu
tiger vorhommenden Namengemeinschaft, wodurch im 
Altertliume der Priester mit seinem Gotte , den er ja olt 
auch festlich repräsentirte, in nähere Verbindung trat. 
Die eigentliche Bedeutung dieses Namens wufsten die 
Griechen nicht m ehr; sie suchten ihn aber durch die 
Herleitung üitl& oSai sich anzueignen. Hiernach würde 
die helfende Ilyperborcerin Opis mit der alt-Italischen 
Helferin Ops zusammenfallcn (Spanheim ad Gallimacli. 
]>ag. 3 16. 57*2 st].). Vielleicht war dies selbst der älteste 
Name der Epbesischen Göttin. Wenigstens Callimachus 
läfst dort vom Upis und flippo den ersten Tempeldienst 
verrichten. Doch darauf kommt so viel nicht an. Ge- 
wifs ist, dafs seit undenklichen Zeiten auch nach Ephe
sus Hyperboreische heilige Jungfrauen (das waren ja die 
Amazonen auch) mit der Religion der grolsen Gebälirc- 
rin und Mutter gekommen waren. Sie ist also selbst 
Hyperborecrin. Sie ist dieselbe, die mit dem ersten 
Zuge gekommen war, deren ältester Gottesdienst in
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Ephesus gegründet ward, ein Dienst, d e r, getreuer als 
ändere , seihst bis in die späteste Zeit herab die ursprüng
liche Idee der e r s t e n  M u t t e r  l«) , der grofsen Mut
te r ,  die Alles was lebt ans Licht bringt, in bleibenden 
Attributen und im Tempelbilde selbst erhielt und be
wahrte. Sie ist endlich dieselbe Ilithyia , die aus dem 
Hyperboreerlande her der gebährenden Leto nach dem 
heiligen Eilande Delos zu Hülfe geeilt war , wo man auch 
den alten Hymnus, den Oien auf diese Helferin gedich
tet, bei den Opfern sang IW).

So tritt also im Mythus, wie im Geiste und Charak- 
t e r , der Ephesische Dienst als der ä l t e r e  hervor, mit 
dem sich auf die bemerhle Art der von Delos in der 
Verehrung dieses Einen kosmogonischen Wesens ver
einigt; nur mit dem Unterschiede, dafs dort die neue 
Mutter mit ihren Götterkindern die öffentliche Religion 
in Besitz nahm,  während man zu Ephesus im W esent
lichen fortdauernd bei dem Alten blieb. Der Asiule, Hy
perboreer wie'Garer und Leleger, der zuerst ihr opferte, 
batte ohne Zweifel auch ihr den alten rechten Namen 
gegeben. Der Jonische Hellene nannte sie hier wie dort 
in s e i n e r  Sprache. Da hiefs sic ihm die K o m m e n d e ,  
’EXerSia oder EiÄei&ma. Das war sie ihm. Sie war ihm 
aus Nordosten g e k o m m e n .  Sie war es auch,  ohne 
die kein W esen zur Geburt kam  >67). In so weit hatte

16J) Varro de L. L. IV. 10. p. 12 Gothofred. gesellt die Ops 
den Cabiren hei, nennt sie Ops mater (Mutter) und er
klärt sie fitr die ernährende Erde; s. meine Aninerk. zu 
Cic. de N. D. IH. 22. pag. h04 und vergl. Payne «.night 
Inq. into the Symbol, lang. §. 88. p. 27 sq. 166 167

166) Pausan. I. 18. vergl. Böttiger Ilithyia oder die Hexe 
p. 15 ff.

167) Auch hiefs sie BuiXocria, welches Wort im Lexicon ad 
calcem Orionis in appendice ad Etymolog. Gudian. p.622.
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er also e t wa s  W ahres gesagt. Den eigentlichen Ur
sprung des W ortes müssen wir natürlich in den Sprachen 
des Orients suchen. Hier zeigen uns die Herodoteische 
Mylitta und Alilat den rechten W eg ; und ganz unge
zwungen führen uns die W örter Lailah (Nacht)
oder Tpi jalad (gebähren) auf d i e U r n a c h t  oder auf 
die Ge b äh  r e r  in  zurück-1®). Ohne Zweifel war das
selbe W esen als Brimo auch in einem Orphischen Ge
dichte besungen worden, worauf der Verfasser der Ar
gonauten im 17. Vers anspielt:

„Auch der gewaltigen Brimo Geburt.“ —
Auch diese Brimo war wohl, wie der ganze Zusammen
hang vermuthen läfst, noch im alten höheren Sinne eines 
kosmogonischen Urwesens genommen worden.

Zugleich aber treten wir mit den beiden Namen 
A l i l a t  und B r i m o  in einen neuen Breis von Ideen ein, 
die sich früh mit dem Begriffe jener Gottheit verbunden

erklärt wird durch ü t/As/Sucz* ßcXac, yug ra; cu’57va$ tu 
<5V , E/AsdEA hi S0-77V -vj Bix • v. siriyovua r<z; whrju .̂ Die SteG 
le , obwohl etwas verdorben , giebt uns einen neuen Na
men für jene k o s m o g o n i s c h e  W che  m.u 11 e r.

168) Die letzte Herleitung hat mehr Beifall gefunden , als die 
erste, s. Seiden de Düs Syris Syntugm. 11. cap. 2. p. 175 
— 179 ed. Amstel. vergl. Le Clerc zu 1 lesiodi Theogon. 
921. Auch Wesseling zu Diodor. lib. V. cap. 73. spricht 
fiir die letzte. „ L u t o n a is t  d ie  N a c h t “ ( vai Ayrtu 

<yj vug), sagt Eustathius ganz bestimmt zur Erklärung von 
Odyss. XX. 85. p. 722. 49. ed. Basil. Ebenderselbe zu 
II. f. p. 22. A y r  ovi, äs u/oj 0 'AtoXXiuv Xiysrai, rouritrn 
v 'J x t d c, * hcv.ii y u q  s~ aüVij;, oja , 0 vjXioc, y&’J'JairBai

u. s. w. Hierauf fuhrt er zum Beweise des Sophocles- 
Trachin. vs. 95. an, zu welcher Stelle auch Brunk den 
Eustathius anführt. Vergl. pag. ¡97 ed. Erfurdt. Sickler 
(Kadmus p. LX1IF.) leitet A vjtcu ab von , verhüllen, 
so dafs die V e r h ü l l t e ,  V e r s c h l e i e r t e  be
deute.



Laben müssen. Nacht, Mond und ihre Phantome und 
Schrecknisse gränzen so nahe an einander , wie auf der 
andern Seite Geburt und Geburtswehen und oft der Ge
bührenden Tod. Das sind die Punkte, um welche sich 
diese neue Ideenreihe herumdreht. Zuvörderst der Orient 
kennt von alten Zeiten her in fortlaufender Tradition 
auch eine peinigende Alilat, eine furchtbare böse Lilith, 
die Angst und Schmerzen bringt, und mit schreckhaftem 
Zauber die Kreifsenden heimsucht. Auch Homerus, 
wenn er gleich, nach seiner Götterlehre, die Ililhyia 
nach Creta versetzt if>9) , weifs doch auch von mehreren 
Schmerzen bringenden Iüthyien (Ilias XI. 269 ff. nach 
Yofs) :

„Wie der Gebährerin Seele der Pfeil des Schmerzes
durchdringet

Herb und scharf, den gesandt hartringende Eileithyen,
Sic der Here Töchter, von -bitteren Wehen begleitet.“

Alle diese Vorstellungen gingen nun auch auf die 
alte Brimo über. Ihr Name besagte dies schon; sie war 
dem Griechen Bptpw, die lastende Schwere, von jJpt't», 
ppiSra, und zugleich, durch die natürliche Verwandt
schaft von ßg ißa , frcm o, die Lärmende, welche schreck
haft die Nächte durchrauscht. Bekannter war sie in die
ser Bedeutung als H e c a te .  Auch dieser Name,  wie 
so viele, ward männlich als Prädicat ("E^avoi) dem 
Apollo bcigclegt und weiblich der Artemis. Ursprüng
lich war diese Hecate keine andere als jene Brimo selbst. 
'iLxaTii mochte sie heifsen entweder als Fernwirkendc, 
oder als Entfernende und Fluchabwendende (s. Vo f s  in 
den Novv. Actt. Soc. Latin. JenenSis von Eichstädt I. p. 
365 ff.). Man brachte der Hecate Sühnopfer. Es waren 
häusliche Lustrationen, am dreifsigsten jedes Monats ver
anstaltet. Wesentlich dabei waren Eier und junge Hunde. 169
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169) Odyss. XIX. ISS. vcrgl. Strabo X. p. 730. (176.)



Sie dienten als Dampfopfcr. Die Ueberblcibsel desTbieres 
und was mau sonst dargebracht hatte , wurden mit meh
reren Efswaaren auf die Kreuzwege gelegt. Das nannte 
man Mahl der Hecate ( 'E xüttis ö e in io v ) , worüber oft 
arme Leute und Cyniker herfielen; welcbe'Gierigkeit bei 
den Alten oft als Beweis äufserster Armutli oder Nieder- 
trächtigkcit angeführt wird (s. die Note von llcmsteihuis 
zu Lncian. Dialogg. Mortt. il. p. 3()() Bip.). Hunde waren 
das der Hecate heilige Thier; schon Euripides hatte den 
Hund die Lust der Hecate genannt, und auch Denkmale 
zeigen diese Gottheit mit einem Hunde auf dem S.choofse, 
den sie liebzukosen scheint. Hier vermischen sich die 
Attribute der Hecate mit denen der Cybele, der man 
ebenfalls Hunde weihete; s. Cuper im Harpocrales pag. 
196 sq. wo ein Bildwerk dieser Art wohl erbiutert ist*70).

170) Ueber das A 11 r i b u t der H u n d e in Absicht der Scyl
la , Hecate u. s. w. s. Eustathius ad Odyss. Al. 85 seq. 
p. 477 infr. und p. 478 supr. ed. ßasil. Uebi r die H u n 
de ,  welche der He c a t e  beigegeben, und ihr auch ge
opfert wurden, giebt Heindorf zu Horaztns S.uyren (f. 8. 
vs. 35.) p. 181. einige Data. Wir haben schon im ersten 
Th. p. 42h 689. 752. mehrfach vom Symbol des Hundes, 
das in Aegypten und Persien so bedeutend hervo'rtritt, 
gesprochen, und fügen liier noch folgendes interessante 
Damm bei. ln Samaria nämlich verehrten die Avtier, 
nach II. B. d. Kön. XVII. dl. eine Gottheit, trni ( N i b -  
cb a s ), welches Wort die Ausleger für l a t r a t o r , den 
B e l l e n d e n  (vielleicht eine Art An u b i s )  nehmen und 
dabei angeben, dafs dieses Idol die Gestalt eines Hundes 
gehabt habe. Und von dieser Verehrung des Hundes 
sollen sich noch bis auf die neuesten Zeiten Spuren er
halten haben. „Unweit Berytus fand sich auf einem hohen 
Berge die Bildsäule eines grofsen Hundes, welche als 
Schutzgottheit der Gegend angesehen wurde, und durch 
ein weitschallendes Gebell die umliegende Gegend bei 
herannahenden Gefahren warnte. Dieses Bild war nach
mals in das Meer geworfen worden; von ihm hatte noch
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Oder die Göttin ward selbst mit einem Hundsliopfe ge
bildet (Hesych. in etyaXpa 'Ex ). Vielleicht w ar das ihre 
ältere mystische Gestalt. Sie gehörte nämlich zu den Gott
heiten, die man im Geheimdienste von Samothracicn ver
einte. Dort in der Zerynthischen Höhle opferte man ihr 
Hunde. Besonders in Aegina waren ihre Mysterien herr
schend. Man schrieb sie dem Orpheus zu. Dort sah man 
auch mehrere Bilder von ih r, ein Schnitzbild von Myrons 
Hand, mit Einem Gesicht, aber andere Bilder der He- 
cate mit drei Gesichtern schrieb man dem berühmten 
Alcamenes zu (Pausan. II. 3o.) So suchten Griechi
sche Künstler die grofse Landesgöttin zu verherrlichen. 
Nicht weniger verherrlichte sie die alte Priesterpoesie. 
Oh die bekannte Stelle von der Macht der Hecate in der 
Hesiodeischcn Theogonie (409 — 52) als ein Ergufs eines 
Orphischcn Sängers zu betrachten sey, lassen wir auf 
sich beruhen; so viel scheint gewifs, dafs die Geheim- 
lehre auch hier den alten orientalischen Begriff von der 
Urnacht als der Mutter aller Dinge fortgepilanzt haben 
wird. Hiermit verbanden sieb andere Vorstellungen, 
die aus der Bedeutung des dreifach wechselnden Mondes 
hervorgingen. So wie sie Urgrund der Dinge war, so

der angränzende Flufs seinen Namen. 11 S. Gcsenius Hehr. 
Worterb. p. 672 f., der in diesen Angaben besonders den 
eigenen Untersuchungen von Ilten über den Gott Nibchnl, 
so wie der Erzählung von Thevenot gefolgt ist. Vergl. 
auch Sichler a. a. O. pag. 7 3  sq. Aus Gründen , die Ich 
in den Commentatt. Herodott. t. p. 2t6. gegeben, können 
diese Gottheiten der Aväer, Nibchaz und Xharlhak, zu 
den L a r e n  gerechnet werden.

17l) Der am Ende des §. beigeiugte Holzschnitt zeigt eine 
solche Hecate als Matrone, mit d r e i G e s i c h t e r n und 
einem Hu n d e ,  den sic an den VorderfUfsen schwebend 
hält, nach Paciaudi Monutmn. Peloponn. Vol. 11. p. ISS. 
ooll. 182. S. die Erklärung der Abbildungen p. 51.
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erscheint sie auch als ihre Regiererin. Es ist nichts auf 
Erden, im Himmel oder im Meere, und in dem Verkehr 
der Menschen zu gedenken , das nicht ihrer Macht und 
Leitung unterworfen Sey. So erscheint sie bei Hesiodus, 
nach einer ganz natürlichen Exposition des Urprincips 
und in der W eise, wie jener grofsen Lilith und Brimo 
schon in uralter Priesterlehre gedacht worden war 172).

Von jener furchtbaren Macht der Ilecate entfernt 
sich auch der Begriff jener Upis nicht sehr, die man in 
der Scythischen Taurica verehrte. Nur scheint dort die 
Stiergestalt vorgeherrscht zu haben. Es war die Stier- 
götlin , im S t i e r l a n d e .  In jeder Hinsicht liiefs sie 
■ravponoXog. Ein blutiger Dienst war ihr angeordnet, 
und sie dürstete nicht weniger nach Menschenblut, als 
jener kalbsköpfige Moloch der Ammoniter. W ilderes 
Volk, wilderer Dienst. Vielleicht gab es hier weniger 
Mysterien , die an manchen Orten priesterlich wirksam 
die alte strenge Sitte milderten. Noch in der Verpflan
zung nach Sparta behauptete diese Scythenreligion ihren 
Charakter. Die Lacedämonier hatten ihre Upis, so sag
ten sie , dorther, und schon bei der Einweihung des 
Gottesdienstes war Raserei, Mord und Todschlag die erste 
W irkung gewesen; und wenn man zu Sparta dieser Tau- 
ricrin auch nur anfangs Menschen schlachtete, somufstc 
späterhin doch von den Rücken der gegeifselten Jüng
linge Menschenblut fliefsen. Der erste Axtblick des Bildes

172; Hiernach erklärt Sickler (Kadmus pag. LXIV.) Hecato 
nacli dem Ebräischen mn'fl ( flechhndah ) oder mntt 

, (Aechdahali) als die grofse Ve r e i n i g e r i n  der gesaimn-
ttn OVdnung der Dinge, und andrerseits selbst als die 
grofse Ve r e i n t e ,  d ie Alles umfafst; .auch sey sie der
selben Semitischen Wortbedeutung zufolge die Ei nz i ge  
und E r s t e  (injs). Es genügt uns solche Vermuthungen 
kürzlich anzuzeigen, und das Unheil den Lesern zu über
lassen.

i
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baue die, die sich ilun näherten, rasend gemacht ,7;i). 
Also ein grausenliaftes Scheusal von Idol mit magischer 
Kraft. Vielleicht hatte es , aus dem Stierlande gesendet, 
einen Stierkopf. W ie dem aber auch sey , ich möchte 
mich nicht gern von der Hinweisung auf das Stiersymbol 
entfernen, die der gelehrte Apollodorus (Fragmin. p.4oa 
Heyn.) durch die W orte g iebt, diese Artemis habe Totu- 
pottiöXas gelieifsen, weil sie in Stiergestalt die Erde um
wandele. Das ist eine ähnliche Nachricht als die uns 
Philochorus mittheilt : Es habe auch Leto auf einem 
Stiere die Länder durchzogen, bis sie sich endlich zu 
Huchetion in Epirus niedergelassen'"). Das ist der Stier
weg, den alte Naturgottheiten von Morgen nach Abend 
gewandelt waren; wir werden unten einen'andern , einen 
Wolfsweg nach Südwesten, nachweisen können. Auf 
diesem Stierpfade kommt bald der grofse Saamenträger 173 174

173) Vergl. Pausan. Lacón, cap. 16-, wo diese Scytbisclie 
Diana O rt h i a genannt wird. Dieser Diana Orthia (’Of— 
Bia) gedenkt auch Nicolaus Damas« mis, s. dessen Fragg. 
p. 156. und die Supplemm. p. 81 cd. Orelli. Ich habe in 
den Commentait. Herodott. Part. I. Cap. IL §. 2t. p. 244 
Snq. von dem Geiste dieser Lacedätnoiiischen Religions
zweige ausführlicher gehandelt.

174) S. Etymolog, niagn. p. 210. 34 Sylb. p. 191 Lips. In der 
Sammlung der Fragmente des Philochorus wird von den 
Herausgebern dasselbe Fragment aus Suidas aufgefühlt 
(p. 96.) , ohne dafs jedoch auf die bemerkenswerthe Va
riantein der Stelle des Suidas und in der desEtymol. magu. 
(das überhaupt nur beiläufig um einer andern Sache willen 
angeführt wird) aufmerksam gemacht wird. Bei Suidas 
nämlich heilst e s  B e u r r a  — (pijer} « M cy o jo ; a ¡•e/zaVSai • ¿¡<i 
T ¿ „ y y  0 6 ^  iv  s t i ß oôç 6yrou¡J.tvv)'j ¿XSs7v èy.sï v .u r à  r i *  AsuzaL'ce- 
vo; naray-XiK7/«v ; im Etymologicum magnum dagegen : — 
èià t¿ ty¡'j Atjrüi ’¿¡roi 0s/aiv ¿ti ßoóc, u. s. w. Also nicht 
blos der L e t o ,  sondern auch der T h e m i s  wird der 
S t i e r  beigegeben.
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Abudad mit Segen über die Länder von Osten b e r, bald 
die böse, fürchterliche K ali'75) , der man als Lahschmi, 
Bhawani und Allmutter, als Gattin des grofsen Maha- 
dew a, die Kuh heiligte ; an deren Altären aber auch 
unter wilder hriegerischer Musilt, ähnlich vermuthlich 
jener Scythischen auf Taurica , Menschenopfer fielen. 
Sie als Bhawani ist die grofse Erhalterin aller Dinge, de- 
ren Saamen sie beim W eltbrande in ihre Bärmuttcr 
birgt zur neuen W iedergeburt; aber sie ist auch die 
furchtbare Todesgöttin zugleich 175 176). Diese Ideenver
bindung von 'Tod und Leben ist vielen alten Religionen 
gemein. Ausgebildet werden wir sie unten in den My
sterien des Dionysus wiederfinden.

Auch Thracien hatte sich diesen alten Monds- und 
Lichtcultus zugeeignet, und,  wie es scheint, anfänglich 
in reinerer Form. Wenigstens berichtet Herodotus, 
dafs die Thracischen und Päonischen Frauen Erstlings
gaben, in Garben gebunden, ihrer königlichen Artemis 
gerade so darbrächten , wie man sie nach Delos zu sen
den pflegte (IV. 33.). Das waren noch Spuren von alt- 
Thracischer linderer S itte , die späterhin der W ildheit 
Platz machen mufste. Die Göttin hiefs dort B e n d i s  
(Berr5i$ und Berietet, s. Iiuhnlien. ad Tim. pag. 6«. und 
Fischer Index in Palaephat.). Dieser Name und die Feste

175) mit welcher I l e c a t e  ( r fzeSTris)  verwandt ist. So 
bringt Clearchus beim Athenäus VI. p. 25a, p. dS3 ed. 
Schweighüus. mit ravgoToXoi  den Namen Tpzo'Sci in 
Verbindung, indem er von gewissen niederträchtigen 
Zofen an den Griechischen Höfen sagt: xäijv Zn /j-ayi-joui, 
VUt y-M ¡¿ c t y s u c v a a i  r a v ^ O T o X o i  Kal r g  l i h o i  r  r A $  a j r a i  

u X y ß s t u v  i y i v o v r o .

176) Jones über Indiens Gottheiten, in den Asiat. Abliandll. 
I. p. 233. Paullinus System. Brakinan. p. 60. S. Th. I. 
der Symbol, p. 603.

«
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dieses Namens verbreiteten sich weit, selbst bis nach 
Attica hinunter ,77) ; und in Bithynien , wo überhaupt 
viele religiöse Verwandtschaft mit den Europäischen 
Küstenländern gegenüber w ar, hatte man einen von die
ser Gottheit benannten Monat ,7S). Von Thracien aus 
lief* auch eine Sage, die der Honieridische Hymnus auf 
Apollo be rüh rt, das Delphische Ileiliglhuin gründen, 
das Andere von Delos herlciteten, und selbst zum Theil 
von jenem alten Priestersänger Oien (Pausan. X. 5 .), 
der ja des Phübus erster Prophet (rcpwvos Qolßoio jrpo- 
«fdxai) heifst. Ohne auf diese Mythen weiter zu achten, 
finden wir es doch um des Verfolgs willen bemerkens- 
wenh, dafs die Alten auch die Apollinische Religion 
nach Thracien verpflanzen, wovon sich in einem Zweige 
der Orphischcn Institute unten weitere Spuren zeigen 
werden. ^

In welcher Gestalt Ilithyia aus dem Hypcrborcer- 
lande nach Delos gekommen wa r , wissen wir n ich t; 
Latona kam von dorther dahin als YV ö 1 fi n. Aristoteles 
hat uns diesen Mythus aufbehalten ,79). Das Volk glaubte, 177 178 179

177) In Munychium batte die Göttin unter diesem Namen 
einen Tempel, und in Pyräeus wurden ihr zu Ehren Feste 
(ra BsvSi'Seut) gefeiert, zu welchen aufser Anderem feier
liche Aufzüge und Wettspiele gehörten j s. die classische 
Stelle in Plato’s Republik, am Anfänge, womit die An
gaben von Ast pag. 315. und besonders pag. 316. zu ver
binden sind.

178) Der Monat, den die Lacedämonier ’Afrs/z/bvo; nannten, 
hiefs bei den Bitbyniern Biv5iiano;j s. Pabricii Menologium 
p. 61. lind Jabionski de ling. Lycaon. p. 112. ( Opuscc. 
Tom. III. wo jedoch Bsvä/afc; geschrieben ist.)

179) Aristotelis Hist. Animal. VI. 35. (cap. 29- pag. 312 seq. 
Schneid.) Die Sache wird verschieden erzählt. Aristo
teles sagt: alle Wölfe werfen, der Sage nach, in zwölf 
Tagen im Jahre; der mythische Grund davon sey dieser,



♦ler W olf bringe zwölf Tage und zwölf Nächte in Ge- 
burtsnoth zu (Aelian. H. A. 1Y. 4 .). Eben so lange, er
klärte es nun, brauchte Leto, tim als Wölfin (zu dieser 
Verwandlung batte der Zorn der Here sie genötbigt) aus 
dem Hyperboreerlande nach Delos ¿u kommen, ln jenen 
Gegenden, woher Latona als Wölfin kam,  erzählte mau 
auch dem Herodotus (IV . io5.) Ton Wolfmenschen, 
die alle Jahr auf ein Paar Tage WTolfsgestalt annahmen. 
Auch Plinius ( H. N. YI1I. 34. coli. 22.)  gedenkt ihrer, 
glaubt aber dabei so wenig an Zauberei als Herodotus.

weil sie die Latona in Wolfsgestall aus Furcht vor der 
Juno in eben so viel Tagen aus dem Lande der Hyperbo
reer auf die Insel Delos gebracht haben. Antigonus Ca- 
rystius und Andere haben diese Legenden aus Aristoteles 
entlehnt (s. Schneiden Annott. ad 1. 1. p. 52t. und Beck
mann zum Antigonus 61. p. 11t.). Besondere Aufmerk
samkeit verdient der .Mythus beim Antoninus Liberalis 
cap. XXXV. pag. 2J7 sqq. Verheyk: Latona bat auf der 
Inset A s t e r 1 a (Delos) den Apollo und die Artemis ge
boren , und kommt nun nach Lycien , um zum Flusse 
X an t h u s  zu gehen. Vorher will sie aber ihre Kinder 
in der Quelle Melite waschen. Itinderhirtf n verhindern 
sie daran. Nun gesellen sich Wö l f e  schmeichelnd zu 
ihr und geleiten sie zum Xantlius hin. Daher bekommt 
das Land Trimilis den Namen Lyci a  (Aw./a) u. s. w. 
Wer hierbei auf die Bedeutung der Namen: S t e r n e n 
ei l  and , g o l d g e l b e r  F I u fs u. s. w. merkt, und da
mit den tsfö; Xiyo% beim Herodotus II. 22. vergleicht, wo
nach zwei Wölfe den Priester mit verbundenen Augen 
zum Tempel der Ceres führen (vergl. Commentatt. He- 
rodott. p. 4lS sqq.), der wird wohl einsehen , dafs in die
sen Mythen von der Latona bald kosmologisch bald ca
lendared! die Gegensätze von Finsternifs und Licht, von 
dunkeler und heller Jahreszeit, von Urnacht und von 
den Lichtern des Himmels (Sonne, Mond und Sterne ) , 
blos in die Form der Sage umgewandelt worden, eine 
Form, die aus alten Frühlingsfesten und scenischen Dar
stellungen ganz natürlich hervorging.
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Vielleicht hatte diese Sage, die noch hie und da dntei* 
dem Volke lebt, mit jenem Mythus beim Aristoteles Eine 
Quelle. Die physische Meinung stellt Aristoteles als 
Volkswahn dar ,  aber die m y t h i s c h e  Erklärung be
ruhete auf uralten Vorstellungen. Der W olf und die 
Wölfin erinnerte den Menschen der Vor weit an Latona 
und ihre Kinder, den Griechen nicht blos, sondern auch 
den Aegyptier, Der Aegypticr Danaus dachte gleich an 
Apollo , als er den W olf in die Heerde Kühe einfallen 
sah. Gelanor mufste dem Danaus das Argivische lleich 
abtreten , und letzterer erbaute zum ewigen Gedächtnifs 
an das Wolfszeichen dem Apollo Lycius einen Tem
pel lso), Ueber den Grund des Beinamens A vxio$ oder 
Avxeiog stritt man in Betreff'Apollos eben so sehr, als 
in Beziehung auf Artemis, die man ebenfalls AvxeLa 
nannte ,sl). Von dem Excgeten ■/.u Trözene konnte der 
fragende Fansanias nichts erfahren. Dafür giebt er uns 
zwei eigene Vermuthungen, die wieder auf obigen My
thus zurückführen, entweder heifse sie von den Wölfen 
so, oder sie habe diesen Namen bei den Amazonen ge
habt (Corinth. 3t.). ln ein viel weiteres Feld von Ver
muthungen haben sich schon die alten Ausleger bei E r
klärung des Apollo XvxTjyevrii in dem Gebete des Lycier 
Pandarus bei Homerus (lliad IV. 101.) verloren, und 
noch streitet man darüber, ob dort blos an Apollo den 
Lycier zu denken sey, oder an eine andere Bedeutung 
dieses vieldeutigen Beiwortes. Lycien selbst nannten

ISO) Fausanias Corinth. 19. Die ältesten Münzen von Argos 
zeigen den W ol f ,  andere von derselben Stadt zugleich 
den mit Lorbeer bekränzten Kopf des Apollo Lycius, bei 
Peilerin Recucil T. I. pl. 20. nr. 1. 4. 181

181) Die Hauptstellen der;Alten über diesen Beinamen hab« 
ich schon in meinen Meletcmm. I. p, 30. angeführt.



manche unter den Allen schon 1M) das W o l f s l a n d ,  
und wollten'dessen Namen von den Wölfen (Xvxoic) her
geleitet wissen (s. oben). Aus Allem geht indessen her
vor , dafs die Griechen alte- Begriffe und Bilder eines 
wichtigen Beligionszwciges an jenes Thier angeltnüpft 
fanden. Nach ihrer Gewohnheit suchten sie sich aus 
ihrer Sprache davon Rechenschaft zu geben. Die Ver
bindung W o l f  und S o n n e  (Sonnengott) w ar, wie wir 
weiter zeigen w erden, den Griechen von Aufsen gege
ben. Nun suchten sie diese Ideenverbindung auch in 
ihrer Sprache nachzu weisen. Da war X v x o  g der Wolf, 
aber auch die S o n n e ,  und Xvxri  das an b r e c h e n d e  
M o r g e n l i c h t ;  daher auch der älteste Name des Son
nenjahres in Griechischer Sprache die W o l f s h a h n ,  
ftvxdßäg (Macvob. Saturnal. I. 17.) Auch von der
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1S2) S. Antonin. Liberal, cap. XXXV. aus Menecrates Ly- 
cischcn Büchern , und daselbst Munker und Verhcyk.

183) S. Enstalh. ad Odyss. XIV. 16t. p. 53S. 4t sqq. Auxa-
ß a ;  bk  z a «  v 0 v 0 s m a u r o V  qu fxovev bid, ro kvyxiu/g c tan  
A.sAtjiMrui; »x'i oiov ayoretvüig za^yttrSau  (vergl. Apollon. Lex, 
Mom. in v. A u x a ti« ; p .  4 1 t  ed. Tollii) aAAa v.x't biin al y.ar 
u'jto'j ¿jfxfyai yx& Sjxoiot̂ to, b t aßd ae u i g  A u x c u v ,  d/./vb.ci'j 
Hyc-jTCtt • T /o -rsusra/ yup iflxai reve, Auxou; biaßarjo'/Tug ßiwev zo~ 

i'/hxxovTxg ryj yii^xcv rwv dkl z/.C'̂ yo’j[xtku/v tzojtt'jovg
cnyyobv btejr/yyeaSui xai cvrtu  /xj) za^üadptaßat reu zora/tui et/-
¿ev dklayou , u5; xai Au.tavos ¡aro(.{i; s. Aelian. Hist. Anim. 
111. 6. p. 80. , wo jedoch Schneider die Stelle des Eusta- 
thius nicht anflihrt. Vergl. Odyss, r 306. l6l. und da
selbst die Scholien , ferner meine Commentatt. Hera» 
dott. P. I. Cap. [fl. §. 2S. p. 420 sq. und was ich noch 
weiter unten an fuhren werde. — Hier will ich nur auf 
den durchaus hieroglypbischen Charakter dieser mythi
schen Ausdeutung der Alten aufmerksam machen. Das 
Jahr lieifst W o 1,f s f tt r t h , weil die Tage desselben 
rückwärts an einander hängen , so wie die Wölfe, wenn 
sie über einen reisenden Flufs schwimmen, einer d,en an-
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Namensverwancltschaft des Wolfs und der Sonne wufste 
man Rechenschaft zu geben, indem man an den Feuer-

dern am Schweife fassen. Das Jahr ist dieser Flufs , und 
die Wölfe (jene Thiere des Zwielichts, der Finsternifs 
und dein Lichte angehörig; s. weiter unten) sind die aus 
Nacht und Tag bestehenden Zeitabschnitte (Tage ge
nannt). Halten wir den Gedanken fest, dafs Flüsse J a h r e  
bezeichnen ( z. B. der Nil, s. oben Th. I. p. 270 ) ,  fer
ner dafs Wölfe am Jahresfeste den Priester durchs Dun
kel in den Tempel der Isis führen (s. vorher), so wird 
wohl sehr begreiflich weiden , daß> jene Erklärung in c a - 
l e n d a r i s c h e n  H i e r o g l y p h e n  b i l de r n  ihren Ur
sprung hatte; und man braucht nur die alt - Aegyptischen 
Sculpturen anzusehen, um sich davon zu überzeugen. 
Aber auch die S p r a c h e  behauptete dabei ihre Rechte. 
A d k o 5 und A v y. ¡j, W o 1 f und L i c h t ,  waren nun ein
mal in Griechischer und vielleicht in mehreren andern 
Sprachen verwandt. Ich bemerke dieses absichtlich, weil 
i ’ayne Knight im inq. ¡nto the symbol. lang. §. 12i. p b7. 
zwar Mehreres beibringt, was eino richtige Ansicht die
ses Bildes verräth ( und wie dankenswert)! ist noch sein 
Beitrag aus der Münzkunde; z. B. auf einer Münze von 
Cartha auf der Insel Ceos erscheint der Vorderleib eines 
Wolfs mit Strahlen umgeben, die von einem Mittelpunkte 
nach verschiedenen Seiten gehen). Aber warum ereifert 
sich derselbe scharfsinnige Gelehrte §. 102. p. 77. über 
diejenigen Mythologen, die den Apollo AuKiyysvij; deswegen 
so heifsen lassen , weil er in Lycien geboren sey ? Frei
lich hat er darin Recht, wenn er sagt: es bezeichpc viel
mehr den Va t e r  des  L i c h t s ;  aber die Mythologen 
haben auch Recht, wenn sie dabei au Lycien denken. 
Denn Lycien ist ja das Li eh  tl and so gut wie das 
W o l f s l a n d ,  und letzteres in demselben Sinne. Der 
Wolf erschien ja dem Horns - Apollo als Helfer aus dem 
Fristeten Amcnthes (Diodor. I. 88. Davon unten weiter). 
Ja in Lyciens alten Tempeln war grwil's der Wolf als 
Sonn ent  h i e r  und J a h r e s z l i h l e r  abgebildet — eben 
so wohl wie eben dort erweislich Bogen  und L e i e r  
solarische Hieroglyphen waren (davon im Verfolg). —
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blich dieses Tliicrcs erinnerte (Plin. H. N. XI. 37. 55. 
T. I. p. 619 llarduin.). Auch diese Etymologie könnte 
durch das gemeinschaftliche Stammwort 7^tvx6gf w e i f s ,  
womit auch das Lateinische lux verwandt ist, gerechtfer
tigt werden (Lennep. Etymolog, gr. I. pag. 385.). Es ist 
aber dies zu unserer Absicht eben so wenig nöthig, als 
die weitere Untersuchung, ob der Homerische Apollo 
7.vxr,yevrtq von Lycien oder von dem Morgenlichte, Xvxt;, 
den Namen habe. J)afs die Verbindung W o l f  und 
S o n n e n g o t t h e i t  eine uralte w ar, ist nicht Hypothese 
oder Etymologie, sondern beruht auf deutlichen, unbe
streitbaren Zeugnissen des Alterthums. Ehe wir diesen 
Spuren nachgehen , müssen wir zuvor einen Ulick auf 
Lycien und Greta werfen,

Möchten wir doch endlich die naive, aber tiefsinnige 
Bildersprache der Vorwelt treuherzig nehmen lernen. Sie 
hilft uns zum Mittelpunkte der ersten Anschauung ; von 
wo aus uns dann die abweichendsten Legenden nur als
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Aus Lycien, sahen wir ,  Lara der älteste bekannte 
P riester, der von Apollo und Artemis und IIitlivia Nach
richt gegeben, Oien. Was für Einflüsse hatte dessen 
Vaterland erfahren? Zuvörderst von Greta her in alter 
Zeit. Ein Mythus bei Diodorns (V. 56.) liifst gar schon 
vor der Flutli einen Teichinen Lycos sich in Lycien am 
Xanthtis ansiedeln und dem Lyrischen Apollo den ersten 
Tempel bauen. W äre an dieser Sage etwas Historisches, 
60 wäre ein Phöniciseher Pflanzer von Creta oder Rho
dos h e r, wo diese Teichinen safsen , einer der früheren 
Stifter Lycischer Religion. Heller sind folgende Nach
richten des Herodotus (I. 17,3. VII. 92.). Sarpedon wird 
von seinem Rruder Minos aus Creta vertrieben, und an 
der Spitze einer Colonie von Termiten ging er in das 
Land der Milyer oder Solymer ( so hiefs damals noch 
Lycien). Bei ihm fand sich ein anderer Flüchtling ein 
auch ein Lycus. E r war aus Alben, der Sohn Pandion 
des Zweiten, und sein Bruder Aegeus hatte ihn vertrieben 
(Herodot. 1.1. Apollodor. III. i5. 6.). Dieser Lycus gab 
nun dem Volk und Land der Termiten den Namen Lycier 
und Lycien. Da diese neue Colonisirung von Greta aus, 
wie die von Athen in die Rcgierungszeit des Minos und 
Aegeus, folglich gegen das Jahr 135 f vor Chr. Geb. und 
mithin nach Orpheus Gehurt fällt, so mufste damals 
die Auswanderung des ö len , vorausgesetzt, dafs dessen 
Zeitalter über Orpheus zurück geht, bereits' geschehen 
seyn. Sie fällt vielmehr zwischen die Ankunft des ersten 
und zweiten Lycus. Der Wolfs - und Sonnendienst war
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verschiedene Radien eines allen gemeinsamen Centrums 
erscheinen. Gewisse natürliche Eigenschaften des Wolfs, 
weswegen sein Bild zur caleridarischen Hieroglyphe taug
lich befunden werden konnte, sind im Verfolg, beim Ae- 
gyptischen Horns - Apollo, bemerkt.



im Vatcrlande des Oien bekannt; che noch der zweite 
W olf, der A thener, dessen Namen in den des W olfs
landes umwandelte. Aber ganz gewifs erhielt und be
festigte er sieh dort durch die Cretcr , jene allen Sonnen
diener, die ja von Phünicien und Aegypten her diesen 
Religionszwcig früh erhalten hatten ; und der zweite 
Lycus harn ja aus dem damals noch ganz ägyptisirten 
Athen. Doch unmittelbar und zunächst liamcn diese zwei 
neuen Colonisten aus Hellenischen Ländern. W ir fragen 
aber vorerst nur nach Asiatischem Dienst, und wollen 
nachher erst in das Hellenisch - Cretische Göttersystem 
einen Blich werfen. Vergleichen wir nun die ältesten 
Nachrichten von dem durch Oien zu Delos eingerichteten 
Opferdienst mit dem, was wir bei andern Schriftstcllern 
von der Verehrung des Patareischen Apollo lesen, so 
wird es sehr wahrscheinlich, dafs in Lycien von den 
ältesten Zeilen her aus Oberasiatischer Religion eine 
vergleichungsweise sehr reine Verehrung des Apollo 
und der Artemis cingeführt gewesen ist. Ohne Zw eifel 
hatten jene Hyperhoreerinnen nicht Opfertbiere, oder 
gar Opfcrlleisch in ihren heiligen Garben oder Körben 
nach Delos gebracht und geschieht, sondern Erstlings-, 
fl öchte und etwa heilige Kuchen und dergleichen unblu
tige Gaben (man lese die Anmcrhung von Spanheim und 
Th. Grävius zu Callimaeh. Del. a83.). Auch hatte Ari
stoteles in der Republik der Delier erzählt, zu Delos 
habe man den Apollo auf einem unblutigen Altäre 
durch Opfergaben von W eizen, Gerste, Kuchen vereint, 
und nur an diesem Altäre habe Pythagoras geopfertls4). 
Dieser Altar licifst ausdrücklich der ä l t e s t e ,  oder der 
Altar der F r o m m e n  (Porphyr, de Abstin. II. p. 172.). 
Hätten wir die Schrift der Pythagoreerin Theano: von
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IS'<) Diogenes Lnert. VIH. §. 13. Clemens Alex. Strom.
Vll. p. als Pott.



der Frömmigkeit, noch, wahrscheinlich würden wir 
mehr von diesem ältesten, reinen Dienste des Apello 
wissen. Jezt müssen wir die dürftigen Nachrichten ein
zeln zusammen lesen, die um so spärlicher ausfallen, 
je alter er war. Dahin gehören einige Zöge vom Apollo's- 
dienste zu Delphi, w'o auch von Kuchen und W eihrauch 
in den heiligen Körben die Rede ist (Aelian. V. H. XI. 5.). 
In diesen Ideenhreis mag auch das alte Delphische Tem- 
polchcn gehören, das die Dienen aus Wachs und Federn 
kunstreich bereitet haben sollen, und das auf Apollos 
Gehcifs als Geschenk den Hyberboreern zugeschickt 
ward (Pausan. X. 5.). Die Bienen waren ein reines 
T hier, das sieh nicht auf die den alten Priestern und 
Pythagoreern verbalsten Bohnen setzte, ein nüchternes 
T h ier, daher man auch die nüchternen Trankopfer 
( d. li. die ohne W ein) mit Honig darbrachte (Porphyr, 
de antro Nymph. cap. 19. p. 19.). Und so erhielten sich 
unter den Griechen hie und da Spuren eines älteren 
Oberasiatischen Opferdienstes. Ich nenne ihn Asiatisch, 
nicht blos des Hypcrboreischen Ursprungs wegen , son
dern weil sich in Lycien, in dem Vaterlandc des alten 
yeinen Apollodieners O ien, fortdauernd bewerkenswerthe 
Anzeigen derselben reinen Religion erhalten haben. 
Davon jezt einige W orte. Alexander Polyhistor (dessen 
Auctorität ein gelehrter Mann in der Bibliolhcca critica 
Jf. 8. x 14- hinlänglich gegen Mciners gerechtfertigt hat) 
erzählt uns von den Opfergaben, die man zu Patara *), 
jenem ältesten Sitze Apollinischer Religion, der Gottheit 
darbrachte. Es waren Opferkuchen in Gestalt von
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*) Die Bedeutung dieser Hauptstadt Lyciens, welche später 
Arsinoe Lyciae hiefs ( Strabo XV. p. 666.) , ist noch aus 
sehr ansehnlichen Ueberrcsten und Inschriften ersichtlich, 
wovon neulich Beaufort in seinem Werke: Karamanie, 
London 1817. die Beschreibung gegeben.



Bogen, Leier und von Pfeilen ( Stephanus ByZ. in Hoe- 
irapa, vergl. Eustath. ad Dionys. Perieg. vs. tsq. p. i35 
ed. Papii, Oxon. 1697.). Aebnliche Gaben brachten die 
Athener ihrem Apollo an gewissen Frühlings - und 
Herbstfesten (s. die Zeugnisse des Menecles und Crates 
Leim Suidas in Siaxoviov und eipetriavr^). Die ausführ^ 
liebere Betrachtung und die Krilih des Textes dieser 
und einiger anderer Stellen behalte ich einer andern Ge
legenheit vor. Hier mache ich nur von dem Unbestreit
baren Gebrauch. Diese selbigen Früchte- und Kuclien- 
opl'er brachte man auch der S o n n e  und den l l o r e n  
(Suidas 1.1.). Eben so legte man Stierhuchen (Kuchen 
von Hörnergestalt, ßovt;) auf die Altäre des Apollo, der 
Artemis, derllocate, derLuna (Hemsterhuis ad Lucian.
II. pag. 411 Bip.). Mondförmige Kuchen weihetc man 
ebenfalls der Luna, und dergleichen Beispiele linden 
sich mehrere. Aus Allem diesem geht hervor, dafs die 
gottesdienstlichen Gebräuche alter reinerer Religion, 
die der Lycier Oien nach Delos und vielleicht selbst 
nach Delphi gebracht hatte, hier im Mutterlande selbst 
sich fortdauernd erhalten haben. Daher in der Stelle 
von Plato’s Minos p. 3 15. wo von Menschenopfern die 
Rede ist, ganz unstreitig stattLycien, tv } Arxouoc, zu 
Lycäa in Arcadien, gelesen werden mufs. Dort waren 
Menschenopfer gebracht worden; und darauf führen 
auch die Handschriften (s. Böclih in Platonis Minoem 
pag 55 sqq.).

Fragt man nnn weiter, was war der Sinn dieser von 
alten Schriftstellern so auszeichnend bemerkten Ge
bräuche, und was mithin die Grundidee dieser Asiatisch- 
Lycischen Apollosreligion? so antworte ich: e i n e  ä l 
t e s t e  F o r m  r e i n e r e n  S o n n e n d i e n s t e s .  Dcfs- 
wegen dürfen wir aber nicht wegwerfen, was als histo
rische Spur älterer Localreligionen verschiedentlich be
merkt worden ist. In diesem Sinne erinnert man an



Lycicn als das Schiilzcnland, wie es auch Ilomerus kennt. 
Natürlich ist auch Apollo liier Schütz, und die Kuchen 
als Bogen und Pfeile gestaltet erklären sich von selbst. 
Ehen so halle der uralte Amyclaische Apollo in Laco- 
tiien Helm, Bogen und Lanze. Man sagt: das ist alte* 
Costum und Spur alter Bewaffnung (Heyne Antiquare. 
Aufsätze I. 73. mit Beziehung auf Pausan. III. 18. 19.); 
eben dahin bann man den sogenannten Assyrischen Apollo 
mit Harnisch und Blumcnstraufs (Macrob. Sat. I. 17.) 
und mehrere andere Attribute und Vorstellungen des 
Apollo ziehen. W ir sind nicht der Meinung, jedem ge
meinsten Solymer oder Lycier, der in seinen Bergen auf 
Jagd ausging, jene richtige Erhenntnifs des Wresens 
und Ursprungs seiner Landesreligion beizulegen. Dieser 
Lycisehe Jäger mag sich immer seinen Gott auch als 
Jäger gedacht haben. Nur das wollen wir sagen , jener 
P riester, der aus dem hohen Morgenlande jenen Dienst 
zuerst nach Lycien verpllanzt hat te,  und die Nachfol
ger in seinem Lehrarnte, so wie Oien , der nun als neuer 
Pllanzer nach Delos ging, diese wufsten ein Mehreres 
von dem Ursprünge und dem Inhalte dieser allen Licht-» 
religion. Jene Attribute , dem Gemeinsten vom Volke 
aus s e i n e m  Kreise erklärbar, hatten für s ic  einen hü-» 
Jieren Sinn, eine Beziehung auf Licht ,8S) und Sonne, 15

1S5) Eustathius zu Odyss. XX. 156 sqq. (p. 727, 38. sqq. ed, 
Basil.) , wo das Voll; von Ithaka das Fest des N eu mo n -  
des  feiert, bemerkt dabei, dieser Festtag seydem Apollo 

f  heilig , d. i. der S o n n e , welche die Urheberin des Neu
mondes sey , indem sie alsdann mit dem Monde in C011- 
junction trete (vss/jujvia yay, so lauten seine eigenen Worte, 

ui; «fpi? ’A  v o  XX ui vo i  le p ä , ro-j-sVr/v ij A i o v ,  0 ; 
a'irict, v s o W 'iu i r w « 3tv » v  ■ npiautfrn  rg  esAifvjj). Daher, fahrt 
er fort, werde auch der gottgeliehte Ulysses sehr glück- 
Iich und zur guten Stunde , wenn aufserhalb die Festge- 
brauche sämmtllch beendigt seyn wtlrden, mit dem B o
gen  seine Feinde angreifen, am Fe s t e  des B o g e n -
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Dieses schliefsö ich aus vieleh Spuren, deren Verfolgung 
Stof!' zu einer eigenen Abhandlung liefern könnte. Hier 
berühre ich nur das zunächst Vorliegende. Zuerst kommt 
bei Erwähnung jener Opfergaben immer sehr bedeutsam 
die Leier vor, jenes alte Symbol siderischjer \  erhältnisse. 
Sodann wird dieses Fest ganz mit denselben Gebräuchen 
wie zu Patara in Lycien anderwärts ausdriichlich bald 
Apollosfest, bald S o n n e n f e s t  genannt. Auch die 
Feslperioden im Frühlinge und Herbste scheinen diese 
Annahme zu bestätigen; mehr aber noch der Inhalt der 
bei diesen Festen gesungenen Lieder, worin ganz deut
liche Bitten um Jahressegen, um gedeihliche W itterung 
und reiche Gaben an Früchten und dergl. Vorkommen. 
Auch wird das Attribut des Bogens zuweilen mit der 
Fackel in Bildwerken Asiatischer Naturgottheiten ver
bunden gefunden, und zwar so , dafs die Fackel , das 
alte Attribut der llithyia und anderer Lichtgottheiten,

Sc h u t z e n  Ap o l l o  ( auVö; /zsTaTo-ou rs7; syC-̂ cT̂  sm. 
2y ? i r u i  i c s y t  ¿ o q t v i » r  o £0 r  o u ’A -ir o k  X tu V o 5). — Hier 
ist einmal der Salz, dafs Apo l l o  B o g e n s c h ü t z e  
war,  wei l  er  die Sonne  w a r ;  sodann der andere, 
dafs diese V e r b i n d u n g  beider Ideen i in a 11 r e l i g i ö - 
se n  G l a u b e n  und F e s t g e b r a u c h e  lag', vortreff- 
lich festgelialten und dargethan. So haben auch schon 
die Alten den B o g e n des A b a r i s und des Apollo ge
nommen. Der Redner Lycurgus gegen den Meilesächinus 
sagt ( ap. Nonnum in Gregor. Nazianz. Orat. funebr. in 
Basil. magn. in meinenMelelemm. P. I. p. 76.'): „Abaris 
war Apollo’s Diener, Er empfing den Pfeil und die 
Gabe der Weissagung von dein Gotte. Und so nahm 
Abaris den Pf e i l  als Symbol des Apollo (denn dieser 
Gott ist Bogenschütze — rogsnj;) , und zog wahrsagend 
in ganz Hellas herum.“ Hiermit hängt die Attische a’̂ a- 
ciivvij zusammen ; vergl. Schob Arisloph. Equit. vs. 722. 
und Suidas s. v. ei\.e<r¡uivy und v̂ avĵ ofiai. — Um hier keine 
Unterbrechung zu machen , will ich meine Ideen vom 
Abaris gleich zunSolist besonders vorlegen.



über den Bogen gelegt ist (man sehe z. B. das Bild der 
Syrischen Göttin in Gronovii Thcsaur. antiqq. Grr. VII« 
42/).). Gerade so sieht man auf einer Sübermiinze von 
Olympus in Lycien vorne den mit Lorbeer bekränzten 
Iiopf des A p o l l o ,  auf der Kehrseite eine Leier von 
drei Saiten und daneben eine F a  c h e i (s. Pcllerin Be- 
cueil II. pl. 69. nr. 7.). Endlich brauchen ja alte Schrillt* 
ste iler, z. B. der Jonier Heraclitus, wie wir unten Itürz- 
lich zeigen werden , Bogen und Leier offenbar in einer 
höheren hosmischen Bedeutung, und dieser, wie Pytha
goras, der am reinen Altäre des Apollo zu Delphi opferte, 
waren doch, ohne F rage, mit deren Ursprung und mit 
dem höheren pricsterlichen System dieser Asiatischen 
Religionen wohl bekannt.

$• «7-
A b a r i s ,  e i n e  I dee .

Bei dieser Gelegenheit wird es passend scyn, mit 
Einigem des Mythus von A b a r i s  zu gedenken. W ir 
übergehen die verschiedenen Angaben über sein Zeit
a lte r, und berühren nur die llauptsagen von ihm kürz
lich ,Sii). Hiernach war er ein H y p e r b o r e e r ,  kam 
aus dem Hyperboreerlande zu den Griechen, und kehrte 
hierauf von diesen wieder zu den Hyperboreern zurück. 
E r umkreiset Hellas mit einem Pfeile, er ist Diener und 
Priester des H y p e r b o r e i s c h e n  oder des G r i e c h i 
s c h e n  A p o l l o ,  und empfängt von diesem Gotte einen 186

186) Die Quellen finden sich bei Fabricitis Bibi. Gr. Vol. L 
p. 11 sq. ed. Harles, und in meinen Noten zu Nonni NTar- 
rat. 20. (Meletemm. P. 1. p. 76.) nachgewiesen. Es be
darf wohl kaum der Bemerkung, dafs es meine Absicht 
hier nicht ist, diese Sage in ihre verschiedenen Wendun
gen zu verfolgen. Einige Gedanken über die Hauptzüge 
und Bilder dieses Mythus will ich , zur Erläuterung der 
Apollinischen Religion, in aller Kürze vortragen.



t*fcil, Wundergaben und Weissagung. Auf diesem 
Pfeile fliegt er durch die Luft ,s7) , er wird zum Luit- 
Mandler, aiS’poßaTijii er ist ein B egcislerier, er
dichtet Beschwörungen (etreodai 1S9) , W eihe - und Sühn
lieder, giebt O rakel, dichtet eine Theogonie, und be
singt die Hochzeit des Flusses llebrus , so nie die An
kunft Apol los,  dessen Diener er ja ist, im Hypcrbo- 
recrlande. E r macht aus Pelops Gebeinen den Athenern 
ein Palladium, ein rettendes Gnadenbild, er vertreibt 
P est, Seuche, Ungewitter und alles Uebel , er weissagt 
Und hilft so den von Pest und Hunger heimgesuchten 
Griechen. Dies sind die Hauptzüge einer Sage, die die 
verschiedensten Meinungen und Ausdeutungen der Ge
lehrten erfahren hat. Ohne uns hierauf weiter einzulas
sen , folgen wir folgender Angabe, die sich glücklicher
weise in der Hialmarsaga m) erhalten hat : « Von Grie
chenland kamen Abor und Samolis mit manchen treff
lichen Männern, wurden sogleich wohl aufgenomincn, 
ihr Nachfolger und Diener wurde Herse von Glisisvallr. » 
Abaris wäre demnach ein N o r d i s c h e r  D r u i d e ,  und 
das Hyperboreerland wären die Hebriden ,9i); die Drui
den , wie Zamolxis aber sind mit den Pythagoreern ver
wandt in der Lehre undliabensie aus derselben Quelle ''4 .  187 188 * 190 * 192
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187) Wobei der treuherzige Herodotus seinen Zweifel nicht 
unterdrücken kann (IV. 36.).

188) S. Jamblich. Vit. Pythagor. p. 228 ed. Kust.
*Mt) Plato Channid. p. 70 Fleindorf.
190) angebangt der Kämpa daler fol. VT. 1.
*91) Vergl. im ersten Bande der nachgelassenen Werke To. 

iand’s die Geschichte der Druiden.
192) s. oben, nebst Origenis philosoph. Cap. 2. pag. Si2 ed. 

de la Rue. Ueber Zamolxis habe ich einiges hierher Ge
hörige bemerkt zu Herodot. IV. 95. in den Commentatt. 
Herodott. I. p. 170 sqq.



Sogcliürt also diese Sage — in die Nordischer. Religionen 
des Apollo und in jenen Sagenhreis , wohin Herodotus 
die Hyperboreischen Theorien oder Opfergesandtschaf- 
te n , dje von Norden her nach Delos harnen, verlegt 
(s. IV. 33 — 36. und Symbol. II. p. 117. und im Ver
folg). Apollo ist der am siebenten Tage Gehörne, dem 
das Fest des siebenten Tages zu Sparta gilt 193) ; er ist 
Apollo ißfiofiaj-LTotg, oder auch eßSo^iayev^i; (Plutarch. 
Quaest. Sympos. VIII. 1. 2. p. 908 ed. W yltenb.), und 
die sieben W ochengötter der ersten Scandinavischen 
Religion sind auch die sieben Elemente der Runenschrift 
(G örres Mythengescb. pag. 574.). In dem Briefwechsel, 
der unter den Namen Abaris und Pythagoras aufgeführt 
wird, hommt der Satz unter andern v o r, da f s  das  
A u g e  d e m F e u e r  v e r w a n d t  s ey  — toi> ¿(ßSaApuP 
¿¡.vakoyov tlva i rcöttvpl (Proclus in Plat. Tim. III. p. 141.). 
Ferner wird von Abaris e rzäh lt, er habe seine Orakel 
niedergeschrieben — avy/pä^ou -rovq y ^ a n o iq  19>). Da
her haben Einige bei seinem magischen Pfeile an eine 
W ünsclielruthe denken wollen. Fassen wir diese ver
schiedenen Angaben zusammen , so möchte sich vielleicht 
folgendes Resultat ergeben : R u n e n  sind guten Theils 
P f e i l e  (Pfeilschriften , Runen aber r i n n e n  auch 
und f l i e f s e n ,  wie die Zeit und wie die W ochentage, 
sie Jliefsen und rinnen auf und ab , vom Nord nach dein 
Süd und vom Süd nach dem Nord,  sie f l i e g e n ,  wie

*44

äy3) Herodot. VI. 57.. conf. Valckenaer de Aristobulo Jud. 
§. 37. p. t.3— it>.

li)4) S. Apollonii Ilist. commentit. cap. 4. und ilber das zu
nächst Folgende Bayle im Dicliomi. s. v. Abaris.

1£)5) Die Beweise finden sich in «len Runentafeln , z. B. in 
Antiquariske Annaler, Kiobenhave 1817. 1. Bd. 'Tab. IV. 
fig. 1. 3. II. Bd. 1. Ilii. Tab. I. III. Bd. t. Hfl. Tab. HI. 
fig. 2.



der grofse Zeitmesser — die S o n n e ;  sie fliegen den 
Völhern zu auf dem Strome der Zeit, auf der Bahn der 
Priester und Propheten ; sie sind der Pfeil des Mundes, 
sie verwunden und sind scharf, aber sie heilen auch, 
gleich der Sonne; der Sonnenpfeil (der Sonnenstrahl) 
tödtet und heilet. Sie sind das S e h e n  und der S e h e r ,  
das Auge s i e h e t ,  weil es sonnenfeurig ist; die Sonne 
schreibt in ihren Himmelsbahnen die Urtypen mit der 
Sternenschrift, wie Hermes - Sirius , der himmlische 
Schreiber in Aegypten (Th. I. p. 3dr.). Das ist ihr Ge
schäft in sieben Wochentagen. Durch sie ist der Sonnen
priester und Sonnenprophet S e h e r  und Schreiber. 
Seine Elemente sind sieben an der Zahl. Der Schreibe
pfeil fliegt wie der Sonnenpfeil , er fliegt längs dem 
Strome H ebrus, er fliegt mit der siebentlieiligen Zeit, 
e r fliegt auf und ab den Völkern zu (wie der Pfeil das 
sichtbare Sinnbild der abw’ärts fliefsenden W elle ist). 
E r bringt Lehre , Heilung, Rath, Trost und Licht. Mit 
Einem W orte : der P f e i l  fal l  r e r  A b a r i s  ist R u n a ,  
Seher — Schreiber — Prophet und Heiland, aber auch 
Schrift und Heilung. Die Rune ist das Vehikel der Ka
lenderhunde, Arzneihunde, der W eissagung, des Be
tons und des Bescliwörens. So steht Abaris in der Grie
chen wie in der Germanen Sage als eine s p r e c h e n d e  
R a n e  des alten Lichtdienstes der ersten Kirche, die 
Griechen wie Nordländer gemeinsam unikalste. Und so 
wird es vielleicht auch deutlicher, warum auf dem alten 
Relief zu Dresden , den Apollo und Hercules vorstel
lend , der P f e i l  oder der Köcher, wie man glaubt, auf 
eine so ausgezeichnete Weise geweihet und befestigt w ird ; 
s. Augusteum I. Bd. nr. 5 — 7.

Fassen wir Alles zusammen, so wäre Abaris einePer- 
sonification der Schrift, der in der Schrift enthaltenen 
Lehre, der Wirhung dieser Lehre und Weisheit, und end
lich der Verbreitung von Schrift und Weisheit aus den

II. IO



Caucasiscbeu Ländern her, sowohl unter den Griechen 
wie unter «len Scythen.

§. «8.
Auch von andern Seiten bestätigt sich ein fortdau

ernder Zusammenhang, welcher Vorderasien mit den 
oberen Ländern in diesem Cultus verband. Als in dem 
Persischen Kriege die Bewohner voiv Delos sich auf die 
benachbarten Inseln flüchteten , liefs ihnen der Persische 
Feldherr Datis durch einen Herold verkündigen : W arum 
fliehet Ihr heiligen Männer, und heget eine so böse Mei
nung von mir '! Ich selber denke noch so , und auch 
der grofse Bönig hat mir befohlen, das Land zu schonen, 
wo d ie  z we i  G ö t t e r  g e b o r e n  s i n d ,  und nicht 
minder dessen Bewohner. W orauf nicht nur Delos mit 
seinen Heiliglhümern und Einwohnern verschont, son
dern auch ein Rauchopfer von dreihundert Talenten 
YVeihrauch den Gottheiten zu Ehren dort geopfert ward 
(Herodot. VI. 97.). Derselbe Ausdruck : wo die -zwei 
Götter geboren sind, kommt nochmals in dem Axiochus 
des sogenannten Socratikers Aesehines vor (sect. >9.) , 
wo der Magier Gobryas zugleich von ehernen Tafeln 
spricht, die mit Opis aus dem Lande der Hyperboreer 
gekommen seyen, aus denen er zugleich seine Beschrei
bung der Unter welt und des Schicksals der Seelen mit. 
thcilt. Auf dies letzte legen wir weniger Gewicht, als 
auf das öffentliche Anerkennen der zwei Gottheiten im 
Namen eines Persischen Königs. Auch Ephesus mit sei
nem Tempel soll eine gleiche Schonung erfahren haben 
(Brissonius de reg. Pcrs. II. sect. 3e.). Weiterhin gehen 
die Nachrichten von Fortpflanzung Ohcrasiatischer Re
ligion gar nicht aus. In dem beinerkcnswerthen Frag
ment des Tragikers Diogenes, der zur Zeit der dreifsig 
Tyrannen zu Athen seine Stücke gab , verehren Bactri- 
sehe (d; h. Oberasiatische) Mädchen gemeinschaftlich mit



den Töchtern Lydiens die Tmolische d. i. die Lydische 
Artemis (Atlienäus XIV. cap, 38. Tom. V. pag. 3o6 stj. 
Schweighäus.). In diese Zahl des aus der Fremde her
gebrachten Artemisdienstes gehört auch die D i a n a  Bo-  
r i t i n e  auf Lydischen Münzen, deren Namen man ver
geblich aus dem Griechischen zu erklären gesucht hat 
(Eckhel D. N. V. III. p. i3 i.). Unter den sogenannten 
Persischen Lydiern nicht hlos, sondern in mehreren 
Städten von Eieinasien gab es Persische Dadgah's oder 
Feuertempel 156). Bei einem derselben kommen Künste 
der Magier vor, die ohne Feuer Holz auf dem Altar an
zündeten. Man lese die charakteristische Erzählung des 
Päusanias (V . 27.). An einigen O rten, wie z. B. zu 
Hieroeäsarea, gab man der Diana ganz bestimmt das 
P rädicat: die Persische (Diodor. V. 77. ibiep. Wesse
ling.) Das Alles läfst sich nun aus den hier gegrün
deten Iloflagern der Satrapen und andern Ursachen be
greifen, cjie wir oben berührt haben. Dafs aber auch 
in den östlichen Ländern fortdauernd eine weibliche 
Gottheit verehrt ward, die Griechen und Römer nicht 
anders als Artemis und Diana zu bezeichnen wufsten, 
beweiset die Erzählung des Plutarchus im Leben des 
Lucullus (cap. 3/|. p. 007.). Das Römische Heer sliefs, 
heifst es dort, auf die heiligen Kühe der Persischen Ar
tem is, die von den Barbaren j e n s e i t s  des Euphrat 
hoch verehrt wird.

Bei diesen zahlreichen Spuren dqs orientalischen 
Ursprungs dieser ganzen Götterfamilie müssen die Namen 
vorzüglich Aufmerksamkeit erregen, welche in der Ge
schlechtstafel derselben beim Hesiodus und Apollodorus 196 197

>47

196) II vf a tS t 7<t; Strabo XV. p. 1065 Almel. T. VL p. 224 
Tzsch.

197) Vergl. Chandler Reise nacli Kleinasitn ( Leipzig 1776) 
p. 362 f.



theils an die Caucasiselien Küstenländer theils an Persien 
erinnern. Sowohl in der Ilesiodeischen Theogonie (409fl.) 
als bei Apollodorus (I. 2. 4.) erzeugt der Sohn des 
Uranus und der Gäa , Cüus , mit der Phübc die Leto, 
Apollo’s und der Artemis M utter, sodann Asteria, die 
mit P e r s  es  die llecate erzeugt. Eben so bemerkens- 
werth ist die Hesiodeischc Genealogie des Sol und der 
Luna ;

1 4 8

Thia Hyperion
(Uranide) | (Uranide)

P e r s  e is. Sol. Luna. ’H«ę (Aurora) Tithonus.

Circe A eetes  w  idyia
I

Medea .

M c m n o n ,  Emathion 
(Acthiopier)

’H¿v; erzeugt ferner 
mit Cephalus

I
P h a e t l i o n ,  den die 

Yenus raubt.

Beim Anblicb dieser Tafel siebt man sich in eine Umge
bung von orientalischen Namen und in die Magierfamilie 
der Cölcbischen Medea versetzt. Diese Erwähnung He- 
siodeiscber Theogonie führt uns nach Greta zurück, wo 
ja dieses Göttersystem seinen ältesten Sitz hatte. W ir 
werfen also auch auf die Cretcnsischen Latoiden einen 
Bück.

§• *9-
Hierbei kann ich kürzer seyn. Es werden nun alle 

jfcne Götter, deren Abkunft aus Oberasien , nach bisher 
beigebrachten Sagen, angegeben ward, in das Götter- 
geschlccht des Zeus und der Here aufgenommen. In



dem Geiste dieses Göttersystems singt Hesiodus in der 
Theogonie (911 ff. nach Yofs) :

„Leto gebar den Apollon, und Artemis fioh des Ge-
sebosses ,

Beide vom holdesten Wuchs vor den slimmtliclien
Uranionen ,

Leto gesellt in Liebe dem Donnerer Zeus Kronion.
Dieser erkohr nun Here zuletzt als blühende Gattin;
Und sie gebar die Hebe, mit Eileithya und Ares.“

Diese Ilithyia hat daher auch bei Homerus (Odyss. XIX. 
188.) auf Greta ihren Sitz :

„Dort in Amnisos Strom, wo der Eileithya Geklüft ist.“

Pausanias (I. 18. §. 5.), nachdem er der Hyperboreischen 
Ilithyia auf Delos gedacht h a t , die der lireifsenden Leto 
zu  H ü l f e  l i am,  spricht auch von dieser Cretensischen 
Göttergeneaiogie, wodurch Ilithyia die Tochter der Here 
wird. Ich verweile um so weniger hei dieser Mythen
reihe, da die Bedeutung des genealogischen Verhältnis
ses von Zeus und H ere , als dem grofsen Götterpaare 
und dem grofsen Vorhilde jeder Ehe des Altcrthums, 
so wie die daran gelsniipfte Idee der H ebe, als der rei
fen Jungfrau, und Ilithyia, der Gobährerin, von einem 
andern Alterthumsforscher zur Genüge entwickelt wor
den. Nach Cretischem System erscheint nun Ilithyia 
fortan im Gefolge ihrer M utter, die den hülfreichen 
Beistand der Tochter den lireifsenden gewähret oder 
weigert. Andrerseits gieht die Liehe des Zeus zur Leto 
und die Eifersucht der Here zu der ganzen Reihe von 
Mythen Anlafs , wodurch das Delisclie Götterpaar mit 
dem Göttergeschlecht von Zeus und Here in Verbindung 
gesetzt ward. Natürlich werden nun auch die Latoulen 
im Charakter des Cretischen B erg- und Jagdvolkes ge
nommen : Apollo als Bogenschütze und Artemis als Jäge
rin (xvvr,yoi). Aber auch andere Prädicate erhält nun
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Apollo in diesem Verhältnifs ?,um Zeus. Er wird nun 
dessen Oraheldeuter und Prophet (Aescbyl. F.umen. 19.); 
anderer Beziehungen nicht zu gedenhen 1<;s). Artemis, 
die an den Küßten des Pontus und unter den Scythen, 
wie ihre Dienerinnen, die Amazonen, eine unharmher
zige, blutdürstige Kriegerin gewesen war, wird hier in 
Creta zur schönen, aber spröden Dorischen Jungfrau. 
Dieses Ideal schw’ebte dem Homerus und Ilesiodus in 
ihren Dichtungen vor , und auch die Sprache der alten 
Creter gab der Artemis in diesem Sinne einen Namen.

, die siifse , nannte man sie, oder gewöhnlich Bpt- 
•zropcipTi; , die süfse Jungfrau; wozu noch der gewöhn
lichste Localnamo harn: Ai'xtt w a ,  von dem Dictynnäi- 
schcn Berge auf Creta's westlicher Seite. Dort spähete 
sie in weite Ferne dem W ilde nach, dort erlegte sie die 
furchtsame Ilindin. Daher wieder näher bezeichnende 
Jagdprädicate hei Callimachus und andern Dichtern m ). 
D er fabelnde Grieche gab in neuen Mythen auch davon 
Rechenschaft. Britömärtis w'ar eine Cretische Nymphe 
in der Artemis Gefolge, Tochter des Zeus und der Car- 
me. Der Herrscher der Insel, Minos, verfolgt sie mit 
Liebe, und endlich rettet sie sich nur durch einen Sprung 
ins Meer vom Dictynnäischen Berge herab. Und nun 
spielt der Griechische W itz weiter mit dem Namen Dic- 
tynna. Fischernetze (di xTva)  sollen die Fallende auf
gefangen haben und dergl. (Spanheim ad Callim. Dian. 19 * * * *

19S) Man vergleiche nur des Nicetas von Serrae ’Ex/Ssra t£v 
£k£v unter dem Artikel Apollo in unsern Meletematt. [. 
p .  30 sq. mit den dort gegebenen Nachweisungen,

199) Als Kuvij’yfYi;, Kwvi/yo;, opsißcint,, o^iklyy , opsc-r/a;, e-jge<ri-
(pcixo;, e’ps/a;, kcyia, toyiatga, AaCppA u. S. w. S. den Ni
cetas in unsern Meletemm. I. p. 2b sq. und dazu die 
Beweisstellen. Man vergleiche jezt noch C.A.L. Feder
Comment. in Aescliyli Agam. carm. epod. prim. p. 30 sqq.
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i()o itf. und die Anführungen bei Fischer ad P-alaephat.). 
Herodotus dagegen läfst den Dienst dieser Dictvnna aus 
Samos heriibci kommen. Samische Emigranten erbauen 
auf Greta die Stadt Cydonia, und gründen dort den Tem
pel dieser Gottheit (111. 5t).) Zwischen dieser Brito- 
martis Dictvnna und der Cretischen Artemis trat dasselbe' 
Verhältnifs ein, wie zwischen der Asiatischen Upis und 
der Göttin der Hyperboreer. Charakter und Wesen der 
dienenden Nymphe war vom Charakter der Göttin , der 
sie huldigte und die sie festlich darstellte, nicht trenn
bar. Hier spröde Jägerin, dort harte , kriegerische 
Amazone. So theiltcn Dienerin und Göttin einen alten 
charakteristischen Namen, Britomartis Diclynna. Doch 
zuweilen unterschied man verschiedene Begriffe und Be
ziehungen dieser Gottheit durch Unterscheidung dieser 
verschiedenen Namen. So rufen z. B. die Bewohner von 
Lato auf Crcta in einer Bundesacte mit den Opuntiern, 
neben dem Cretischen Zeus und andern Göttern , die 
A r t e m i s ,  den A res, die Aphrodite, Demeter und die 
B r i t o m a r t i s  an (Chisliull Antiquit. Asiatic. p. i36.). 
Die Verehrung dieser Dictynna verbreitete sich auch 
anderwärts, und auch in der Cretischen Jägerin wollte 
man die andern Begriffe der L i c h t h  r i n g e r i n ,  der 
G e b u r t s h e l f e r i n  oder Uitliyia nicht untergeben las
sen. Bald leitete man den Namen von dem Strahlen- 
werfen (dtxeii’ ) des Mondes her 20°) , bald gab man auclv 200

200) Cic. de Nat. Deor. H. 27. p. 517 sq. unserer Ausgabe: 
„Ilaque, ut apud Graecos Dianam , eamque Lucijeram, 
sic apud nostros Junonem Lucinam in pariendo invocant. 
Quae eadem Diana omnivaga dicitur, non a venando ,  
sed quod in septem numeratur tanquam Vagant  ibu.« 
Di a n a  (Moser liefst aus handschriftlichen Spuren: 
D i c t i n n a ) dicta, quia n o c t u quas i  d i e ni e f fi c e - 
re t . Adhibetur autem ad partus, quod ii malurescant 
aut septem nonnunquam, aut, ut plerumque, novem



der Dictynna das Geschäft, der Geburtshelferin, und ge» 
seilte ihr in Bildwerken kleine Kinder zu ( s. Spanheim 
ad Callinj. Dian. 204 sqq. und daselbst die Crctensische 
Kaisermünze, mit der Jägerin und dem halben Monde 
einerseits und andrerseits mit der auf demDictynnäischen 
Berge sitzenden Kindei mutter Dictynna ). Auch in Bei
namen und Genealogien des Apollo erinnerte man an 
eine Verbindung Creta’a mit Asien (s. über diese Verbin
dung Heyne Excurs. V. zu Virgil. Aen. III. 102.). Hier
her gehörte der in Creta geborne Apollo,  der Sohn des 
Corybas, der mit Juppiter, dem Cretenser, selbst um 
die Oberherrschaft dieser Insel gestritten 2fil).

Nach A e g y p t e n  aber weiset in diesen Religionen 
Mehreres hin. Die grofse Göttin von Ephesus erscheint

lunae cursibus: qui quia mensa spatia conficiunt, men-  
ses nomrnantur.“ Jene Worte: Di c t i nna  — di em 
et l i ceret  werden aus dem Griechischen des Cornutus 
de Nat. Deor. p.  2>0 ed. Gal. verständlich: Amr/vav av-, 
V)v ^eyouo-/ ¿¡(f. r0 ßilX t/v Sfvpo Tiln UY-Twat,- ¿ i k i i v  y a j  ri 
ßaXXsiv. Nehmen wir Juno Lucina, Ilithyia und Dianą 
als Personificationen des Mondes , dessen Bild die Frauen 
als Amulet trugen, weil sie von diesem Gestirn die Be
förderung der Geburt erwarteten, so haben wir den phy
sischen Grund dieser verschiedenen Vorstellungen. Vergl.
auch Payne Knight symbol. Lang. §. l4o. p. uo.

?0i) S. Cicero de N. D. III. 23. nebst unserer Note, p. 616. 
Denn dieser Apollo ist wohl mit den Cretensischen Ku- 
reten in Verbindung zu bringen, deren Tänze, so Wie 
der Apollinischen Musik, der dort angeführte Strubo (X. 
10. pag. 16S — 172 1 zsch.) erwähnt. Auch werden häufig 
die Corybanten mit den Kureten in Verbindung genannt, 
und Proclus nennt sie die V o r s t e h e r d e r Re i n h e i t  
{ T^araaSa, waSafon,«; ) , ganz auf ähnliche Weise, 
wie den Apollo, Uessen Streit mit Juppiter um die Ober
herrschaft der Insel ohne Zweifel auf dieselben Creten- 
sißchen Weihen und Mysterien zu beziehen ist.
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unter ihren hieroglyphischen Dechen als Mumie, und 
jener erste Stifter des alten Apollodienstes zu Argos, 
Danaus, ham als Colonist aus dem oberen Aegypten. Er 
ordnete den heiligen Dienst zu Ehren des Apollo, der 
ihm den W o lf  zur guten Stunde geschieht hatte. Denn 
dieser siegreiche W olf ward nun das Symbol, das ihm 
als Gotteszeichen die Herrschaft von Argos gab. Ge
rade so erschienen einst die Wölfe hiilfreich den Aegyp- 
tie rn , als die Aethiopier von Süden her sie drängten. 
Durch den Beistand dieser Thiere gelang es ihnen , die 
Feinde bis über Elephantine hinunter zuriiehzutreiben, 
und nun baucten die Geretteten zum ewigen Gedäclitnifs 
die Wolfsstadt (Lycopolis) in Oberägypten. Auch Osi
ris erschien in Wolfsgestalt seinem Sohne H orus, der 
in-den Ilrieg gegen Typhon zog , als hiilfreichcr Be
schützer aus dem finsterenAmenthes; und ein Lepbg^oyog 
gab über diese Epiphanie Aufschlufs 20-). Wiifsten wir 
den ganzen Inhalt und die Erhlärung dieser Priestersage 
noch, so würden wir gew ifs in den Begriff des Apollo 
hvxiog hlärer sehen. Danaus ham aus Chemmis in Ober
ägypten , und gerade in dortiger Gegend war dieser My
thus von dem Wolfsosiris entstanden ; in der Nachbar
schaft lag die alte Wolfsstadt. So viel ist sicher, dafs 
in Aegypten schon die Begriffe Apollo und W olfsgott 
Verbunden wurden. Ob nun der Mittelbegriff dabei der 
des S c h u t z e s  w ar, vom W olf, als einem Schutzthier, 
wie Zoega (Numi Aegypt. Imper. p. 70.) meint 203) , oder

2°2) Diodor. I. 88. Synes. de provid. I. 115. Euseb. Praep. 
Ev. I. pag. 50. Vieles darüber hat Zoega de Obeliscis 
p. 307. beigebracht; s. Symbol. Th* I* p* 408. Note 166. 
vergl. ibid. p. 478 und 264.

203) Siehe oben Tb. I. p. 408. und Th. II. p. 133. not. 183. 
Weil nümlicb dieses wilde reifsende Thier gewöhnlich 
bei Nachtzeit seine Höhlen zu verlassen und auf Raub

I



oil der Grieche schon in der Aegyptischen Sprache und 
in Aegyptischer Religion einen reellen Grund Torfarid, 
die Ideen W o l f  (Ivxo c)  und L i c h t ,  M o r g e n  l i c h t  

mit einander zu verbinden, möchte sich vorerst 
schwerlich zu voller Evidenz bringen lassen. In späte
ren Aegyptischen Monumenten ist dieser letzte Ideengang 
sichtbarlich anerkannt, wie auch Zoega nachweiset. 
Aber nicht sowohl deswegen möchte ich diese Begriffe 
für alt und ursprünglich hallen, als vielmehr darum, 
weil schon Herodotus (II. 144-) den Horns bestimmt 
Apollo nennt. Nun steht aber der W olf nicht blos in 
jenem gewifs allen itpog Xciyog dem H o r u s  zur Seile, 
sondern auch in einer Reihe von Aegyptischen Münzen 
ist er ihm als bleibendes Attribut beigesellt. Wenn man 
ferner weiis , in welchen Beziehungen andere Tliiere 
andern Gottheiten von den Aegyptiern beigegeben wur
den , z. B. die Maus der Ä th o rzoi) ,  die Spitzmaus der
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ausgehend umherzuschweifen , bei Tagesanbruch hin
gegen wieder in seine Höhlen zurUckzugehen pflegt, so 
erkannten die Alten in ihm ein dem Orcus oder der 
Unterwelt verwandtes Thier, das nur bei nächtlichem 
Schatten aus jenem den Sonnenstrahlen undurchdring
lichen Dunkel sich der Oberwelt nähere. Daher war 
er ihnen ein Symbol der Verkündigung des Uebergangs 
aus der Ober - in die Unterwelt, d e r  Bote der Obe r -  
und U n t e r w e l t ,  und sie bezeichneten durch ihn so
wohl das t ä g l i c h e ,  als auch das j ä h r l i c h e  E r 
s c h e i n e n  und S c h wi n d e n  des L i c h t e s  (sieh, 
oben A.ima/3a; pag. 133.). Darum endlich war er ihnen 
ein Bild des Wechsels von  Leben  und To d ,  von 
der O b e r -  und  Unterwel t .  Die Beweise sehe man 
am angef. Orte. — Eben dieser Beweise wegen drücke 
ich mich jezt über diese Lichtbilder positiver in diesen 
Zusätzen zur zweiten Ausgabe aus, als ich oben im alten 
Texte zu tliun befugt war.

£04) S. Th. I. der Symbol, p. 520,
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Buto in Anspielung auf Blindheit und Naclit, welches 
Attribut ja auch der Apollo Smintheus der Trojaner 2Ü5) 
batte, ingleichen dem Anubis der Hund wegen der Spür- 
hraft und Ahnung (vergl. Th. I. pag. 5aß.) ; so wäre es 
ganz in der Dcnhart der alten Aegyptier, dafs sie ihrem 
H orus, als Sonnengott, auch den W olf beifügten; mag 
der Feuerblich dieses Thieres, wie die Griechen deute
ten , oder der Umstand, dafs der W olf, wie der Hund, 
blinde Jungen wirft (Aristofel. H. A. VT. 35. cap. 2 9 . p. 
3 12 Schneid.) oder sonst Etwas (s. die vorhergehende 
Anmerh. und oben Th. II. §. 1 0 . am Ende, mit der An- 
inerli.) die erste Veranlassung seyn.

Um aber das Yerhältnifs des Asiatisch-Hellenischen 
Apollo zum Aegyptischen Horus ganz aufzufassen, werfen 
wir einen Blick auf die sämmtlichen L i c h t  - und S o n 
n e n  we s e n  der Aegyptier. In diesem Systeme steht 
oben an Kneph, das Urlicht. Es schliefst daran Phtlias 
(Hephästus, Vulcanus), das Urfeuer, der erste Odem. 
Sodann die Sonne, von der Isis zu Sai's geboren. Darauf 
die S o n n e n i n e j a r n a t i o n e n :  Horus (Arueris) , Har- 
pocrates, Sem (Herakles) 205 206). Aus diesem System von 
Licht- und Sonnengöttern, welche tlieils einander un
tergeordnet sind, theils zugeordnet in Bezug auf das 
Sonnenjahr, wird uns Vieles deutlich im Hellenischen 
System des Apollo und Ilelius. Man erinnere sich der 
verschiedenen Wesen dieser A r t :  Hyperion, Helius, 
Apollo. Zuvörderst spricht der Aegyptier von seiner 
Sonne im Göttersystem gerade so , dafs das Prädicat 
Hyperion der Inbegriff ihrer Eigenschaften ist. Sie 
ist ihm auch die Hochwandelnde, sie stehet ihm auch

205) Iliad. A. vs. 39. mit den Auslegern, wozu Tzetz. Ex- 
eges. in Iliad. p. 96. kommt. Vergl. auch Orpli. Ilymn. 
XXXIV. (33.) vs. 4. und Pausan. X. 12. 3.

206) S. I. Th. der Symbol, p. 290 IT. 43Ä.
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hoch auf dem Scheitelpunkte des Himmels. Der Vater 
des Helius w ar, nach der Priesterlehre bei Manetho, 
Phthas (Vulcanus). Letzterer regierte in der h i s t o 
r i s c h  - a n s g e d r ii c k t e n Mythologie zuerst über 
Aegypten, und sein Sohn Helius folgte ihm ( I. Th. p. 
43c.). Dies ist der dritte Sol, des Vulcanus Sohn, bei 
Cicero (de  Nat. D. III. 21.). Dieser Sol ist derselbe, 
den die Athener als Apollo ttonpäot; verehrten. Beim 
Cicero (de N. D. III. 22. 23.) ist er der ä l t e s t e  von 
den vier Apollen, die dort genannt werden 2B7). E r 
heifst der Sohn des Vulcanus und der Minerva. Das 
war jene zur N e i t h  potenzirte I s i s  von S a i 's , von der 
wir in der Tempelinschrift lesen, dafs sie Gebälirerin 
der Sonne war 2(ö). Die Athener, Colonisten von Sa'is 
seit Cecrops, blieben bei manchen von ihren Stadtgott
heiten der Heligion der Saiter , ihrer V äter, getreu. 
So wie daher die Neith von Sai's als Athene die hohe 
Schutzgöttin der Sladtder Cecropiden ward, und wie diese 
dem Hephastus eine vorzügliche Verehrung widmeten, 
so ernannten sie den Sohn dieses Götterpaares zum 
Schirmvogt ihrer Stadt. Das wufsten schon die ältesten 
Geschichtschreiber, nach Cicero’s Versicherung. W ir 
haben noch die Zeugnisse des P la to , des Aristoteles 
und Demosthenes vor uns 209). Dafs die stolzen Cecro
piden ihren ausländischen Zuwachs zu verdecken suchten,

207) Wir verweisen in Betreff dieses Apol lo irarpüS oc, un
sere Leserauf das zu den Stellen des Cicero Bemerkte, 
p. 595. 599. öli. unserer Ausgabe. Vergl. auch der 
Symbol. I. Th. p. 453.

208) S. Symbol. I. p. 530. und daselbst Note 325. die bekannte 
Insehrift zu Sai's, wozu Proclus (in Platonis Tim. p. 30.) 
hinzusetzt: öv iyw  rsj i b  i m i » ,  ijA/a; ey ¿v tr  0.

209) Cf. Clemens Protrept. pag. 8. und M e u rs i u s Athenae 
Atticae II. 12.



kann man sich leicht vorstellen. Zu diesen Bemühungen 
gehörte vorzüglich auch das Bestreben, alte Aegyptisclie 
Religionen möglichst zu nationalisiren, und von ihrer 
Herkunft neue Mythen zu ersinnen. Gleichwohl blieb 
dem Einsichtsvollen der wahre Ursprung nicht verborgen. 
Auch erhielt die Geheimlehre Manches im Angedenken, 
dessen man öffentlich nicht geständig war. So haben 
wir z. B. ein Zeugnils des Geschichtschreibers Philocho- 
ru s , aus dessen Atthis, dals Apollo in diesen Religionen 
die Sonne war 2t0).

Fragt man nun , wie Herodotus zu der Versicherung 
kam, der Aegvptische H orus, des Osiris Sohn , sey der 
Apollo der Hellenen, da man durch die Sa'itische Colonie 
des Cecrops einen Apollo als Sohn des Phthas in Grie
chische Religion eingeführt hatte, so läfstsieh der Grund 
davon auf den ersten Blick entdecken. Der Grieche 
hatteeinen sehr menschlichen Apollo in der Volksreligion, 
einen Apollo, der bald zürnt ,  bald über seine Feinde 
trium phirt, bald hinwieder aus dem Kreise der Olympier 
verstofsen die Heerde weidet; mit Einem W o rte , einen 
Apollo im Stande der Erhöhung und der Erniedrigung. 
Ein solcher war nicht jener Sa ' i t i s che  Sonnengott, 
von den höchsten Potenzen her vorgebracht, und Aegyp
ten wenigstens scheint den Sohn des P h t h a s  nicht so 
menschlich gefafst zu haben. Mithin konnte d i e s e r  
nicht der a 11 g e m e i n  e Hellenische Apollo seyn. Aber 
Horus, der Gott der vollen, glühenden Sonne, und 210

210) Etymolog, m. p. 768. p.69ßLips. Photii Lex. p.443. und 
Suid. in TfiTsirdro£fä;, vergl. Philochori Fragmin, p. 11 ed. 
Lenz et Siebelis. Ob Philochorus oder die alten Athener 
selbst den Apollo als Sonne nahmen (beide Sätze liegen 
in den angeführten Stellen vor), frageich hierum so 
weniger, da das hohe Alter dieses Glaubens viele andere 
Beweise für sich hat.
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daher der schöne, der lockige I lo ru s , welcher jezt vor 
Typhon flieht, jczt als furchtbarer Rächer seines Vaters 
auftritt, dann im Siegsgefiihle zornig selbst der Mutter 
Isis das Diadem vom Kopfe reifst211), kurz dieser ins Fleisch 
geborne Sonnengott war in der Ueberzeugung des Grie
chen sein Apollo. Und ganz gewifs war diese Ansicht 
richtig. Es hatten z w e i  Aegyptische Sonnengötter zur 
Bildung eines zweifachen HellenisclienApollo beigetragen; 
jener Ilelius des Aegyptischen Pricstersystems hatte dem 
Apollo ncr.TQÜoi; yon Athen das Daseyn gegeben. Dieser 
Ilorus des Aegyptischen Volksglaubens hatte grofsen An- 
theil an dem andern Apollo der Griechischen Völker.

Eine ähnliche Sonnenincarnation kennt P h ö n i c i e n .  
Sydyk, der ganz identisch ist mit dem Aegyptischen 
Phlhas ( Hepliästus), zeugte neben den sieben Iiabiren 
noch einen achten Sohn, E s m u n .  Gewöhnlich wird 
dieser letztere Aesculap genannt (Euseb. Praep. Ev. I. 
10.); aber die Beschreibung von ihm führt auf den 
Grundbegriff: Feuer, Himmelswärme, Lebensquelle. 
Auf jeden Fall ist er ein Feuer- und Sonnengott und 
Lehengeber ( Damascius Vit. Isidor, ap. Phot. Cod. 242.)* 
Seine mythische Geschichte zeigt ihn auch ganz als das
selbe W esen, was die Phrygier Attis nannten. Die 
Phönicier erzählen, ihre Göttin Astronoe habe den Es- 
mun geliebt, und ihn mit ihrer Leidenschaft heftig 
verfolgt. Der geängstigte Jüngling entmannt sich endlich 
selbst, und Astronoe verleiht ihm die Unsterblichkeit. 
Daher fortan Phönicien, besonders Berylli, seinen 
Dienst beging. Vielleicht war dieser Mythus oder ein 
ähnlicher der vermittelnde P unkt, w o r i n  ma n  d i e  
I d e e  de s  S o h n e s  v o n  P h t h a s  (Vulcanus) u n d  d ie  
des A p o l l o  v e r e i n i g t e .  Der Phönicier, dessen

211) Plutarch. de Isid. p. 356. s. Th. I. p. 264. 276.



System Tansanias ( Achaic. c. 23.) anführt, erklärt ge
radezu , seine Landsleute hielten den Apollo, wie die 
Griechen , für den Vater des Aesculap, und deutet dieses 
Verhältnifs so: Apollo sey die Sonne, die durch ihren 
Jahreslauf die Luft gesund mache ; diese den Menschen 
und Thieren erspriefsliclie Luft sey Asclepius m ). Wie 
«lem auch seyn mag: Cadmus scheint einen Sonnengott 
Apollo mit nach Griechenland gebracht zu haben. Da
für sprechen die bedeutendsten Züge der Religion des 
Ismenischen Apollo zu Theben in Büotien 213). Hierauf 
bauen wir mehr als auf die Vermuthung, dafs der Isme- 
nisclie Apollo kein anderer als der E s m u n i s c h e  sey. 
Wir lassen diese Herleitung mit der Griechischen, die 
an den Allwissenden (voni'atjftt) erinnert, auf ihrem 
Werthe beruhen. Hingegen die Daplincphorien, die

212) Si chle r ,  die Hieroglyphen in dem Mythus des Aesculap 
( Meiningen 1 BIJ).) p. [). 10. deutet dies so: Apol lo  sey 
die Sonne,  das Urprincip aller Lebenserhaltung, welche 
mit Heilkraft das Gewässer des Hocbgebirgs schwängert; 
Ae s c u l a p i ü s  sey die vorzüglich in warmsprudelnden 
Quellen sich äufsernde G e s u n d he i t s I u ft oder He i l -  
luf t ,  die eben von der Sonne ausgehe und mit dem Ge
wässer der Hochgebirge sich verbinde. — Payne Kniglit 
Symbol, lang. §. l-io. p. HO. sagt: Apollo und Diana sind 
als Urheber plötzlichen Todes gedacht. Beide schicken 
Krankheit, gewähren aber auch Heilung; und dieweil 
Krankheit Mutter der Arzneikunde ist, so ward Apollo 
mythisch als Vater des Aesculapitis vorgcstellt. Mir 
scheint der Inhalt dessen, was Pausanias berichtet, so 
natürlich, dafs ich keinen Grund finde, mich nach neuen 
Erklärungen umzusehen.

“G) Es genüge mir hier mit Einem Worte an die Kadmeischen 
Buchstaben {KaS/jJ/ia yf«/zuzra ) im Tempel des Ismeni- 
schen Apollo zu Theben zu erinnern (Herodot. V. 59.). 
Die Erörterung dieser hochwichtigen Nachricht mufs ich 
den Herodoteischen Abhandll. Vorbehalten.
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die Thebhner alle neun Jahre dem Apollo feierten, wa
ren nichts anders als ein altes Sonnenfest. Es hatte yon 
dem Lorbeer seinen Namen, der, mit Olivenzweigen 
und Blumen umgeben, von dem schönsten Ilnaben der 
Stadt ans einem der allen edlen Häuser in dem feierlichen 
Aufzuge getragen ward. Auf die Spitze eines mit Lor
beerzweigen und Blumen umwundenen Oelzweigs stellte 
man eine eiserne Kugel , an welcher andere hieine Ku
geln herabhingen. Unter diesen hing in der Mitte eine 
Kugel zwischen purpurfarbenen Kränzen, kleiner als die 
oben auf der Spitze ruhende Kugel. Das Ganze war mit 
einem purpurfarbigen Schleier unterbunden. Die obere 
Kugel stellte die Sonne vor ,  die senkrecht gerade dar
unter hängende kleine den Mond, die übrigen die Pla
neten und einige andere Sterne , die Kränze , deren 365 
waren, den jährlichen Sonnenlauf. Der Zug ging in 
den Tempel des Ismenischen Apollo, welchem man dort 
Hymnen sang. Das Fest, wenn auch vielleicht einige 
Nebenzüge nach und nach verändert wurden,  war im 
Wesentlichen sehr alt. Das zeigt die Sage, dafs schon 
Herakles, des Amphitryons Sohn, Daphnepliorus ge
wesen a 4). Dieser Attische und Böotische Apollo scheint

2 11) Pausan. IX. 10. Procli Ohrestom. p. 9SS. p. 3S7. adcalcem 
Hephaestionis ed. Gaisford. Dieser Apollo hie ('s auch 
raXagioj. Die Anwohner am Flusse Galaxius in Böotien 
glaubten nämlich, dafs der Gott ihren Heerden Milch in 
Lieberflufs verleihe, Plutarchus irsji roS p) yjy> '¿¡xfisrfa 
p. 409. Vol. IV. p. 675 ed. Wyttenb. Diesem Apollo, 
meint Meursius Graec. feriat. p. 68, habe das Fest Ga
laxis zu Athen gegolten, wobei man einen Brei aus 
Gerstenmehl und Milch kochte. Aber aus einem Lexicon 
rhetoricum (bei Ruhnken. Auctar. ad Hesycb. I. p. 794. 
und jezt in Bekker’s Anecdott. graecc. 1. p. 229.) lernen 
wir, dafs es zu Ehren der Göttermutter gefeiert ward. 
l'aXa îa ( eben so bei Hesych.; aber Ruhnkenius und



den W eg ans Aegypten und Phonicien über Samotlirace 
genommen zu haben. Dort werden wir den Pbthas 
höchst bedeutend finden. Auch das symbolische Zweige
tragen am Ismenischen Feste findet sich in den dortigen 
Mysterien wieder. Bestimmter aber erinnert der mit der 
Priesterwürde behleidete heilige Knabe daran 215). Das

Gaisford schreiben richtiger hier Ta>u~ia) ¿ofry ’ASyvyiri 
¡j. y r  f i 3 s w v d y o f i i v y , i’v y ryv y a \ a '~ i a v  • ' i a n  Se xsAroj
xfi'S/v05' sV. -yaAaKTc;.

215) Apollo hiefs kou jorp ¿(po; und wegen dieser Eigenschaft 
sollte auch der Lorbeer (y SaCpvy) den Beinamen «oupe- 
BuAetz haben, weil er die Geliebte dieses Gottes gewesen. 
Jene Eigenschaft des v. 0 u p 0 r  po <p £ 7v habe aber Apollo 
als Sonne ;  s. Eustath. ad Odyss. XIX. S6. p. 683 Basil. 
unten; cf. Suidas IL p. 350 Kust. wo aber nach Schneider 
im Handwörterbuch noup'SaAy; corrigirt werden mufs ( dort 
tragt auch Schneider «.ine Meinung von jenem Beiworte des 
Lorbeers vor, scheint aber die Stelle des Eustathius 
nicht zu kennen. Vergl. auch Ilgen ad Hymn. Homer, 
p. 603. C. F. Baehrii observ. ad Plut. Artaxerx. in Creu- 
zeri Meletemm. UI. p. 39.). Man vergl. aber Zonarae 
Lexicon p. 1238. und daselbst Tittmann , der wohl richtig 
bemerkt, dafs beim Suidas und Zonaras r.opî aA/; ver
bessert werden mufs. S. den von ihm angeführten Ety- 
mologus m, p. 276. p. 250 Lips. ferner p. 531. p. 274. 
Bemerkenswerth ist die Stelle des Hesychius II. pag. 323 
Alberti: v.cpuikeA/<z, äaipvy saTs/jyzs'vy rrjs- ryv i/pstf/ulyyv • a\+ 
/.o! äs, uVspop/ov 3sov. Das ist eine fremde Gottheit (ein 
Stoc, giv/c; oder st<'5sto; im Gegensatz gegen die 3soi -rca~ 
T[«Co(. Die Athenienser nahmen nämlich mehrere fremde 
Gottheiten förmlich bei sich auf; s. Hemsterlmis ad 
Hesycb. I. p. 1694.). Dafs jene fremde Gottheit Kopu3a\ict 
nun vom Lorbeer den Namen hatte, sagt uns Hesychius 
a. a. O. ( das Wort fehlt in der neuesten Ausgabe des 
Schneid. Wörterbuchs); aber erst Plutarchus giebt uns 
volles Licht darüber. Er erzählt Svmpos. III. 9. p. 681 
Wyttenb.: Apollo habe zwei Ammen gehabt: die W a h r 
hei t  und die Ivorythalea (ryv ’A\y3siuv hui tyv KogvSdkeiav))

I I .  11



ist derselbe Camillos, dessen Name Phönicisch ist (Kaif- 
(tr$, KocipiÄ.oc), der in Samothrace, wie in E trurien , in 
Jlom und Griechenland, als Ministrant im Dienste der 
grofsen Naturgötter erscheint, «nd ein puer patrimus 
und matrimus seyn nuilste. W ir werden unten darauf 
Kuriichliommen.

Nach diesen Yorbemerhnngen ist es sehr begreif
lich , wie auch in den Orphisbhen Systemen ein tfelius 
Vorhommt, und daneben Apollo doch ganz notorisch als 
Sonne dargestellt wird. In den Gedichten, die wir unter 
Orpheus Namen noch haben, gehören der siebente* 
cilf'te und dreiunddreifsigstc Hymnus hierher, ingleichen 
das achtundzwanzigste Fragm ent, womit man die dort 
(p. 487 cd. Herrn.) von Gesner angeführte Versicherung 
des Proclus vergleichen bann,  dafs in Orphischer Lehre 
Apollo mit der Sonne Eins scy m ). Aus Acgyptischer 
Und Phönicischer Priesterlclire hatten die O^phischen 
Schulen in ihrem Phanes Apollo, llcü iis , llerahles u. 
r. w. die ganze Reihe der Lieht - und Sonnenwesen auf
genommen, die wir oben nachgewiesen haben.

das heilst die Wahrheit und die Nymphe D a p h n e ,  wel
ches eilen synonym mit Korythalea ist. — Was hat aller 
die Nymphe des Lorbeers mit der der Wahrheit gemein? 
Darauf dient zur Antwort, dafs nach einem Glauben der 
Allen das Kauen der Lorbeerblätter die Kraft der Weis
sagung und der Poesie wecke und befördere, s. Cäsatibon. 
ad The'ophrast. Charact. XVI. p. 175 sq. ed. Fischer, 
(vergl. ad Athenaeum IV. p, 140. in Animadverss. p. 46t 
Schwgh. Sähnasius ad Sohn. p. 60it ) Daher Wahrsager 
lind I’oclen 5 dpvrtpa-yc/ hieben, Tzctz. ad Lycophr. Cas- 
sandr. vs. 6. p. 272 ed. Müller. So tritt also die Wa h r- 
Sagerin neben die Wahrhe i t  als Amme desApollo.

216) So hielt Orpheus (nach Aeschylns in Eratosth. catasterr. 
p. 2h p. tf) Schaub.) den Helios für den höchsten Gott 
und nannte ihn Apollo. Vergl. auch Siebelis ad Philochori 
Fragmin, p. 9'4.



Gerade dem Ismcnischcn Apollo wurden auch Brand-* 
Opfer gebracht, wobei man aus der Opf’erilamme w'eis- 
sngte, auf dieselbe W eise wie zu Olympia bei den Opfern 
des Zeus 217). Dieser Begriff des weissagenden Gotte9 
geht hier und anderwärts ganz natürlich aus dem de9 
Himmelsfeuers, des Sonnengottes hervor, der sich im 
Apollo wie im Zeus vereinigt. Daher auch Zeus, wie 
oben bemerht w urde, der Seher in die Zukunft,  und 
Apollo sein Prophet. In den Tempeln des Apollo war 
natürlich dieser selbst der Seher. Ich habe oben schon 
angcdcutet, dafs ich die Verbindung des Begriffs Son
nengott und Gott der Musik, Besitzer der Lyra, aus 
einem alten Symbol herleite, wodurch man frühzeitig 
sidcrische Ordnung und Harmonie durch die Leier an- 
gedeutet habe. Davon wird unten das Nähere vorliom- 
men. Ehen so W’cnig zweifle ich, dafs im alten Sabäis- 
mus Oberasiens die Pyromantie ein Ilaupttbeil des Got
tesdienstes war. Es ist hier nicht der O rt, dieses weiter 
Zu verfolgen. Nur das Einzige bemcrlie ich: ln den 
Zendbüchcrn wird deutlich davon geredet. Da heifst es 
K. B .: das Feuer schenkt d ie  B u n d e  d e r  Z u k u n f t ,  
W i s s e n s c h a f t  u n d  l i e b l i c h e  B e d e  ( Izescline 
H. 67.). Hier wären also die wesentlichen Eigenschaften 
des Apollo aus der alten Feuer- und Sonnenidee darge
stellt. Davon hat sich selbst in einem Namen des Apollo 
eine Spur erhallen , wenn grofse Altertlnimsldrscher 
richtig deuten. Hermias bei Athcnäus (IV, 3a.) redet 
von einem Apollo Comäus (Kamwios) , dem man in dem 
Prytancum zu Naucratis, nebst der Vesta und einigen 
andern Gottheiten , unter besonderen Cärimonien einen 
eigenen Dienst feierte, Aus Ammianus Mareellinus (XXIII^

2t") S. Herodot. Vllf. 134. Philochortis beim Scholiasten des 
Sophocl. Oedip. Tyr. 30. ( 8. Phüochori Fragmin, ed, 
Siebei. p. !01.),
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6. 24.)  wissen Mir,  dafs es ein orientalischer Apollo 
w ar, dessen Bildsäule unter dem Kaiser Julianus nach 
Bom in den Tempel des Palatinischen Apollo verpflanzt 
ward. Hierin erkannte Scaliger (zum Catullus pag. q6.) 
den orientalischen Namen der Sonne HfiM > oder rich
tiger Vossius (de Idolol. p. i35.) das Feuer als das ewig 
anbetungswerthe Symbol des alten Persischen Sabäismus. 
Die Ausleger der Zendbücher bestätigen diese Erklärung 
durch die Bemerkung, dafs die Griechen das Persische 
H  durch ihr X oder K ausdrückcn , und Folglich unter 
ihrem Kuuuiog sehr wohl den H o m  der Parsen verste
hen konnten,  der, nachStrabo, mit Anandatus gemein
schaftlich im Poetischen Cappadocien verehrt ward (s. 
Anhang zum Zendavesta II. 3. pag. 68. nr. 144. Hyde 
dachte sich in diesem Hom den Berggott Amanus , wo
gegen aber die Erklärer dei’ Zendbücher Erinnerungen 
machten. Vielleicht läfst sich beides vereinigen, s. oben 
H. p. 3i.). Dieselben erkennen hierin eine abgeleitete 
Form des alt-Persischen Cultns des ignis masculus und 
femina 21s) , und zugleich der Sonne und des Mondes. 
Das Wären Folglich die zwei G ötter, deren Geburtsstälte 
Zu Ephesus und Delos die Perser verschonten. Dem sey 
nun wie ihm wolle: die ganze Summe der Nachrichten 
von der Abstammung eines Zweiges des Apollo- und 
Artemisdienstes aus Oberasien und der bekannte Geist 
des alten Magismus machen es sehr wahrscheinlich, dafs 
die Pelasger durch Tkracieu her schon die Idee eines 
Feue r - ,  Sonnen - und Weissagungsgottes aus jenen Ge
genden erhalten haben. Die Idee der Weissagung knüpfte 
sich im Apollo einerseits, wie bemerkt, an die Pyreen 
oder Dadgah's selbst an, andrerseits kamen nun von Ae
gypten und Pliönicien die Begriffe vom Phthas , Sydyk, 216

216) Vergl. I. Th. der Symbolik p. 731.
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Esntun, als Gottheiten des E r d f e u e r s  und des L i c h 
t e s  in d e r  F i n s t e r  n i fs , hinzu; örtliche Erschei
nungen begünstigten sie, wie der merkwürdige Schlund 
zu Delphi am Fufse des Parnassus mit seinen berau
schenden Dünsten und dergl. So war es natürlich, dafs 
Le i d e n  Priesterschaften Griechenlands, die die W eis
sagung an die Gottheit des Apollo recht lest geknüpft 
batten, die Eigenschaft des S o n n e n g o t t e s  allmähüg 
mehr in den Hintergrund trat, und dafs sie in H e l m s ,  
den sie gleichfalls aus der Sonnen.tafel Aegyptens und 
Asiens erhalten hatten, desto heller hervorleuchtete. 
Eben so ging es mit der Arzneikunde, die, mit der Son- 
nenidee in Apollo ursprünglich vereinigt, nun auch ihren 
eigenen Vorsteher erhielt. So war denn jezt an vielen 
Hauplorten des öffentlichen Apollodienstes dieser La- 
to'ide fast blos als Gott der Bogenkunde, Musik und 
W ah rsagung gedacht und verehrt; und so trat er denn 
auch (wenn wir wenige Stellen abreehnen , wo die ur
sprüngliche Idee durchschimmcrt ) vor die Phantasie der 
Nationalsänger , namentlich des. Homerus, der in seinen 
Heldengesängen einzig bemüht ist, jeden Götterbegriff' 
in sinnlicher Schönheit dem Menschlichen zu nähern. Die
sen Homerisch-poetischen Geist und Inhalt Apollinischer 
Beligion hat V o f s in seinen m y t h o l o g i s c h e n .  B r i e 
f e n  sehr wohl herausgehoben. Die Nachrichten des 
Pausanias von dem Gottesdienste und den Kunstwerken 
zu Olympia und an andern Hauptsitzen des öffentlichen 
Dienstes bestätigen zur Genüge, dafs man damals an den 
meisten Orten einen vom Apollo und von der Artemis 
verschiedenen Helius und Selene verehrte und bildete. 
Man lese nur Pausanias Eliaca I. cap. 11. § 3. und II. 24, 
um nicht Mehreres zu erwähnen, leb halte diesen Begriff’ 
von Apollo und von der Artemis nicht für den ältesten 
und ursprünglichen , sondern für einen periodischen 
Sieg der Poesie über den Inhalt älterer S a h ü i s c h c u
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P r i e s t e r l e h r c .  Jene ältere L ehre, welcher ehemal» 
die Pelasger und Hellenen einzig gehuldigt hatten, 
wirkte auch durch dieses poetische Zeitalter hindurch in 
manchen Spuren fort. So erkläre ich mir die Erinne» 
jungen von Butlmann (über die philosophische Deutung 
der Griechischen Gottheiten p. 8 ff.) : wie es doch konw 
m e, dai’s dem Helius und der Selene kein Hauptfest in 
Gi'iechenland gefeiert worden, und dafs die Hollcncn 
nicht bei ihnen, wohl aber hei Apollo zu schwören pileg
ten und dergl. mehr. Jene Feste und jene Eidesformeln 
waren nämlich schon durch die vorhomerische Priester* 
schaff bestimmt, und cs konnte daran nicht leicht etwas 
geändert werden.

Nach dieser meiner Vorstellung der Apollinischen 
Religionen betrachte ich nun auch die ganze Dogmen
reihe der Philosophen und anderer Schriftsteller nach 
Homerus von Pherecvdes und Heraclitus an bis zum Kai
ser Julianus und noch weiter herab, nicht als n e u e  
Vereinigungsversuche, um die Ideen Apollo, Artemis 
und Sonne und Mond in Einklang zu bringen , sondern 
als wirkliche W iederherstellung ältester Priesterlehre.

Der Umfang vorliegender Aufgabe erlaubt mir nicht, 
ins Einzelne des Apollodienstes einzugehen, und nun 
auch von Patara, von Delos besonders zu reden, inglei
chen von dem pan-hellenischen Orakelinstitute zu Del
phi, von dem alten Priesterhause der Branchiden im 
Gebiete von Miletus und dem Orahel daselbst, das als 
eine Pflanzung von Delphi erscheint, ingleichen von 
dem Tempel und dem Dienste zu Glarus in Jonipn und 
zu Grynion in dem Lande der Aqolier mit ihren charah* 
tcristischen Sagen von der Manto, von Mopsus und den 
andern allen Apollosprophetcn, m ehrerer anderer Sitze 
dieses wichtigen Zweiges Hellenischer Religionen nicht 
einmal zu erwähnen. Den Namen des Gottes müssen 
tvjr init einigen Worten berühren. Es ist bchannt, wie



tlic Griechen allen ihren Geist und Scharfsinn aufhoten, 
um den Namen ’Ano?A<»j' aus ihrer Sprache su enträth- 
scln. Es ist aber auch bcliannt, nie wenig Beifall diese 
Deuteleien verdienen. Dienst und Name war in uralter 
Pelasgerzeit unter dcn Griechen aus dem Morgenlande 
angenommen und nationalisirt; in so weit honnten sie 
diesen Namen den i h r i g e n  nennen, zumal da ältere 
Form en, wie das Cretische ’AßAios für Sonne ( s. He- 
sychius unter diesem W orte und daselbst die Ausleger), 
den allmähligen Uebergang zeigen. Die W urzel gehört, 
pach der Meinung der Orientalisten, dem Morgenlande 
an (Seiden de Diis Syris II. >. pag. 144 sq.) , und ist in 
Del, H el, wie für Apollo, so auch l'üv"HAios aufzustr- 
chcn 219).

§. 20.
Auch die Eplieserin weiset in manchen ihrer A ttri

bute und Eigenschaften nach Aegypten hin. W enn cs 
aber jemals nölliig is t , den schon oben (I. p. 290 II. be
sonders p. 2()5. ) bemerhten Grundtrieb der orientali
schen Religionen vor Augen zu haben , so ist das hier 
der Fall. Das alte Morgenland und Aegypten lüsete im 
religiösen Dcnlien von Einer Hauptgottheit verschiedene 
Eigenschaften los , personificirte sie bald besonders und 
gab ihnen als eigenen Göttern ihre eigenen Mythen, bald 
legte es das Abgesonderte wieder in das Grundwesen 
zurück , und vereinigte , w as zuvor als getrennt betrach
tet war,  aufs Neue wieder. Dies gilt besonders bei der
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219) Erstefen Namen leitet Sichter (die Hieroglyphen im 
Mythus des Aesculap p. 7.) ab von lAs trennen , unter
scheiden, absondern, und von Kraft; letzteren von 

hell seyn , hell, licht machen, und von Kraft, 
also: der L i c h t g o t t ,  w e l c h e r T a j e s -  und J a h«  
r  e s a b s c li n i 11 e b e s t i mm t .

É
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Aegyptisclien Titlirambo und Bubastis. Zuvörderst zei
gen sich folgende Verhältnisse der Aegyptischen weib
lichen W esen: A t h o r ,  die Urnacht in der Tiefe der 
W elten und Zeiten (vergl. Th, I. p. Sit).). B u t o ,  die 
zweite Nacht, eigentlich die dunliele , feuchte, nährende 
Luft unter dem Monde. Daher bald N a c h t  d e r  E r d e ,  
bald M o n d  selber. N e i t h ,  der weibliche Aelhcr (ignis 
femina) über dem Monde. I s i s  der Oceanus, das Ur- 
wasser, aus dem die Sonne geboren ist und die Sterne 
ernährt w erden, nach Aegyptisclier, von Heraclitus und 
einigen Stoihern adoptirtcr Lehre. D i e s e  Isis, in hö
herer Potenz, wie man sieht, fällt oft ganz mit andern 
weiblichen W esen zusammen, z, B. mit der Sai'tisehen 
Neith (s. oben). Als Urwasser gedacht wird sie hinwie
der ganz zur Assyrischen Derceto und zur Urania von 
Ascalon. B u h a s t i s  d. i. die Entblüfsurin des Gesichts, 
Gcsicbtsverwandlcrin , der s c h e i n e n d e  und w e c h 
s e l n d e  Morfd.  Endlich T i t h r a m b o  oder Ambo,  
d. h. der Mond in seinem dreifachen Stand und Einllufs, 
besonder« im fu  r c h t b a r e n  E i n  fl u fs , der Pflanzen, 
rI liiere und Menschen beherrschende Mond, tler zerrüt
tende, Irrwahn und Raserei, Krankheit, Tod und Trauer 
bringende Mond 220). Es ist die zürnende Göttin. Da-

220) Diese Beziehungen hatten auch die Griechen aufgefafst, 
z. B. in dem Prädicat der Artemis, HiXaSsiuy. Dies 
sagt Eustathius ad Odvss. XIV. 457. ( p. 557 ßasil.). Er 
redet dort von der Verfinsterung des Mondes in der Son
nennähe (im Perihelio) und setzt hinzu ( lin. 8.); >j yfy 
ro ia u ry  esX yvy bia r yv  yX<ov a-JvoScv y m i t 'oj dsj.a ¡MTaßaXXsi 

TO TajayujSfcrsfev • ¡ re  y.ui ki X a & s t y y  xuj iiu; i’trriv yj 

J'Afr6/x;̂ , o toriv y  ersXyvy. Darauf sagt er weiter unten, 
dafs in der Homerischen Stelle a. a. O. Einige »«b k , 
l^ v ita  ( statt <TY.oTGp.yvia) gelesen hätten, wofür die Attiker 
und Dorier e m ) T 4 / < a n «  sagten, von o- x o t o ;  und / z d x  

und von ¡¿uv«, (.ppij) M o n d ,  und also eigentlieh



her bald bestimmt z ü r n e n d e  I s i s  gen'annt, bald auch 
mit der Bubastis, als wechselndem Monde, identiiieirt, 
ingleichen mit der furchtbaren Todesgöttin Thermuthis.

Dafs in dieser Göttertafel nun die Hauptbezeich- 
nungen wieder hervortreten , die oben nach Asiatischen 
Mythen dieses Kreises nachgewiesen Avurden, sieht Jeder 
auf den ersten Blich , und es wurde zum Thcil schon 
bemerlit. Diese Athor ist jene hosmogonische Ilitbyia des 
Oien, Isis, Derceto der Syrer und Assyrer u. s. w. Dies 
erlianntcn auch die Griechen frühzeitig. Ilerodottis, 
nach seinem Grundsätze , fast alle Hellenische Gotthei
ten aus Aegypten herzuleiten, denht sich nun auch so. 
das Geschlecht der Latoiden : B u t o  ist A jjtm (Latona), 
B u b a s t i s  ist^ApTEfiis (Diana) (II. 137. i56.). Auch 
den Zwiespalt zwischen den Aegyptiern und Hellenen 
über die Mutter der Bubastis - Artemis hatte bereits 
Aeschylus ausgeglichen. E r hatte die Artemis Tochter der 
Demeter genannt (Herodot. 1.1. Pausan. Arcad. 37. §. 3.), 
acht Acgypliscli, denn den Aegyptiern waren Ilorus und 
Bubastis der Isis Kinder, und Buto war die sie rettende 
und nährende Amme (vergl. I. pag. 363.); während der 
herrschende Mythus der Griechen die Leto zur Mutter 
des Apollo und der Artemis machte. Man sicht, dafs in 
Griechenland die Oberasiatische Genealogie der Deli- 
schen Hymnen von Oien die Oberhand gewonnen hatte. 
Aeschylus hingegen Avar, A'ernuithlich aus einem iepof 
Xöyo? (worin man den Dionysus als Gemahl der Isis 
bannte ,— man Aveifs ja , Avie sehr Aeschylus die Lehre 
der Mysterien in seinen Tragödien brauchte — ) ,  der 
Aegypüschen Genealogie gefolgt, wonach Bubastis Toch-
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Dorisch a- v. ot 0 n av a , dafür aber gebräuoUlioher bei Do
riern und Altikern 0• v. o ri ¡xaiv a. Ueber atäsc,̂  vergl. 
man auch die in unsern Meletcmm. I. p. 28. angeführten 
Stellen und Symbol, II. p.



ter der Isis war,. Aus dem Begriffe der Isis ging nu« 
Vieles auf die Bubastis über , was sich ferner der Arte
mis mittheilte, und umgehehrt. W ir heben einige Haupt
züge aus: Isis suchte den Körper des Osiris, und umgab 
sich mit Jagdhunden und dem lnindehüpfigen Anubis 
(Plutafch. de Isid. p. 356. vergl. Symbol. Th. I. p. 261.). 
Also Isis, wie Artemis, mit Jagdhunden umgeben. Auch 
als Mondgöttin schmilzt Bubaslis mit Isis in mancher 
Beziehung zu Einem Wesen zusammen. Bubastis hatte 
zwar in der Stadt gleichen Namens die Katze als eigen- 
thiimhehes Thier (worüber sich die Griechen wieder 
einen eigenen Mythus von der bei der Geburt des Hcra- 
hles geschäftigen und von der liithyia in eine Katze oder 
W iesel verwandelten Galinthias ausgesonnen hallen — 
s. Antonin. Biber. 29. und daselbst Munher über 
das W iesel, aber auch die K atze); aber als unholder 
Mond war sie auch wieder Eins mit der zürnenden Isis, 
und hatte Hunde im Gefolge. Auch war sie ja eben 
keine andere als jene furchtbare ßrimo und als die drei- 
höpiige Hecalc, die mit Hundegebell die Nächte dureh- 
stürmt. Sie war die Mijrrj, die, wie das Griechische die 
Deutung an die Hand gab,  \xnvLa schiebt22ł) , der Mond,  
der m o n d s ü c h t i g  macht 'Ul'). Daher man Frauen be- 
>onders , mit W e i b er b r a 11 h he U en vom Monde lieimgp- 221 222

J 7 °

221) Nonni Dionys. XLIV. vs, 227. p. 1152. coli. IJorat. de 
A. P. 4SI. mit den Auslegern.

222) S. oben Note 220. Hierher gehören auch die trtXtjvta- 
{¿psve 1 oder lunat ici  dos N. T. , worüber Hugo Gro
bes MiUlh, IV. 2i. nachzulesen ist, welcher an gedachtem 
Orte auch über die poAsju-rc/, lymphatici und G n

gesprochen hat , mit Verweisung auf M a t t h ,  
cap. XVII. 15. Ueber die vjfufik^irrot vergl. inan auch 
Ast zu Plato’s Phaedrus p. 2ö(>. und zu der Uebersetzung 
des Platon. Pbädrus und des Gastmalils p. 2i7. und 
Plutarcli. V. Aristid. 11. in der Mitte.
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V.

sucht, im Griechischen bald vom  M o n d e  b e h a f t e t e  
(Z t’hrivoayjiTovz) nannte, bald v o n  d e r  A r t e m i s  g e 
t r o f f e n e  ('ApTefu<So(3X>jToi><;; Macrob. Saturn. I. 17.). 
ln dieser Eigenschaft fällt Bubastis - Artemis ganz mit 
der furchtbaren Tithrambo, mit der schwer ahndenden 
Nemesis und mit der Todesgöttin Thermuthis zusammen. 
Jedoch nicht blos P l a g e n ,  hranhhafte Menstruation 
und andere Uebel sind das W erk dieser Tithrambo -B ri
xno und Artemis-Bubastis; Mondsucht und Irrwahn zu 
senden ist nicht ihre einzige Freude , sondern sich er
heiternd und gnädig hcrubscheinend leiten sic freundlich 
die Frucht in der Mutter Schoofs durch den Kreislauf 
der Monden, und bringen sie wohlgezeitigt zum Tages
licht und Leben. Also Bubastis-Brimo-Artemis ist hin
wieder I l i t h y i a  L u c i n a  *). Daher denn auch die Ae- 
gyptische Stadt der Ilithyia nahe bei der Leto-Stadt in 
Thetais lag (Strabo XVII. p. 56z.).

So zeigt uns also diese Aegyptischc Göttertafel in 
diesem Frauenchor lauter correiate Begriffe mit jenen 
Göttinnen des oberen Asiens, mit der ersten Nacht, mit 
der liosmogonischcn B rim o, mit der bösen Bali und 
schadenfrohen Lilith, mit A lilat, dem Monde, und der 
Lichtbringerin aus der Finsternifs , Ilithyia. Hiermit 
hehren wir zur verschleißt ten Mumiengöttin nach Ephe
sus zurück.

§. 21.
A m a z o n e n ,

A m a z o n e n  hatten, noch einer Sage, ihr ältestes 
Pild geweiht. Auch bei Callimachus werden von den 
Priesterinncn kriegerische Tänze um das Bild her auf-

*7l

f ) Von Lucina leiten Mehrere Luna ah; Andere von Acv- 
vö;, he l l ,  g l änzend .  S. die Anmerkk. zu Cic, d. N. 
D. 1!. 27 |>. 317 u. p. 755 meiner Ausg. und daselbst auch 
Mehreres über ts o 1 und A p o l l o .

*
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geführt. Wir b enterbten oben, dafs die Hauptplätze 
dieser Küste, Cyme, Myrina, Smyrna und andere, die
sem mythischen Franenvolke zugeschrieben werden. 
Ihr erster poetischer Hauptsilz ist der Flufs Thermodon 
in Cajtpadocien, dann der Landstrich zwischen dem 
schwarzen und Caspischen Meere und das Caucasische 
Hochland (Herodot. IV. 1 1 0  sqcj. Diodor. II. 4 5  sqip). 
Aber auch Libyen, nach dem äofsersten Westen hin, 
hennt seine Amazonen, die der Milesier Dionysius (bei 
Diodor. 1 . I ) die älteren nennt, und deren Herrschaft 
er bis über Ephesus und ganz Vorderasien sich ausdeh
nen läfst. Es bann, wie gesagt, unsere Absicht nicht 
seyn , in das Einzelne dieser in alter und neuer Zeit viel 
behandelten und viel bezweifelten Sage einzugehen. Ein 
1 aai Züge heben wir aus, in muthniafslicher Beziehung 
auf diesen Ephesischen Religionsdienst. Begeisterte 
Frauenebore haben wir oben in Comana , Mabog und 
anderwärts im Dienste der Asiatischen Naturgötlin ge
funden. Zu Ephesus erscheinen die Amazonen im älte
sten Cultus gerade so. Sie harnen vom schwarzen Meere 
und vom Caueasus her. In jenen Ländern herrscht bis 
aul den heutigen Tag eine fanatische Verehrung des 
Mondes, Noch jezt heifst in Thercassiseher Sprache 
der Mond Maza.  Könnte nicht das Wort d i e s e n  Ur
sprunghaben'? Dies bejaht Sprengel in der Apologie 
des Ilippocratcs (II. pag. 5 9 7 .) Auch die Libysche

?2J) Zur Hauptstelle de aquis, aere et locis VI. 90. p. SS sq.
ed. Coray ; rl'j Si cjv: t̂ oVfTi • 'rritoigiyt yelq eovje
iT ‘  vxino/r/ ydXv-id 'j *V  U 'Jri'y  r ;-jr iu i

itdmjgo? tcis'ovtrui, trj.05 rov p a tfv  riSi'xr, rsv Ssguy, v.al SV/- 
xa/sra,, C';n aufyan (pSstyvSa, , bi r iv Ss^iiv cö/zov v.A 
ßyayimu. rrüfav ryyj tayßv Kai TO irAijSe; i/.bihlvUL. Ich will 
picht ausschreiben, was Coray in den Aniperkk. au dieser 
Stelle pag. 263. gesammelt bat. Daher die Lateinische 
Benennung u n i in a m m i a e , wie diese Lesart denn jezt 
durwt die kürzlich edirten Texte des Itiuerarium Alexaudri



Amazonenstge deutet auf Mo n d s d i e n s t  hin. Die hei
lige von dem kriegerischen Vollte verschonte Stadt heifst 
IVIifr»;, die Mondsstadt (Diodor. III. 53.). Aber der my
thische Bericht von der Brust, die sie verstümmelten 
(von d  und und dergl.), oder die sie den Kindern
entzogen , ist bei den Griechen zu bleibend, zu durch
greifend, als dafs nicht ein wesentlicher Zug darin ver
borgen liegen sollte. Sollte nicht die Idee der Abstinenz 
dadurch angedeutet seyn, der begeisterte Mondsdiene
rinnen sich zuweilen übergaben ? Im Phrygischen Cul- 
tus lernten wir einen solchen Abstinenten an dem der 
Musik hingegebenen Marsyas kennen, der n i c h t  Satyr 
war in d i e s e m  Sinne. Wir sahen auch die fanatischen 
Frauen zu Mabog durch seltsame Neigung am meisten 
zu den F.unuchcn hingezogen. Auch Ephesus hatte von 
Alters her seine Eunuchen. Jene Priester der grofsen 
Göttin dort, Megabyzen genannt, mit Persischem Na
men , waran-heilige Castraten , nach Strabo ^ ) .  Aehn- 
liche Spuren vom Dodonäischen Dienste zeigen gleiche 
religiöse Entsagung bei beiden Geschlechtern. Jene 
Tomuren (Topovpor) werden auch zuweilen Eunuchen 
genannt, und in den schwarzen oder wilden Tauben zu

§. 96. und der Res gestae Alexandri III. §. 96 ed. Angel. 
Mai bestätigt wird. Die verschiedenen Versuche , den 
Namen Amazonen aus Sprache und Sache zu erklären, 
hat jezt Charles Pougens im Spec. du trésor des origin. d. 
). Lang. Franc, p. 56 — 64. mit grnfser Belesenheit zusam
mengestellt. Er selbst findet die Erklärung von Freret 
grofser Aufmerksamkeit werth. Hiernach wäre im Kal- 
mukischen Aëmétzaïne eine gesunde, starke Frau, eine 
he r o i s c he  Frau. Aus Gründen , die in der ganzen 
obigen Beweisführung liegen, kann ich mich von der 
Vorstellung nicht trennen, dafs alte symbolisch-religiöse 
Gebräuche kriegerischer Völker zu der ganzen Amazo
nensage die erste Veranlassung gegeben haben.

224) XIV. cap. p. 950 A. Almei. T. V. p. 539 Tzsch.



Dodonä, tlic als heilige Prophetinnen Antworten gaben, 
wollten Einige von den Allen nur das hicroglyphische 
Bild von W i t t  we n  Sehen, die,  jede neue Heirath ver
abscheuend , sich einzig dem Dodonäischen Gotte gewid
met hätten (Interprr. grr. ad Iliad. XVI. a33.). Bei Hcr- 
Opollo ist schwarze Taube Hieroglyphe der jede neue 
Verbindung verschmähenden Wittwe. Nach Aristoteles 
IJist. Anim. IX. 7, und Aelianus de Animal. III. l\4. ist 
die tharra, die wilde Taube, Bild dieser Gattentreue 
lind höchsten Reinheit. Andere Taubenarten sind Sym
bol der Fruchtbarkeit (s. oben). Historische Begeben
heiten fanden die meisten Alten und Neuen in dem Ama
zonenmythus. Nach den eben berührten Spuren lägen 
Nachrichten von Naturdienst darin, worin ja die Ent-* 
haltsamkeit, theils periodisch, theils auf Lebenszeit, so 
häufig vorkommt. Das Rriegcrischc ist Charakter man
cher Religion der Vorwelt; in Verbindung mit jener 
Entziehung der Brust mag auch der Sinn vom .Umtausch 
der Öeschlechtsverhältnisse darin liegen, da Männer  
F r a u e n  k l e i d e r  an z o g e n ,  wie oben bemerkt, und 
oft auch Weibliches litten Das l e t z t e r e  geschieht 22
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22S) Hier, wie öfter, trifft Payne Kniglit, dem diese Symbolik 
nicht bekannt war, nufdemselben Wege mit mir zusammen. 
Er gedenkt (Inq. into tlie Symbol. Lang. g. 50. pag. 38.) 
der Hermapliroditischen Freya der Scandinavier, und 
sucht den Grund der Amazonenfabel in symbolischen 
Tempelbildern. In den Grotten zu Elephante bei Bom
bay finde sich, fährt er fort, eine offenbar symbolische 
Gestalt ganz so gebildet, wie die Amazonen des Griechi
schen Mythus beschrieben werden : mit einer sehr vollen 
Wtiberbrust auf der rechten Seite und ohne Brust auf 
der linken (Niebulir’s Reisen II. tah. Vf.). Nun ver- 
muthet er, die Bildner hätten durch die Verbindung der 
flachen Mannsbrust und der vollen hervortretenden Wei
berbrust in Einem Körper die Vereinigung der zweien Ge
schlechter in Einer Person andeuten wollen. Hiermit



5m S o n n e n  t l i cns te ,  wodurch der S o n n e n g o t t  als 
A n d r o g y n  verherrlicht ward. Im 31 o n d s d i e n s t e 
roufste durch der Fr a u e n  mä n n l i c h e s  Th un ,  durch 
II e w a f f  n n n g  und K r i e g s ü b u n g ,  der Mo nds »  
11c r m a p h r o d i t  verehrt werden. Darum schlicfsen 
die Amazonen bei Diodorus (III. 53. scjff.) auch mit dem 
S o n n e n k ö n i g  Horus eben so willig Freundschaft, als
»A i. ——... —i — ......

hätten die Erbauer jener alten Grottentenipel Irgend eine 
grofse Volksgottheit bezeichnen wollen , und eine solche 
Gestalt habe vermuthlich tlen Griechen den ersten Be
griff von einer Amazone gegeben. In einer schönen Ama- 
zonenfigur rtt l.andsdowne House sehe man noch den 
androgynischen Charakter mit vielem Ausdruck darge- 
Stcllt, ohschon der Künstler jene Vernnstaltung der einen 
Brust verr'rtieden habe. — So weit P. Knight. Wenn ich 
darin nun ein Zusammentreffen mit meinen Vorstellungen 
finde, so meine ich damit den blos s y m b o l i s c h e n  
Geist der Sage. Die eigentliche Idee der Amazone ist 
mir aber nicht sowohl das A n d r o g y n i s c h e ,  als viel« 
mehr das absichtlich M ä n n l i c h e .  Die Amazone war 
eine v i r a g o  in einem kriegerischen Gestirndienste; so 
wie der Eunuch (Gallos, Combabos und dergl.) in dem
selben siderisclien Orgiasmus das Weibische im Manne 
bedeutsam darzustellen suchte. Die Amazonen waren 
eben martialische Hierodulen , und wenn die natürlichen 
Ilierodulen durch Hinopferung ihrer Jugendblüthe Son
nen - und Mondsgöttcr als die grofsen liesaamer der 
Erde verherrlichen wollten, so war diese kriegerische 
Jungfrauenschaar dazu da , durch Verzichfung auf die 
Mütterlichkeit und durch Streitfertigkeit darzuthun , so
wohl dafs jene Baalim und Astaroth periodisch unfruchtbar 
sind , als dafs sie die finsteren Mächte der Nacht und 
des Winters bekämpfen. — Die oben mitgetheilte Nach
richt von den Religionsgebräucben zu Aphaka auf dem 
Libanon läfst uns nicht zweifeln , dafs dieser Geschlechts- 
Wechsel auch in Handlungen ausgeartet ist , wodurch der 
Mann zum Weibe und das Wfeib zum Manne gemacht 
wird.

1^5



sie die Mondsstadt gern verschonen 2-ń). Auch Perseus, 
der Dana'ide, aus dem Hause der Sonnenverehrer, des
sen Tempel man dem Herodotus (II. t>i.) im Sonnenlande 
in der Stadt Chcmmis zeigte, setzte die Kriege der Ama
zonen gegen die Gorgonen in Libyen fort.

§• 19-
A r t e m i s .

Das älteste Bild der Göttin zu Ephesus war ein Hirn- 
nielsbild (diojisvec), und die Bewohner der Stadt legten 
einen grofsen Werth darauf, im Besitze desselben zu 
seyn 226 227) , nicht geringeren als die Pessinuntier auf das 
himmlische Idol ihrer groften Cybele. Ueber die nähere 
Beschaffenheit fehlt es an bestimmten Nachrichten. Na
türlich theilte es mit ähnlichen Bildern den allgemeinen 
Charakter des hoch Altertlnimlichen. Auch,  aus Mün
zen zu schliefsen, die uns oll die Ephesische Güttin als 
einen blofsen Tronlt mit Kopf und Füfsen zeigen , war 
es vielleicht blofs eine solche Herme. Dies schliefst 
aber gewifs bedeutsame Attribute nicht aus, die wohl 
ursprünglich dabei angebracht waren.

Auch die sogenannten verua oder Stäbe, wodurch 
die beiden ausgebreiteten Arme des Idols an den Boden 
oder an die Basis befestigt sind, worüber Lucas Holstein 
einen eigenen Brief geschrieben hat, mögen mit zu die
sem alten Charakter des Bildes gehören. Zu dem Ur-

1 7 6

226) W ir erinnern liier beiläufig an das Indische Epos vom 
Kriege der Mondskinder, Maliabliärata , S. Th. I. p. 555. 
und an den Ramajan , der die Thaten des Rama aus dem 
Geschlechte der Sonnenkinder besingt, s. ebendaselbst.

227) Actor. XIX. 35. cf. Grotius ad h. 1. , auch Henricus Va- 
lesius ad Sozomen. Hist, eccles. lib. II. cap. 5. und llee- 
ren’s und Tyehsen’s Biblioth. der alten Liter, und Kunst 
nr. X. und daselbst v. Meyer p. 1 ff.
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sprünglichen und Wesentlichen ist, nach Plinius (H. N. 
XVI. 7 9 .), auch die Wahl des E b e n h o l z e s  zu rech* 
nen, wofür seltener, wie es scheint, das Holz desWein- 
stoclis und der Ceder (Vitruvius II. 9.) gewählt wurde.

Die s c h wa r z e  Farbe war durch den Grundbegriff 
dieses ganzen Wesens gegeben , und noch späterhin 
sehen wir eine Mohrengöttiu 22s) unter den hieroglyphen
reichen Hüllen ruhen 2-l)). Schon Xenophon (Anabas. 
V. 3. i3.) gedenht eines goldenen Bildes, welches man 
an die Stelle des alten hölzernen gesetzt hatte. Das völ
lig ausgebildete Idol is t ,w ie  mehrere der Art, ein Pan- 
theuin oder ein Aggregat der mannigfaltigsten Attribute, 
gleich jener Fülle mythischer Züge, die wir bisher in 
den Religionen Oberasiens, Scytbiens, Aegyptens und 
Libyens nachzuweisen gesucht haben. Die Griechen, 
nach ihrer W eise, decomponirten die Exuberanz der 
grofsen Einheit, wie in ihren Mythen, so auch in der 
Bildnerei. Durch die Mannigfaltigheit von Attributen, 
die sie unter diu verschiedenen Artemisbilder einzeln 
vertheilten, wird uns wiedergegeben, was in der Göttin 
von Ephesus frühzeitig vereinigt gedacht w'ar. Aber so 
wie jene Jonier hei ihrer Ankunft auf dieser Küste 
di e s e  ural t e  Religion und das Hi in m e i s b i l d ,  worauf 228 229

228) Z. B. in dem Dresdner Bilde, s. Btckers Augusteum 
I. nr. 13. und sonst. Dafs die Göttin, m e n s c h l i c h  
gestaltet, nur unter der Mumiendecke ruht , worauf die 
t h i e  r i s c h  eil Attribute angebracht sind, wie dort 
(pag. pi.) bemerkt wird, ist nicht zu bezweifeln. Dafür 
spricht auch die Stelle des Pausanias (Attic. c. IS. $.5.), wo 
er von der Sitte der Athener redet , die die Bilder der 
I I i t hy i a  bis zu den Fülsen herab bedeckten.

229) Hierzu vergleiche man das unten, nach de la Clia.nsse, 
gegebene Bild Tafel III. nr. 4, womit man die Übrigen 
Darstellungen bei Mcnctrier in Gronovii Thesanr. antiqq. 
graecc. Totn. VII. pag. 3 b 0  sqq. und Wuseutn Pio - Cie- 
mentinum I. nr. 32, verbinden kann.

I I .  1 2



sie sich bezog, nicht zu hellenisircn gewagt hatten, so 
hatten auch fortan die Griechen, neben ihren übrigen 
Artemisbildern, Idole der Epheserin nach der Form 
dieser Panthea, und dieser Ephesische Gultus verbrei
tete sich durch die ausgewanderten Phocäer bis nach 
dem westlichsten Europa hin. Mit Recht konnte also in 
so weit jener Goldschmidt in der Apostelgeschichte die 
über den ganzen Weltkreis verbreitete Verehrung seiner 
Göttin rühmen.

.Beim Ueberbliclt der einzelnen Attribute dieses rei
chen Bildes erscheint auf dem hinterwärts verschleier
ten Kopfe die Tliurmlirone, •welche für den alten Lyri
schen Kopfputz zu halten ist, wenn Zoega Recht hat, 
der dies in einer gelehrten Anmerkung (zu Bassirilievi 
I. 5i.) auch in Bezug auf die Phrygischc Cybele zu er
weisen sucht. Beide Göttinnen aber gehören i.i gewis
sem Sinne Lydien an. Auf Münzen hat die Epheserin 
auch wohl den Galathus, den inan bald für den alten 
Ueberrest eines Säulencapitäls angesehen hat, bald rich
tiger für einen Modius als das bekannte Bild der Frucht
barkeit. Die Brüste, wovon die Göttin bekanntlich no~ 
IvßaoTiit; oder mullimammia hiefs (s. des heiligen Hie
ronymus Praefat. zu seinem Cominentar über den Brief 
Pauli an die Fpheser), sind fast immer Thierbrüste. 
Feber ihnen sieht man oft den halben Mond. Unter ih
nen theils Köpfe von bekannten Thieren, von Löwen, 
Kühen, Hirschen, daneben Bienen und den Scchrebs, 
theils symbolische Thiercompositionen : Pantherköpfe 
mit Hörnern und Flügeln, Löwen - und Tiegerköpfe mit 
weiblichen Brüsten, sodann die Fabellhiere, Greife, 
Drachen; auch arabeskenartige Formen, z. B. auf dem 
Dresdner Bilde, Figuren mit Flügeln ohne Füfsc, in
gleichen Sphinxe und die Perlenschnur mit dem Encar- 
pus von Früchten und Blumen, unter den Blumen be
sonders Chysautheniuin und Rosen.
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Bekanntlich ging Menetricr auf eine bestimmte Er
klärung jedes einzelnen Attributs aus. Glücklich, -wer 
sic befriedigend leisten könnte. Ohne sichere Data 
konnte Manches willkiihrlich gedeutet scheinen, z.B. die 
vier Hirschköpfe auf die vier Mondsveränderungen *) , die 
Löwen auf den Stand der Sonne im Löwen, wenn gleich 
Beides, nach astronomischer Ansicht des Bildes, für 
wahrscheinlich gelten kann ; Anderes ganz unglück
lich, wie z. B .: dais der Scckrebs als Baublhier die 
Jagdgüttin bezeichne. Bei den Löwen könnte jemand 
auch hier wieder zunächst an den König der Thiere, die
ses alte Bild der Herrscherkraft, denken. Recht wie die 
waltende Göttin aus dem hohen Orient erschien Artemis 
auf dem Kasten des Cypselns. Sic hatte Flügel und lei
tete an der einen Hand einen Pardel, an der andern 
cineuLöwen (Pausan. V. i<;. §. i.). Vieles ist an sich klar, 
z.B. die Kühe, da wir die heiligen Kühe der Persischen 
Artemis bereits kennen, da wir die Verbindung des 
Slicis mit dem Monde und mit der Artemis 'raupojroT.og 
wissen, nicht zu gedenken der Verwandtschaft mit der 
Acgyplischen Isis. Dieses Stiersymbol erscheint auch 
auf einer seltenen Münze von Augustus. Dort schreitet 
die Diana tauropolos über einen liegenden Stier hinweg 
(s. die Abbildung und Erklärung bei Spanheim ad Calli- 
mach. p. e56.). Der Hirsch war gleichfalls der Griechi
schen Artemis zugescUt. Die nahe liegende Bedeutung 
der Jägerin wurde oben beim Cretischen Mythenkreise 
bemerkt. Dort lieifst sie tXAorpovô , weil sie die jungen 
Hirsche jagt. In der epischen Göltergesehichte kämpft

*) Die vier allegorischen Hirsche auf der Esche Ygdrasil wer
den von einigen Erklärern der Edda auf die vier Winde 
bezogen , s. in der Kürze Nyerups VVörterb. der Scand:-. 
nav. Mythol. p. 128. Auf jeden Fall sind beide Dichtun
gen aus Einer Quelle geflossen.
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sie als Hirsch mit dem Giganten Typhon. Ein Bild, das 
die Kunst fortgcpilanzt hat. Als Beispiel kann die unten 
beigefügte Gemme der Stoschischen Sammlung (s. Tab. 
II. nr. 5.) dienen. Auch als Luna soll ihr der Hirsch zu
gesellt seyn. Die Naturgeschichte der Alten erhühete 
dieses Thier durch den Glauben seines langen Lebens zu 
einem Symbole der Ewiglteit, wie besonders Kaisermün
zen zeigen (s. Spanheim ad Callim. Dian. p. a5i.). Wel
che Beziehung der Hirsch zur Epheserin aber auch ha
ben mag, ihr dem gewöhnlichen Epliesischen ähnliches 
Bild, übrigens weniger symbolenreicli, erscheint zuwei
len mit zwei Hirschen zur Seite. (So bei Gronov und 
Menetrier p. 3<)i. So ferner findet sich in den Basreliefs 
vom Tempel des Apollo zu Phigaüa Apollo und Diana 
auf einem Wagen, der von zwei Hi rschen gezogen 
•wird; s. die Abbildung auf uns. Tafel LI. nr. 1 . und die 
Erklärung p. >8 .). Die Fabcl thi ere  weisen uns eben 
so wohl nach Aegypten als nach Oberasien hin. Beim 
Anblick einiger dieser Bilder mag man wohl der Bac-  
t r  ¡er innen gedenken, die auf dem Lydischen Tmolus 
die Persische Artemis verehrten. Wer will nach dem 
Obigen zweifeln, dafs Medien und Persien zu diesem 
Bilderkreise beigetragen haben? Aegypten gewifs nicht 
weniger; wenn auch die Schwärze des Angesichts und 
der übrigen enthüllten Theile nicht bestimmt an das 
schwarze Aegyptiervolk erinnern sollte, so doch wohl 
die Sphinx, die der Epheser wie der Pamphylier so häu
fig seiner Artemis beilegte (wie die Münzen bei Pellerin 
Ree. II. pl. 7 1 . nr. 1 1 . mit dein Kopfe der Artemis Per- 
gäa rM) neben einer Sphinx und so manche Dianenbilder

230) / u  Perga in Pamphylien batte nämlich Artemis einen 
alten und berühmten Tempel. Strabo XIV. 2. pag. 667. 
p. 671 Tzsch. — to rij; ’AfrifoSc; ¡¡¿Sv, iv <x> xav-
y-fj-.r, y.ar '¿7c; c^jtsXs7tji — also mit religiösen Jahres-, 
festen; ja nicht blos dies: auch eine Freistätte (Asyl)



von Ephesus beweisen), und mebreres Andere. Bei dem 
Seel i rebs,  diesem gewöhnlichen Attribut der Ephesi- 
schen Göttin, werden unsere Leser dessen eingedenk 
seyn, was oben über die mythische Verwandtschaft der
selben mit der Syrischen Derceto gesagt worden, und 
was Herodotus über den Boden von Ephesus berichtet, 
der vormals Meeresgrund gewesen. Dieses Symbol greift 
weit in die älteste Kosmogonie zurück. Pausanias sah 
zu Phigalia in Arcadien eine Fischgöttin, von der man 
nicht Wulste, ob sie Artemis oder Eurynome zu nennen 
sey (Arcad. cap. 41. §.4.). Die Einwohner erklärten Eury
nome für einen Beinamen ihrer Artemis, Diese Euryno- 
ine war die Gattin des allen Schlangengottes, der noch 
vorlfronus und den Titanen die Welt beherrschte (Apol
lon. Rliod. I. 5o3.). Auch heifst eine Eurynome des 
Oceanus und der Tethys Tochter (Hesiodi Theogon. 3 3 7 . 
358. 9 0 6 .). Das waren Andeutungen der Geburt der 
Erde aus dem Wasser; und die Artemis-Eurynome war

i8i

batte dieser Tempel nach seinen Vorrechten , so gut wie 
der zu Ephesus. Dies besagen die Inschriften, z. B. 
llsf.'y.zituv Ntciutĉ uiv '"AcnAcv i s ^ o v . So war also auch das 
Neokorat ( die Tempelbesorgung) ftir die Pergäer ein 
Ehrentitel, worin sie mit andern Kleinasiatischeq Städten 
im Gefühle der Gröfse ihrer Diana prunkten, s. die Be-, 
weise bei van Dale ad Marmora antiqq. p. 311 sq. Noch 
auf Münzen der Römischen Kaiserzeit kommt diese Diana 
Pergäa vor,  z. B. auf einer mit dem Bilde.des Nerva 
beim Harduin zu Plin. 11. N. lib. V. cap. 27. — Bei Ca- 
«tabala in Cappadocien ward eine Diana Ptrasia (Xlsjao-fa) 
verehrt. Hier , sagte man , gingen Priesterinnen mit blos
sen Füfsen Uber glühende Kohlen (Strabo XU. pag. 337. 
pag. 27 Tzsch.). Wieder ein Zug von fanatischem Reli
gionsdienste. Hierher verlegten Einige die Begebenheit 
des Orestes mit der Diana Tauropolos, und deuteten de» 
Namen Perasia aus Griechischer Sprache (Strabo a.a. O.). 
Andere halten ihn für Cappadociscli (Jabionski de ling. 
Lycaon. p. 140 ed. Te Water.).



in diesem Sinne die potenzirte Isis, oder das personi- 
ficirte Urgewässcr. Man hat auch den Seelucbs auf dem 
Kopfe der Isis finden wollen, als Symbol des feuchten 
Elements, und zugleich als mystisches Bild der Seeien- 
wanderung in die feuchte suhlunarische Sphäre (s. van 
Goens ad Porphyr, de antro Ny mph. cap. 6.)2il). Eine an
dere Bedeutung, die der Ha f e n gü ttin ß i ^ i e v l r i i )  23-) , 
hann ursprünglich von der am Hafen thronenden Ephe- 
scrin auf die Artemis der Griechen allgemein übertragen 
worden seyn. Mit diesem Amte und Namen hommt Ar
temis mehrmals vor. Dahin zieht man auch die Münze 
der Bruttier, die auf der einen Seite den Kopf einer Göt
tin mit dem Seehrebs, und daneben die Wasserschlange, 
auf der andern den Seekrebs allein darstellt. Eine Seite
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231) Auch ftir ein Bild der K l u g h e i t  unil Vor s i ch t wi rd  
der Seekreßs ausgegeben, den wir daher auf den Münzen 
so vieler Seestädte , Inseln und Strandörter io Pbönicien, 
Jonien , Aeölien und Grofsgr Iechenland finden; s. Bel- 
lerrnann Bemerklc. Uber Plxönic. Münzen IV'. p. 11.

232) Auch Az/zive<n«0ire(. Nun kommen aber auch noch andere 
Epitheta vor: Ai/zva/a (Pausan. Corinth. Vif.), Ai/zvzr/; 
(Laconic. XXIII.) , A</zva; (Lacon. II. VII. Messen. IV. 
XXXI.). Hierbei mufs an Ai/zv>j gedacht werden, und es 
zeigen sich nun zwei Erkllirungsarten ; entweder dafs Ar
temis in sumpfigen Oertern , an Seen , vorzüglich verehrt 
ward, oder dafs Aijuvjj hier, wie öfter, das Meer bezeich- 
nete , und man dabei also an den aus dem Meere aufge
henden Mond dachte, also eine ähnliche Volksanschauung 
von dieser Artemis hatte , wie von der Aphrodite. Zu 
Hermione kennt Pausanias einen Tempel der Venus, 
wozu er die Epitheta A//zsv/a Hovria fügt (Corinth.XXXIV 
fin.). Dies vertrügt sich wieder mit dem Begriff- einer 
B e s c h ü t z e r i n  de r  S e e h ä f e n ,  wie ich hier die 
Diana genommen bähe. Jene andern Begriffe, die dem 
letzteren nicht widersprechen , hat mein Freund , Herr 
Dr. C. A. L. F e d e r ,  scharfsinnig angedeutet in der 
Comraentatio in Aeschyli Agam. carm.epod. prim. p. 29.



dieser Münze habe ich unten (Tab. V. nr. 7 .) nach Be* 
ger beifügen lassen.

Die Biene 233 234 235) , welche aus dem Leibe, des verwe
senden Stiers der wunderliebende Aegypfier durch eine 
physikalische Metamorphose hervorlockte, und die da
her die Stiergeborne hiefs, wie sie der Elegiker Phiie- 
tas nennt, sie, die noch bestimmter ein anderer Aegyp- 
tischer Poet Archelaus «der verwesenden Kuh geflügelte 
Kinder» genannt23’1)? und welche so einer Fülle von 
Mythen den Ursprung gegeben, ist auch der Ephesischcn 
Artemis fast beständig beigesellet. Ohne Zweifel in 
mehr als Einem Sinne. Zunächst ganz local und histo
risch. Die Musen hatten in der Gestalt von Bi enen  
jenen Joniern von Attica's Küste den Seeweg nach Asien 
gewiesen, und waren ihnen in die neue Heimath am 
Flusse Meies eben so treue Führer gewesen, wie dort 
den Chalcidensern die Tauben auf der Ucberfahrt nach 
Cumä (Philostrati Iconn. II. 8 . pag. 8e3 Olear.). Dieses 
Ereignifs verew igten die Jonier auf ihren Münzen. \ \  ir 
haben (Tab. III. nr. 5.) ein uraltes Stück dieser Gattung, 
wie Schreibart unddie vier Vertiefungen auf der Kehrseite 
zeigen, nach Pellerin mitgetheilt 2i5). Sodann hiefs ja 
auch der Blond, als Vorsteher und Princip der Zeu
gung, Biene (peXiacr«). Ueberbaupt verband man 
mit der Biene die Idee von erster, unschuldiger, reiner 
Nahrung, deren Erfindung man einer Nymphe Melissa 
(Biene) beilegte (s. Blnascas ap. Scholiast. I’indgri Py-

233) S. I. Th. der Symbol, p. 492 sq.
234) S. das Fragment des Plnletas bei Antignnus Carystius 

cap. 23. vergl. Pbiletae Coi Fragm u. p. 63 ed. Kayser. 
Virgil. Georg. IV. 281. und daselbs 3die Ausleger.

235) Auch auf dem nacli de la Chaussc gegebenen Bilde der 
Diana von Ephesus (Tafel III. nr.4 ,) erblickt man unten, 
an den Füfsen die Bi e ne  n.
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thia IV. 106.). Von Honig sollten im Unschuldsstande 
des heidnischen Paradieses die ersten Menschen gelebt 
haben , ganz hingegeben dem reinsten Gottesdienste. 
Diese ersten Priesterinnen, Melissen, wie die Bienen 
genannt, hatten auch den Fruchthau, als die erste gute 
Nahrung, den Völkern gewiesen. W ie natürlich er
scheint demnach die Biene mit der guten grofsen Nähr
mutter in Verbindung. Dieses Attribut mag auf Artemis 
insgemein übergegangen seyn, und so w äre 'd ie Biene 
neben dem Dianenkopf auf Münzen von Neapel eben so 
begreiflich, wie neben der Achte auf Münzen von Meta- 
pontuin. Beidemal denkt YVinckelmann (Allegorie p. 
583 neueste Ausg.) an Namensymbolik. W ie dem nun 
sey: erste Nahrung und reiner Gottesdienst, war die alte 
Idee, die man mit der Biene verband, daher denn Prie
sterinnen, in Erinnerung an ihre Heiligkeit, Melissen 
genannt wurden; mit besondern Beziehungen die Prie
sterinnen einiger Gottheiten. Um hier beim Vorliegen
den zu bleiben, so nennt Pindarus (Pyth. IV. 106.) die 
Pythische Priesterin: Biene von Delphos. So war also 
dieses reine, merkwürdige Thier vom Alterthum auser. 
sehen, ein Bild der wichtigsten Verhältnisse des Lebens 
zu seyn, und selbst der Geheimlehre diente es zu einem 
sinnvollen Ausdruck. Die reine, nüchterne Biene ver- 
läfst ihre lleimath und siedelt sich in einem neuen Staate
an. Darum war sic bei den Alten Symbol einer Colonie 
ganz allgemein (Aelian. Hist. Anim. l.ib. V. cap. i3 .) . 
Aber auch in der Fremde vergifst sie nicht das Vater
haus. Vielleicht wollten jene Anführer der Jonischen 
Colonie, die durch so manche, besonders religiöse Bande 
mit der Vaterstadt Athen in Verbindung blieben (feier
ten sic doch z. ß . wie die Mutterstadt ihre Apaturien 
und Thesmophorien fort u. s. w.), durch die Biene auf 
den Münzen von Ephesus auch dieses endeuten. W ie 
dem auch sey: die Biene, wenn gleich ausfliegend, vei-
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gifst die Heimath nicht, und liehet die Rüchhehr (rpiXo- 

oTfiocpov ¿ ¡¿ o v ) .  Sie, das reine, nüchterne Geschöpf, 
ward daher ein bedeutsames Symbol der Seele, die zwar 
aus der Gütterwohnung in diese niedere Welt durch die 
Geburt herabsteigt, aber hienieden ein gerechtes, heili
ges Leben führet, und zur baldigen Rüchhehr in höhere 
Sphären sich bereit erhält (Porphyrius de antro Nymph. 
cap. i q . p. i q  ed. Rhoer.). Diese Rüchhehr ist durch 
den Tod vermittelt, ln der Priesterlehre mag auch di ese  
Bedeutung der Biene als Attribut der Göttin von Ephe
sus beigelegt worden seyn, da sie hier ohne Zweilei als 
Regentin des Lebens und des Todes, als Führerin der 
Seelen, gedacht seyn mufste, und da sie liier der De
meter und Persephone, deren besonderes Attribut die 
Biene in dieser Beziehung ist, so nahe verwandt gewor
den w ar 2M).

Doch wir gehen vom Nächsten aus, wie etwa auch 
das V ol I; diese Religion fassen lionnte. Jene schwarze 
Göttin, ruhend in der Tiefe, unter den Mumienhüllen, 
was konnte sie den Asiaten anders sevn, als eben die 
Nacht  in allen climatischen Begriffen des Orients, wo 
Nacht, Nachtthau, Erquickung der Pflanzen, Thiere und 
Menschen in eine einzige liebliche Vorstellung zusam- 
menlliefsen? Damit ist dann zugleich auch der Mond  
in seinem milden Lichte gedacht. Nacht und Tochter 
der Nacht sind hiernach gleichsam identische Ideen, zu
mal im Geiste des Morgenländers, der sich alle einzelne 
Gottheiten nur immer als Evolution aus Einem Haupt
gott zu denken pllegt, der dann was getrennt war in 
verschiedenen Combinationen wieder in sich aufnimmt. 
Der Grieche trennte schon mehr und bleibender. Ihm

236) Einige andere symbolische Beziehungen werde ich noch 
im vierten Bande erläutern (vergl. pag. 4ll der ersten 
Ausg.).
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war vermuthlich bald Nacht  und T o c h t e r  der  Nac ht  
in der Ephesischen Religion etwas ganz Verschiedenes. 
Pausanias (X. c .3 8 . § .3 .) erzähltuns, dal's inan imEphe- 
sischen Artemisium auf einer steinernen Balustrade das 
Bild der Nacht von der Hand des alten SamischenKünst
lers Rhöcus sah. Die Ephesische Artemis war also jezt 
schon bloß als T o c h t e r  der alten Nacht gebannt. Die
ses Absondern und Trennen ging bei den vielgöttisclien 
Griechen mit jedem neuen Poem natürlich immer weiter. 
Doch blieb die Erinnerung an die alte Einheit in so fern, 
dafs man doch immer der Einen Artemis die vielen aus 
dem alten Nachtbegriff entwickelten Aemter gab, und 
sie dadurch zu einer vielnamigen (n o k v ö r v v fx o c ) Gottheit 
machte. Auch hat die poetische Sprache der Griechen 
in mancher Bedeutung des Wortes vvE,,  z .  B. für Mond, 
so zu sagen willenlos die ursprüngliche Einheit bewahrt. 
In den Jonischen Mythen von Ephesus wird nun ein Hain 
am Kayster die Geburtsstätte, wo Leto den Apollo und 
die Artemis zur W elt bringt. Nun singt Alcman weiter 
von der Erse ( “E p n i j ) ,  die Z»us mit der Selene gezeugt 
habe 23/). So war also nun auch der Thau zur mythi
schen Person geworden. Der Anlafs zu dieser Genea
logie war aber schon in der Persischen Idee von den 
z we i  G ö t t e r n  gegeben, die als männliches und weib
liches Feuer aus der höheren Gottheit emaniren. Aehn-

237) S. Plutarch. Quaest. Nat. XXIV. pag. 9IS. A. pag. 711 
Wyttenb.: r>jv S¡>¿<rov ó 'A/.va/.ä> Ai¿; SvyarE'ga nal <nXí¡j >j 

o;e7xí , xoiijVa; ■

Ai¿; B v y a r e p  i'g a  a ei na) SsActva; 5/a;.

Plutarcbus wendet diese Worte desDichters öfter an. Am 
angeführten Orte fügt er folgende Ausdeutung bei: Jup- 
piter sey die Luft, welche , vom Monde befeuchtet, als 
Thau niederschlage. Vergl. Fragmenta Alcmanis Lyrici 
nr. XLVH. p. 57 ed. Welcher, mit dessen Anmerk.



liches zeigte die Aegyptische Sonnentafel. Nur dafs der 
Orient keine s o l c h e  Ehren und Aemter seinen ernann
ten Göttern verlieh, keine so individuelle Persönlichkeit, 
die die secundärcn Wesen von dem Urwcscn, als ihrer 
Quelle, auf immer trennten , wie der Grieche in seinen 
Theogonien und in seinem Epos that. Ohne Zweifel 
war auch die Idee des Mondes als Princip der Frucht
barkeit ganz dualistisch nach zwei Geschlechtern gelafst. 
D i e s e n  Mond, den Empfänger des vom Sonnenstier 
ausiliefseuden Keimes und als Geber an die Erde, ken
nen wir aus den Zendbüchern ■**). Der alte Sabäer 
dachte sich gewifs die Ephesische Mondgöttin in gewis
sem Sinne als androgynisches Wesen. Das ist auch noch 
bemerkbar in jener Selene ,  der Fruchtbringerin ( f e p t -  

*up7ioi;) , beim Orphiker (Hymn. IX. [b] 5 .). Hierher 
mag auch manche Andeutung von Bildwerken gehören, 
■wie z. B. die rohe Vorstellung der Artemis auf einer 
Gemme, wobei Sonne, Moml und Aehrcn zu beiden 
Seiten erscheinen (s. unsere Tafel III. nr. 3.). Ob das 
Kreuz auf dem Kopfe dieser Figur so zu nehmen ist, 
wie man es beim Thoth - Hermes, hei der Isis, beim 
Serapis nimmt, wage ich nicht zu entscheiden. Dort 
bezieht man es auf den Durchschnitt der Ekliptik mit 
dem Aequator in den Aequinoctien 2i9). Für diese Er
klärung könnte der Zodiacus sprechen, den man auf 
dem Halstuch der Artemis Ephesia im Museo Pio Cle- 
mentino (I. 3a.) sieht. Jener Punkt in den Nachtgleichen 
bezeichnet zugleich den Uebcrgang aus einer Welt in 
die andere, nach der Lehre von der Seelenwanderung, 
der wir unten bei den Baccliischen Mysterien eine ge-

187

238) S. Th. I. der Symbol, pag. 746. vergl. 2S9. 290. und II. 
pag. S.

239) S. Th. I. der Symbol, p. 512 ff.
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naucre Aufmcrlisamlicit widmen müssen. Hat, wie ich 
vermut he , die Biene in der Ephesischen Priesterlehre 
dieselbe Beziehung gehabt, so sehen wir in diesem Kreuz 
ein neues Symbol der Regentin über Lehen und Tod. 
Vielleicht liegen in den Schlangen , die Artemis bei 
Pausanias (Arcad. 37. §.2.) neben derFackcl in der Hand 
hat, ähnliche Anspielungen auf wechselndes Leben und 
dergl. Bei Vaillant (Numismat. Imperat. p. 192.) hat ein 
Hermentronh der Göttin den Schlangenslab und einen 
Zweig neben sich.

Die Idee einer hermaphroditischen Artemis konnte 
aber ganz begreiflich in dieser Religion von Ephesus 
niemals eigentlich hervortreten , da ja nach ursprüng
lichem Begriff aus der Mutter Nacht ein m ä n n l i c h e s  
und ein w e i b l i c h e s  Licht geboren war. Das waren 
die zwei Götter, von denen die Perser so bedeutend 
sprachen , als sie Delos verschonten. Das weibliche 
Licht war, nach herrschender Vorstellung, den Ephe- 
sern anheim gefallen. Daher auch fortan im dortigen 
Artemisium das ewige Licht unterhalten ward. Die erste 
Lehre von den zw’ei Lichtern hatte der Hymnendichter 
Oien gewifs noch sehr im alten Sinn und Tone gesun
gen. Besser als der anthropomorphistische Homerus 
hatte er das Licht, aus, in, und durch Nacht geboren, 
erkannt, Mond genannt im gemeinen Glauben, aber im 
höheren Priesterglauben und Priestergesang als das 
milde, helfende Urlicht gedacht, als llithyia, die alle 
Dinge ans Licht bringt, die den Eros gebiert, der das 
Streitende einigt, und seine Flügel über den geordne
ten Cosinus schwingt. In diesem Tone sangen nun die 
Orphiker achter Schule fort. Jezt erblickte man im 
grofsen Weltspiegel ein in tausend und tausend Strahlen 
gebrochenes Licht. Jezt erkannte man in der Epheserin 
die grofse und gute Mutter, die sich am bunten Farben
spiele der unzähligen Naturen freuet; man erkannte in



ihr die N a t u r ,  wie die Unterschriften nachheriger Bild
ner die Ephesische Göttin ausdrücklich nennen :

O v a i t ;  n a v a l o l o i ;  ■ n a .w a v

(bei Boissard Topogr. Rom. Part. IV. lab. iiii.). In 
demselben Geiste redeten auch die Pythagorecr, diese 
reformirten Orphiker ; auch ihnen war die Natur ouoÄ.a, 
uloAij, die b u n t e ,  die im Wiederschein von tausend Ge
stalten prangende , während Sophocles die sternen- 
reiche Nacht a l o l i j  vv% poetisch schön bezeichnet 
Nicht aber nur die prangende Mutter, sondern auch die 
Nährmutter war die Epheserin, sie war die Natur , als 
grofse Weltamme , Travirpöcpoi; und wie sie bei
den Orphikern heifst (X. [9] 12.), als Mutter, die, ihre 
Arme ausbrcitend , die Binder an ihrer Brust aufnimmt. 
So, glaube ich , wird das Ausbreiten der Arme an vielen 
Bildern dieser Göttin am natürlichsten verstanden. Wo 
man von der strengen Mumien form auf diese Weise ab
wich, lag wohl dieser von Manchen bezweifelte Gedanke 
zum Grunde.

Jedermann sicht, dafs diese Mondsgöttin und Nähr
mutter fast in allen Beziehungen und Attributen Venus- 
Urania heifsen kann. Wirklich wird sie auch in einer 
orientalischen Uebersetzung der Polyglotte, bei Actor. 
XIX. mit dem der Venus sonst beigelegten Namen über
setzt. Auch Ilyde (de relig. vett. Pers. pag. 93 seq.) be
merkt aus orientalischen Schriftstellern, dafs sie den Dia- 
nentempel zu Ephesus den Venustempel nennen. Dachte 
man den Mond in seiner be s a a me n d e n  Kraft, in sei
ner Zeugnngskraft (wie schon der treffliche Gerhard

240) So bei Niconiachus in Seinen arithmetischen Theologu- 
menen p. 24. p. 22 sq. Ast. vergl. Graevii Lectt. Hcsiod. 
cap. XVII. p. Mh p. 393 ed. Loesn.

241) Trachin. y 1. und daselbst Erfurdt. p. 197.
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Vossius de Orig. Idolol. L. II. c. 27. p. 222 L. ed. Amstel. 
1668. fol. bemerkt); so halle inan die A p h r o d i t e ,  die 
Asiatische Venus Urania, und in so weit nannten die 
Griechen jene As s y r i s c h e  Göttin ganz recht Seiene, 
Mond. Hingegen die Idee des Mo n d l i c h t e s  (und na
türlich dann auch der L i c h t b r i n g e r i n  in jedem Sinne) 
scheint ursprünglich oder doch sehr früh mit dem Na
men "A(>tq t i g  zusammen gefallen zu seyn. Was dies für 
ein Name ist ? das ist hier eben so schwer zu sagen , wie 
bei so vielen Götternnmen. Aus einer allerdings bemer- 
henswerthen Stelle des Clemens Alex. (Strom. I. pag. 
3 8 4  Pott.), wo gesagt wird, Artemis sey als Phrygierin 
so benannt worden , will Jab Ions  hi  (de ling. Lycaon. 
p. 60.) den Namen für Phrygischen Ursprungs halten, 
und vergleicht den Phrygischcn Hünigsnamen ’ApTGi'pag 
bei Xenophon (Cyrop. II. 1. 5 . Die Griechen woll
ten es belianntlich auch hier wieder besser wissen aus 
ihrer eigenen Sprache: sie hcif'se Artemis, sagten sie, 
weil sie die Menschen gesund (aipreftiat;) mache. Dar
über mag ich Iieiu Wort weiter verlieren. Ich bcincr- 
ltc nur, dafs Griechen und Hörner gerade in ihrer Ar
temis und Diana am meisten beflissen waren, die Idee 
L i c h t  und L i c h t b r i n g u n g  durch Prädicate (wie 
«pWfdpo«, in welcher Eigenschaft sie auch eigenen Tem
peldienst hatte, l ’ausan. Messen. 3 i. §.8. ) ,  so wie durch 
Bilder mit Fächeln und dergl. (s. Pausan. Arcad. 3 7. (j.3. 
vergl. die Münzen bei Spanheim ad Callim. Dian. p. 169.) 
hervorzuheben. \  iellcicht ist auch die Artemis ’kevxo<ppvvij

Sichler im Cadmus p. XC. erklärt Artemis aus dem Se
mitischen ( Ar )  Feind und N»B(tama) unrein, die 
Fe i nd i n  de r  U n r e i n h e i t ,  des  S c h m u t z e s ,  des 
D u n k e l s ,  d e r  U n k e u s c h h e i t .  Vergl. auch die 
Griechischen Etymologien in Plato’s Cratylus pag. 406. b. 
p. 7S Utind.



zu Magnesia am Mäander 2,B) hierherzuziehen. Dies ist 
mir wenigstens eben so wahrscheinlich , als wenn dieser 
Beiname von dem alten Namen der Insel Tencdos, Lcu- 
cophrys, erhlärt wird. Auch Festgesänge, die doch 
immer der alten h i r c h  l i e h e n  Dogmatik am getreue
sten bleiben müssen, wieź.  B. das carmen scculare des 
Horatius, zeichnen diese Idee durch Prädicate, wie 
l u c i d u m  c o e l i  d e c u s  und dergleichen, vorzüglich 
aus. Es lfit zwar nicht zu leugnen, dafs Here im Sami- 
schen und Cretischen Dienste auch frühzeitig zur hel
fenden Lucina ward, aber das geschah doch nur durch 
die Aufnahme der Asiatischen llithyia-Artemis in den 
Tempeldienst von Samos , wo sie nun der grofsen Natio
nalgöttin Here sehr ähnlich ward (s. Spanheim ad Callim. 
p. 3 3 3 .), und durch Einführung in das Cretcnsische Göt
tergeschlecht des Zeus. Nun mochte unter den siiinmt- 
lichen Wesen des Asiatischen Sabäismus gerade in der 
Armenischen Ana'itis und in der Ephesischen Göll in der 
Begriff L i c h t  und L i c h t b r i n g u n g  durch Symbole 
und Lehre am meisten hervorgehoben seyn. Dies ver- 
anlafste vielleicht jene Jonischen Colonisten zu Ephesus, 
diese Wesen zuerst Aitemis zu nennen. Bei jener Ar
menierin schwankte man nachher oft zwischen Urania 
und Artemis, bei der Epheserin dagegen blieb dieser 
letztere Name unter den Hellenen ohne Widerspruch 
herrschend.

Jene Lichtbringerin war, wie zum öfteren von uns 
bemerkt worden, schon in der ersten Idee die Geburten 
fördernde llithyia. Die Beinamen A o % ia  und Lucina er-

213) Strabo XIV. pag. 958. C. Almei. T. V. pag. 570 Tisch, 
(vergl. XIII. p. 901 Almei. T. V. p. 362 Tzscli., wo die 
Insel Leucophrys, Asuno.(j>puę, vorkommt, Conon Nar- 
rat. 28. p. 24 ed. Gott, und Tzetz. Schal, in Lycophr. Vol. 
11.p. 5iy Müller.) vetgl. Pausau. I. 26. §. 4.
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hielten jene BegriffsverwandtscliaPt bei Griechen und 
Römern im Andenken. Die ägyptisirenden Athener hat
ten ¡indessen in ihrem zu den Füfsen herab bedeckten 
Schnitzbilde der Ilithyia (Pausan. Attic. I. 18. §.5 .) ein ge
treueres Symbol der Licht- und Lebenbringerin aus dem 
Vaterlande der alten Nacht und aus den Grottentempeln 
Oberägyptens und Aethiopiens. Die Idee der strengen, 
jungfräulichen Artemis haben schon andere Mythologen 
aus dem De griffe der Scylhischen Amazone und der da
mit zusammenhängenden Vorstellung der Gretischen 
spröden Brito glücklich abgeleitet. Nach unserer obigen 
Vermuthung ist aber auch den Ephesisehen Amazonen, 
als Hierodulen einer Mondsgöttin gedacht, die Sitte der 
Abstinenz nicht fremd.

§'. 2 3 .

Der Eine Strahl des getheilten Lichtes hatte sich in 
Bel - Apollo männlich personificirt. Dieser gehörte be
sonders dem Lichtlande Lycien und der alten Patara an. 
Die aus der Nacht leuchtende Schwesterilamme zu Ephe
sus konnte sich nicht ganz trennen von dem Bruder
lichte. Die Nachtmutter sollte ja h i e r  die beiden Lich
ter geboren haben. So wollte der Lydische Mythus; 
und auch zu Ephesus hatte Apollo seinen Dienst. Einen 
Apollo von der Hand des grufsen Myron , den Antonius 
der Stadt geraubt, stellte ihr, durch einen Traum erin
nert , der religiösere Augustus wieder zu Wl) .  Wie auf 
Delos , so hatten hier die beiden Lichter, das des Tages 
und der Nacht, ihre öffentliche Religion, welcher hier 
ganz Asien und dort zunächst die Eidgenossenschaft der 
Jonier, dann auch andere Hellenen huldigten. Natürlich 
zündeten nicht alle den Lichtgöttern eine gleiche Flamme

2-54) Plinius II. N. XXXIV. 19. 3 ed. Bip. p. 651 ed. Hard.



an: reineres Feuer die Feineren, ein selir irdisches und 
materielles die Kinder des Fleisches, die dort in der 
Apostelgeschichte sehr eigennützig für ihre grofse Ar
temis eitern. Des alten Oien priesterliche Hymnen wa
ren gewifs von einem besseren Lichtgeiste eingegeben 
und erwärmt. Orpheus Schule, ich meine die, zu der 
sich Pythagoras bekannte, desgleichen. Letzterer hatte 
auf dem reinen Altäre zu Delos geopfert, und in d i e 
sem Sinne war auch H e r a c l i t u s  d e r  E p h e s i e r  ein 
Diener des reinen Feuers. E r legte als ein frommes 
Opfer seine Bücher über die Natur im Tempel der grofsen 
Göttin seiner Vaterstadt nieder (Diogcn. Laert. IX. 6.). 
In den Bruchs!vielten seines Buchs schimmert allenthal
ben eine Feuer - und Lichttheorie hindurch. W as ihm 
der Orient und Aegypten in der Religion seines "Vater
landes dargeboten , was er aus eigenem, dort so erleich
tertem Verkehr mit dem Morgenlande geschöpft hatte, 
durchdrang er mit Griechischem, scharfem Geiste , be
gründete es durch eigenes tiefes Denken , brachte es in 
systematischen Zusammenhang , und machte cs fruchtbar 
für sein Volk , besonders für seine Mitbürger in ihrem 
Jonisch - freien Gemeinwesen. Aus s i ch  hat er also Vie
les genommen. Aber dafs er A l l e s  aus sich genommen, 
dafs er im strengsten Sinne Erfinder seiner Lehre sey, 
ist nicht zu glauben. Noch nie hat ein menschlicher 
Geist aus sich allein geschöpft, und Heraclitus so wenig 
als Orpheus, Pythagoras, Plato können Erfinder in 
d i e s e m  Sinne heifsen. Heraclitus geht, sichtbar Ton 
Priesterlehre und von Symbolen dieser Lichtreligionen 
aus.

Hier nur einige W orte über den Abstrahl des hö
heren Magismus in der Religion der Artemis und des 
Apollo. Die F e i n d s c h a f t  ist nach ihm der Grund 
der endlichen Dinge. Das L i c h t  ist der S a t z ,  ,don 
Got t ,  der Eins in sich und älter als die Zweiheit ist,

II. »5



gesetzt hat. Ohne Absicht des Schöpfers folgt der G e 
g e n s a t z  dem Satze, d. h. die F i n s t e r n i f s  folgt dem 
Lichte, wie der S c h a t t e n  der Person, Heraclitus hat 
d a s s e l b e  zum Hauptsatz in seinem System gemacht. 
E r nennt den Streit den Vater aller Dinge (noXepot; na- 
ti)(> ndvrav) , und legt ihm noch andere Prädicate hei, 
als H errscher, König und dergleichen 245). Auch weiter 
fafst er die Gegensätze gerade so, wie z. B. Aufgang, 
Niedergang, T a g ,  Na c h t .  Das ist jene D i s s o n a n z  
d e s  U n i v e r s u m s ,  die hinwieder mit sich überein- 
stimint, wie die H a r m o n i e  des B o g e n s  und der Ly r a .  
So lä'fst der Arzt Eryximachus in der bekannten Stelle 
in Plato’s Gastmahl (p. 187. A. p. 3c)7 Beklier) den Hera
clitus dieses sein Principium ausdrüclicn. E rg in g , wie 
die P erser, vom Gegensatz als dem Grund der Dinge 
aus. Die Einigung derselben, W elt genannt, bestellt 
durch die Verschiedenheit, wie die W irkung des Bogens 
einzig gedacht werden kann durch Gegensatz (An - und 
Abspannung) und die harmonischen Töne der Lyra nur 
durch verschiedene Saiten (naXivTovoi; apport«). In 
dieser Lehre von dem durch die Einheit ausgeglichenen 
Gegensätze tritt auch die Ansicht h e rv o r, dafs der Tod 
selbst seyn müsse, welche Heraclitus von verschiedenen 
Seiten darstellt. Unter andern mufs auch hier der Bogen 
ihm zum Bilde dienen, wobei das Griechische W ort ßios, 
beides für Bogen und Lehen gebraucht, nur verschieden 
betont, zu statten kommt 2̂ ’). Da heifst es dann: «Be
deutet doch des Bogens Name Leben, sein Geschäft aber

245) Plutarch. de Tsid. p. 370. p. 517 Wyttenb. vergl. die Aus
leger zu Lucian. de conscribenda histor. Tom. IV. p. 47 i 
Bip. S. Th. 1. p. 700 f.

246) Ueber das Symbol des Bogens  vergl. auch das im
I. Th. p. 674 f. not. 15. Bemerkte.



»st Tod» M). Dafs nun in allen diesen und andern Ge
gensätzen, oft bis zu wörtlicher Uebereinstimmung, 
P e r s i s c h e  Lehre liege, davon bann sich Jeder Über
zeugen, der nur den Einen Plutarchus oder Strabo zu 
vergleichen sich die Mühe nehmen will. Die Beweise im 
Einzelnen werden bei einer andern Gelegenheit gegeben 
werden. Dafs diese Sätze in die Ephcsische Priester
dogmatill aufgenommen worden waren, wäre schon aus 
dem nachgewiesenen Zusammenhänge der Artemisischen 
Religion mit dem Feuerdienste Oberasiens wahrschein
lich. Es kommt hinzu , dafs die Priester der Göttin zu 
Ephesus Persischen Ursprungs waren. Wenigstens weifs 
der Sprachgelehrte Tib. Hemsterliuis (zu Luciani Ti
mon. I. pag. 383 Bip.) nicht anders, als dafs ihr Karne 
Mtycißvgoi kein Griechischer, sondern ein in den höhe
ren P e r  s e r  stammen sehr gewöhnlicher Name gewesen. 
Ueberhaupt war Ephesus der Or t ,  wo die Einsichten 
des Orients mit der Philosophie und Mythologie der 
Griechen sicli vielseitig vermischten. Freilich war die
selbe Stadt auch eine wahre Ollicin magischer Künste 
und Täuschungen. Bekanntlich wies darauf schon die 
sprichwörtliche Bedensart : Ephesische Hieroglyphen 
( ypappaTot ¿(peota) hin. In diesem Sinne kommen sie 
in den Dramen der Alten vor, z. B. in den Versen des 
Anaxdas bei Athenäus (XII. 70. p. 537 Schweigli.), wo

247) Etymolog, m. in ßlot, und Eustath. ad Ilind. I. p. 31. 6. 
Eigentlich ist die Stelle uniibersetzlich, da Valckenaer ad 
Euripid. Phoeniss. 1168. aus Eustalliius gezeigt hat, dafs 
tuj o 'jv  ßiiv 0 'jofj.a. u h  /3/i;, tj.yov 5 ?  Zdvarcc, gelesen werden 
müsse. An einem andern Orte mehr darüber. Der geist
volle Schlrieemacher ( in Wolfs und Buttmanns Museum 
der Alterthumsw. I. 3. p. 503.) hat dies Letztere über
sehen. Beim Euripides n. a. O. findet dasselbe Spiel mit 
Leben und Bogen statt. Er hat überhaupt viel Heracli- 
teisches.



die Ephesischen Charaktere, in ledernen Beuteln getra
gen , zu den komischen Zügen der ganzen Darstellung 
gehören. Bekannt ist aber auch, tlafs man von solchen 
Ausgeburten des Betrugs eine Anzahl von Formeln des 
eigentlichen reinen Magismus unterschied. Als solche 
werden folgende sechs genannt, die augenscheinlich mit 
den Asiatischen Grundideen des Apollo- und Artemis
dienstes Zusammenhängen 2is) : äcnaov , Finsternifs , *«- 
■cotaxiov, Licht, E rde , tetpdi;, Jah r, dapvafieveu?, 
Sonne, a'icnov, das W ahre. — Es wäre überflüssig, 
ausdrücklich zeigen zu wollen , dafs in diesen Formeln 
derselbe Gegensatz hervortritt, den die Persische und 
Heracliteische Lehre als den Grund aller endlichen Dinge 
aui’gefafst hatte, und dafs er zugleich mit dem Asiati
schen Sonnendienst in Zusammenhang gebracht ist. Auch 
die ganze Feuerlehrc des Ephesisclien Philosophen ist 
ja in Princip und Folgerungen Magismus, so wie sein 
Satz von der Gehurt der Götter aus Feuer (Augustin, 
de Civit. Dei VI. 5 .), was durch Vergleichung im Ein
zelnen sich über allen W iderspruch erheben läfst. So 
tritt auch das Feuer oder, wie es zuweilen genannt wird, 
Hephästus ^ 9) heim Heraclitus in derselben Bedeutung 
hervor, wie jener erste Odem, jenes Urfeuer P h t h a s  
in dem Priestersystem der Aegyptier. Koch Mehreres 
erinnert bestimmt an Aegyptische Q uelle, z. B. seine

248) S. die Hauptstelle bei Hesyclüus in fyeir. y¡¿war. und da
selbst die Ausleger, vergl. Plutarch. Sympos. VII. 5. und 
Clemens Alexandr. Strom. V. p. -568. Aa/wapsvfu; wird 
bei Strabo X. p. 473. T. IV. pag. 214 Tzsch.) unter den 
Idäischen Dactylen aufgeflihrt. Man vergl. auch Photii 
Lex. gr. unter den Worten s$sc. •yja/z/.i. und Eustath. ad 
Odyss. XIX. 247. p. 694 Basil.

24y) Heraclit. Alleg. Horn. p. 468 ed. Gal. p. 146 ed. Schow’ 
vergl, Marcianus Capella p. 21 Grot.
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Sonnentheorie, da er das Sonnenfeuer aus dem Meere 
sich entzünden läfst (Stobaei Eciog. I. 26. p. 524 Heer.), 
wo wir wieder an die Isis denhen müssen, die im Prie
sterdogma ganz anders erscheint, als im Volksglaubens 
hier als Feindin des feindlichen Meeres , dort als Ur- 
avasser und Gebährerin der Sonne (s. Th. I. pag. 029.) ; 
mithin jener kosmogonisehen Eurynome verwandt, die 
in gewissen Beziehungen zur Artemis ward, d. h. zum 
Lichte aus der feuchten , dunhelen Tiefe des Ocean.

Licht und Sonne, Sonnen- und Mondgottheiten und 
zuletzt die Planetenbahnen , sodann auch andere sideri- 
sche Verhältnisse wurden theils durch Bogen und Pfeile, 
dann durch die Lyra in diesen Religionen versinnlicht. 
Man weifs, was Aegypten von seinem Sonnencolossus 
Memnon erzählte, der bei Sonnenaufgang Tone hören 
liefs, einer zerrissenen Saite der Cithara oder Lyra 
ähnlich 250). Barum hatte auch jener Aegyptische Thoth- 
Ilermcs die dreisaitige Cithara des Apollo zur vier- bis 
siebensaitigen Lyra vervollkommnet 251) , während eine 
andci'c Hellenische Sage die ganze Reihe der Erfindun
gen dem Einen Apollo vindicirte. Auch die Rhodier 252), 
diese eifrigen Sonnenverehrer, die dem grofsen Tages
gestirn und Himmolskönig die Colossen errichteten, 
feierten ihm auch .musikalische Spiele, ftoSovahtia ge
nannt 25:i). Zu Delos feierten die Jonier von Alters hoc

250) s. Pausan. t. 42. §. 2. u. des I. Th. der Symbol. II. Buch 
Cap. I. §. 18.

25t) Spanheim ad Callim. Del. 253. und dessen Remarques 
zu den Cesars de Julien p. 117, desgleichen Ilemsterhuis 
ad Lucian. II. p. 271 Bip, und Forkel Gesch. der Musik
x. iy; f.

252) Athenaeus XIII. p. 56t e. p. 27 Schw. 'VoStpt 6s (ti/zwch) 
tu"AXs i a  (vulgo ■’’AAijt).

253) Martini über die musikalischen Wettstreite der Alten in 
der N. Bibi, der schön. Wissenseh. VII. 1. 36.



musikalische W ettstreite an den Festen der grofsen 
Gottheiten daselbst (Thucyd. III. 104.). Auch Delphi, 
der Sita des Apollo, kannte diese Art der Festfeier , und 
die Pytbischen Spiele waren ein Hauptmittelpunkt Hel
lenischer Citharöden 25i). Dem Delphischen Dreifufs wird 
ein musikalisches Instrument verglichen (Athqn. XIV. p. 
637. p. 3 j 2 Schwgh. Hesych. in Tpioi]/. und daselbst die 
Ausleger p. »418 Alb.). W elchen vielseitigen Gebrauch 
nun Pytbagoreer und Orphiker von der Lyra , als einem 
kosmischen Symbol, gemacht haben, kann hier nicht 
erörtert werden. Auch wollen wir jezt die historische 
A erwandtschaft Orphischer und lleracliteischer Lehren 
nicht berühren.

Es bleibe also auch dahin gestellt, ob das Bild des 
E ros, der nach abgeschossenem Pfeile den Bogen nie
derlegt und die Lyra ergreift (Pausanias II. 0,7.■ §. 3. sah 
es in einem Gebäude zu Epidaurus), den Satz des Py
thagoras von der Weltharmonie versinnlichen sollte, 
wie Winckehnann (Descript. de pierr. grav. de G. do 
Stosch. pag, i 43.) es schön und sinnreich erklärt. Aber 
das müssen w ir, nach Allem bisherigen, glauben, dafs 
es nicht Zufall ist, wenn Heraclitus der Ephesier, um 
das Principium seiner Philosophie, das Dogma v an dem
G e g e n s a t z  a l s  d e m G r u n d  a l l e r  D i n g e ,  von 
der k o s m i s c h e n  H a r m o n i e  d u r c h  D i s s o n a n z ,  
von L i c h t  und F i n s t e r n i f s ,  T o d  und L e b e n ,  
kurz und treffend, wie er es liebte, hinzustellen , ge
rade B o g e n  und L y r a  zu seinen belldunkelcn Bildern 
wählte. Aus den Lichttheorien des Orients hatte er den 
Inhalt sfeiner Lehren genommen, von dorther nahm er 
auch seine Bilder. Diese B ilder, waren sie ihm nicht 
nahe genug gelegt? In den Tempelsymbolen von Palara,

?51) Vergl. Strabo IX. p. 64? Almelov. Tom. III. pag. 503 
?>cHT• ’I’f■'•oh, Martini p. lt.
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von Ephesus mul Delos sah er ja bald Dogen und Lyra 
gerade so verbunden, wie wir sie noch hin und wieder 
in sinnvollen Anspielungen der Poeten *) verbunden 
sehen. Da sah er Bogen und Fackel, dieses natürliche 
Attribut der Lichtgötter, bedeutsam übereinander ge
legt. Da sah er jenen L e b e n s b o g e n  (wie ihn auch 
Euripides in den Phönissen 1168. anspielend nahm ), je
nen Bogen des Gottes himmlischer Feuerkraft, der bald 
Ueilstrahlen als wirlisame Pfeile sendet, bald Todcs- 
pfeilc in der P est, oder den jezt gespaunten , jezt gelü- 
6eten Bogen der bindenden und lösenden Liehtgöttin 
llithyia. Sie war ja, wie zum öfteren bemerht is t, die 
Gebärerin des Eros oder der Weltharmonie. Diese Sätze 
alter Magierlchre und Epliesischer Magierformeln, diese 
Symbole der allen Licht- undFeucrtempel Vorderasiens, 
diese Mythen und Festhymnen des Priestersängers Oien 
durchdrang der tiefsinnige Philosoph von Ephesus mit 
seinem scharfen, tiefen Geiste, und erweiterte sie zo- 
einem Systeme von Philosophemen, nicht dialectisch, 
dies blieb dem späteren Plato Vorbehalten, sondern prie- 
steriicli, bedeutsam und im Charahter des Delphischen 
Königs, der ,  wie Heraclitus selbst säg t, «nicht — redet,  
nicht verb irg t, sondern andeutet.» Ob nun dieser lle- 
raclitus einen Zoroaster geschrieben, wie spätere Zeugen 
wollen, oder nicht, bleibt sehr gleichgültig. Es ist ge
nug,  dafs er Zoroastrisch pliilosophirt ba t, dafs er ge
lehrt hat ,  wie der alte grofse Liclitlehrer Zeretlioschtro, 
der Stern des Goldes. — So viel vorjezt zur Priester- 
lehre dieses Oberasiatisclien Sabüismus.

Nun noch einige W orte zu den unten beigefügten 
Apollinischen Münzen. Die eine (s. Tab. V, nr. 6.) ist

*) Man lese z. B. nur Lycophrons Cassandra p.l4SS(eph. und 
vs.yi4s<j<i und daselbst die Scholien p.875. und Anmerkk.
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von der Grofsgriechischen Stadt Croton, und wegen des 
ersten Buchstabs, womit dieser Name angedeutet ist, 
paläograpliisch bemerkenswerth. Die Stadt hiei’s auch 
Zacyntbus , worüber Eckhel Syll. I. pag. 9. zu dieser 
Münze ein Mehreres bemerkt. Croton halte einen Tem
pel des Pythisehen Apollo , wie wir aus Jamblichus im 
Leben des Pythagoras (cap. 9.) , dieses eifrigen Apollo- 
dieners, wissen. Auf diesen Dienst bezieht sich nun der 
D r e i f u f s ,  den die Münze zeigt. Es war ein uraltes 
Symbol des Orakel gebenden Gottes, das man auch, 
wie die dreisaitige Lyra, auf die drei Jahreszeiten des 
ältesten Calcnders bezog 255). Dem sey wie ihm wolle, 
der Tripus ist häufig in dieser Religion unter den sym
bolischen Gerathen, w ie auch die verschiedentlich da
mit verbundenen Attribute von Greif und dergl. zeigen 
(vergl. z. B. Musée Napoléon Tom. IV. pl. i3 sqq.). Die 
Diota neben dem Dreifufs auf unserer Münze kann auf 
blofse Trankopfer gellen , sie kann aber auch andere 
Beziehungen haben , z. B. auf Dionysus, der oft als Mit
besitzer des Delphischen Dreifufscs genannt wird, ln

255) Die Heiligkeit derjenigen Gefäfse, die man Dreifüfse 
nannte, und wovon seit Homer in allen Grie

chischen Schriftstellern Spuren Vorkommen, soll sich 
auch bei andern Nationen, namentlich bei den C h i n e 
s e n ,  von Alters her linden. Diese erweisen ihnen die 
höchste- Eiire und bezeichneten ein solches Gefaßt mit 
dem Namen Geni us ,  Geist. Daraus unter andern will 
Hage  r auf eine alte Verwandtschaft der Gr i echi schen 
und Chinesischen Religionen schliefsen; s. dessen Pau- 
theun Chinois (Paris 1809) chap. 12.

Endlich vergleiche man auch unsere Tafel XLL nebst 
der Erklärung p. 29, wo Apollo mit Hercules um den 
Dreifufs, welcher ihm von Letzterem geraubt worden, im 
Streite begriffen ist. Wir werden weiter unten noch ein
mal darauf zurilckkommeu.
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diesen Kreis gehört auch eine andere Münze 25Ä) i  die 
auf der einen Seile eine mit Helm , Bogen und Pfeil be
waffnete F igur, die in der einen Iland einen Baumast 
oder ein junges Bäumchen häl t ,  aut der andern eine 
Aehre mit einer Grille darauf darstellt. Die Münze ist, 
wie die Beischrift zeigt, von Metapontum in Grofsgrie- 
chenland. Diese Stadl hat nicht nur den Dionysos Dcn- 
drophorus auf ihrem Gelde (s. Dionysus p. 246.) , son
dern auch den Hermes, dem weder der Helm, noch die 
Aehre fremd ist 257). _  Aber es bann beinern Zweifel 
unterliegen, dafs wir liier einen A p o l l o  scheu, und 
7,war in recht altem Asiatischem Costume. Zuvörderst 
ist dieser Gott den Münzen von Metapontum nicht gänz
lich frem d, obwohl nicht sehr häufig (s. Kasche Lexie. 
rei num. III. pag. 619.). Sodann spricht Alles , Bogen, 
Pfeil und die Aehre auf der Kehrseite, ganz speciell da
für. Es ist ein Apollo alten Styls, w ie der Amycläische, 
der auch Helm und Bogen trug ,' ingleichen der gehar
nischte Apollo der Assyrer mit dem Blumcnsirauis in 
der Hand. Die Aehre auf der andern Seile deutet auf 
die grofse Fruchtbarkeit, wegen welcher das Gebiet, der 
Metapontincr hochberühmt war. Nach alter Silto halte 
sie daher eine goldene Saat (%(>vaovv Ötpoi) oder Aelircn 
als Danhopfcr dem Apollo nach Delphi geschieht (Stiaho 
A l. pag. 264 Almei.). Man sieht also hier die nahe Be
ziehung der Aehre auf den gegenüber stehenden Gott. 
Statt der Grille liommen auf der Metapontinischcn Aehre 
zuweilen Bienen (vcrgl. oben pag. i83.), auch Fliegen 
vor. Die G r i l l e  bann bald als ein Bild der Miltagshitze 
betrachtet werden (Nicandri Theriac. 38o.) , bald eine

256) S. unsere Tub. Df. nr. 9. Diese Silbermlinze ist in der 
Sammlung des Herrn Geheimtraths von Gerning zu Frank
furt am Main.

257) s. VVinckelmanns Gesell, der K. I. p. 184. und Allegorie
p. 490 neueste Dresd. Ausg.
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.Anspielung auf Mysterien enthalten (s. 1. Th. pag. d g . ) ,  

W,)ZU «lerMiuelbogiiff vielleicht in der ätherischen Leich
tigkeit dieses Insekts und in einigen lieblichen Vorstel
lungen liegt, die Anacreon in dem bekannten Liede (/)3. 
i(> d .) berührt. Hier möchte ich am liebsten an die 
melle des 1 lutarchus Sympos. 4 111. p. 7 2 7 . C. denken, 
der die Cicaden 2aS) heilig und musikalisch nennt , ganz 
einstimmig mit Anacreon. Der dem G o t t  d e r  Mu s i k  
geweiheten Garbe oder Aehre konnte am schicklichsten 
dieses Musik und Gesang liebende Geschöpf beigefügt 
werden.

§■ 24.
H e r c u l e s .

H e r c u l e s ,  der Unüberwindliche, ist mit dem un
besiegten Sol - Milhras mannigfaltig verwandt. Einer wie 
der Andere heilst Ochsenräuber. M ithras-Perses -:‘J) 
wie der Perseide H e r a k l e s  verknüpfen die Asiatische 
Belidenreihe mit der Aegyptisclien. Nur beim Letzteren 
ist Alles dies cnlschiedener, und beruht auf der Aucto- 
t iliit der ältesten Griechischen Genealogen. E r stammt 
vom Vater und Mutter ans Aegypten h e r, und als Nach
komme des Perseus ist er ein Belide. Dies bezeugte 
die Stammtafel von diesem Sohne des Amplijtryon und 
der Alcmena. Doch Arnphytrions Gestalt hatte dem Hü-

¡SS) Ci caden sind die poetischen r i r r i y  s ;, die u v. r. i h t ̂  
sind die l oc us t a e .  IJeher den Gesang der Erstem s. 
Jliad. III. 15t. Pausan. Eliac. 11. 6. §.2. Bios die Männ
chen singen, Aristotel. Hist. Anim. V. 30. Plin. H. N. 
Xi. 26. (al. XL 32.}. Die natürlichen Eigenschaften die
ses Insekts lührlen auf verschiedene symbolische Vor
stellungen. Ueber erstem s. Leske’s Nalurgesch. I. p. 438
und Gotting. AJagaz. der Wissensch. IV. 1. pag. 135. __
Auch vergl. man die schöne Dichtung in Plato’s Phadrus 
P* 258. e. seqtj. p. 293 Ileindf.

259) ¡5. oben Cap. HI. §. 13. p. 769 IT. besonders p. 787.
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nig der Götter und Menschen nur zur Hülle gedient, 
als er den Herahles zeugte, der dadurch unmittelbar 
an die Reihe der grofsen Götter angeiügt \vard. Sn wies 
auch der Hellenische Mythus noch ferner und naher auf 
dessen göttliche Abhunft hin. Im Uebrigcn jedoch wio 
unähnlich war der Griechiscbe Herahles dem Aegypti- 
sclici* ! Was die vaterländischen llerahleen von dem 
Göttersohne sangen, wufstc Herodotus wohl. War doch 
sein eigener Oheim I’anyasis als Dichter einer solchen 
berühmt geworden, neben Pisander und vielen An
dern m ). Alle diese hatten den Ahnherrn Hellenischer 
Heldengeschlechter, zum Ruhme des Vaterlandes, acht 
Hellenisch verherrlicht. Das war des Dichters Sache.

Herodotus , der Geschichtforsclver, voll von diesem 
Lohe 8 es vaterländischen Helden, kommt nach Aegypten, 
und hier wie in Tyrus und auf Thasus findet er einen 
ganz anderen lleraldes. Rein Versuch will gelingen, 
Wodurch er den Griechenmythus mit Aegyptischcr Religion 
zu vereinigen sich bemüht. l>a thut denn der unbefan
gene, treue Forscher, mit einer Vorbitte an die Gunst 
der vaterländischen Gottheiten den wohlgeprüften Aus
spruch , übereinstimmend mit seinem ganzen Systeme : 
nicht in Hellas, sondern in Aegypten sey der Name He
rakles ursprünglich einheimisch; wie in fe iern , so auch 
hier ermangele der Griechische Mythus gehöriger Bc-

260) Ueber die Herakleen und ihre Verfasser s. Pabricii 15. 
Gr. 1. (), ,5yo cd. Harles, besonders Heyne ad Apollo- 
dorum p. 112. Fi2 seejq. und lixcursus II. ad Virgil. Ae- 
n?id. I. und Bibliothek der alten Lit. und K. II. p. 75 1F. 
Die Stelle des Herodotus steht II. 43 ft’. Die Bücher des 
Plutarchus fiI•-&x 1 y; (deren er selbst im Leben des
Theseus cap. 28. p. 72. Leopold, gedenkt, vgl. Plutarclij 
Fragmm. X. p. 867 Wytt.) sind verloren. Das Wenige 
von Ueberbleibsetn davon werden wir gelegentlich be- 
nutzen.

ä



gründung , und diejenigen Hellenen tliäten am besten, 
die dem Herakles einmal als Heros Todtenopfcr bräch
ten , zugleich aber auch, als dem Olympischen, die Ehre 
eines Gottes erwiesen. Hiernach hahen also die Grie
chen vermuthlich eine alte Gottheit des Orients mensch
lich aufgefafst,, und in  i h r e m G e i s t e  zu einem Ideal 
siegreicher Heldenkrai’t ausgebildet 2fA) .  W i e dies ge
schehen können, wollen wir jezt mit Wenigem unter
suchen.

Ees Herakles Ahnherr, Perseus, genofs zu Chem- 
mis in Oberägypten besondere Ehre. Erhalte seinen 
lernpel und seine Bildsäule dort,  und man feierte ihm 
gymnische Spiele. Auch Verherrlichte er die Vaterstadt 
seiner \  orältern durch jeweiliges Erscheinen im dortigen 
Tempel. Alsdann fand man seinen zwei Ellen grofsen 
Schuh, ein sicheres Zeichen eines fruchtbaren Jahres. 
Diese Epiphanie erwiederten die dankbaren Chemmiler 
durch die Feier jener Spiele (llerodot. II. qi. s. Sym
bolik I. Th. p, f. vcrgl. 74J. 471 •)• Des '"'aren also 
Festspiele zur Erinnerung an p e r i o d i s c h  wiederlteh- 
rcnden Jahr  es fee gen.  Zu Ol y mp i a  in Griechen
land nannte man unter den Stiftern der grofsen cycli
schen Spiele vorzüglich den P e r  s e i  den H e r a k l e s  
(vcrgl. Th. I. pag. 3 3 6 .). Von diesem Letzteren wufsten 
die Priester in der Aegyptischen T h e b e  mehr zu er
zählen. Einst hatte er den Zeus A m a n  (’A«ot>r) sehen 
wollen. Dieser weigerte cs. Herakles kielt mit Bitten
an. Da schlachtete Amun einen Widder, setzte dessen

2ßt) Diese Vermischung orientalischer Allegorien von einem 
Sonnengotte mit den Sagen von einem Griechischen Stamm- 
lielden Herakles erkennt auch PayneKnight (syrnbol. Lang. 
§. 130. p. 10t.) an, und macht Bemerkungen in Betreff 
der Homerischen Vorstellungen dieses Menschen He
rakles.
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Kopf auf 2ß)., ümliullte sich mit dem Fell und zeigte 
sich so dem sehnsuchtsvollen Herahles. Seitdem opiern 
die Thebäer lieine Widder , nur Einen schlachten sie 
jährlich am Ammonsfeste , behängen das Bild des Gottes 
mit der Haut, und führen des Herahles Bild zu diesem 
Schauspiel hinzu (Hcrodot. II. 42. und I. I'h. pag. oöe.). 
Nach dem Obigen (I. p. 607. 5 a6 .) bedarf cs heiner wei
teren Ausführung, dafs wir hier die Beschreibung eines 
Thebäischen Frühlingsfestes lesen. Amun oder Amrnun, 
Ammon, d er  W i d d e r ,  eröffnete dasAegyptische Jahr, 
und war das Zeichen des an b r e c h e n d e n  Frühlings. 
Sem - Herahles war die volle Frühlingssonne, die volle 
G o t t e s h r a f t ,  wie sein Aegyptisclier Name liiefs. Der 
Widder war mithin das Beiden gemeinschaftliche Zei
chen. Diese Verbindung stellten die Aegyptischen Thier- 
h reise symbolisch dar , wie jezt noch die B e m b i n i s c h e  
I s i s t a f  e 1 bezeugt. Ihre Bilderreihe wird mit dem hei
ligen Widder eröffnet. Neben ihm stellt ein Jüngling, 
in der einen Hand eine Lanze, in der andern einen Vo
gel haltend oder vielmehr dem Widder darreichend. 
Das ist Herahles, der vor dem Zeus-Ammon erscheint, 
und den Widdergott anbücht. Der Vogel in seinerHand 
ist Phönix , jenes Symbol der grofsen Periode, an deren 
Wiederhehr jedes neue Jahr erinnert; also sehr natür
lich ist dem Sem oder Früblingsgott der Phönix in die 
Hand gegeben ( J a b i o n s h i  Interpret, tabulae Isiacae. 
Opuscc. II. p. 2 3 7  serpj. s. I. Th. p. 440.). Ueber diese 
Hieroglyphen gab jener Priestermythus der Thebäer 
Aufschlufs, oder vielmehr er war nur eine andere Art 
Von Ausdruch dafür.

ln der Reihe der Evolutionen Aegyptisclier Gott
heiten gehörte S e m - H e r a k l e s  in die z w e i t e  Ord-

262) Hierzu die Stosehiscbe Gemme, worauf Zeus mit dem 
Widderkopf, den Blitz in der Hand; auf der Tab. V. nr. 2.
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nnng der z w ö l f e  (s. I. p. aq3 . 3 6 o.). Die liistorisiren* 
den I hehäer setzten ihn nicht weniger als 17000 Jahre 
vor ihren König Amasis (Herodot. II. 4 3 .), während je
ner Hellenische, nach unserer Rechnung, wenigstens 
5 oo Jahre nach der Ankunft des Erzvaters Jacob in Ae
gypten fallt. In der Eünigsreihc gehört jener gleichfalls 
in die zweite Classe, unter die Halbgötter, welche über 
Aegypten herrschten, und nimmt im Ganzen die drei
zehnte Stelle ein (Syncellus pag. 41. b.). Diemensch
lichen Könige erhielten durch Namen sein Andenken, 
und jener Semphucrates, wie schon mehrmals bemerkt, 
unter den Königen des Eratoslhenes , erinnert an ihn, 
den Frühlingsgott im Widderzeichen. So war der An- 
lafs , den Herakles h i s t o r i s c h  zu nehmen, schon in 

gegeben. Aber auch die Ausbildung des Her- 
culesideals gehört im Wesentlichen Aegypten und dein 
übrigen Orient an. Wir haben schon oben (Th. I. pag. 
ege. 517 if.) gesehen, wie in diesen Götterevolutionen 
die emanirte Potenz immer zu ihrer Quelle zurückstrebt, 
und das woraus sie entsprungen in sich selber darzu
stellen sucht, und wie insbesondere Sem - Herakles hier 
durchaus, wie Osiris, als eine Ausgiefsung höherer Göt
ter erscheint (I. Th. pag. 3 6 i.). Phthas, Ainun, Sem, 
Osiris, Horus verhalten sich in dieser Reihe ohngefa'hr 
so zu einander. Amun strebt und fällt in den Phthas, 
als das erste Lebensfeuer, zurück. Amun der g l ä n 
z e n d e  (das ist sein Name) stellt in sich den Phthas dar. 
So auch die secundären Potenzen. Osiris, von Thebä 
ausgegangen, aus der grofsen Kneph- und Ammonsstadt, 
ist Kneph und Ammon im Abbilde. Er ist der gute, der 
starke Gott,  wie beide. Dem grofsen Vater strebt der 
würdige Sohn nach. Horus kennt kein anderes Vorbild 
als den Vater. Sein Rächer zu seyu, und ihm ein Tod- 
tenopfer durch Typhons Fall in den Amenthes hinab zu 
senden, ist sein einziger Gedanke. Darum kennt er



auch gegen diesen Leine Barmbcrziglieit, und ermordet 
im Ilachgefülil selbst die gegen den Feind zu weichher
zige Mutter Isis. Darum tritt nun der höhere Gott da
zwischen , nimmt dem Muttermörder Fleisch und Fett, 
was von der Mutter kommt, und Iahst ihm Blut und 
Mark, was vom Vater ist. Das war der Inhalt des itpö?

auC den Plutarchus (de Isid. p. 3 3 8 . D.) anspielt, 
und den uns ein Fragment aus dessen Werken vollstän
diger aufbehalten hat ■*>•*). Gerade so verzehrte dort auf 
dem Oeta die Feuerllamme am Herakles nur das, was 
er Sterbliches von der Mutter an sich hatte. Das Himm
lische , was des Vaters war, ging mit zum Olymp hin
auf *>*). — S o n n e n i n c a r u a t i o n e n , d ie  s i c h  am 
F, n d e in i hr e  Q u e l l e  w i e d e r  a u f 1 ö s e n. So steht 
nun auch iin Symbol und Mythus von Thebä jener Sem 
dem Amun flehend gegenüber. Er will des Vaters strah
lendes Antlitz sehen. Ursprünglich freilich eine astro
nomische Hieroglyphe : der junge Frühlingsgott blickt 
zum älteren Vater zurück; aber eine Hieroglyphe, in 
welcher der Keim der Grundideen des Griechischen He-

263) Fragmentum Plutarchi, London 1773. ex Museo Britann. 
ed. Th. Tyrwhitt, und jezt in Wyttenbachs Sammlung der 
Oper. Morall. Vol. X. p. 702.

261) Theocrit. XXIV. 81. Lucian. Hermotim. §. 7. p. 10. 
Tom. IV. ßip. — „Aehnliclie Bedeutung hat Otnides Tod. 
Die Drachen frafsen nur sein Fleisch, der goldne Har
nisch, den er vom Zwergenkönig Elberich erhalten, 
schützte ihn vor gänzlicher Vernichtung. Hieinif sind 
Thors Widder zu vergleichen, die er und seine Gäste 
afsen, die Beine aber sorgfältig aufhoben, weil die Böcke 
des andern Tags wieder lebendig wurden. Dieses theil- 
weise Zerstörtwerden und Wiederleben findet sich auch 
in der Volkssage, s. G r i mm teutsclie Sagen I. S. 79, 
welche sogar mit dem Leichnam des Osiris zusammen- 
hängt.“ Z u sa tz  von M  one.
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raliles liegt. Eben so gellt auch Perseus vor ihm des 
Vaters Zeus Bahn. Nach Libyen und Aegypten führet 
sein W eg, in das alte Land des Belus, und der Fufstritt 
seiner Sandalen liinterläfst, wenn er erscheint, Segen 
und Fruchtbarkeit. Sem-Herahlcs ist ein neuer Perseus. 
Darum ist auch sein Fufstapfe, im Felsen bei den Scy- 
then eingedrückt, gerade so grofs, wie der Schuh des 
Perseus zu Chemmis (Hcrodot. IV. 82. und oben I. Th. 
pag. 329 f. 471.). Auch Herakles Sohn, Sardus , giebt 
noch der Fufstapfeninsel Sardo oder Sardinien den Na
men (Pausan. Phoc. 17. §.2.). In Elis aber sollte Hercu
les selbst das Olympische Stadium nach dem Maafse sei
nes Fufstapfens bestimmt haben. Sein Fufs sollte in 
geradem Verhältnifs gri>fser als der gewöhnliche Manns- 

,1'ufs seyn , wie das Olympische Stadium greiser war als 
die übrigen Stadien Griechischer Städte (Plutareli. ap. 
Gell. N. A. I. 1. und in den Fragmin. X. p. 867 sq. Wyt- 
tenb.). Zu Olympia hatte Hercules auch mit Juppiter 
gerungen, und sich dadurch den Namen Palamon ge
wonnen (s. oben I. pag. 3 3 o f.). Nach dem angeführten 
Aegyptischen Mythus treibt den Herakles eine aufstre
bende Sehnsucht zum Anblicke des gröfscren Vaters 
Bel-Ammon hin; in seiner G o t t e s  kr a l t  strahlt dessen 
Wesen ab, und darum heifst er bedeutsam des Ze u s  
Auge .  Ja er tauchte sich so ganz ein in dessen Gott
heit, ward so ganz von ihr eingenommen und verschlun
gen, dafs er zum ewigen anfangslosen Wesen selbst 
ward (Macrob. Saturn. I. 20.). Wir werden im Verfolg 
sehen , dafs eine der Orpliischen Schulen in diesem Sinne 
den Herakles in ihrer Ilosmogonie aufgefafst hatte.

Aber zunächst und allgemeiner dachte Aegypten in 
seinem Sem die Kr a f t  G o t t e s ,  sichtbar zuvörderst in 
neu erstiegener Früniingsbahn , nach Ueberwindung des 
winterlichen Dunkels (vergl. I. p. 3 6 i. 279.). Darum 
ist er einerseits dem schweigenden, lahmen liarpocrates
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hoch üugesellt, dem Gotte des scheidenden Winters} 
anders aber freudig sehnend zugewandt dem neu erglän
zenden Lichte des strahlenden Amun, selbst erglänzend 
in herrlicher Sonnenkraft. Mit dem gewonnenen Gipfel 
der Frühlingsgleichc ist das ganze Jahr wieder gewonnen. 
Daher ist Sem-Herakles die Sonne d u r c h  und d u r c h  
(Macrob. 1. h). Darum fährt' er herum mit dem Sonnen
schiffe (Plutarch. de lsid. p. 867. p. 5 o6 Wyttenb.). Da
her ist er der Heldenläufer durch alle Zeichen, der 
grofse, mächtige Kämpfer mit allen Thieren des ganzen 
Kreises. Es ist die stets r i n g e n d e  und endlich im 
m er  s i e g e n d e ,  u n s t e r b l i c h e  Kr a f t  265). Darum 
hat er auch den Phönix, dasünterpfand des ewigen Siege9 
und des wiederkehrenden grofsen Jahres.

So herrlich ist das Ziel. Aber ehe Herakles im 
Flammentode , dem Phönix gleich , zum ewigen \  ater 
aufsteigt, ehe die Gottcskralt zur Gottheit selbst sich 
verkläret durch und durch, i n n e r h a l b  der Helden- 
bahn des grofsen Kriegskampfes giebt es Vieles zu be
stehen ; da ist Berg und Thal, und wir sehen ihn steigen 
und sinken Auch davon wufste das Ammonsland,
Thebais und Libyen , viel zu berichten , woraus hernach 
die Griechen , mit Hinzuthun bedeutender Stammsagen,

265) Ich werde weiter unten noch eine merkwürdige Stelle 
aus Proclus zu Plato’s Gorgias beibringen. Hier sey nur 
bemerkt, dafs die Stoiker dem Hercules vorzugsweise die 
starktreffende, schlagende und theilende Kraft (ro r't^Yn-  
KOV jifiti iian.ertv.0M) beilegten (Plutarch. de lsid. p.505 VVytt.), 
womit allerdings die ursprüngliche Anschauung des Alles 
durchdringenden und alle Zeichen des Sonnenjahres be
stimmenden Sem - Herakles übereinstimmt. Darum be
stimmt er auch mit seinen F u fs t a p t e n die Bahn der 
Olympischen So l s t i t i a l s p i e l e  (s. vorher).

866) Wir erinnern nur an die Mythen voll Antäus und Busi
ris, wovon oben ( F, Cap. III. §. i> ff-).

II. 14

ä
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ihr nationcHes Heraklesideal sinnlich anschaulich und mit 
schöner Haltung poetisch herausgebildet haben i

Im Frühjahr erblickte Sem den Vater Amun,  und 
begann damit den Heldenkampf (I. pag. 279.). Zu der
selben Zeit feierte Aegypten auch ein Erntefest. Die 
Jungfrau mit den Aeliren ist in alt- Aegyptischen Sphä
ren das Bild davon. Der Sonnenkraft d. i. dem Herakles 
ward das best geleiert, dann stellte man den Calathus 
mit Achren auf. So auf der Bembinischen Tafel (vergl. 
Jabionski de terra Gosen p. 221.).

Der Fortgang durch den 1 hierkreis bringt den Sem- 
Herakles in manche Gefahr, wovon die physischen My
then Nachricht geben. Im Lichte dieser letzteren ge
sehen erscheinen , wie bereits ohen (I. pag. 361 f.) be* 
merkt wurde , Hercules und Osiris einander ähnlich. 
Dahin gehört der Zug durch Libyens W üsten. W ie sein 
Ahnherr Perseus bekämpft er Libyens wildes Geschlecht. 
In diesem Hample gingen ihm einst die Pfeile aus. Er 
sinkt aul die Hniee nieder, betet zu dem Vater Ammon, 
der sodann Steine regnen läfst, die der knieende Hera
kles gegen seine Feinde als Waffen braucht (Scholiast. 
ad A ati Phaenom. p. 14 ed. Oxon.). W ieder eine my
thische Erklärung einer astronomischen Hieroglyphe, 
deren natürlicher Sinn vor Augen liegt. Die gegen die 
südlichen Zeichen hinabsinkende und ailmählig abneh
mende Sonne war durch das Bild des knieenden Sem 
( H e r c u l e s  i n g e n i c u l u s ) ,  der seine Pfeile ver
schossen, vorgestellt worden 267). Nach einer andern 
Sage erschien in einer andern Noth derselbe W idder dem 
vorn Durst gequälten Herakles liülfreich. E r stieg aus 
dem Sande hervor und scharrte ihm mit dem Fufse eine

267) 8. die astronomische Tafel XXXV. in dem beigefügten 
Bildsrliefte : der s i ch  n e i ge nde  He r c u l e s .
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Wassci-quelle auf (Stattus in Theboid. III. 4p?h. ibirj. In- 
tcrprr.). Einen noch sonderbareren Mythus von des 
Hercules Tode, -welchen Eudoxus erzählt, haben wir 
schon oben 1. Th. p. 36i ff. angeführt.

Dieser Sem - Herahlcs der Acgyptier, der sich von 
Aegypten aus in die Nachbarländer verbreitete (s. Th. I. 
Buch II. Cap. I. §. io.) , fuhrt uns zum Herakles der 
Phunicier hinüber. Das war der alte M e l k a r t h  von 
T y r u s ,  den die Phonicische Kosmogonie von Dema- 
roon , dem Halbbruder des Kronus, erzeugen läfst (s. 
oben II. p. 2 i. nebst Munter die Relig. der Carthager 
pag. 42 ff’. 26S). Dieser Melkarth war der Stadtgott und 
Schirmvogt der grofsen T yrus, der mit dem Wachs- 
tliumc derselben bald ein allgemeiner Bundesgott der 
Phönicischcn Eidgenossen ward , und dessen Dienst der 
Tyrische Seefahrer bis in die ferne Westwelt verpflanzte, 
wo ini Angesichte des grofse» O cean, zu Gades, in 
seinem Tempel das ewige Licht brannte , eben so , wie 
zu Olympia auf dem Altäre seines grofsen Vaters. Es 
ist. bereits von Andern bem erkt, dafs der Mythus des 
Herakles von diesen Seefahrten der weit segelnden Phö- 
nicier manchen Zug abgeborgt > oder doch damit colo- 
l’irt hat (vergl. Heeren’# Ideen über die Politik 0. s. w.
I. 2. p. 5o — 53.). Nach Bocbart's Erklärung bezeichn 
nete sein Name JWXKccpSo? im Phönicischcn selbst einen 
S t a d t  lvönig.  Seiden hingegen fafst den Namen allge-

268) In der Archaeologia or Miscellaneous Tracts felat. to 
Antiquity, London 17i'6. Volum. 111. p. 31.5 sqq. (Obser- 
vations 011 the Cambridge Altars) ist ein Altar abgebildet 
mit folgender Inschrift: 'HpanAsT Tuf<o> AioStiija 'Ar.^i^ea. 
Dieselbe Insclirift, sehe ich so eben, hat auch Welcher 
in einem ISO zu Bonn erschienenen Programm mit^e- 
theilt, wo jedoch gedruckt ist,
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meiner urtd erldart ihn:  den s t a r k e n  K ö n i g  (de D. 
Syr. I. 6 vcrgl. Bochart Geogr. s. II. 2. 2. ) ;  welches 
letztere freilich mit der Bedeutung des Aegyptischen 
Sem mehr zusammenstimmt. Der Name M a l i k a ,  den 
der Gott bei den Bewohnern von Amathus führte , be
zeichnet auch den K ö n i g  (s. Hesych. in Md/Uxa und 
daselbst die Ausleger).

Auch Herodotus (II. 44.) entdeckte zwischen beiden 
die grüfseste Aehnlichheit. Die Priester versicherten 
ihn,  der lem pel ihres Melkarth sey mit ihrer Stadt zu
gleich vor s3oo Jahren gebaut. Das war 2760 Jahre 
Vor Christi Geburt (Volney Supplem. ii l’Herodot. de 
Larchcr I. tab. 2.), Auch einen Thasischen Herakles 
verehrten die Tyrier; und die Phönicier hatten auf der 
Insel Thasus 166 Jahre vor der Geburt des Griechischen 
Amphitryoniden, d. i. i55o Jahre vor Chr. Geb. (Hero- 
dot. a. a. O. und daselbst Lärcher) dem grofsen Melkarth 
einen Tempel gestiftet. Der Griechische, so viel jün
gere Herakles (nach unserer Aere i 304 vor Chr. Geb.), 
und in Vielem so ganz anders als der von Thebä , Tyrus 
und Ihasus, forderte also in Hellas, das war das Re
sultat von Herodot’s Forschung, einen doppelten Dienst: 
menschlichen dem Heros, Götterdienst dem Olympischen 
G ott, so wie er ursprünglich auch in seinem Vaterlande 
Aegypten verrichtet ward ■iW).

269) In Griechenland scheinen die Phönicier, und vermutblich 
auch die Cartbager, kein Bedenken gefunden zu haben, 
den 1 h e b a n i c h e n  H e r a k l e s  als ihren Nationalgott 
zu verehren. Wir haben davon den Beweis in einer zu 
Theben gefundenen Inschrift bei Wheler Voyage I. p. 
tH, in welcher die Gilde der Tyrischen Kaufleiite und 
Schiffer dem Patron für seine ihr erzeigten Wohlthaten 
I.ob und jährlich eine goldene Krone bei dem Opfer, das 
dem Meergott gebracht ward, zuerkennt, auch beschliefst,



Der Tyrische Melecb - Heraltles war ganz wie der 
Theba'ische Bel - Herakles gedacht. S t a d t h ö n i g  oder 
K ö n i gs  k r af't , wie man erklären will, war auch hier 
I n c a r n a t i o n  d e r  S o n n e .  Auch hier war er die 
s t e i g e n d e  F r ü h l i n g s s o n p e ,  die warnten Regen 
sendet und die Saaten hervorlockt, Daher auch hier 
Frntegott, Tischgott und Freudengeber (Nonni Dionys. 
XL. 4 1D. 2"°). Aber auch die gehemmte und gebrochene

sein Bild im Tempel des Herakles aufzustellen. Z u sa tz  
von M  ii n t  t r .

270) Hercules, als gemeinschaftlicher Schutzgott von Tyrus 
und seinen Colonien, deren Macht ja hauptsächlich auf dem 
Handel beruhte, ward dadurch auch zum l i a n d e l s -  
go t t ,  worauf der Griechische Name'II f «•/. A ij; ,  abgelei« 
tet aus dem [Lbrüischen ipinn c i r c u i t o r ,  m e r c a t o r ,  
deuten könnte. So Münler (Rel. der Carthager p. 41. ) , 
wogegen sich jedoch bemerken litfse, dafs unter io™ 
auch der La u t e r  d u r c h  die S o n n e n h a h n  ver
standen werden könne, so wie auch Andere Vpitn «Is 
den Sonnengott u ir&f iwv deuten (vergl. Th. I. pag. 335, 
Not. 79.). Sickler (Kadmus p. CXHI.) erklärt den He
rakles aus dem Semitischen für: die wa n d e r n d e  He l 
d e n -  oder G o 11 e s - K r a f t : vergl. jedoch auch die 
üusätze p. CXXVIII,  wo er noch andere Etymologien 
versucht. Bellermann schreibt Ar c h l e s  (I. 23. III. 5. 
JV. 12.). He r cul e s ,  als Handelsgott, würde dann iden
t i sch s e yn  mi t  He r me s  o d e r  M e r c u r ,  und so 
sehen wir ihn auch , wie den alten Hermes der Griechen, 
auf Phönicischen Münzen abgebildet, mit einem starken 
Bart, Stab ( caduceus ) und andern'Symbolen und Attri
buten des Hermes. S. Bellermann Bemerkk. über Phö- 
niz. Münzen etc. I. Stück p. 25. Da dieser Mercur bei 
den Puniern Sumes  geheifsen haben soll, so wäre dies 
derselbe Name mit dem Aegyptischen Som (s. Münter 
a. a. O. p. 56. Note 66.). In eine ähnliche Verbindung 
scheinen auch die Römer den Hercules mit Mercur ge
bracht zu haben, insofern nämlich die auf einmal reich



Sonnt'iiliraft hatte Phönicien in bedeutsamen Symbolen 
versinnlicht, wovon wir ein recht sprechendes ausheben

Gewordenen dem Hercules, als TrAourocSoTg;, eben so, wi8 
dem Mercur, Opfer brachten. Dafs die Römer den Her
cules, eben, so wie die Tyric-.r, als Freuden - und Gliicks- 
geber nahmen, zeigen viele Stellen der Alten, worin des 
Opfers, pplluctuin genannt, Erwähnung geschieht. Es 
pflegten nämlich die Römer von dem gewonnenen Reich
thum den zehnten Theil dem Hercules zu opfern; so wie 
(nach Eiodor. Sic. 3s,X. l4.) die Garlhager dem 'Lyri
schen Hercules alljährig den zehnten Theil der Staatsein
künfte zu schicken pflegten. Die Stellen der Römischen 
Schriftsteller, welche hiervon sprechen, giebt Heindorf 
zu florale ns Satir. II. 6. 12 p. 382. Vielleicht muls aber 
in Betreff der Römer auch daran gedacht werden, dafs 
im System der Salier und i'ontiflces Hercules ein und 
derselbe Gott mit Mars war, nach V arro’s Zcugnifs beim 
Macrohius Snturn.il. Hl. 12. p. 33 Bip. — Dafs der Car- 
thagische Hercules auch zugleich Kr i e g s g o t t  war, 
könnte man aus einer Stelle des Bischofs von Chartres, 
Joh. v. Salisbury (gestorben 1182 p. Chr.) schliefsen, 
welche die ¡Nachricht enthält, dafs die nach der Schlacht 
bei Cannä aufgelesenen goldenen Ringe in zwei Scheffeln 
nach Carthago geschickt und doit zu einem Schilde als 
Siegt'sgescheuk für den Mar s ,  den Schutzgot t  L i 
byens ,  verwendet wurden; s. Rolycratic. III. p. I7y cd. 
Jo. Maire, Lugdun. 1639. S. Freilich erwähnt weder 
Livius ( XXifl. 12), noch Fünius (11. N. XXXIH. 1), 
noch irgend ein anderer uns bekannter älterer Geschicht
schreiber dieses Umstandes, und so würde das Ganze 
sehr zweifelhaft und ungewils seyn , wenn wir nicht Wüls
ten , dafs jener gelehrte Bischof noch manche alte Werke 
gekannt, die jetzt verloren gegangen sind, wie z. B. die 
Bücher des Cicero de re publica ( Varro’s Satira Menip- 
pea , auch den Fronlo, den kürzlich Maja entdeckt hat; 
s. Foiycrat. Vfll, p. 573. C(R. Heeren Gescb. des Studiums 
der classischen Literatur 1. p. £03. 33ie.se letztere Be
merkung verdanke ich der gütigen Mitthejlung meines 
InVuiifks , des Herrn Bischofs Munter,



wollen. Dafs die Alten ihre Götterbilder in Zeiten ge
meiner Notli fesselten , damit sie nicht weichen sollten, 
habe ich oben (I, p. 178 1.) aus Beispielen gezeigt. Die 
Tyrier fesselten auch ihren Melltarth, aber nicht zur 
Zeit der Noth , sondern sie hielten ihn fast immer ge
fesselt. Dafs dieses Götterbild dem Aegyplischen ganz 
ähnlich war, ergiebt sich aus dem Bisherigen; auch sagt 
cs Pausanias (Achaic. cap. 5.) ausdrücklich. Dieser He
rakles batte also so wenig den Gebrauch seiner Füfse, 
als sein Vater Zeus-Am m on, ehe sie diesem letzteren 
Isis löste. Es waren ihm, berichtet Eudoxus 2?') , die 
Füfse zusammengewachsen , darum hielt er sich vor 
b'chaain verborgen, bis Isis sie trennte und ihn gehen 
lehrte. Das war der unsichtbare Amun,  der nicht erschei
nen will , und sich dem Sem endlich als W iddergott zeigt. 
Es war Amun der hinkende : Ammon - Harpocrates. 
Audi vor Dionysus Geburt kennt die Griechische Fabel 
einen lahmen Zeus 2?“). W ie dieser Zeus zu Thebä , so 
nahm auch der Thebaische Herakles an dem Fehl des 
hinkenden W intergottes Tlieil. Darum liiefa er den 
Aegypliern auch in dieser Beziehung Sempliucrates, 
d. i. H ercules-H arpocrates (vergl. I. p. 277. 279)- Das 
war also auch der last immer gefesselte Melkarth von 
Tvrus. Gerade so fesselten die Italischen Völker jedes 
Jahr bis in den zehnten Monat ihren S a t u r n  us. Yer- 
rius Flaccus gestand offenherzig, er wisse den Grund 
dieser sonderbaren Sitte nicht. Apollodorus hatte in 
seiner Schrift von den Gottheiten folgende Erklärung
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271) bei Plularch. de Isid. p. 5 ¡0 YVytt. Die pliilosopliisclie 
Auslegung, wonach der in sich verschlossene göitlicbe 
Geist zu verstehen wijre, der durch Bewegung (viro v.ivijtecu; ) 
sich schöpferisch offenbare, mag auf einem andern Stand
punkte auch ihre Wahrheit behaupten.

272) Noyui Dionys. IX. 2t.



gegeben : Saturnus ist mit wollenen Fufsbinden zehn 
Monate gebunden, weil das Embryo mit weichen Banden 
der Natur bis zum zehnten Monat hin im Mutterschoofse 
gefesselt liegt (Macrob. Saturn. I. 8. vergl. Apollodori 
Fragmm, p. 4o3.). Dafs diese Deutung g a n z  richtig ist, 
hann bezweifelt werden. Aus dein richtigen Standpunhte 
alter Jahreshicroglyphih ist sie gcwifs aufgcfafst. Man 
fesselte den Saturnus, man lüsete ihn an seinem Feste 
im December. So lösctc und fesselte man mehrere grofso 
Jahresgötter aus naiver alter Gewohnheit, die zur Yer- 
sinnlichung von Begriffen immer die nächsten Wege 
V’ählt. Natürlich konnte die symbolische Sitte des Fes- 
«selns und Eösens, sobald man einmal g e h e m m t e n  
o d e r  g e f ö r d e r t e n  S o n n e n l a u f ,  g e s c h w ä c h t e  
p d e r  g e s t ä r k t e  K r a f t ,  damit bezeichnet hatte,  in 
verschiedenen Religionen etwas verschieden gefafst wer* 
den. Immer blieb dieselbe Grundidee. Noch sind Spu
ren in Bildwerken von dieser sonderbaren Symbolik auf* 
behalten. Freilich hat man auf diesen alten Sinn dabei 
selten geachtet. Die Gemmen verdienen hier Aufmerk
samkeit, die,  so wie die Münzen,  der allen naiven Art 
getreuer bleiben, als andere Ruustdcnkmale. Als Bei
spiel verweise ich auf das Bild im Musee Napoleon (Nr, 
56. Supplcm. B.), Die Figur auf dieser Gemme ist sicht
bar an den Füfsen gefesselt, und das beigefügte Sonqen- 
attribut lnfst über den Sinn keinen Zweifel übrig. Nach
her ersannen die Griechen Ausdeutungen nach ihrer 
W eise. Man iessolte Statuen, sagten sie, denen die 
Kunst Lehen und Bewegung gegeben hatte (vergl. über 
diese G r i e c h i s c h e  W endung die Beweisstellen in 
J a c o b s  gehaltvoller Bede über den Reichthum der 
Griechen an plastischen Kunstwerken p. j7.). Nach dem 
Bisherigen erkenne ich auch hierin nur Umdeutung mor* 
genländischer Gebräuche, die die Griechen nicht ver
standen, oder nicht verstehen w ollten, um ihrem Scharf*

2 1 6
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sinn die Ehre zu bereiten, etwas Neues erdacht zu ha
ben. Eine Bemerkung,- die sich dem aufmerksamen 
Beobachter besonders im Kreise der Herahleen auf
dringt

§. a5.

F o r t s e t z u n g.

Ohne Zweifel lösten die Tyrier ihren gefesselten 
Melkarth an gewissen Jahresfesten' eben so wohl, wie 
die Aegyptier ihren Aniuu lösten , und das Bild ihres 
Sem seinem Bilde gegenüber stellten. Beste alter Reli
gionen von Aegypten her. Keinen andern Ursprung 
halte auch jene Dösung des Italischen Saturnus zur Zeit 
der Sonnenwende, Der befreite grofse Jahresgott lösete 
an seinen Saturnalien auch die Sklaven, die sich während 
dieser Gedächtnifstage allgemeiner Wohlthaten auch 
des wohlthätigen Gefühls der Freiheit erfreueten. Einen 
Sprechenden Gebrauch ganz ähnlicher Art, wie die allen 
Saturnalien waren, führt Eustathius 2M) (zu Odyss. XX, 
jo5 . pag, 6  scjq. cd. Basil.) von einer Cr c t e n s i «  
s e h e n  St adt  an. Nämlich zu C y d o n i a auf Greta wa
ren gewisse herkömmliche Feste, an welchen alle Frci-

273) Aus Deutscher Sage (heilt mein Freund Morte hierbei 
folgenden Beitrag mit: Auch Wo I f d i e t e r i c it wird ge
bunden vom Riesenweib Be r i l l e  mit Riemen, aber 
Gott liefs einen Regen kommen, der die Riemen löste, 
und ein Zwerg setzte ihm die Nebelkappe auf, und zeigte 
ihm sein Schwert, das Be r i l l e  in einem Steine verbor
gen. Aelmiich dem Herakles, dem Ammon Steine reg
nen läfst, um ihn zu retten.

?71) Diese Stelle ist aus dem 3ten Buche des Ephorus Histo
rien ap. Athen. VI. p. 264 Schwgh., welche ich jedoch 
in der Sammlung der Fragmente des Ephorus von Mars* 
nicht finde,

f t
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geborene diese Stadt verliefsen , und die Sklaven gKnz- 
lich Meister von Allein waren ( n a v T c o v  x p a r o v a i )  , und 
sogar das Recht hatten , die Freie» , denen sie etwa auf- 
stiefsen, zu schlagen ( x a l  x r p i o i  ^ l u a x i y o i v z i g  e l a i  r o r g  

t l e v & c p o v g ) .  Gerade so war der Aegyptische Herakles 
ein Befreier der Knechte. Flüchtete sich ein Sklave in 
seinen Tempel bei Canobus , und liefs die heiligen Zei
chen auf seine Haut eingraben, so war er dem Gotte zum 
Eigenthum gegeben ; keine menschliche Hand durfte 
ferner an ihn rühren (Hcrodot. 11. i i 3 .).

Auch Thasus verehrte in seinem Herakles den Be
freier und Heiland. Er hatte die Thasier von der Gewalt 
der Tyrannen geiöset, und das freie Eiland verherrlichte 
ihn fortan als o-oixifp auf seinen Münzen. Das waren 
bürgerliche Wohllhaten, die mit den natürlichen zusam
menfielen. Die aus dem Kerker der Unterwelt befreieto 
Sonne bringt mit gelöseter neuer Kraft die Gottesgaben 
des Jahres in Fülle. Wie sie Leben und neue Nahrung 
bringt, so bringt sie auch Freiheit, sie selbst, die Be- 
freietc. Diese Ideenreihe zieht durch das ganze Ge
schlecht der Boliden und Persiden hindurch. Wie Per
seus der Bolide, dort aus dem hellen Sonnenlande, die 
Fesseln der Andromeda loset und das Ungclhfim he- 
hämpft, so bestraft der Perside Herakles die Treiber 
der Völker und die harten Herren. Auch der Attische 
Herakles Thescus ward noch als ein Trost der Sklaven 
und als Beschützer jedes Schwächeren gegen den unge
rechten Starken gedacht (Plutarclii Vit. Thes. cap. 3 6 .), 
Dafs diese Vergünstigungen ursprünglich mit Jahres
festen , der Frühlingsgleiche oder Wintersonnenwende, 
Zusammenhängen , leidet , nach dem Obigen , keinen 
Zweifel. Auch die Religion von Thasus bestätigt es. 
Dort verehrte man auch den Ammonisehen Dionysos; 
und auf derselben Münze, die uns den Heiland Herakles 
mit der Keule zeigt, sehen wir auch die mit Epheu he-



kränzte Dionysusbüste reit dem Ammonsborn am Ilinter- 
Itopfe. Das sind also die beiden Ammonssühne, die, ih- 
lem b e f r e i e t e n  und ne u  a u f g l ä n z e n d e n  Vater 
gleich, Licht und Freiheit über die Volker bringen ~'5).

Der Thasischc Herakles gehörte zu den I d ä i s ch c n 
Daclylcn , oder zu den alten Itosmischcn Potenzen

275) Nach den Münzen zu sebüefsen , hatte sich diese RtH-> 
jiion von Thasus weit nach Norden hinauf in die Donau- 
hinder verbreitet. Nachbildungen jener Münze aus die
sen Gegenden sind nach Kok hei D. N. V. II. p. 51. 
häufig. Sie verratherr zum Theil ungriccliisches • rohes 
Gepräge. Dieser Thusier Herakles greift auch in den 
Orphischen Dienst hinüber. Daher auch Eschenbach zu 
Orpheus Argonaut, vs.5. Anlafs hatte, jene Münze mit» 
zutbeilen. In der neuesten Ausgabe fehlt sie. llemster« 
liuis zuin Pollux p. 1060. b. bat sie geliefert, womit Span
heim de usu et pr. Nutn. I. p. 418, zu vergleichen ist. 
Ein Exemplar derselben habe ich durch Mittheilung des 
Herrn Geheimeraths von Gcrning vor mir liegen. Nach 
Pollux Onomast, IX. 6. 8-i. hatten die Münzen dieser 
Insel auch die Inschrift lifstr̂ v. Die Ausleger haben da
für 'li-.az/.ij corrigirt. Allein nach Stephanus von By
zanz , in 6 bw i)  gehörte Per seus  in das Geschlechts-» 
registcr des Ujiassus. Ich möchte also nichts ändern, 
oder ris^iz lesen. Dies gelegentlich, da wir doch des 
Perseus gedenken rnufsteu. Sonst können in diesem en
gen Raume kritische Bemerkungen selten Platz finden. 
Wenn wir übrigens den Versicherungen einiger Alten glau
ben dürfen, so wurde erst von den Heraltleendichtern, 
Pi san d e r  und Andern , dent Hercules die Keule bei» 
gelegt (Slrabo V. 9 . pag. 6SH. pag. 16 Tzsch. Athen. XU. 
pag. 5t3. pag. 4(15 se<]. Scliwcigh.). Payne Knight (Sym
bol. lang. §. 130. p. 101.) will auf den äl t es t en Münzen 
von Tha s us  Apollinische Attribute diesem Phönicisch- 
Griecliischen Hercules In ¡gelegt sehen. Ob der alte 
Orient deswegen die Hercult-skeule gar nicht gekannt ha« 
be, mochte ich nicht entscheiden- Die Sculpturen in der 
Aegyptisphcn Xhehais lassen das Gegentheil vern}uthcn.
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der Pelasgischen Religion. So hatten ihn auch die Or
phiker genannt, und so kannte man ihn in Büotien, 
•welches Land viel Phüniciscbes und Aegyptisches über
kommen halte. Es waren ja die Begleiter des Cadmus, 
da sie die Europa suchten, Stifter des Heiligthums zu 
Thasus geworden (lierodot. II. 4 4 -) > und so war denn 
auch im Tempel der Ceres von Mykalessus in Böoticn 
Herakles dienendes W esen, oder Cadmus, Camillus. Er 
schlofs, so erzählte sich das Volk,  jeden Abend den 
Tempel zu und am Morgen wieder auf. Allerlei Obst, 
zu den Füfsen der Bildsäule gelegt, erhielt sjch das 
ganze Jahr irisch (Pausan. Boeotic. cap. 37. §. 5 . vergl. 
Arcad. 3 t, §. 1.). So war hier die Religion der Demeter, 
als der Geberin der Früchte, mit der des Herakles ver
mählt. Ihn seihst sehen wir ja auf alten Denkmalen mit 
drei Aepfeln in der Hand , woher auch sein Beiname 

und E vu rA u c , kommt 27f'), Auch das war Aegyp- 
tischp und Phönicische Vorstellung. Es ist der Jahres
gott mit den drei Aepfeln als dem Sinnbilde der alten 
drei Jahreszeiten Davon wufste auch ein anderer

2*6) So erscheint Herakles mit den drei Aepfeln in der Hand 
auf einer Grablampe bei Helion Part. II. fin. und auch 
auf Aegyptischen Münzen Sellen wir bedeutungsvoll diese 
drei Aepfel ( s. die Taf. II. nr. 1.). Heber den Beinamen 
s. unsern Dionysus I. p. 145 seqc|. Vorläufig bemerken 
wir noch, dafs in jenem Beiwort einer der Schlüs
sel zu den H e s p e r i d e n g ii r t e n liegt*

277) nämlich des F r ü h l i n g s ,  S o mme r s  und Wi n t e r s .  
S. Diodor. Sie. I. 11. 12. 26. Dafs der He r b s t  in dein 
Sommer einbegriffen war, beweist Jahlonski zur Isistafel, 
Opttscc. H. p. 230. Diese Bedeutung der Aepfel zeigt 
Joh. Lydus de menss. p. 92, der hierin den Nicomachus 
exeerpirte. Auch Symbole d e r  Sonne  waren die Ae
pfel, daher gewisse Trabanten der Persischen Könige, 
1000 der ¿6ali! nach, auf ihren Stuben gol dene Aepfel
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Mythus zu erzählen. Herahles hatte einst dem Apollo 
den heiligen Dreifufs geraubt. Die alleren Künstler be
handelten diesen Mythus mit Liebe, wie zahlreiche Gem
men und Reliefs beweisen; unter Andern die eine Seite 
des merkwürdigen Candelaberfufses zu Dresden (Bechers 
Augusteum I. nr. 5 .). Hier ging die Idee des Sonnen
gottes zugleich in die des Propheten über. Auch er er- 
theilte Orakel, wie der W iddergott, sein Vater, zu 
Ammonium (Taclt. Annal. XII. i 3 .). Auch darum raubt 
er dem Apollo den Dreifufs , und am Altäre des Wahr
sagers Atnphiaraus sah man Herakles neben Zeus und 
Apollo abgebildet m ). Lauter Ueberbleibsel alter Pelas- 
gischer Religion aus orientalischem Erbe. Daher ver- 
sclimähete auch die fortgeschrittene Kunst, die es mit 
den hellen Olympiern zu thun hatte, diese Jahresgötter 
dunkler Vorzeit, und selbst auf Thasus nahm man jezt 
n e b e n  dem alten Herakles den neuen Sohn des Amphi- 
tryon in die Verehrung auf (Pausan. Eliac. c. 24. §. 7.).

In die Religion der Maischen Dactylen theilte sich 
P h r y g i e n  und P h ö n i c i e n .  Dieser Idäus Herakles 
War beiden gemeinschaftlich. Auch hatte er in Phöni
cien und in diesen Gegenden Kleinasiens einen und den.

trugen, Mi;Aetj)o oder die A e p f e 11 r !t g e r genannt,
s. AthenaeusXIl. p. 5ti b. p. 410 Schweigli. und ebendas, 
p. 539 e. p. 504 Schwgh. und daraus Eustath. ad Odyss. 
XIX. 350. p. Basil. Vergl. auch Brissonius de reg. 
Persar. princ. p. 270 ed. Leder).

27S) Pausan. Attic.. cap. 34. §. 2. Ich habe nach einem anti
ken Vasengemälde hei Millingen auf der Tafel XLI. des 
Bilderheftes eine solche Darstellung abbilden lassen, wo 
Hercules mit Apollo wegen des geraubten Dreifufses itn 
Streite begriffen ist; s. auch die Erklärung pag. 29. Dafs' 
auf den ältesten Münzen von Thasus Hercules mit Apollo 
gemeinsame Attribute hatte, wurde kurz vorher v o n  mir 
bemerkt.
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selben Nämeri. Er hiefs Ate>$a$ (nach Eusebius in tici* 
Cbrunili I. p. 26.) bei Pböniciern , Cappadociern und zu 
llium. Bochart iindet in diesem Namen einen E h e g o t t  
(Geogr. sacr. p. 473.) 1 welche Erklärung dem Grund
begriffe des Gottes und den gleich felgenden Nachrich
ten sehr entspricht 2‘9). Eine merkwürdige Verschie
denheit zeigt sich in der Lateinischen Uebersetzung des 
Hieronymus, die D e s a n a u s  hat. Heifst dies m ä c h 
t i g ,  s t a r k ,  wie Vossius ( Idololatr. I. 22.) erklärt, so 
haben wir wieder den s t a r k e n  K ö n i g  von  T v r u s  
und die Gotteskraft von Thcbn. So wie von Tvrus ans 
über 'I'hasus ihn eine Colonie nach Büotien hinübertrng, 
so führte eine andere ihn den J o n i e r n  zu. Zu Erythrä, 
auf Joniens Küste, sah man den Gott. Er stand auf ei
nem leichten Kahne, acht Aegvptiseh. Auch übrigens 
hatte er ein ganz Aegyptisches Ansehen. So hatten ihn 
die Tyrier gebracht, wie sie die alten Gottheiten auch 
den Bewohnern von Thasus und Samothrace und den 
Küstenländern umher zuführten. Auch verrichteten zu 
Erythrä Thracisehe Weiber den Tempeldienst. Hie 
Bürgerinnen waren ausgeschlossen, weil sie bei der An
kunft des Gottes ihr Haar nicht aufopfern wollten. Hie 
Thracierinnen liefsen es absclieeren , und nun zogen mit 
Seilen, von Frauenhaar bereitet, die Bürger von Ery- 
ihrä den Tyrischen Gott in ihren Hafen (Pausan. Achaic.

279) Vergl.jeztnoch Münter die Kd. d. Cnrth. p. 54, der hier
bei an ’j i t , d e r  G e l i e b t e ,  denkt, ln seinen schrift
lichen Zusätzen bemerkt er aber, dafs dieser Name viel
leicht auch den W a n d e r e r  (von 717 vagari) bezeich
nen könne; welches der oben angegebenen Semitischen 
Wurzel des Griechischen Namens vollkommen
entspräche. So erklärt auch das Etymologicum magtmm 
pag. 272 und p. 247 Lips. den Namen Dido: Sicc ro xoMci 
irfav>j£ijva< — t>} y Je <t’e<wV.iuv ipuvg rv„ xAavtjrrj A18«! xjo;- 
«yajS'Jct.'S’i.
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cap. 5 . §. 3 .). Wieder alte Spuren Phönieisehen Son
nendienstes. Gerade so mufsten die Frauen zu Bybltis 
dem Adon ihrp Haare oder ihre Keuschheit weihen (s. 
oben II. p. ioo.). Ob Melkarth zu Tyrus das Letztere 
gefordert, wissen wir nicht. In Ly d i e n  , will es schei
nen , feierte man sehr sinnliche Feste. Wie zu Babylon 
gaben sich die Töchter des Landes preis (Ilerodot. I. q3 .) ; 
vielleicht beim Heraklesdienst. Dies macht Clearchus 
Wahrscheinlich (ap. Athen. XII. p. 5 i5  fin. 5 i6 . Tom.IV. 
p. 4 16 Schweigh. ). Er gedenkt der aufserordcntlichen 
Ueppigheit der Lydier, und wie sie Frauen und Jung
frauen entehrt, ja endlich gar so weit gegangen wären, 
sich eine Königin zu geben in der Person der üppigen 
Omphale. Weibersitte ward dort der Männer Loos, und 
diesem mufste sich auch der dienende Herakles fügen 280). 
Das weibische Leben und die Frauentracht des Herakles 
finden in den obigen Bemerkungen ( I. p. 3 y6 .) ihre Er
klärung. Der Sonnengott war jezt bei der ’Optfcib;, 
er schwebte im Nabelpunkte (op<potÄ,os) der W elt, unten 
in der Mitte 281) der südlichen Winterzeichen, und das 
Fest der im W e n d e p u n k t  s c h w e b e n d e n  S o n n e  
beging das Volk von Lydien durch Austausch der Klei
der des schwächeren und stärkeren Geschlechts. Darum 
gehören auch die Amazonen unter andern besonders 
Lydien an.

280) s. Pherecydes, Xanthus und andere alte Schriftsteller m 
den Fragnun. historr. graecc. antiquiss. p.' 1S7.

28t) Dieses sicht man, ob mit oder ohne Absicht des KBnst- 
. lers bleibe dahin gestellt , augenscheinlich auf einem 
Relief des Cardinal Borgia, welches auf der Tafel XXXV I. 
nr. 3. des Bilderheftes nach Millin abgebildet ist, und 
woau die Erklärung pag, 27 f. nachzulesen ist.
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F o r t s e t z u n g *  

( H e r c u l e s  u n d  d i e  Ce r e o p e n . )
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Aehnliclic Ideen sind in dem H e r c u l e s  Sa ndof t  
(ZaviJtov) der Lydier niedergclegt, wie ich schon oben 
(I. Th. p. 846 f.) zu bemerken Gelegenheit hatte. In Ly* 
dien ist es gleichfalls, wo Hercules als Melampygus die 
C e r c o p e n ,  die A f f e n d ä m o n e n ,  bändigt, dienstbar 
macht, und dann mit sich führt, wie der Indische Ha- 
numat seine Affenschaar. Ich habe oben, bei Entwicke
lung der Indischen Religionen, auf diese Verbindung 
aufmerksam gemacht (s. I. Th. p. 610 ff. a l ) , und lege 
hier noch einige nähere Data nieder ■a'3). Es werden

2S2) Aufser Aegypten und Indien scheint auch an der Nord- 
küste van Africa, vielleicht auch in Carthago selber, 
Verehrung der Affen stau gefunden zu haben; so ver- 
muthet MUnter, die Religion der Carthager, pag. 76.

283) Die Quellen zu diesem Mythus sind, aufser den im I. 
Th. p. 6ll. angeführten, Diodorns Sicul. IV. dl. Tom. L 
p. 267 ed. Wesseling, Saidas s. v. v.i(.v.tu*et, und dazu Rei*. 
nesli Observv. in Suid. p. 136. und Toup. cur. nov. in Suid, 
p. 203 sq. ed. Lips. Zonaras in Lex. s. v, Ke'fv.wTs;, pag. 
1186 ed. Tiltmann. coli. Etymol. magn. I. p. 439 ed. Lips. 
Harpocrat. s. v. Kê x. Nalalis Com. Mythol. II. p. 8.5 ed. 
Gen, Den in den Fragnnn. hisiorr. grr. antlquiss. p. 163 
— 183. angeführten wichtigen Stellen des Strabo XII. p. 
869. XIII. 931. füge ich jetzt noch bei : Mtiller zu den 
Scholien der Tzetzes zutn Lycophron vs. 688 und 1356. s. 
auch ('.lavier zum Apollodortis II. 6. 3. p. 300 — 302 seiner 
Ausgabe.

Ueber die Verbindung der Cercopen mit Herakles auf 
ähnliche W'eis_e und in ähnlicher Art, wie dem Bacchus 
die Satyrn zugesellt werden, s. unter Andern Plutarch.

uv Sictv.{>. (piX. etc. Tom. I. P. II. cap. 18. p. 228
Wyttenb. — Endlich Uber die Affenart, v-t'gy.wi» genannt,
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JnKmlicli der Cercopen von Einigen zwei Brüder genannt, 
A c m o n  ("Axprar) und P a s s a l n s  (llc/.oaaÄoi,). Andere 
nennen den einen C a n d u l u s ,  den anderen A t l a s  —. 
Namen , welche , wie der ihrer Mutter M c m n o n i s  
(Mepron'y) , unwillliührlich an den Himmel und an side- 
rische , astronomische Verhältnisse erinnern.

Nach Diodorus wohnten die Cercopen in der Nähe 
Ton Ephesus, Verwüsteten und plünderten das ganze 
Land umher eben damals, als Hercules in den Armen 
der Omphale, in weibischer Dienstbarheit und Unter- 
würfigkeit lebte. Zwar hatte sie ihre Mutter Memnoniä 
ermahnt, sich zu mäfsigen und sich nur vor dem Melam- 
pygus zu hüten; allein demungeachlet setzten sie ihre 
Plünderungen fort, bis endlich Omphale gereizt dem 
Hercules (Melampygus) befahl sie Zu züchtigen. Dieser 
führte sie dann alsbald gefesselt der Omphale zu. Eine 
andere Sage versetzt die Cercopen auf die C.ampanien 
gegenüber liegenden Inseln. Dort war einst Juppiter — 
so lautet die Legende — im Kriege mit den Titanen und 
niit der Vertreibung seines Vaters Saturmis begriffen, 
hingekommen, und hatte hei dem Volke der Arimer, 
welches die Insel Inarime bewohnte, Hülfe gesucht. Sie 
versprachen Hülfe; allein wie sie das Geld, wofür er 
sie gedungen, empfangen hatten, verlachten sie ihn. 
Da verwandelte sie der erzürnte Juppiter in Affen (irt^

s. besonders Aristoteles Hist. Ariim. H. 2. und daselbst 
Schneider Tom. II. pag. 74 sqq. Job. Lydits de menss, 
pag. 38. 102 sqq. — Aus dem Inhalt dieses Mythus wird 
man schon erraffen , dafs ihn die Griechischen Komiker 
nicht vernachlässigt haben werden. Wirklich iernen wir 
aus Athenäus die xifxojirs; des Eubulus kennen (s. üb. X, 
p.4l7. p. 25 Schweigh. und XIII. p. 567. p. 47.). Auf 
den sehr komischen Ton des Stückes können wir aus dert 
dort aufbehaltenen Versen schüefsen. Man vergl. die 
Amnerkk. Vol. V. p. 531 Sehweigh.

I I .
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fen’iot's) — oder: in Steine — und von dieser Zeit an 
hiefsen die Inseln Inarime und Prochyte : die P i t b e -  
k u s e n  (IliSjjxoüaat) d. i. A f fc  n e i 1 a n d e.

Also eine gedoppelte Meldung, welche die Cerco- 
p'en bald nach Kleinasien, bald nach den durch vulcani- 
sehe Ausbrüche bekannten Eilanden Campanicns ver
setzt. Betrachten wir zuvörderst den Namen HiStjxo'öcrnttj 
so 1 eil 11 es uns hier nicht an vielfachen Nachrichten und 
Deutungen der Alten. Da hiefs Inarime oder Enarime 
dasselbe, was lliSijxriia-ai,, weil ja AfTen dorthin verwie
sen waren, welche die Griechen « pp i v a c d. i. die N a s - 
l o s e n ,  E n a r i a s ,  nannten. Andere leiteten gar den 
Namen von A c n e a s  ( A e n a r i u s )  ab , welcher auf der 
f lucht  von Troja hier mit seinen Schiffen geankert sey. 
Andere denken gar nicht an die Affen, sondern an nl~ 
&<?<;, F a f s ,  und vielleicht nicht so ganz mit Unrecht, 
wie man auf den ersten Blick zu glauben versucht seyn 
möchte. W ird nicht auch in Aegypten Osiris von Ty
phon in den K a s t e n  eingeschlossen und den Nil hinab 
gesendet? Und in Aegyptischen und Indischen Vorstel
lungen befinden wir uns hier. Wie jener in den Kasten 
eingeschlossene Osiris die matte, schwache Wintersonne 
ist, welche sich nicht ermannen kann und dem winter
lichen Dunkel unterliegt, so sehen wir , wie schon oben 
bemerkt, in diesem Lydischen Herakles die schwache 
Sonne zur Zeit des Wintcrsolstitiums, die der Erde 
gleichsam den Rücken zukehrt, die für die Erde dunkel 
ist, die v o n  H i n t e n  S c h w a r z e  (Melampygus). Der 
Sonnengott hat die Kraft verloren, er hat sich denWeibern 
zugewendet, trägt weibliche Kleidung, und führt in den 
Armen der Omphale ein dienstbares, knechtisches, aber 
auch üppiges, schwelgerisches Leben. Diese Zeit der 
Dienstbarkeit und Schwäche des Herakles ist die Win
terperiode; und so lange Herakles in dieser Dienstbar- 
keit lebt, haufsen umher die C e r c o p e n ,  d. i. eben



jene bestimmten Zeilpcrioden , Zeitmesser, wodurch die 
•verschiedenen Stände des Wintcrsolstitinms bezeichnet 
werden. Allein alsbald ist die Knechtschaft zu Ende, 
die Sonne ermannt sich wieder von ihrer Schwäche, sie 
wird wieder zur hraftvollen Frühlingssonne, welche das 
ihr entgegenstehende Ungethüm siegreich behämpft und 
darniederwirft. Die winterliche Zeit geht zu Ende; He
rakles b ä n d i g t  u n d  u n t e r w i r f t  s i c h  d i e  C e r 
c op  e n ,  d. i. mit der kräftig w irkenden Sonne des Früh
lings schwindet der "Winter, dessen verschiedene Stände 
und Perioden in den Cercopen als Personen hypostasirt 
waren. So wären also in jenem Mythus solarischc Ver
änderungen angedeutet. In Aegypten sahen wir eben 
deswegen verschiedene Affenarten als heilig verehrt, 
und in den Tempeln mit grofscr Sorgfalt genährt (sieh, 
oben 1. Th. pag. 3y4.) ,  wobei wir schon an lunarische 
Verhältnisse erinnert haben. Auch die kauernden Affen 
in den Aegyptischcn Thierkreisen und andern Reliefs 
können hier in Betracht kommen (s. I. Th. p. 3o8. 4e6 ). 
Den Indischen Affendienst linke ich gleichfalls oben (I. Th. 
p. 608 ff.) nachgewiesen.

Aehnliche Beziehungen , als die genannten , läfst 
uns auch die andere Sage, welche den Juppiter mit den 
Cercopen in Verbindung setzt, entdecken. Wenn näm
lich unter Juppiter überhaupt die Kraft verstanden wer
den kann,  welche alles Ungethüm, alles Dunkel, alles 
dem Licht und der Weltordnung Widerstrebende sieg
reich bekämpft und sich unterwirft, so wären die Cer
copen (diese winterlichen Zeitpcrioden ) , welche sich 
dem Juppiter (als das höchste und reinste Sonnenlicht 
gedacht) gewissermafsen entgegenstellen, etwa wie seine 
übrigen Widersacher, die Titanen u.s. w. zu hetrachten.

Endlich möchte in der vulcanischen Natur jener 
A f f e n e i l a n d e  (der Pithecuscn) nocli eine andere 
Seite des Mythus hervortreten. Denn da in gewisser

227
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Beziehung Herakles die ringende und kämpfende Feuer* 
kraft, solarisch und teüurisch genommen, ist, so 
hönnte er in letzterer Beziehung auch als dasjenige rin* 
gende und hämpfende Leben der Erde betrachtet wor
den seyn , das auf eine noch jezt nicht ganz erklärbare 
Weise sich vulcanisch äufsert, und sieh bisweilen auch 
durch Feuerergüsse, Eruptionen und dergl. kund giebt, 
so können unter den Cercopen auch die mit solchen Aus
brüchen verbundenen Aschenauswürfe und dergl. mehr, 
wodurch das Sonnenlicht und der Fcuerglanz verdun
kelt, verfinstert, der Tag zur Nacht gemacht wird, an
gedeutet worden seyn,

W er sich auf Volksphantasie und Volkssprache ver
steht, für den bedarf cs des Folgenden nicht. Aber um 
derer willen, die alle Mythen in  d e u t l i c h e n  W o r t e n  
erklärt haben .Wollen , füge ich noch Einiges hinzu , und 
sollte es auch nur dazu dienen, dafs sie sehen, wie jenen 
Volksanschauungen gar oft ein sehr bestimmter Begriff 
zum Grunde liegt. Der Affe Cynocephalus war dem 
Aegypticr heilig. weil er an ihm eine mit den 3Ionds- 
phasen regelmäisig eintretende Menstruation und Blind
heit zu bemerken glaubte. Der Geyer (Weihe, milvius) 
war, nach der Volkssage, von der Sonnenwende an 
lahm, und verbarg sich in Klüfte (Plin. H. N. IXVII. 
jo.). Das waren calendarische T hiere , und wurden da
durch stehende Typen der ältesten Priestercalender, die 
durchaus hieroglyphiscli und zoographisch (d. h. die mit 
Thierbildern und andern natürlichen Bildern geschrieben)

284) Macrob. Saturnal. î. 20. p. 309 Bip.: Sed nee Hercules 
a substantia solis abest; quippe Hercules e a e s t s o l i s  
p o t e s t a s ,  quae humano generi v 1 r t u t e m ad simili- 
tudincm praeslat Deorum.



waren. Diese Hieroglyphen wurden dem Volke ansge
deutet. Aus diesen Deutungen entstehen Legenden. Eine 
solche Legende vom Aetna her hennen wir : Juppiter 
hatte die Palicischen Götter erzeugt (deos Palicos), 
nachdem er sich in einen Geyer verwandelt hatte (Cle
ment. Homil. VI. i3.). Vulcan, der Aethäische Feuer
gott , gehörte zu diesen tellurischen Göttern, deren 
Wesen es i s t , jezt als Feuer- oder Wasserströme her- 
vorzubrfechen, jezt wieder zu erlöschen. Die Legende 
will sagen : die ewig waltende Naturhraft (Juppiter), in 
der Erden Tiefe ( in  der Kluft) bald gebunden (lalnn), 
bald frei, erzeugt aus sich jene vulcanischen Phänomene, 
die demselben Gesetze des Wechsels unterliegen, und 
die der Grieche ebendeswegen als Götter naXixoi nannte, 
weil das b in  und h e r ,  das G e h e n  und K o m m e n  zu 
ihrem Wesen gehört. So ist also auch der palicische 
Vulcanus bald in seiner Erdhöhle verschlossen, bald 
bricht er in Feuer- oder Wasserströmen gewaltig und 
furchtbar wieder hervor (Man sehe die örtlichen Belege, 
die ich ans den Alten über die Gegenden um den Aetna 
her gegeben habe zum Cie. de N. D. pag. 601 seqej.). — 
Wie nun das Italische Volk Jahre und Monate nach 
Bechern zählte (davon unten bei der Römischen Religion) 
— eben so wohl honnte es auch nach Fässern zählen; 
und wenn die Gnadensonne des Jahres und der befruch
tende Landesstrom im Kasten verschlossen und als gött
licher Leichnam beigesetzt wird, so konnten doch wohl 
auch jene Thiergötter, die heiligen Mondsaffen, in Fäs
ser kriechen , oder mit ihren Köpfen vorwitzig in Fässer 
hineinblicken , d. h. sie konnten blind, verfinstert wer
den. Wenn Hercules , die ringende Sonne, mit seiner 
schwarzen Kehrseite den Monaten und Tagen den Rücken 
zuwendet, dann werden die Monden und Tage matt, 
finster, dann ersterben sie. Becher und Urnen hatten 
in den alten bildlichen Calendern gestanden. Sie waren
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die Maafse für den Zeitenstrom des Jahres, und wenn 
Hercules (der S o n n e n s  c h i f f  ei  ) in einem Becher 
(wie der Mythus sagt) zur Sonneninsel Erythia steuert, 
so begleiten ihn die nechenden Cercopen (die Fafsaffcn), 
aber neckend und berauscht stürzen sie auch wohl in die 
Fässer hinab, ertrinken oder erstarren als Steine; d.h. die 
•winterlichen Monate gehen in den winterlichen Wasserllu- 
then unter, und die vegetirende Kraft der Erde scheint 
zum harten Steine zu werden. Aber eben als Steine und zur 
tellurischen Schwerkraft herabgesunken rächen sie sich 
wieder, diese tückischen Cercopen, und wenn im hellauf- 
lodcrndenErdieuerder Vulcane die Gotteskraft aufstrebt, 
dann verdunkeln sie als Steine und Aschenhaufen die 
Fcucrgütler auf den vulcanischen Eilanden.

So spielt der calendarisclie Mythus doppelsinnig, 
wie er liebt, und darum erkenne ich in ihm doppelte 
Cercopen : siderische als Wintertage und Wintermonate, 
und tellurische als Erdkräfto , die den vulcanischen Gott
heiten neckend zur Seite stellen. Den Hercules in Ge
sellschaft der Cercopen zeigt uns ein schönes Relief in 
der Villa Albani (bei Zoöga flassirilievi Tavol. LXX, 
vergl. Tavol. LXX1I. und LXlX.). — W er die Gestal
tung und Gruppirnng siebt , kann vielleicht seinen 
künstlerischen Sinn befriedigt finden. W er aber den 
neben dem ruhenden Hercules in die Urne hiuabblichen- 
deu Satyr betrachtet, der kann,  wenn er will, ein Sich
res darin sehen — nämlich einen blassen Xachschein 
jener alten Calendqrurnen und Calenderaflcn,

§. 27.

F  o r t s e t z u n g .

In Lydien ferner erzeugte Herakles mit einer Skla
vin den Stammvater einer neuen Königsdynastje. Viel
leicht war jene Oumhale selbst die Sklavin, wie sich
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aus einigen Spuren Lei Herodotus vermufhen läfst 2S5). 
In jedem Falle ist es im Sinne des ganzen Mythus, ¿als 
eine S k l a v i n  von Herakles, dem Sklavengotte, zur 
Stammmutter eines Königshauses wird. Das war also 
das zweite Geschlecht der Sonnenkinder auf Lydiens 
Throne. D i e A t y a d e n  führten wenigstens auch einen 
A t y s ,  wie der Phrygisch-Lydische Sonnengott genannt, 
als ihren Ahnherrn auf. Die neue Dynastie, die auch 
einen Bel unter sich hat, nannte sich die der Herahliden, 
oder vielmehr Kandauliden, wenn Hesychius (in Kar#.) 
Kecht hat, wonach die Lydier den Herakles Kandaules 
nannten. Ein Kandaules ist bestimmt der letzte König 
dieser Beihe. Seinem Ahnherrn gleich fiel auch er in 
die Schlingen der Weiberlist, und noch unglücklicher 
verlor er dadurch Thron und Leben. Auch ohne aufser- 
ordentliche Zuthaten, womit andere Fabeln diese Bege
benheiten schmücken (man erinnere sich des magischen 
Gygesringes), zieht doch auch in der Erzählung des He- 
rodotus ein mythischer Faden durch dieses ganze Ge
schlecht. Selbst das letzte Schicksal desselben ist daran 
geknüpft. Hätte der König Meies den Löwen , den ihm 
seine Beischläferin geboren, um g a n z  Sardes herum
getragen , so wäre , nach der Weissager Spruch, die 
Stadt nicht in des Cyrus Hände gefallen (llcvodot. I. 84-)- 
Also ein K ö n i g s l ö w e ,  von einer Ma g d  im Berakli- 
denhause geboren. Der Löwe blieb fortan ein heiliges 
Zeichen Lydischer Könige, und unter den Weiligeschciw 
k en , die Crösus in den Apollotempel nach Delphi stif
tet, ist gerade ein goldener Löwe das ausgezeichnetste

285) I. 7 und 93. und daselbst die Ausleger, nebst Heyne zum 
Apollodorus pag. 180. Obscrvv. Eine ganz verschiedene 
Ausdeutung von Herakles und Omphale liest man bei 
Cornutus de Deor. Nat. 32. p. 222. in Galei Opuscc. my« 
iholog. Man vergl. auch Eudocia in Violar. p. 218.
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8 tiich (Herodot. I. 5o.). Das -war da» uralte Symbol des 
sieghaften, starben Sonnengottes, ihres Ahnherrn m ). 
W  ie Herakles die Knechte befreiete , und mit einer 
Magd ii|i eigenen Dienstjahre den Stammhalter Ly- 
discher Dynasten zeugte , so gebar eine Magd dieses 
Hauses einen Herakleslöwen 257). Das war der. Schirm
vogt von Lydiens Hauptstadt, und darum trug man in 
feierlichem Umgänge den Löwen um ihre Mauern. Sio 
seihst, die Königsstadt Sardis, war ja die J ah r  e s s t a d t , 
und durch den Namen schon dem grofsen Regenten des 
Jahres, Heraklos, geweihet. Das sagt uns selbst ein 
Bürger der Stadt, der alte Lydier Xanthus. S a r d i s  
(ZctpJ'tg), berichtet er (heim Johannes Lydus de nienss. 
p. 42.), hiefs in der alten Lydersprache das J a h r  (sich,
1. Th. p. 3)8 f.). Also eine Lydische llerculesstadt, wie 
die grofse Thebä in Aegypton eine Ammonsstadt, wie 
Babylon die grofse Beistadt, wie Ehbatana mit ihren 
siebenfarhigen Mauern eine alte Planetenstadt. — So 
suchte die Vorwelt aller Orten den sichtbaren Himmel 
mit seinem glänzenden Heere auf Erden abzubilden, 

nd die llimmelsmäclite unter die Gewaltigen der Erde 
zu versetzen, Auch P e r s i e n ,  woher der Eroberer 
von Sardes, der lichtstrahlende Khoresch (Cyrus) , kam, 
hatte seine grofse Sonnenstadt (s. I. Th. p. 6(jo. ^ s),

3^2

286) S. Symbol. Th. I. p. 502 f, Kupfereiklärung p. 35.
28") Auch Wolfdieterich hatte einen Löwen , der seinKampf- 

genofs war, und den er der Sidrat sehr anempfahl, die 
ihn auch pflegte wie ihr Kind. Anmerkung von M o n e ,

288) Den Löwen als Attribut des Hercules will Payno Knight 
Inq. into tne Symbol, lang. §. 130. pag. 101. schon in der 
Phönicischep Vorstellung von diesem Gotte finden. Wie

1 dem aber auch sey , in Lydisclier Sage steht dieser Kan- 
daules als ein Abkömmling und Namen träger des Hercu
les im Löwepie i ehe» .  Dieses Zeichen des Thier-»
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Spätere Geschichtschreiber nennen anch einen Per
sischen Herakles: S a n d e s  ( 2 «t ■£???;; Yossius de Idolo- 
latr. I. 22. sieh. I. Th. pag. 3 5 o.). Oh dies der grofse 
D s c h e m s c h i d  selber ist, mögen Andere untersuchen. 
So viel ist gevvil's, hast in jedem Zuge linden wir das 
Bild des Uerahles in Dschemsehids Geschichte wieder. 
Als er I s t h a h a r ,  die grofse Parsenstadt (Persepolis), 
Lauete , fand er in der Erde den Sonnenbecher, von 
dem der Orient so viel zu erzählen weifs , der in den 
Sagen vieler Völker als Wunder- und Zauherhelch vor- 
liommt, als Symbol des Firmaments und der Sphäre, 
vom Erzvater Joseph bis auf Alexander herab; derselbe 
Becher, in welchem Herakles die Wunderfahrt nach 
der Sonneninsel Erythia unternimmt. Auch Dscheni- 
schiel hat vom S o n n e n g l a n z  seinen Namen 2lS9). W ie 
Herakles des Zeus Auge heifst, so heifst er das Auge 
des Ormuzd. Er, wie Herakles, ist der grofse Zer- 
theiler. Er spaltet mit dem goldenen Dolche die Erde,

kreises steht als vorletztes Sommerzeichen mit dem Was
sermanne geradezu in Opposition. Gygesaber, verwandt 
mit Ogyges, ist ¡in Zeichen des Wassermanns. So wie 
nun in der Lydischen Sage Gyges den Katjdaules tödtet, 
und auf dessen Thron steigt, so steht der Wassermann 
in den Sphären dem Löwen gerade gegenüber. Wer die 
wunderbaren Zllge kennt, womit jene Lydische Hausge
schichte bei Plato (de Legg. II. 3. p. 359. p. 37 Ast.) 
erscheint, der wird , zumal nach allem bisher Bemerk
ten , keinen Augenblick verkennen, dafs auch dieses Er- 
eignifs der Herakliden Lydiens in siderischen Farben spielt, 
und von alten Calenderhieroglyphen Zuthaten erhalten 
hat. Diese Seite der Sage , so wie die übrigen mehr pro
saischen , habe ich in den Briefen Uber Homer an Her
mann p. 103 ff. berührt.

?Bp) Herbelot Bibi. Orient. T. II. p. 132. Wir haben schon 
oben I. Th. p. 670 f. hiervon geredet.
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Unter ihm war auch die goldene Zeit. Er empfing das 
Gesetz Onnuzds Aon Homo ( Heomo) ,  dem Reinen, 
dem Geber alles Guten , dem Lichtglanz durch und durch, 
dem ersten Diener von Ormuzd. Von diesem ward 
Dschemschid berufen. Er soll das Gesetz den Menschen 
bringen; wozu er mit der Bedingung cinwilligt, dafs 
unter seiner Regierung weder halter noch brennender 
W ind, noch l ’od, noch Aller, noch unordentliche Lei
denschaften seyen. Das ward ihm bpwilligt. Da ward 
Iran das Segensland. Wasser ergofs sich in Strömen, 
Menschen und Thiere mehrten sieh, und diese lernten 
von ihm die Fcruers anbeten, um derentwillen die Welt 
gemacht ist. Und Dschemschid bauetc den Ver, diesen 
herrlichen und grofsen Ort , wohin er die Reime des 
Lebens von Menschen, Hunden und Vögeln, Bäumen 
und Glanzfeucrn brachte. Da war ltein Feind, der im
Finstern schlich, heine Armuth, liein Tyrann 2W). __
So und mit mehreren Zügen ausgemalt, steht das Bild 
des Dschemschid in alt Persischen Monumenten vor uns. 
Auch er ist die ringende Gotteshralt im Lichtdienste, 
und steht dem Priucip der Finsternifs , wogegen er 
häinpft, gerade so gegenüber, wie Herahlcs. Dieser 
dem Typhon , jener den Devts dos Ahrimans. Wie je-, 
ner, so wird auch dieser mitunter in die Finsternifs 
verwichelt (vergl. I. Th. p. 671. unten). So färben die 
Dcws dio Iland des Dschemschid schwarz, und verwun
den sic, wovon er sich durch den Urin des heiligen Stie
res reinigt (Buudehescli 3 2 .). Ja er vermählt sich mit

290) Vendidad Fargard II. zu Anfang. Izeschne 9. vergl. An
hang 111. 1. pag. 85. Auch den Griechen ist diese Idee 
einer goldenen Zeit mit Segen und Fülle in allen Dingen, 
als Fo l ge  der m o r a l i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  ei
nes Königs, nicht fremd. Man lese die Beschreibung in 
der Odyssee XIX. 106 ff. — ll4.
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einer Tochter der Doms, und eine Parsensage versetzt 
ihn in die Hölle. So neigt auch er, der Sonnenkönig, 
gleich dem Herakles, zum Irrthum und zur Finsternifs 
sich hin (Izeschne H. 9.). Doch, so wie jener in Ae
gyptens und Pliöniciens Mythen, so lebt Dschemscliid 
in den Sagen der Perser. Er regierte 616 Jahre , und 
ward 716 Jahre alt, und inan betet zu seinem Ferner 
(Geist) - >t) .  Er, der grofse Held, ist der Stammvater 
der Helden, der l l a j a n i d e n  2?2). Mithin zeigt die 
Persische Sage uns in Dschemscliid gerade eine solche 
kämpfende Gotleskraft, wie Aegypten in seinem Sem- 
Herakles. Hier Aniun, Bel, Perseus, Herakles. Dort 
Ormuzd , Mithra, Heomo , Dschemscliid. Beide Stamm
väter und Vorbilder von grofsen Rönigsgesclileclnern : 
Dschemscliid von den Kajaniden ( Achameniden) , und 
würdig wieder auilehend inGustasp undlihorcsch (Cyrus); 
Herakles Ahnherr von einer Thebaüterreihe in Aegypten

290 Wolfdieterich lebt 503 Jahre und zeugt 56 Kinder, die 
alle bis auf den Hugdieterich sterben, der 450 Jahre alt 
wird. Sein Enkel Dietmar lebt 34() Jahre, und von des
sen Solm Dieterich weils die Sage gar nicht, dafs er ge
storben sey , sondern er habe ein Gelübde gebrochen, 
worauf ihn ciu unreines Kols, welches der Teufel war, 
berührte und mit fort nahm in die Wüste R u m e n e y , 
wo er mit Drachen streiten mufs bis an den jüngsten Tag. 
Gott wird ihm aber aus der Pein helfen, denn er steht 
ihm mit seiner Stärke bei. Etzels Hofhaltung Str. 131 — 
133. Auch Hiltebrant wird nach der Wilkina-Saga K.3S2. 
zweihundert Jahre alt, darum heifst er in teutschen Lie
dern immer der Alte. Vom Otnit heifst es, er habe mit 
Riesen und Zwergen gekämpft, und sey von dem Scliwe- 
t'elqualin so schwarz geworden , dafs ihn seine eigeneFrau 
nicht mehr kannte. Anmerkung von A la n e .

292) S. v. Müllers Werke , Uebersicbt der Geschichte Per
siens VIII. p. 223. und Symbol, i. Th. a. a. O.
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und von den Kandauliden in Lydien und so weiter durch
grofse Königsgeschlechter vieler Nationen.

In dieser Gegend spielt auch die Heraklee mit der 
Sage vom Lityerses oder Lylierses 2’<). Dieser Sohn des 
Midas bewirthete zu Celana in Phrygien gastfrei alle 
Fremdlinge, die er nach der Mahlzweit zwang, ihm Ge
treide schneiden zu helfen. Gegen Abend schnitt er 
ihnen die Köpfe j i b , und verbarg die Leichname in den 
Garben, bis Hercules harn, den Unhold tödtete, und 
seinen Leichnam in den Flufs Mäander warf. — Name 
und Handlung scheinen auch hier eine physische Grund
lage des Mythus errathen zu lassen. Wer die Ersa 
( Epen; oder’ Epen;) in den Mythen von Attica kennt, wird 
vielleicht auch in diesem Lytierses eine Art von Typhon 
oder Robigus erblicken, der den Thau und die heilsame ' 
Kühlung verzehrt, dem Leben der Menschen verderbe 
lieh wird, und der von einer heilsamen Sonne (Hercules) 
gebändigt stirbt. — Aber wie dem auch seyn mag : der 
Name Lityerses blieb im Liede der Schnitter ständig, wie 
im Klaghede der Name Jalemos , in den Hymnen Julos 
(Schob Theocrit. a. a. O .); und diese Scene mit dem 
Hercules ward ein Gegenstand satyrischer Dramen, wo
von wir noch Bruchstücke besitzen. — Einen ähnlichen 
Unhold in den Weinbergen, Namens Syleus ¡»¡), sollte 
Hercules um dieselbe Zeit erschlagen haben,

293) Athenaeus X. p. 415. b. p. 16 sq. Schwgh. Suid. in Au.
mit tteinesii Observv. p. 155 eil. Müller. Scholiast. 

Theocrit. Idyll. X. vs. 4l. Anonymus (vielleicht Phiegen 
Trallianus) in Heerens und Tycbsens Bibi, der alten Lit. 
und K. VII. p. 9 sqq. Inedd. Eichstädt de dramat. grae-. 
corr. com. satir. p. l6 sq. 125 sq. 15! sqq.

294) Apollodor. II. 6. 3. pag. 205 Ileyn. Canon. Narrat. 
cap. 17.

V



Auch I n d i e n  halte seinen Herahles. Er liiefs 
Ö o r s a n c s  ( Aopo-otrijs, He9ych. 295 296) . Die Bedeutung 
des Namens ist unbekannt. Schreibt man mit Alberti 
Dosanes, so wäre er der Fette. Demselben Gelehrten 
fiel der Name Dusares ein , womit man den Dionysus in 
Arabien bezeichnete. Alsdann hätten wir wieder einen 
Haus  - und S t a d t g o t t ,  wie in dem grofsen Melharth 
VonTyrus. Nicht sicherer sind die Indischen Sagen , die 
uns freilich zunächst erst durch eine sehr unreine Quelle, 
durch die Berichte ziemlich später Griechen, zufliefsen. 
Doch kündigen auch sie sich , so scheint es , als mythi
sche Erklärungen alter Jahrescyclen und festlicher Ge
bräuche eines Sonnendienstes an. Herakles kam, fabelt 
Megasthenes 2,‘-), gerade so , wie die Thebaner ihn ver
ehren , auch nach Indien , zeugte dort viele Söhne und 
eine einzige Tochter Pandäa, der er ein grofses Reich 
hinterlicls. Nachdem er die ganze Erde durchzogen, 
fand er aus demGrunde des Meeres einen FrauenschmucU 
■von Perlen, die in jenen Gewässern, den Bienen gleich, 
eine Königin haben, und sich wie diese in Einem Staate 
zusammen halten. Mit diesem Schmucke verherrlichte 
er die Königin, seine Tochter. Als er keinen würdigen 
Gemahl für sie fand, und doch selbst vor seinem nahen 
Ende noch ihre Kinder sehen wollte, so machte er sie 
mannbar in ihrem s i e b e n t e n  Jahre, und zeugte selbst 
mit ihr den Stammvater der Indischen Könige. — Ohne 
Zweifel alte Symbole, Sinnsprüche und Festgebräuche, 
in eine mythische Historie ausgesponnen.

295) Sollte hier nicht an einen Zusammenhang- mit D e s a 
lt aus  (wie Hieronymus AituSä; Übersetzt; s. oben II. p. 
222.) zu denken seyn? Uebrigens ist über Dorsaues das 
im I. Th. p. 610. Gesagte nachzuseben.

296) S. Arriani Indica cap. 8. 9. vsrgl. Philostrati Vit. Apol
lon. Iti. 46. und daselbst Olear.
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Der kosmische Salz von der Pcilenreilic, die an 
Einer Perlenhönigin hängen, hann nach dem, was oben 
(I. Th. p. 98.) aus dem Bhagavatgeta bcigehrncht worden 
ist, kaum wohl zweifelhaft bleiben. Auch Weibcrregi- 
ment mit allen daran geknüpften Begriffen kennen Mir 
zunächst von Lydien her, und die Mannbarkeit im sie
benten Jahre gehört ganz gewifs in denselben Ideenkreis 
von Sonncncyclen , eben so wohl als das Dienstjahr oder 
die drei Dienstjahre des Sonnengottes in Lydien. End
lich so wie Lydien, aufser den Atyaden , seine Kandau- 
liden hatte , so hatten Indische Königshäuser nicht nur 
den Dionysus, sondern auch den Herakles zum Stamm
vater.

Auch in der W e s t  we i t  m )  breitete sich die Hera- 
lileische rieligion nach allen Seiten aus. Zunächst durch 
die Colonien der Phönieier. Dort auf Africa’s Küste 
zollte Carthago, die Tochterstadt, dem Beschirmer von 
ly ru s, der Mutterstadt, jährliche Zehnten, und so weit 
sich der Cartbager Colonien erstreckten, so weit betete 
man zum grolscn Mclliarth. Auch Spaniens Völker hul-

29") Payne Knight (symbol, lang. §. 136. pag. 105.) trifft mit 
meiner Ansicht von der Grundlage der Heraltlee wieder 
zusammen, wenn er den Mythus, wonach Bacchus im 
Oslen seine Kritgszüge beendigt, Hercules aber im We
sten, so fafst: lin Ersteren ist die nächtliche Sonnenbahn 
bezeichnet, deren Ziel erreicht ist, wenn die Sonne im 
Osten aus dem Ocean aufsteigt; im Letzteren die Tages
sonne , wenn sie dieselbe Grenze der zwei Hemisphären 
im Westen Überschreitet. Zum Verständnifs dieser sola- 
rischen Ansicht der Herakleen habeich durch Beifügung 
der Tafel XXXV unseres Bilderhefts dem Leser eine Bei
hülfe zu geben gesucht. Es bedarf aber wohl kaum des 
Zusatzes, dafs aus diesen Grundanschauungen vom Her
cules sich noch andere herausgebildet, auch wieder an
dere aus Stajnmsagen sich daneben angesetzt haben.



Tilgten ihm, weit Phonieischer und Carthagischer Ein
fluß* reichte ( vcrgl. den folgenden Abschnitt ). Nicht 
blos am Eingänge zum Ocean hatte er seine Säulen ge
gründet, sondern er unternahm auch weite Sceztige auf 
demselben. Andrerseits überschritt er die Pyrenäen 
ur.d Alpen, und er und sein Geschlecht gründeten Ale- 
sia, Nemausus und andere Städte in Gallien und in den 
übrigen Ländern der Westwclt 29S). Nicht nur in die
sem Grundtone, sondern auch in bestimmten einzelnen 
Lauten antwortet der occidentalische Mythus dem des 
Morgenlandes. Dals der Sonnenbecher , worin Herakles

29 )̂ So wurde er noch im dritten Jahrhundert nach Chr. Geb. 
in Gallien, wie die Münzen besagen, unter «lein Namen 
H e r c u l e s D e u s o n i e n s i s  angebetet, einem Namen, 
welchen Munter (die Relig. der Cartbager ]iag. 54.) ohne 
Zweifel für gleichlautend mit jenem D e s a n a u s  (s. oben
II. p. 237.) hält. Uebrigens wird Hercules auch für den 
Stammvater der Gehen angegeben; denn mit der Celtine 
habe er ( s. Parthenii lirot. cap. 30. p. 66 cd. Legrand.) 
den Ge l t u s  erzeugt. Andere hingegen fabelten, Her
cules habe mit der Asterope , einer Tochter des Atlas, 
zwei Söhne, den I b e r  und Ce l t u s ,  erzeugt; s. die neu 
gefundenen Stücke des Dionysius von Halicarnafs XIV. 3. 
p. 5̂ cd. Mediolan. ’'AkÄci St et- 'HfaxArby; ymi ’A ezrsfo- 
* > j; z ij; ' A r X x v r i S o i  S ilo  ysvf'trSai /J .u2oX cyc \j< ri r a T S z ; ,  ” Ißyj(,a t 

ym KsAtcv. Hieraus mufs das Etymologicum magn. ver
bessert werden p. 502. p . 456 Ups. KtXriY.̂  uto to3  KsXroü, 
vlc0 'IifazAi'cu; Kai I t i p o r i j ;  rij;"ArXmro^ änyxT l̂c,. Lies 
’A  i? t s f  o t i ) ; ,  was auch besser in die ganze Allegorie vom 
Hercules palst. Man vergl. was icli oben (F.Th. p.36t.) 
über Asteria gesagt habe; und dieselbe Verwechselung 
findet sich beim Apollodorus p. 333. vgl. daselbst die kri
tische Note von Heyne. Diodorus (V. 24.) erzählt die
selbe Sage, nennt aberden Namen von der Stammmutter 
nicht; den Sohn nennt er auch Galates (TaXinjv), wovon 
es wieder andere Sagen gab; vergl. Wesseling daselbst 
Vol. I. p. 348.).
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nach Erythia {¡bei- den Ocean fährt t eben so wohl ein 
Dschemschidsbecher heifsen bann, wurde bereits be
merkt. So liefsen sich viele liarmonirende Züge sam
meln; z. B. wie unter DsChcmschids Herrschaft keine 
Fä'ulnifs war, so faulen auch die hölzernen Säulen des 
uralten Heraklestempels zu Gades nicht. Auch in dem 
Dienste manche Uebereinstiromung, z. B. das Abscheeren 
der Haare und dergl. (s. Silius Ital. III. 28 scjq.). Auch 
kannte der Börner den siegenden Herakles zugleich als 
G e s u n d h e i t s g e b e r ,  gleich dem Persischen Dschem- 
schid und dem Sem von Aegypten (Job.Lydus de menss. 
p. 92.). Auch Söhne, aus der Gotteskraft Herakles er
zeugt, wollte Rom unter seinen Bürgern haben. Daä 
Ilcldengescblecht der Fabier knüpfte seinen Stammbaum 
an ihn, und leitete seinen Ursprung von Fabius her, 
den Herakles mit einer Nymphe Fabia erzeugt batte 
(Plutarcbi Fab. Max. cap. 1.). Auch legten die Latini* 
sehen Völker, wie die Lydier, dem starken Gotte Bei
schläferinnen zu: Faula und Acca Larentia, die,  von 
Herakles in seinem Tempel besclilafen , nach Einigen des 
grofsen Stadtgründers Homulus Amme gewesen war 29?). 
Also auch hier , wie im üppigen Lydien , sinnlicher Dienst 
des grofsen kämpfenden Sonnengottes. Aber auch hier 
dasselbe genealogische Bestreben ,  Helden und Regenten

299) S. den Geschichtschreiber Macer bei Maorob. Saturn, 
I. 10. vergl. Augustinus de Civit. D. VI. 7. Unter den 
Römischen Fragen des Plutarchus ( LX. p. 27ti. p. 14t) 
Wyttenb.) kommt auch die vor: warum die Frauen, da 
Hercules zwei Alläre ( in Rom ) habe , nichts von den 
Opfergaben, die auf dem gröfseren dargebracht werden, 
anrühren oder kosten. In den Antworten wird nun der 
Carmenta gedacht, die einst beim Opfer zu spät gekom
men. sey. Darauf wird eine gleiche Verspätung der Pi- 
natier erwähnt, und endlich wird der Mythus vom Ge
wände der Dejanira angefülut.
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jia Sonnenhindern zu machen. Aber welcher Sonne ? 
Der den grofsen Kreis durchdampfenden Sonne , der, 
ausdauernden und,  wie joden Tag, so jedes Jahr aus 
Nackt und Finsternifs wiederbehrenden siegreichen , seg
nenden Sonne. Das war die alte Idee des Orients : die 
ewige Gottheit, als erstes Licht und Urfcuer gedacht, 
wie bann sie sich anders offenbaren, als im Sonnen* 
feuer? Dauer denn die Sonnengötter, ans Ormuzd, 
rh thas ,  Zeus emanirt: Mithras , Bel, Ainun und An
dere. Daran gereiht die Halbgötter: Iloin , Dschem- 
schid, H orus, Perseus, Herakles, und daran die Kö
nige und Helden geknüpft, als menschliche Abbilder 
der göttlichen Urbilder und der Heroen : Gustasp, Kho- 
resch , Barak , Sesostris und die übrigen grofsen The- 
baiter. Auch die Lyder t Agron, Meies, Kandaules, 
selbst in den Norden hinauf, die Scythisehen Könige, 
t o n  Hercules mit der geheimnifsvolien F.chidna erzeugt 
(Herodot. IV. 9 sqq.) u. s. w. — sämmtlieh Söhne der 
kämpfenden und siegenden Gotteskraft! Zu dieser letz
teren Idee führt nun die ganz natürliche Ansicht des 
S o n n e n j a h r e s .  Was ist die Sonne in ihrer Jahres
bahn anders , als ein Held im Kampfe ? Die Finsternifs 
ist ihr Gegner: Ahriman , Typhon und die bösen Schlan
gen und andere Ungeheuer, die sie senden. Das sind 
die winterlichen Zeichen, wodurch die Sonne gehen 
niufs. Die andern Zeichen des Kreises liefern die übri
gen Bilder. Festgebräuche stellen, bald im Heldenspiele 
zu Chemmis und Olympia, bald in Fesseln zu Tyrus, im 
Frauenkreise zu Sardes, den jezt siegenden, jezt unter
liegenden Kreiskämpfer dar. Am Ende sinkt immer- die 
Fessel von den starken Gliedern , der Gipfel wird "wieder 
gewonnen, und der Ilcld strahlt auls neue Licht, Wärme 
und Segen herab.

Es war also in der Reihe der Sonnenincarnationen 
keine dem kriegerischen Geiste energischer Völker so

I I .



angeeignet, als eben diese. Keine aueb so s i t t l i c h ,  
im edelsten Sinne des Wortes. Keine so sehr gemacht, 
Königen und Vorstehern der Vülher zum Vorbilde za 
dienen. Das Grundwesen der Herrscher mufs aus Gott 
seyn , daher ist Sem-Herakles des Ammon - Zeus Sohn j 
aber am Loos der Menschheit müssen sie Theil nehmen, 
darum ist er Halbgott. So nehmen sie aia den Leiden 
und Schwächen der Sterblichkeit Theil. Gotteskraft be
währt sich nur im Kampfe. Daher der Orient diesen 
Halbgöttern und den ihnen nachstrebenden Königen das 
böse widerstrebende Princip in den Ahrimanisohen und 
Typhonischen Mächten gegenüber stellt, dem Dschem 
den bösen Dow, »dem Gustasp den Afrasiah u. s. w. 
Vom Sonnenjahre und seinen Festperioden gehet auch 
alle bürgerJi che Ordnung aus. Daher Sem - Herakles, 
so wie Dschern, nicht blos der Jaliresanfängcr, sondern 
auch der E in  t h e i l  e r  der Zeit und Jahresgott selbst, 
der ordnend und waltend durch alle Zeiten im Sonnen
schiffe fahrt. Mit Einem Wo r t ,  es ist kein vollendete
res Königsideal auszudenken, als den Völkern der Vor
zeit in dem kämpfenden und leidenden, geprüften und 
gereiften , endlich obsiegenden , starken und linden se- 
gcnrcichcn Sonnengotte durch alte Religion gegeben 
war 300). Darum stellten sie auch d i e s e  Personification 
am häufigsten an die Spitze ihrer königlichen Gcschlechts- 
register. Sollten sich nun die G r i e c h e n ,  die, wie

V » 2

300) So sagt Proclus ( Commentar. mscr. in Platon. Gorg.):
Tvjy ouv icohiTsiav rv/v ¿xfî KuCpouo’av rou ßiov Kai r>j; ysvtja’scû  
fAaxgfcuv v»;<rou; itaXovat • ravrov iern Kai to vjAuV/ov tsSiov. 
A id  rot Kai o yjpaiiXiji tsXsvtcuov aSAav iv rolc, tVxsf/bz; fxtysavj 
tTrciyjcruTO , avri Karjjya'v/aaTo rov cy.otsivcv Kai ySovtov ßiev y.cu 
Xuto'j «V tfixtpUy o serrt sy dXtjBftp nai (pturi sfy. Ich habe 
diese Stelle zum Theil schon zum Cicero de Nat. Deor.
III. 16, p. 551. angeführt, nebst einigen andern gleichfalls 
hierher gehörigen, welche dort nachzulesen sind.
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■wir gesehen, auch diesem Tyrischcn Gott unter sich 
Eingang gestatteten , von dem religiösen Denlien der 
übrigen W elt gleichsam abgewendet, und durch eigene 
Einbildung einen besonderen HcralUes ersonnen haben? 
Nach unscrm Hauptsatze, dafs Pelasger und Hellenen 
den I n h a l t  der Religionen meist aus der Fremde er
hielten , ist dies schon zum voraus unwahrscheinlich, 
und ein Blich auf die noch vorhandenen Excerpte alter 
H e r a  I d e e n  kann jeden Unbefangenen vom Gegentlieil 
überzeugen 301 302).

§. 28.

F o r t s e t z u n g .

Hier kündigt den k ä m p f e n d e n  Lichtgott schon 
die schwere Geburt seiner Mutter Alctnetie an. Ilitliyia, 
selbst Licht aus der Nacht, sitzt mit verschränkten Hän
den am Feuerheerd, und die starke Mutter ringt in Ge- 
burtsnoth , bis endlich die List der Galinthias oder Hi« 
storis, wie sie Lei Pausanias heifst, der Kreifsenden 
Hülfe gewährt ^ ) .  Nach alten Vorstellungen, scheint

301) Alles hier Gesagte von dem herakleischen Vorbild und 
Ursprung der Königsgeschlechter gilt in allen Beziehun
gen auch für das tcutsche und nordische Altertlniui. Hie 
Sonnenhelden der Sage sind das Vorbild der Könige, be
sonders der teutschen Kaiser, Überhaupt eines jeden Men
schen gewesen. Man erinnere sich nur an die Namen 
Gibelinen, Welfen, Amalungen , und wie die nordischen 
Königsgeschlechter auf die Nibelungen und den Sigurth 
zurückgehen , darüber geben die Stammtafeln P e r i n g s - 
k j o l d ’s zur Wilkina Saga No. IV. und VT. wie auch 
Bj ö r n  e r ’s zu -len Kämpa dater No. II. Hl- IV. den 
anschaulichsten Beweis. Anmerkung von M o  ne.

302) Nicander bei Antonin. Lib. cap. 29. und Pausan. Pho- 
cic. cap. 11.



es, hemmte H e r e  die Geburt des Halbgottes, indem 
sie die Ilithyien entfernte. So singt schon Homerus ( Iliad. 
XIX. 119.). In den Griechischen Herahleen ist nun 
H e r e  jene feindselige Macht , welche dem Sohne der 
Alcmene hartnäckig gegenübertritt, und,  indem sie ihn 
verfolgt und tödt 1 ich hasset, zugleich Veranlassung 
wird, seine Gotteskraft glorreich zu offenbaren. Daher 
gab ihm das Orakel den Namen *H i> a * ~K r, q , weil er 
durch die Here ("Hpa) Ruhm (xXeoi) gewinnen sollte-303 304). 
Auch hier zeigt die neue Etymologie eines alten, ver- 
muthlich orientalischen 3(M) Namens den Grundbegriff,

303) Diodor. IV. 10. Schol. vetus ad Pindar. Olymp. VI. 
115. Eben so beweiset M a c r o b i u s  Saturn»), I. 20. 
aus derselben Etymologie, dal's Hercules die Sonne sey : 
„et re vera Herctllem solem esse vel ex nomine darrt. 
Ileracles enim , quid aliud est, nisi h e ras id est a e 1 i s , 
c l e os  id est g l o r i a :  <|uae porro alia aöris gloria est, 
nisi solis illuminatio, cujus recessu , profunditate Spiritus 
oeculitur tenebrarum.“

304) Denn das Lateinische H e r c u l e s  führt vielmehr auf
(Lennep. Etymolog. I. gr. p. 245.). Auch 

konnte der Name 'IifaitAij; auf das Ebräisclie Valnn 
hindeuten (s. Munter die Rel. der Cartli. p. 43. und oben 
p. 213.). Ueberhaupt scheint die ältere Form , wie wir 
aus den Elrurischen Denkmalen (s. Lanzi Saggio di ling. 
Elrusca Vol. II. pag. 206 seqq.) und aus der Römischen 
Eidesformel schliefsen können , E r c 1 e gewesen zu seyn. 
Auf unserer Tafel LVII. nr. 3, nach einer Etrurischen 
Patera, steht der Name He r c o l e  geschrieben. Ich 
kann hierbei die Erklärung zweier Gelehrten nicht über
gehen, welche aus dem Griechischen erklären.
Hermann sagt im dritten Brief Uber Homer an mich p. 20: 
„So erschien, was wahrscheinlich eine der ältesten Alle
gorien war, die T u g e n d  als de r  R u h m e r w e r b e r , 
'fIpöK/% , 0$ ¡¡(are xAesj. Die Tugend ist unsterblich, aber 
die Person geht unter (Odyss.'Xl. 602 und 603.).“ Ge- 
wifs sehr treffend und ganz im Sinne des lange nicht genug



den der Grieche sich bei jenem Kanäpfe mit einem feind
lichen Wesen dachte. Dafs gerade aber Here hier die 
Stelle dos Typhon und Dew einnimmt, hatte, nach der 
ganzen Analogie dieser Ideenreihe, in p h y s i s c h e n  
Vorstellungen seinen Gr und; nicht «eiliger die andere 
Dichtung, dafs P a l l a s  als freundliche Macht ihm hülf- 
reich zur Seite steht. Wäre es unsere Absicht, ganz in 
das Einzelne dieser Herahlesmythen einzugehen , so 
«ürden wir nicht dabei stehen bleiben, die H e r e  als

gewürdigten Macrobius , nur dafs dieser den physischen 
Begriff, worauf ich auch fufse , als Grundlage setzt, Sa-. 
turnal. I. £0. p. ÜOy Bip.: „quipue Hercules ea est sol i s  
potestas , quae humano getieri v i r t u t e m ad similitudi- 
nein praestat Deorum, “ Payne Knight (symbol, lang. 
§. 130. pag. 10t.) geht, wie ich immer gethan , von der 
Sonnenreligion aus,  und sagt vorn Hercules : „and bis 
Greek naine, which, according to thé most probable 
etymologie , signifies the g I o r i fi e r o f t h e e a r t li, is 
peculiarly applicable to the Sun. “ Dieser Gelehrte d» nkt 
also an ¿¿a und r./to;. Ob ich min gleich einen orientali
schen Ursprung des Namens zu behaupten geneigter hin, 
so will ich doch gelegentlich bemerken, dafs auch diese 
Ansicht mit der gewöhnlichen , wonach Hercules der 
Verliert-lieber der J u n o  hiels, sich in Einklang bringen 
lal'st, da Einige die Juno als Er de  nahmen ( Plutarchi 
Fragmm. pag. 157 Wyttenb, y>j /«v a<mv >5 "Ufa). Alle 
diese Ansichten sind not h wendi ge  Folgerungen aus 
jener orientalischen Grundanschauung der Idee des Her
cules , die im Laufe der Zeit sich bilden mnfsten. — 
Der Grundbegriff des Aegyplisch - Phöniciscben Halb
gottes war von den Griechen in der Genealogie vom AI - 
c ä u s ,  des Perseus Sohn und Amphitryons Vater, und 
in dem Namen ’A A z /S a ; , Sohn d e r  S t ä r k e ,  richtig 
aufgefafst. Auch andere Herleitungen des Namens'Hfa- 
xkÿt, sagten, wenn sie gleich an sich verwerflich sind, et
was Wahres, z. B. die des Nicomachus , der an den 
Z e r t h e i l e r  d e r  Z e i t  erinnert ( s. meinen Dionysus 
p. 142 sqq.).



als untere Luft dem F e u o r h i m m e l  Zeus gegenüber 
zu stellen, sondern, so wie Herakles selbst in jedem 
Sinne Gotteskraft war, und dem gemäf's mehrere Bedeu
tungen erhielt, so würden wir auch die Idee des Wider
standes gegen diese Kraft in mannigfaltigerer Bedeutung 
nachweisen können. Dasselbe gilt auch von der mit 
Zeus einverstandenen Tochter Pallas. Dafs Zeus in 
A m p h i  t r y o n s  G e s t a l t  die Alcrnene umarmt, hat 
den bedeutungsvollen Sinn, dafs grofse Naturen nur dem 
Leibe nach den Sterblichen gleichen, während ihr W e
sen aus Gott ist. Doch hat ohne Zweifel der Orient 
schon mit seinen Göttern im Fleisch diese höhere Idee 
verbunden. Der oben nachgewiesene Mythus, wie der 
Halbgott Horus , zur Strafe seines Muttermordes, Alles 
dessen beraubt ward, was er von der Mutter hatte, läfst 
dies schon vermuthen. Die Ermordung des L i n u s ,  
den Herakles mit der Cithara erschlug , gehört vermuth- 
lich auch in den Aegyptisch - Phonicischen Kreis. In 
Aegypten sang man ein Trauerlied Maneros, welches 
Jlerodotus auf den Linus bezieht iOS). Dort hatte Mane
ros die Astronomie und andere Wissenschaften gelehrt 
( ITesycIi. in Mur.). In Byblus war er der Königssohn, 
der vor Schrecken starb,  weil ihn Isis grimmig ange- 
hliclit halte (Plutarch. de Isid. p. 357.). Das w7ar also 
die zürnende Isis Tithrambo. Seitdem sang man auf ihn 
ein Trauerlied, und man nannte ihn Erfinder der Musik 
(s. I. Th. a. a. O.). Auch in Hellas vvufste man von einem 
Linus, der M,use U r a n i a  Sohn, den Apollo erschlagen 
hatte (Pausan. Phocic. 29.) und von einem Liede seines 
Namens. Die Aegyptier hatten auch einen zornigen 
Herakles, wie wir unten sehen werden. In Böotiern, 
nachdem einmal Herakles als Halbgott der späteren Men-

246

305) H. 79. vergl. I. Th. pag. 446 ff. und die Homer. Briefe 
pag. 17t.



schengeschichte nahe gerückt w ar , unterschied man den 
jüngeren Linus , des Herakles Lehrer, von jenem älte
r en ,  der Urania Sohn. — Dunkle Mythen, vermuth- 
liclx Hüllen alter astronomischer Sätze aus dem Stcr- 
nendienste, welcher auch einen Hercules mit dem S t e r -  
n e n h l e i d c  ( «oTpo^tTur ) kennt ( Nonni Dionys. XI,. 
369. pag. io38.). Die Mutter U r a n i a ,  die Feindschaft 
der I s i s ,  des A p o l l o  und des H e r a k l e s ,  der Tod
schlag, mit der L e i e r  vollbracht, scheinen auf sideri- 
sclie Musik und alte Oiiphische Lehre zu führen,  wohin 
auch der Herakles Musagctes ;in(;) gehört. Vielleicht ist 
auch alter Sectenkrieg verschiedener Sonnendiener an
gedeutet. Dann würde Herakles den sanften Linus in 
demselben Sinne erschlagen, in welchem er den weichen 
Adonis aus der Götterzahl wirft. Mehr als schwache 
Vermuthung verstauet bis jezt dieser Mythus nicht, da 
die Untersuchungen über den Namen Maneros und Linus 
so verschiedene Resultate geben , und aus Plut.archus 
sichtbar ist, dafs das Alterthum schon verschiedene Er
zählungen hatte.

Herakles am S c h e i d e w e g e , nach der sinn vollen 
Dichtung aus den Horen des Prodicus bei Xcnophon 
(Memorah. II. 1. 21 sqq.) , reihet sich leichter und cn’  ̂
schiedener dem orientalischen Regrille der nicht 
durch Widerstand bekämpften , sondern auch (tulc], 
Wohlleben versuchten Golteshraft an. A u t p <ur _

306) Den Aegyptisch - Phönicischcn So«V>.'.-ng0j^ j,¡B Son- 
nengolt auch ein Gott der Musen wr.r? kaimttn dieiUSuier 
als Hercules Musagetes; Ihm f,auelu teujvius zu. Rom 
einen Tempel nach der Aetolisr'hen Expedition ; s. Rî.içk- 
Wfcll Memoirs of the court of Augustus V. p. 55. Z u s a t z  
von M u n t e r .  — Ich brauche hier nur an den Aegyp- 
tischen L i c l i t g o t t M e m n o n ,  den Vater der Musen, 
zu erinnern ; s. Th. I. Buch 11. Cap. I. §. 18.
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6 t h e u s ,  der feindselige M e n s c h ,  mit seiner Falsch
heit und Feigheit, steht in den Griechischen Herahleen, 
wie die Deus und Typhon, wie Afrasiab und ähnliche 
secundare W esen, dem Dschemschid und Gustasp, so 
dem Herakles gegenüber. Die zwölf Dienstjahre, die 
zwölf Hauptarbeiten 3°7) , worin die meisten Mythen ilber- 
einstimmen [ dieBehämpfung des Nemäischen Löwen, der 
Lernäisehen Hydra ;sos) , des Erymanlischen Ebers ; der 
Hirschfäng; die Verjagung der Stymphalischen Vögel; 
die Reinigung des Augiasstalles'^ der Stierfang'; der 
Raub der Rosse des Diomedcs ; dieErbeutung des Wehr- 
gehängs der Amazone» der Raub der Geryonsrinder;

307) Ueber diese zwölf Hauptarbeiten und Uber die Neben
arbeiten des Hercules sehe man den Hyginus ( fab. XXX. 
und XXXI.) nach , der sie in der Kürze erzählt.

308) S. unsere Tafel LV11. nr. 3. Heber die Fabel s. man 
die Schol. Hesiod. Theogon. pag. 237 , wo sich auch die 
doppelte Ansicht findet: die physische, wonach die Hydra 
das verderbliche Wasser wäre, oder der feuchte Nie
derschlag der wässerigen Dünste aus der Luft , die der 
Gesundheit schaden, und die ethische, wonach die viel-« 
liöplige Hydra das personificirte Böse wäre, das, so seWr 
es vertilgt werden soll , doch immer Sein Haupt wieder 
erhebt. Uebrigcns war es nicht immer ein v i e I k ö p fi - 
g e s Ungeheuer. Die Griechischen Dichter hatten erst 
von fünf, von neun und nachher von mehreren Köpfen 
geredet; s. die Ausleger zum Hygin. fab. XXX. pag. 83 
ed. Stav. und Heyne ad Apollodor. p. 145, Auf Griechi
schen Müozeu erscheint die Hydra mit sieben Köpfen 
(Spanheim dt us. et praest. numm. p. 230.) , und so auch 
auf einer Gemtae im Mus. Florent. Tom. I. tab. 37. nr. 6. 
Bei Mariette ist eine Gemme abgebildet (T. II. part. I. 
tab. 75.), wo Hercules drei Köpfe der Hydra opfert, und 
eben so viele sind auf unserer patera sichtbar. Auf dem 
Relief hingegen ( s. unsere Tafel XXXV'I. nr. 3.) zählen 
wir acht Köpfe, und gerade so viele werden ihr bei 2üe-« 
nobius Proverb. Centur. VI. 26. beigelegt.



da» Aepfelpflüclten in den Hesperidengärten ; derHinab- 
gang in den Hades und die Rückkehr mit dem Cerberus] 
weisen nun schon in Z a h l  und Ar t  aui den groisen Ai- 
beiter im Thierkreise hin 309). In diese Bilderreibe ge
hört auch die dreifach verlängerte Nacht der Erzeugung 
des Halbgottes, gehören die sieben Nachte, in denen er 
die fünfzig Töchter des Thespius beschläft, und die zwei 
und fünfzig Söhne, die er mit "ihnen zeugt 3,°). Dahin 
gehören die Phönicischen Schiffersagen von der rothen 
Abend1 "nneninsel E r y t l i i a  (Vois Weltbünde d. Alten
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309) Wolfdieterich hat elf Dienstmannen, die ihm getreu sind 
bis in den Tod , aber bei seinen Brüdern in harter Ge
fangenschaft gehalten sind. Elf Jahre tnufs er kämpfend 
die Welt durchziehen und mit Riesen , Haiden und Dra
chen streiten, ehe er im zwölften Jahre seine Dienst- 
nianntn erlösen kann. Aber er vergibst sie niemals; ganz 
eigenthilmh » ist es seiner Sage , dafs er überall und im
mer an die Befreiung seiner Dienstmannen denkt, wo
durch sich der ursprüngliche Gang des Liedes sehr gut 
erkennen läfst, dafs es eine altteutsche Heraklee in Be
zug auf den Thierkreis gewesen. Sein Ururenkel Diete
rich von Bern hat als ständigen Gegensatz den Kaiser 
E r  m r i e h ,  E r m e n r i c h ,  welches der persische A h 
r i ma n  ist, und dessen zween böse Rathgeber S i h i c h  
un<) Ri bs t e i n  ebenfalls mythisch sind. Sihich erinnert 
dem Wort nach an die persischen D e w s , so wie an 
Schi wa und T y p h o n ,  und ist mit T e u f e l ,  Z a u 
b e r ,  Di e b ,  t i ef ,  s t u mm,  t a ub  u. s. w. und mit 
all diesen Unholdswörtern verwandt. Darum heifst er 
auch der U n g e t r e u e ,  hingegen Be r e i t t ung  (der 
Glänzende) von Meran, Wolfdieterichs Lehrmeister, 
der getreueste Mann auf der Welt heifst, dessen Gleich
bedeutung mit Hiltebrant, Dieterichs Lehrmeister, schon 
die Brüder G r i m m  bewiesen haben. Die beiden älte
sten feutschen Gedichte u. s. w. S, 69. Anmerkung von 
A l o n e.

310) Apollodor. II. 4 . 9 . Diodor. IV. 29. ibiq. Wessel.



25o

p. 31.); die Sonnenrinder des Geryon, wovon Stcsicho- 
rus in der Geryonis gesungen, und die allen Logogra- 
phen Plierecydes und Hecatäus in den Genealogien so 
viel zu erzählen gewufst 311) ;  auch yermuthlich die selt
samen Mythen vorn Herakles M e l a m p y g u s  (s. oben II. 
pag. 22,4 ff.) und von seinem Beinamen Kynosarges , der 
vvei f se H u n d  (Tzelz. ad Lycophr. 91. Pausan. I. 89.). 
Nach dem Grundbegriffe dieses Halbgottes, den uns alte 
Zeugen geliefert haben, können wir mit einer A rt von 
Gcwifshcit glauben, dafs diesem Ideenlireise jene Mythen 
angehören , wenn wir auch nicht im Stande sind, jeden 
einzeln zu erklären 3I2). Dazu würde auch Rath werden,

311) Phcrecyd. p. 109 cd. Sturz, und llistoricc. graecc. an- 
tiqq. fragmin. I. p. 50 seqq. Nach Hermann ist Geryon 
< IVr.i.ivf j'i, Fabulo, von yjjfysiv, fabulnri) der dreiköpfige 
F a b i e r  von SchiSfermührchen , und also eine Art von 
Fama in männlicher Gestalt. Ich denke an yijfo; und
das Al t e r ;  und Geryon ist sonach der Alte im Niedergang 
(im Fände Iberien); und weil Geryon von den Alten schon 
für den Winter gehalten ward , so erkläre ich den My
thus vom Hercules , der Geryons Rinder rauht, so i die 
FrUhlingssorine gewinnt dem alternden Winter im Lande 
der Finsternils die neuen Jahreszeiten ab. Drei an der 
Zahl waren sie, nach alter Jahreszählung, beim drei
köpfigen W7inter ( Geryon ) verborgen. Die Frühlings
sonne hat sie aus Iberien wieder zurückgebracht; s. un
sere Briefe über Moments und flesiodus pag. 176— 179. 
und dazu jezt die Tafel XL. im Bilderhefte , mit'den Be
merkungen dazu p. 2S.

312) Unter die Nebenarbeiten des Hercules gehört auch die 
Bekämpfung der Centauren (Apollodor. II. 5. 3 seqq.). 
Unter diesen werden Nessus, Eurytion und andere als 
seine Gegner genannt, auch Dexamehus. I11 der 'Erklä
rung der Bilder p. 29. habe ich einige Nachweisungen ge
geben , um die verschiedenen ErzUhlungsarten dieses My
thus kenntlich zu machen. Es hatte verschiedene Tr*-.



wenn Aegyptens Hieroglyphen lesbar würden, und vfenji 
wir alle Sphären alter Astronomie besäfsen. i.iner der

gödien dieses Inhalts gegeben, und so ist die Erzählung 
natürlich verändert worden. Bei Sophocles in den Fra- 
chinerinnen lernen wir die Dejanira als des OeneusToch
ter und des Hercules Frau kennen (vs. 4()6 seqq.). Den 
Centauren Dexamenus lernen wir aus dem Scholiasten 
des Callimachus (Del. 102.) kennen. Es hatte also eine 
Sage folgenden Inhalts gegeben ; Hcrcuks tödtet den Cen- 
teuren Dexamenus , der sich der Dejanira bemächtigt 
hatte, das war auf den Theatern vorgesteli; worden, und 
Maler haben danach Gemälde gemacht. Ein Aehnliches 
beschreibt uns der jüngere Philostrattts (Icon. IV. pag. 
b6S s(|. Okar.). Gewöhnlich sind die Vasengemälde Co- 
pien solcher Scenen und gröfserer Malereien. Ein solches 
Vasenbild stellt uns die Tafel LIV. unseres Bilderhefts 
vor Augen (vergl. die Erklärung p. 2.9.). — Die Beant
wortung der Frage: welche Allegorien diesen Centauren
kümpfen im Allgemeinen zum Grunde liegen mögen, 
würde uns hier zu weit führen. Kur die folgende Idee 
will ich hier mittheilen: Payne Kniglit (Symbol. Lang. 
§. 115. p. 8y.), der in Pferd und Pfeidmenschen das Bild 
des Wassers sieht und ¡in Hercules mit mir die Sonne, 
will auch im Kampfe der Centauren die Bedeutung finden : 
Es sey die austrocknende Kraft der Sonnenstrahlen , die, 
indem sie auf die Sümpfe wirken , den physischen Procefs 
der Fäulnifs, aber ebendadurch neue Körperbildungen 
veranlassen. Für den vorliegenden Fall lal'st sich davon 
besonders Anwendung machen. Bura , jene durch Erd
beben in den Meeresgrund versunkene Stadt in Achaia 
(Pausan. VII. 25. 5. pag. 3 5 3  Fac.) , war der Schauplatz 
dieser That. Dort verehrte man den Hercules Buratcus 
(ebendas.). Dort war der Weideplatz des Dexamenus 
(AsJapiVoio ßoioTJ.!7i%; Callimach. Del. 102. und daselbst 
der Scholiast). Dort war also Oencus, der Mann des 
Weins , in seinen Pflanzungen von den Rofsmensclien, 
den Bildern der wilden Wellen und Moräste, bedrohet 
und gefährdet. Er konnte den Centauren nicht zum Eidam 
haben wollen. Hercules, welcher kurz zuvor den Strom
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sprechendsten Züge im Ilerahleischen Mythus ist s e i n  
H i n a b  g a n g  in d e n  H a d e s .  Dafs diese Begebenheit 
vielfältig ausgcschmücht war,  la'fst sich leiclit denlien. 
Das HeraufhpJvji des rbcrus (Äpollodor. II 5 fin.) 
möchte ich aber nicht für Zusatz oder Nebensache hal
ten. Her Huna der Unterwelt war gar zu wesentlich, 
eben so bedeutend als der W olf, des Amenthcs W äch
ter , bei den Aegyptiern (s. I. Th. p. 408.). Auch darin 
liegen alte Bilder, die v ir  anderwärts zu berühren Ge
legenheit hatten. Hier nur das Eine, dafs sehon der 
Begriff H u n d  nnd D i e n e r  in Beziehung auf die Un
terwelt (Buhnkenii Epist. crit. I. pag. 177.) sich als Ac- 
gyptisch erweisen liefse, wenn wir beim Einzelnen ver
weilen könnten. Denn gerade in dieser Arbeit hiefs er, 
nach acht Aegyptischem Sinne , C h a r o p s  31i) ,  wenn wir

Achelous überwinden mußte, um die Dejanira , des Oe- 
neus J ochtrr, zu gewinnen (s. Philostratus a. a. O. d. i. 
Hercules, der im Dienste des Weinpflänzers die wilden 
Finthen bändigte) , bestehtauch zum zweitenmal siegreich 
den Kampf gegen den Sohn der Wolke, den Wassermann 
Dtxameims. Hercules, die Sonnenkraft, ist der Liebling 
des Wtinmannes und seiner'f’oehter. .

313) Die Beziehung auf Xdfuw liegt nahe; s. oben Th. I. p. 
417. 428.-— Dafs Hercules auch gestorben und wieder 
aufgeweckt seyn soll, habe ich oben (l. p. 36t f.) erör
tert, und zwar aus orientalischen Mythen. Den lieber- 
gang zu diesem sterblichen Hercules der Griechischen 
iteligion sehen wir in der Verstellung von den Kleiuasia- 
tiseben Idäern. „ Der dritte Hercules, sagt Cicero (de 
N. D. III. Iß.), gehört zu den Idäischen Dactylen; ihm 
bringen sieTodtenopfer. “ An diesem Dienste hatte Grie
chenland und Italien Theil genommen. Auf einer alt — 
Italischen patera sehen wir den Hercules hingestreckt 
liegen , daneben der Name E r k 1 e und •/cvamc, , d. i. yetüs 
den T r a n k o p f e r n  für  die. T o d t e n ,  s. meine An-« 
merk, zu Cic. a. a. O. p. 555. und den dort angeführten 
Lauzi im Sagg. di ling. Etrusc. II. p. 206 sqq.
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gleich in andern Beziehungen zugeben, dafs dieses W ort 
und das verwandte Xa {'°71°<’ zuweilen eine bestimmte 
Farbe bezeichnen mag. Jezt bemerke ich noch, dafs er 
auch eine Tochter C h a r o p o s  hinterliefs ( Flutarch. de 
Isid. pag. 36a.). Also d e r  F r e u d i g e  und che F r e u 
d i g e  in Bezug auf die Unterwelt. Dahin gehört auch 
d e r  K a m p f  mi t  d e m  H a d e s  selbst. Ob ihn Hera
kles bei Pylus gekämpft hatte, oder

„unten am Thor der Todten “
(wieAristarclius den Homerus Iliad. V. 3t)7- verstanden 
hatte) , thut nichts zur Hauptsache, Euripides hat den 
Sinn des Mythus in alter Einfalt gefafst, wenn er in der 
Alcestis (XXIV. 846 seqq.) den Halbgott mit dem Tode 
(©arorvoi;) kämpfen läfst (so auch Andere; s. Heyne ad 
Homer. 1. 1.). Herakles in dieser Eigenschaft ist eben 
Eins mit M ithras, der im Dienste des Ormuzd selbst 
den Hades zu niclite macht. Dieser Sieg wird vom Sol 
invictus alljährlich gewonnen , und herrlicher am Schlüsse 
des grofsen W eltjahres 3̂ ).

Aber der den Tod bezw ingt, mufs doch finsterem 
Irrwahn unterliegen, und zwar zu wiederholten malen. 
In einer Raserei wirft er seine drei von der Megara ge
borenen Kinder mit denen seines Bruders Iphieles ins 
Feuer (Apollodor. II. 4. >>•)• Ein andermal mordet er 
grausam seinen Freund und Gast Iphitus Das ist
Dschem , dessen Hand von den bösen Dews geschw ärzt

314) S. I. Th. p. 707. 708. 745. 76t f. 796 ff. -  „So kämpft 
Wolfdieterich am Ende seines Lebens Nachts mit den 
Seelen aller derer, die er je im Leben erschlagen. Es 
ist ein Geisterkampf, eia Kampf mit den Unterirdischen, 
wie der des Hercules.“ Z u sa tz  von M o n e .

315) Diodor. IV. 11 sq, vergl. Apollodor. a. a. O. und das.
Heyne. Vom Epicharmus hatte man einen va^u-
tpsfo?; Palme. Bihl. gr. II. p. 300 Harles.

1
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■wird, oder der sich ein andermal von ihnen bethüren 
läfst. Doch im Vaterlande der Hcralllei'schen Religion 
selbst hennt man,  wie oben bem erht, zürnende und pe
riodisch rasende Natul’gottheifen. Ja bestimmt einen 
furchtbaren, schrecblichen Herakles hatte Aegypten. E r 
hiefs M a c e r i s  dort und in Libyen, welches gelehrte 
Sprachforscher (Bochart Geogr. s. pag. 5"i.) durch den 
S c h r e k l i c h e n  erklären. Noch in der Unterwelt ist 
sein Schalten schrecklich, und die Übrigen Hieben vor 
ihm (Odyss. XI. 601 scjq.). Die Belhörung des Dschem 
durch die Tochter der Dews ist oben erwähnt worden. 
W ie Salomo, so hat auch dieser Heros in den Sagen der 
Perser grofse Flecken. Aber cs sind auch nur einzelne 
periodische Flecken (vergl. oben I. p. 671.). Der ewige 
Preis der Nachwelt bleibt den verklärten W'escn doch. 
Nicht anders ist es mit Herakles im Hause der Lydischen 
Omphalc. Alle diese'Mythen sind alte r.ildcr aus dem 
Sonnenkreise und alle Allegorien periodischer Störun
gen des gewöhnlichen Naturlaufes, wie oben bei den 
Apollinischen Religionen nachgewiesen worden. Aber 
auch der Orient ergriff darin die sittliche, die praktische 
Seile. So ist der Weibersklave Herakles ein warnendes 
Beispiel für Monarchen. Und hat wohl eine der vielen 
Griechischen Herahlecn einen ernsteren und fruchtba
reren W7ink gegeben, als die mythische Geschichte der 
Lydier giebt, wenn sie gerade der Heraklidendynastie 
in der Person des durch W eiberschönheit beihörten 
Randaules durch W eibesrache den Untergang bereitet?

Der dienstbar gewesene Herakles ist, wie bemerkt, 
auch der Dienenden Trost und Stolz. E r ist der Skla
vengott. Dafs auch d a v o n  der Orient schon die prak
tische Anwendung gefunden, wer mag dies nach dem 
Bisherigen bezweifeln ? Dahin gehört auch der bedeu
tende Zug,  dafs Herakles einst an dem blutigen Altäre 
des Ilönigs Busiris als Opfer fallen sollte (Herodot. II.
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^5. und daselbst die Ausleger), E r , der sonst den Tod 
nicht fürchtete, hatte die Furcht eines solchen Todes 
gesclmiecht. Darum ist er denn auch der Reiniger der 
Altäre vom Menschenblute. So erschien er seihst den 
wilden Sabinern in Italien. Sie hatten , einem Orakel 
zufolge, bisher Menschen ( (ptUveg) geopfert. Jezt kam 
Herakles und setzte , nach besserer Auslegung des Ora
kels, welches cpeirn, L i c h t e r ,  verstanden, einen rei
neren Feuerdienst ein (Dionys. Ilalic. I. 14. Stcph. Byz. 
in ’Aßopiy.). Eine Sage, die, zusammengenommen mit 
andern , sehrlbemerkenswerth als ein Factum alter Reli
gionsgeschichte ist. Auch hier also knüpft sich das Sitt
lichere an den ITeraklcischen Cultus an. In diesen To
talsinne seines Lebens, als Kampfer und Abwehren des 
Bösen, führte der Halbgott den Beinamen ’AAsljixaxoq.

Sein herrlicher Flammentod auf dem Octa ist viel
leicht auch nur mythische Ausdeutung Acgyptischer 
Lehre vom grofsen W eltbrande und vom Anfänge des 
neuen Cyclus nach demselben ( daher der Phönix in sei
ner Hand auf der Isistafel, s. oben II. p. 9.0O). Auch 
in diese Hieroglyphe legte der Aegyptische Priester gc- 
wifs (dafür spricht der Inhalt der ganzen Religion dieses 
Volkes) den Sinn der ethischen Läuterung und Verklä
rung. Das war nun der Olympische Herakles, der Hebe 
Gemahl (Apollodor. II. 7. 7 .), dem man Göttcrchre er
weisen konnte , wie der Perser zum Feruer seines ver
klärten Dschemschid betete. So wie Herakles der höhe
ren Sonnenpotenz Apollo huldigt, da er bei ihr Orakel 
h o lt, und sich seine Laufbahn von ihr vorzeichnen läfst 
(Apollodor. II. 4 . 2.) ,  so wird mit dem Feuertode, der 
alles Sterbliche an ihm vernichtet, die Aufnahme in den 
Feuerkreis des Vaters möglich, und die S e h n s u c h t  
d e s  S c h a u e n s ,  wovon die Thebai'schc Legende aus
geht , auf immer gestillt.
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Ich hätte die mir hier vorgestechten Gränzen über

schreiten müssen , wenn ich alle Züge dieses formen- 
reichen Mythus berühren wollen. Die bisherige Verfol
gung des Grundfadens kann genügen , um die W ahrheit 
des Satzes zu zeigen, den Porpbyrius theoretisch auf
stellt, wenn er den Herakles die S o n n e  nennt, und 
seine zwölf Arbeiten die Bahn derselben durch die zwölf 
Zeichen des Zodiacus (Porphyr, ap. Euseb. Praep. E r.
111. Eben so richtig hat Macrobius (Saturn. I. 20.
s. oben II. pag. 228.) diesen Grundbegriff und dessen 
unmittelbare e t h i s c h e  F o l g e r u n g e n  in den W orten 
aufgefafst: « Sed nee Hercules 0 substantia solis alienus 
est. Quippe Hercules ea est solis potestas , quae liu- 
mano generi virtutein adsiinilitudinem praestat Deorum. » 
Es war Verkörperung einer Grundidee des alten Sabäis- 
mus. Das L icht, aus Gott ins Fleisch geboren, sollte 
in der Sterblichkeit den Gott abstrahlen. So weit noch 
gar nichts Historisches. Nun wurden ISönige in dieser 
Lichtreligion erzogen , und die Sonnenincarnation ward 
ihnen als Vorbild vorgehalten. Mit neuen Namen wur
den sie dem ethischen Sonnendienste geweihet, und da
durch geweihet zu Lichtern der Völker. Wachen und 
■Wehren, wie die ewige Sonne, war ihr Gesetz. Die 
neuen Namen erhielten es ihr Andenken: Semphucrates, 
Bhoresch , Ilandaules und wie sie alle heifsen mochten. 
Heilige Symbole blieben in Tempeln, in Sprache und 
Sage sinnliche Zeichen , und der Sonnenspiegel Dschem- 
schid war durch den ganzen Orient zugleich ein ethi
scher Fürstenspiegel. Jene Dorischen V ölker, die aus 
Nordgriechenland her in die reicheren Gauen des Pelo
ponnes einbrachen , trugen die Erinnerung an einen 
grofsen Stammfürsten in ihren Geschleclitssagen. Die 
Ansprüche auf den Peloponnes wurden dadurch geltend 
gemacht, dafs man ihn aus dem alten Hause von Tirynth 
abstammen liel's. D ort, wie in den Böotischen Thebä,



Mar aus orientalischer Tradition die g ö t t l i c h e  S o n -  
n e n h r a f t  früh verehrt worden. Jez t, nachdem grofse 
Begentenhäuser in Sparta und in andern Staaten des Pe
loponnes von jenen Eroberern gestiftet w urden, ward 
der alle Gott in der historischen Griechensage nalionali- 
s i r t , und zahlreiche Sänger wetteiferten in Herahleen. 
Gerade so erzählten und sangen noch zu Cyrus des Jün
geren Zeit die Perser von ihrem älteren grofsen Ilho- 
rescli (Xeuoph. Cyrop. 1. 2. 1.). So ward jener Scm- 
Melkarth , den die älteren Mythen und Poeme nach dem 
Hellenischen Grundtrieb aus den Sagen des Orients poe
tisch ausgebildet hatten, immer Hellenischer, Dorischer. 
Dieses nicht blos ganz m e n s c h l i c h ,  sondern auch 
ganz Griechisch gefafste W esen, Herakles genannt, be
mächtigte sich der Phantasie des Griechen - und Römer
volkes so , dafs es im öffentlichen Cultus jenen hohen 
Sonnen - und Jahresgott, der höheren Vorstellungen 
nicht einmal zu gedenken , fast ganz auslöschte. Und 
so mufsten denn am Ende freilich, nachdem das Abbild 
in Vielem dem Urbild unähnlich geworden, Philosophen 
und Historiker der Alten eine Mehrheit von Herahlen 
anerkennen

In diesem rein poetischen Sinne der Hellenen hat 
B u t t  m a n n  (über den Mythus des Herakles, Berlin 
1810.) diesen Fabelkreis als Allegorie aufgefafst. Es 
wundert mich, dafs er es verschmähte, bis zur Quelle 
zurückzugehen , zumal da er die historische Erklärung 
solcher Mythen so gründlich widerlegt. Nach eigener 
Ueberzeugung und nach Anleitung des treuen und ge
lehrten Herodotus habe ich Letzteres vorgezogen. Da
bei mufste es im Einzelnen von den Buttmannischen
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316) S. Cicero de N. D. III. 16. p. 561 f. unserer Ausgabe, 
wo das in den Noten Bemerkte nachzulesen ist.

II. 17
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Begriffen sehr abweichende Resultate geben. Doch 
wenn der W eg nach dein O rient, dem Yaterlande des 
höheren Sabäismus, offen bleibt — und das ist'ja , ver
stehe ich ihn rech t, auch Buttmanns Meinung — so läfst 
sich auch bei einzelnen Abweichungen unter W ahrheits
liebenden Vereinigung hoffen.

Ein R u c h  b l i c k  a p f a l l e  I n c a r n a t i o n e n ,  die 
wir bisher durchlaufen haben , zeigt uns im W esent
lichen Einen Haujjtbegriff : Jede ist Ausflufs aus einer 
höheren Potenz , und jede wird in die (Quelle, wovon sie 
ausgegangen, wieder aufgenommen. Allenthalben offen
bart sich auch das göttliche W esen hauptsächlich in der 
S o n n e ,  und die Epiphanie ist nichts anders als Ent- 
wichelung des Sonnenjahres. Hieran knüpft sich der 
Gedanhe aller Wohlthaten , die der Mensch der Natur 
verdankt. Auch ging vom Sonnenjahr alle Zeiteinthei- 
lung und bürgerliche Ordnung aus. Daher jeder dieser 
Sonnengötter seinem Yollie das verkörperte Ja h r, Jah- 
reswohlthat, Jahresregent und grofser König ist; eben 
dadurch aber auch natürliches Vorbild und, genealogisch 
gefafst, Stammherr der nationalen Königsreihe. Zwar 
ist in jedem einzelnen Cult das körperliche Sönncnjahr 
in einem verschiedenen Moment ergriffen, der dann im 
Festgebrauch, in Lied, Gehet, Symbol und Mythus vor
herrscht. Doch bricht der Grundbegriff allenthalben 
wieder h e rv o r, und knüpft zwischen den einzelnen Son
nengöttern verschiedene Verwandtschaften. So ist z. B. 
der l ’hrygische Atys zunächst zwar die unreife, schwa
che Sonne, und daher auch erster Gallos, Eunuch, der 
Byblische Adon aber die überreife, ermattende Sonne 
nach der Sonnenivende; aber wie viele Verwandtschaft 
zeigt sich gleichwohl nicht zwischen Beiden nnd zugleich 
mit dem Phöniciscben Esmun ! Mitbras ist zunächst der 
grofse Besaamcv, die eröffnende und zeugende Sonne 
und das ätherische Liebesfeuer; Herakles aber die starke



und ordnende, eintheilende Sonne, die emanirte Gottes- 
liraft. Beide aber sind in Begriff und Namen der u n 
ü b e r w i n d l i c h e n  Sonne als hämpfende Jahresgötter 
innigst verwandt. Horns-Apollo ist, wie auch der Ae- 
gyptische Name sagt, eigentlich die s c h ö n e  Sonne, der 
Sonnengott in vollem J u g e n d g l a n z ,  aber Heroldes, 
der ringende Gott, greift auch nach dem Dreifufs, theilt 
J a h r  und W c i s s a g u u g  mit ihm , und wird zuletzt der 
ewig j u n g e n ,  schönen Hebe zugesellt. Und so zieht 
sich ein verwandtschaftliches Band durch alle diese W e
sen , das sie im Symbol und Festgebrauch, und selbst 
in der höheren Steigerung ihres Begriffs durch die My
sterien unter einander verbindet. ln Betreff des Letz
teren darf man nur an die Mithriaca erinnern, die sich 
in Vorderasien mit dem Dienste des Atys und der Cy- 
bele und durch die Sabazien mit dem Cult des Dionysus 
verlmüpiten. Hier ist jeder dieser Götter aus einem 
Führer der Sonne durch den Jahreshrcis zum Seelen
führer , zum H errn des Lebens und des Todes er
höhet.

Jeder dieser Götter hatte auf E r d e n  seine Beprä- 
sentanten, und gab Königsgcschlcchtcrn oft in langer 
Zeitfolge Vorbild und Namen. Atvs batte , wie wir sa
hen,  in Lydien seine Atyaden, Mithras batte Gesetz
geber in Aetliiopien zum Abbilde, die Bels in Babylon 
hatten den Bel des Himmels zum Vorbilde, Ormuzd, 
der Lichtgott, ward in Dscliemschid und nachher in der 
ganzen Kajanidenreihe abgestrahlt. Der Herahliden war 
die gröfste Zahl, in Aegypten, Lydien, Hellas und Ita
lien , jener sogenannten Indischen und Scythischen gar 
nicht einmal %u gedenhen. W ollten doeh auch noch in 
der neuen W elt Peru’s Könige J^nnenhindcr seyn. Auch 
die Eaccliiadcn von Corintli wardti Herahliden. Doch in 
diesen Stamm mufste Heraltlcs sich mit einem Bacchis



theilen317). Audi der Böotische S t a d t h ö n i g SI e l i k e r -  
t e s  (Mel har th) war von Bacdius Amme, Ino,  geboren. 
So nahm der t r i u m p h i r e n d e  G ott, von Indien her, 
neben dem h ä m p f e n d e n  Gott in der Böotiscbcn Thcbä 
P la tz , das verkörperte , s c h a l l e n d e  F r e u d e n j a h r  
neben dem u n ü b e r w i n d l i c h e n  Jahre der Sonne. 
Jedoch vom Jubelkönig Dionysus kann erst im Verfolg 
gehandelt werden. Hier bemerken wir nu r ,  dafs auch 
ihn llerodotus in einer der Hauptstellcn über die Asia
tischen Gottheiten (III. 8.) durch den Namen U r o t a l  
an die ganze Reihe der L i c h t -  und S o n n e n g ö t t e r  
anknüpft, wovon jener entlehnt ist (s. Wessel, a. a. O.). 
So hiefs Dionysus bei den Arabern. Dieselben nannten 
ihn D u s a r e s  d. i. ihren H a u s -  und L a n d e s k ö n i g  
(Ilesych. s. v. ibiq. Interprr.). Ajich die Jonier verein
ten ihn als K ö n i g  und W a h l h e r r n .  Das wollte der 
Name A e s y m n e t c s  sagen, unter welchem Darüanus 
ihn nach Jonien gebracht hatte (Aristotel. Polit. III. 10. 
pag. 126 ed. Schneider.), und den die Megarer in dem 
Stifter ihres freien, jährigen Wahlregiments und in einem 
Heroendenkmale fortpflanzten (Pausan. Altic. cap. 43* 
§. 3.). Das Bild jenes Acsymnus-Dionysus hatte Dardu- 
nus vom Zeus oder vom Herakles empfangen (Pausan. 
Achaic. cap. 19. § .3  sq.). Also auch hier ein aus höhe
re r Gottheit ernannter H e r r g o t t .  Alle drei Herakles, 
als Idäischer Dactylus , Dionysus und Dardanus , führen 
uns vom Phrygischen Id a  zu den Religionen von Cu r -  
t h a g o  und von S a m o t h r a c e  hinüber.

317) Vergt. Diodor. Fragmm. VI. Tom. II. png. 43.5. und da
selbst Wesseling. Pausan. II. 1. V. 17. und daselbst die 
Ausleger.



Anhang zum vierteil Capitel.
V o n  dei '  R e 1 i g i o u C a r t h a g o ’ s.

$• «•
L i b y s c h e  R e l i g i o n s e l e m e n t e .

B e v o r  wir mm zur Relraclitung der Carthagiscli-Pu- 
nisclien Religion übergehen , müssen wir noch mit Einem 
W orte der Libyschen Religion oder der Religion der 
nördlichen Küste Africa’s, welche von der Phönicischen 
Religion der Carthager wohl zu unterscheiden is t, ge
denken 3ts). Nach der Hauptstelle des Herodotus IV. 
188. waren die Elemente dieses Libyschen Cultus S o n n e  
und M o n d ,  deren Verehrung unter allen Libyern herr
schend sey ; die um den Tritonssee wohnenden verehr
ten auch den T r i t o u  und P o s e i d o n ,  und vorzüglich 
die A t h e n e ,  welche liier Tpixoytrsi« hiefs (s. Heyne 
ad Apollodor. I. pag. 297.), w'eil sie am See T riton , wie 
die Libysche Sage meldete, geboren war 3 * * * 319). Hier er.

3iS) Hals jedoch die Carthager, oder vielmehr Carthago's
Griludtr, die Phönicier, gi wisse Localgatthelten, die
sie bei ihrer Ankunft an der Libyschen Küste vorfanden, 
mit in ihre Religion mitgenommen , Ui Ist sich wohl schwer
lich Itlugnen. Und eine solche Verschmelzung von Car- 
thagischen und Libyschen religiösen Ideen mußte um so
leichter statt finden, da Phönicier und Libyer sich au 
manchen Orten zu Einem Volke vereinigten, Li by-  
P h o e n i c e s  genannt, welche Iloraz mit den Worten 
u t e r q u e P o e n u s bezeichnet j s. Münler die Rel, der 
Carth. p. 67. nebst dessen schriftlichen ZnsUtzen.

319) Auch scheint Dionysos oder Bacchus dort verehrt wor
den zu seyn, da Eustathius zur Odyss. X. 3. p. 378 supr.



scheint clie kriegerische Jungfrau zuerst, mit dem Zie
genfell oder der Aegide ausgerüstet; und hierin liegt 
gewifs eine W urzel des ganzen Athenischen Dienstes 
der P a l l a s  A t h e n e ,  worauf auch Herodotus hinzu
deuten scheint, wenn er den Ursprung der Griechischen 
Palladien und Aegiden nach Libyen verlegt (IV . 18t>.); 
womit jedoch nicht gesagt seyn so ll, dafs diese Libysche 
Jungfrau die feine, ausgebildete Athene, die auf der 
Acropolis zu Athen verehrt wurde, gewesen sey. Der 
Schild dieser Libyschen Kriegsgüttin war das wilde Zie- 
genfell, und die Gazelle das ihr geweihete Thier; so wie 
denn daher überhaupt Gazellenfelle zur kriegerischen 
2 rächt der Libyer gehörten; und Flöten aus Gazellen
knochen oder Lotusschalmeien, die Attribute dieser Mi
nerva, ertönten in ihren 'Tempeln (s. Kayser ad Phi-

Basil. einer Stadt des Dionysos in Libyen gedenkt: s’/y s  
Tff 1 TVV A t ß b y y  tretet Ts^arsucwai. A i s v u a o u xo'A iv tlvai,
*iv °'JV- * *v3t'jjsrai tsv au’rov i'sufsfv tu; pisÄffTa/zs'vijv. Diese 
Sage von einer Bacchusstadt, die von ihrer Stelle weicht, 
lälst verschiedene Erklärungen zu. Einmal könnte Jemand 
an die Zelte von Nomaden denken , die, wenn sie heute 
an einem Lagerplatz orgiastisebe Feste begehen , morgen 
wieder wo anders sind ; oder es könnten die Libyschen 
Oasen verstanden werden, welche von herrlichen Früch
ten ( Dionysnsäpfeln, pijXs/; A/ovjVou) prangend, in der 
grofsen Wliste leicht verfehlt werden können; oder end
lich könnte vielleicht ein Caravanenmythus darunter lie
gen , womit jene rVleteorphUnomene der Wüste bezeich
net würden, die, der Fata Morgana zur See ähnlich, al
lerlei wunderliche Luftgebilde von Häusern, Schlössern, 
Feuer u. dergl. vor Augen stellen. Dort in Libyen sollte 
auch Bacchus ein Ungeheuer mit fünfzig Köpfen , Campe 
(Kd/zrij) genannt, erlegt haben ( Diodor. III. 71. Nonni 
Dionys. XVI5L vs. 232.). Ueber diesen letzteren Mythus 
habe ich zu Cicero de N. D. III. 23. p.620. mehrere Be
merkungen niedergelegt.
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letae Frogmm. p. 56.). In so fern mag sie der Phonici- 
sclicn Ogl t a  ( “0 yy n ,  vO yjia), welche durch Cadmus 
nach Theben in Böotien gebracht 321)) und dort verehrt 
w urde, nicht unähnlich gewesen scyn. Auch dort war 
die rauschende, lärmende I*löte — vielleicht durch die 
Phönicier mit ieser Göttin und ihrem Cultus dorthin 
verpflanzt — das herrschende Instrum ent, dessenTöne 
in den Tempeln und hei Festen zu Ehren der Göttin er
schallten. Freilich verwarfen die feineren Athener 
nachher die Flöte 320 32i) ,  und wählten dafür das sanftere 
und anständigere Saitenspiel. Anfser dieser lärmenden 
Tempelniusili hatten sie in ihren Tempeln ein Geschrei 
(ölo'KvpT), ein F  r e n d e n -  und T r  a u e r  - oder K l a g e 
g e s c h r e i ,  wie es in vielen Tempeln des Alterthums 
erscholl, und welches nach Herodots Meinung (IV. >8t).) 
liier zuerst statt gefunden 322). Nach diesem Allem müs
sen wir wohl in diesem Libyschen Cultus einerseits einen 
11 a a l s d i e n s t ,  r o h e n  S a b ä i s r a n s  und O r g i a s -  
m u s ,  w ie wir ihn zum Tlieil schon in Vorderasien ge
sehen haben, daneben aber auch andrerseits E r d -  und 
W a s s e r e  u l t u »  erhennen.

320) S. Pausan. Boeotic. cap. 12. In Theben ward auch nach 
ihr ein Thor das O n k .1 i s c h e genannt.

321) S. Böttiger über die Erfindung der Fülle , im Attischen 
Museum I. 2. p. 3 i9 f. Mehreres hiervon in der Folge.

322) VondcnSchlachtopfern bemerkt Herodotus IV. 18S, dai's 
ihnen heim Schlachten d e r  Kopf  a u f wä r t s  g e b o 
gen wer  d e.
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R e l i g i o n  d e r  C a r t l i a g e r v  

§. a.

T o r e r i n n e r u n g .

Hier mufs vor Allem der Umstand berücksichtigt 
werden, dafs die ganze Literatur Carthago’s verloren ge
gangen ist. Mag auch gleich dieselbe im Ganzen weni
ger bedeutend und verhältnifsmäfsig weniger zahlreich 
gewesen seyn, als hei andern gebildeten Völkern des 
Alterthums , indem der Geist und die Thatig- 
licit dieses Volkes mehr auf das Praktische und auf 
Handelsinteressen gerichtet wa r , so ist und bleibt 
doch immer dieser Verlust sehr empfindlich, da wir 
uns jezt thcils aus den Nachrichten ihrer Feinde , der 
Römer ,  tlieils aus den spärlich zerstreuten Notizen bei 
Griechischen und andern Schriftstellern, zum Theil 
aus ganz später Zeit, ein freilich unvollständiges Bild 
des alten Carthago zusammenstellen müssen. Den wich
tigsten Dienst leisten uns aber die .Münzen , welche in 
beträchtlicher Anzahl in Africa , Spanien, auf den Inseln

323) Dafs ifie Römer im eroberten Carthago Bibliotheken 
gefunden , bezeugt Cicero de Grat. f. Sie schenkten sie 
den einheimischen Numidischen Fürsten , und behielten 
nur Mugo’s Bücher von der Landwirtschaft, Plin.H.N. 
XVIII. 3. Juba, welcher viele Werke schrieb, ent
lehnte seine Nachrichten zum Theil aus Carthagischen 
Schriften, Ammian. Marcellin. XXH. 15. Auch Philo
sophen ans Griechenland hielten sich in Carthago auf, und 
gaben Unterriebt. Jamblichus nennt mehrere Pythago- 
reer (s. Fabricii Bibi. Gr. p. S26 Harles.) , einen Stoiker, 
Herilius , und Andere. Einen Akademiker, den berühm
ten Clitomaclius, führen mehrere Zeugnisse der Alten 
als einen Carthager an. slus Miintcrs schriftlichen Z u  - 
Sätzen.
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des Mittelmeers und anderwärts gefunden worden, und 
auch gröfstentheils mit einiger Schrift versehen sind. In- 

•scriptionen sind 'weniger vorhanden Dazu kommen
noch einige Verse im Pünulus des P lautus, wo ein P a
nier auftritt und in seiner Landessprache redet. Man 
sehe hierüber : B e 11 e r  in a n n Versuch einer Erklärung 
der Punischen Stellen im Pünulus des Plautus, in drei 
Programmen, Berlin 1808. Derselbe hat auch zu einer 
Erklärung der vorhandenen Phünicischen und Punischen 
Münzen in vier Stüchcn (Berlin 181?. — 1816.) , worin 
er bereits siebenzig Münzen beschrieben und erläutert 
hat ,  den Anfang gemacht. Die übrige Literatur über 
Phonicische und Punische Münzen, Inschriften u. dergl. 
findet sich ebendaselbst I. St. pag. 3i — 34. angegeben. 
Diesen verschiedenen Schriften ist das noch neulich er
schienene W erk des Prälaten Onorato B r o s  : Malta an- 
tica iliustrata co’ monumenti e coli’ istoria, Fioma i 8 i6. 
ij. beizufügen.

Es genügt mir hier um so mehr eine kurze Andeu
tung der in dieser Religion vorherrschenden Personi- 
fientionen und Gebräuche, da die Schrift von M u n t e r :  
D i e  R e l i g i o n  d e r  C a r t h a g e r ,  Kopenhagen 1816. 
den Lesern dieser Symbolik nicht unbekannt ist. Sie 
wird nächstens in einer neuen vermehrten Ausgabe er
scheinen. Der würdige Verfasser hat mich durch einige 
handschriftliche Mittheilungen in den Stand gesetzt, von 
diesen neuen Zusätzen schon jezt Gebrauch machen zu 
hönnen. Man wird erwarten, dafs ich hauptsächlich ihn 
zum Führer wählte.

321) Bellermann Bemerk!:, über Phönic. und Pun. Münzen 
J. St. pag. 32. zahlt in Allem fünf und vierzig Phonicische 
und Punische Inschriften. Die verschiedenen Münzen 
mögen sich auf einige hundert belaufen.
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§• S-
G r u n d r i f s  d e r  C a r t h a g i s c l i e n  R e l i g i o n .

W enn also gleich unsere Kenntnifs der Religion des 
alten Cartliago aus den angegebenen Gründen sehr man
gelhaft und unvollständig seyn mufs, so hönnen wir doch 
mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten , dafs, wie die 
Sprache im Ganzen Phönicisch w ar, auch die Religion 
mit der des Mutterlandes im Wesentlichen übereinstimmte, 
und gleich jener S t e r n e n  - und F e u  e r  d i e n s t  war; 
womit jedoch mancherlei Verschiedenheiten , die in lo
calen und andern Verhältnissen ihren Grund haben, 
nicht ausgeschlossen sind (s. Münter a. a. O. p. 5. 6. 8.).

Auch hier finden wir dieselben allgemeinen Namen 
für die Gottheiten: E l i m ,  E l j o n i m  und E l j o n o t h ,  
B a a l  und B a a l a t h ,  M e l e c h  und Mal  ca t h ,  D o n  
( A d o n ) .  Insbesondere aber verehrten die Carthager 
die S o n n e ,  als das erste Princip der N atur, als die er
zeugende Ilraft, unter dem Namen Ba a l  32s) oder M o- 325

325) Eine alte Phönicische Münze bei Dntens und Payne 
Kniglit, welche die Inschrift Baal  T h u r z  hat, zeigt 
einen Gott, wie den Griechischen Juppiter, auf dessen 
Thron ein Ochsenkopf erscheint. P. Kniglit erinnert an 
Plutarchi Sylla cap. 17: 0u5f ydf ol 4'caiy.s; np ßeSv v-i- 
loüirr: „denn die Phönicier nennen die Kuli T h o r “ , und 
vergleicht den T h o r  der S c a n d i n a v i e r ,  der auch 
vom Stier seinen Namen führte , und dessen Bild zu Up
sala einen Stierkopf hatte; s. Inq. into the symbol. lang. 
§. 31. p. 22. Uebrigens sehe man über den Carthagisclien 
Baal Münter a.O. p. 8 ff. Ebenderselbe p .8. macht uns 
aus Augustinus und Eusebius mit einem andern Namen 
dieses Gottes bekannt: B e e l s a m e n ,  d. i. He r r ;  s. 
Ri Hermann über die Punisclien Fragmente etc. II. p. 2(-, 
Eine Minerva Be Ms am a ans einer Römischen Inschrift 
hei Seiden de Diis Syris pag. 171. führt ebenfalls Münter 
an pag. 31.



l o c h  — also einen Sonnengott, welcher seine Tempel 
und Bildsäulen hatte , in denen er auf ähnliche Weise 
dargestellt und verehrt wurde, wie der Moloch der Ca- 
nanitischen Stämme, von dem uns die biblischen Urkun
den Nachricht geben. E r wurde mit solcher Scheu zu 
Cartliago v e re h r t, dafs man seinen Namen kaum auszu
sprechen wagte 32i). Gewöhnlich nannte man ihn blos 
den A l t e n  oder E w i g e n  (s. Munter p. 10.), während 
die Griechen ihn Kpdvo$,  die Römer S a t u r  n u s nann
ten. Hiermit-kann man noch die Stelle des Joh. Lydus 
de rnenss. cap. g. pag. a5. verbinden, welcher erzählt, 
dafs die Aegyptier und Chaldäer den siebenten Tag dem 
P h ä n o n  ('hatroVTi) geheiligt, mit welchem Namen sie 
das höchste Gestirn bezeichneten ; die Griechen hätten 
es Kpöroi ;  genannt ( n a x  a ¡sev Sreohoyl,  a v ,  setzt er 
hinzu), der Etymologie nach sey es A taxo^iji;, d. i. d e r  
an  J a h r e n  v o l l e :  — otorsl ■jt'hfyr, stal peuTov ereär, 
¿ ¡'v i. t o v  [ i axp  a i oi vu .  Durch diese Stelle erhält auch 
Cicero ( de Nat. D. II. eo. pag. e85.) L icht, wo er sagt, 
dafs der Planet Saturn von den Griechen d><xLvav  ge
nannt werde. Sollte nicht dieser Phänon mit dem P h a -  
n e s  oder P b e n e s  der O rphiker, welches man-als den 
E w i g e n ,  A e l t e r c n  deutet, und demnach auch mit 
dem Cartliagischen G ott, der unter ähnlichem Namen 
Verehrt ward, für einen und denselben Gott zu nehmen 
scyn ? 326 327

326) Wer denkt hier nicht au das Jüdische mrn , das der Jude
, nicht aussprechen darf? ,

327) slus M ünters handschriftlichen Zusätzen. Einen 
Tempel dieses Kr o n o s  (oder Baa l )  zu Gades lehrt 
uns Strabo III. 5. Tom. I. p. 452. kennen. Er lag dicht 
vor der Stadt, am äufsersten Ende der Insel gegen das 
offene Meer hin.
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Diesem Baal, als Sonnengott, w aren, wie ander
wärts, die R o s s e  geheiligt, deren Blut auch wohl an 
seinen Altären fliefsen mochte (s. Munter p. i3. Not, 24.), 
Von andern Beziehungen des Rosses s. unten Not. 341 - 
Zn den dem Sonnengotte geheiligten Thieren scheinen 
überdies noch die E l e p l i a n t e n  gehört zu haben, in 
so fern sie nämlich auch in Verbindung mit dem Dienste 
des Juppiter Ammon gestanden haben; denn die Münzen 
des Königs Juba von Mauretanien zeigen den Ammons
hopf auf der einen und, den Eleplianten auf der andern 
Seite; s. Eckhel Doctr. N. V. IV. p. i 54. 3ZS). 328

328) Dafs die Eleplianten religiöse Tliiere waren, die Sonne 
und Mond anbeteten, und sieh beim Neumonde in einem 
Mauretanischen Flusse reinigten, sind Behauptungen, die 
sich bei Aelianns Hist. Anim. VII. 44. LMutarchus de sol- 
lertia anim. p. 972. Plinius VIII. 1. aus einer Schrift des 
Königs Juba finden. Auf Lycischen Königsmünzen von 
Antiochus I. sehen>vireinen D r e i f u fs neben dem El e -  
p h a n t e n k o p f e ;  s. Cuper de elephantis in mimis ob- 
viis p. 6 t. Diese Verbindung deutet auf etwas Religiöses 
hin,  wenn gleich Eckhel D. N. V. III. p. 216. die Eie- 
phanten auf den Münzen des Antiochus Soter von dem 
Siege herleiten will, den dieser König durch sie Uber die 
Gallier erhielt. Im AegyptischenThierdienste findet sich 
von Eleplianten keine Spur; erst später unter den Ptole
mäern tiinjt die Hauptbekleidung der Königinnen mitExu- 
vien von Eleplianten an. In Indien hingegen waren sie 

.Gegenstand der Verehrung und Symbol der Weisheit und 
Klugheit; daher der Gott G a n e s a stets den Eleplianten - 
köpf führt (s. Symbol. I. Th. p. 5S6. 6X2. 647.). Dafs in 
I.ibyen die Eleplianten sehr geachtet würden , beweiset 
der Umstand , dafs die auf der Jagd getödteten prächtig 
und unter Absingung von Hymnen begraben wurden; s. 
Rhodigini leett. anliqq. pag. I0i6. Dachte man sich viel
leicht die Jagd und das Begraben des Thieres als ein 
Opfer, der Gottheit dargebracht? Aufserdem ist es auch 
bekannt, dafs der Elepbantenkopf das Wahrzeichen vo«
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Fragen v ir  nun weiter nach der äufseren Geslalt, 
so war das IJild des Carthagischen Baal oder Moloch 
wahrscheinlich dem Molochsbilde der Cananiter wollig 
ähnlich, zumal da die Nachricht der Rabbinen von die
sem Bilde mit der Beschreibung, welche Riodorus von 
der Statue des Ilronos zu Carthago g ieb t, in der Haupt
sache übereinstimmt. Sie war von Metall, in gebüchter 
Stellung, mit ausgestrecliten und erhobenen Händen, 
inw endig hohl und durch einen unten angebrachten Ofen 
glühend gemacht. In die Hände legte man die zum Opfer 
bestimmten Kinder, welche so in den Feuerschlund hin
abrollten (s. Münter p. 12.). Späterhin jedoch, als die 
Carthagcr in nähere Verbindung mit den Griechen ha
rnen, mag auch jener Baal sich gewissermafsen mehr 
dem Griechischen Apollo befreundet haben, und ihm 
nicht blos in der Verehrung und dem Cultus, sondern 
auch in der äufseren Form und Gestalt näher getreten 
seyn 32?).

In dem Römischen Carthago, das dieselben alten 
G ötter, nur in umgeänderten b'ormen und Namen, an-

Africawar, und dafs auf Aegyptischcn und Römischen 
Münzen der Genius von Africa mit einer Elephanlenhaut 
bedeckt vorgestcllt wird (s. unsere Tafel Vf. nr. 6.). In 
Carthago waren die Elepbanten nichts weniger als fremd, 
sie wurden häufig in den Kriegen gebraucht; und wir ha
ben noch kleine mit einzelnen Etrurischen Buchstaben 
bezeichnete Münzen , auf deren einen Seite ein Neger
kopf, auf der andern ein Elephant, mit einer Glocke am 
Halse — vermuthlich der Anführer , 0 T(.o>-you'/.tsvc; f Dio- 
dor. Sic. XVIII. 11. — stehet ( Eckhel D. N. V. I. p.95.), 
und von denen man glauben möchte, dafs sie während 
der Feldzüge Hannibals in Italien geschlagen sind. — 
Gröfstanlheils aus den handschriftlichen Zusä tzen  von 
M ünter.

329) Ueber die Identität des Griechischen Apollo mit Baal s. 
Münter p. 26. 27. und die Zusätze am Ende des Buchs.



Lotete, tra t an die Stelle des Phünieisclicn Baal dev 
Römische S a t  u r  n u s , und fand h ie r , wie jener, seinen 
Tempel und seinen Dienst. Sogar Menschenopfer sollen 
ihm, nach der alten Sitte, noch in der Stille gefallen 
seyn (s. Miinter p. a3 ff.). Auch in den Nachbarstädten 
Carthago s lassen sich Spuren einer Verehrung des Sa- 
turnus entdeclien , wie eine von Shaw in Mestura , der 
alten Civitas II Tuggensis, gefundene Inschrift zeigt; s. 
dessen Reise Tom. I. p. 225.

Diesem Sonnengotte, dem himmlischen Herrscher 
und Iiesaatner, steht zur Seite, als die andere Haupt
gottheit, ein weibliches W esen, das empfangende Prin- 
cip der Natur, eine Himmelskönigin, wie wir sie unter 
den verschiedensten Namen in allen Asiatischen Religio
nen bisher gefunden haben, und welche hier wahrschein
lich den Namen A s t a r t e oder A s t a r o t h ,  wie in Ca- 
naan und Phönicien , führte (s. Miinter pag. 27 ff. und 
Bellermann Bemerkli. u. s. w. II. pag. 26 ff). Ucber die 
A s t a r t e  der Phünicier s. oben II. p. 61 f f  Die Iden
tität mit der Venus Urania oder Dea coelestis, so wie 
mit der Göttin von Paplios, liegt nahe. Darum bewie
sen auch die Carthager in Sicilien der Erycinischen Ve
nus grofse Ehrfurcht, und begünstigten ihren Dienst 
(Diodor. Sic. IV. 83. p. 3e6 Wessel.).

Dafs sie ferner eine und dieselbe Gottheit mit der 
Lacinischen Juno gewesen, erhellt unter Anderm aus 
dem Umstande, dafs Dionysius den von ihm geraubten 
kostbaren Schleier der Juno Lacinia zu Croton für hun
dert und zwanzig Talente an die Carthager verkaufte, 
die ihn ohne Zweifel ihrer A starte, welche sie für dasselbe 
W esen, als die Lacinische Juno hielten, schenkten*).

Dies ist wahrscheinlich die Gottheit (duluav Kap^i;- 
dovi&v), welche im Tractat zwischen Hannibal und dem

2/0

*) Aus Münters handschriftlichst Mittheilung.
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König Philipp von Macédonien (Polyb. VH. 9 . Schwgh.) 
vorhommt, und auch dieselbe, welche die Römer bei 
der Belagerung von Carthago, der alten Sitte gemäfs, 
feierlich evocirten (Macrob. III. 9.), wiewohl dieselben 
den Namen des Genius von Carthago nicht gewufst, auch 
ihn wohl fdr ein W esen männlichen Geschlechts gehal
ten haben, wenn er nämlich anders der Jüngling in 
göttlicher Gestalt, der Engel ist, der dem Ilannibal beim 
Anfänge seines Feldzuges im Traume erschien (vergj. 
Livius XXI. 22.). Diese Himmelskönigin , die sich auch 
in der Römischen Colonialstadt von Carthago behaup
tete 3S)) , und nach welcher Cajus Gracchus die Colonie, 
welche er .eben dahin geführt ha tte , J u n o n i a  nann
te 330 33i) , ward in vielen Tempeln zu Carthago, an der 
Africanisclien Küste, in Malta und andern Inseln des 
Mittelmeers, auch in Spanien 332 333) verehrt, und ihr Dienst 
war mit ähnlichen Ausschweifungen verbunden, wie der 
Dienst der üppigen Mylitta zu Babylon, der Venus Ura
nia in Cypern, und anderwärts. Es erhielt sich aber 
dieser Cultus im Römischen Carthago S33) ,  wo, wie ich

330) Macrob. I. 15. Seiden de Diis Syr. p. 2iS.
331) S. Solinus cap. 30. Plutarch. in Cnj. Gracch. cap. XI. 

inil.
332) Einen Tempel der He re  in der Nähe von Gades, auf 

einer Insel, führt Strabo III. cap. 5. p. 43.5. an.
333) Dort hatte sie grofse , prachtvolle Tempel, und genofs 

einer ausgebreiteten Verehrung. Unter dem Namen J u n o  
war sie den Römern am bekanntesten ; doch kommen 
theils bei den alten Schriftstellern , theils auf Inschriften 
noch verschiedene andere Namen vor, als: Coe l e s t i s  
De a  oder V i r g o ,  Ve s t a ,  I n v i c t a  Co e l e s t i s ,  
N ^ n e r v a  l i e l i s a ma  (*. oben Note 325.), Ve n u s  
C o e l e s t i s  oder auch Di a na  C o e l e s t i s ,  C o e l e 
s t i s  Sa l i ne ns i s  und dergl. mehr; s. Munter p. 30 f. 
und dessen handschriftliche Zusätze. Ebenderselbe p, 3S.
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schon bem erkt, überhaupt der alt- Punische Aberglaube 
erneuert und eifrig fortgesetzt ward, durch die Kaiser
periode hindurch bis auf die Zeiten Augustins, der an 
vielen Stellen sich aufs heftigste gegen diese Tenipel- 
unzucht und gegen das dadurch herrschend werdende 
Sittenverderlmifs erklärt. Ueber die Kunstvorstellun
gen dieser Göttin fehlen uns die Nachrichten. Auf spä
teren Münzen des Kaisers Severus sehen wir sie, fast 
wie Cybele , mit der Mauerkrone geschmückt, den Blitz 
in der Rechten , den Scepter in der Linken haltend, 
wie sie auf dem Sonuenlüwen über einen W asserstrom 
dahi 11 eilt 334

spricht ausführlicher von der ihr zu Ehren begangenen 
Tempelunzucbt; wozu ich noch Folgendes aus seinen 
handschriftlichen Zusätzen beifüge: „Auch in Italien fin
den wir Spuren eines solchen unzüchtigen Dienstes. Die 
Locrcr hatten, als sie von Auaxilaos, dem Tyrannen 
von fthegium , und seinem Sohne Leophron , Tyrannen 
von Zankle, bedrängt wurden (Schul. Find. Pyth. II. 34. 
Justin. XXI. 3.) , das Gelübde gethan, ihre Jungfrauen, 
falls sie von der Belagerung befreit würden, am Feste 
der Venus preis zu geben ( ibid. nebst Pindar. Schol. 
Pyth. 11.38.); ein Gelübde, zu dessen Erfüllung sie lange 
nachher der jüngere Dionysius von Syracus zwang; sieh. 
Strabo VI. Micali III. p. 24l. Dafs Spuren solcher Un- 
zucht noch in Asien vorhanden sind , zeigt Volney Voyage 
en Syre et eil Egypte II. p. l49. und Micali a. a. O. “ — 
Ueber den üppigen und ausschweifenden Dienst der My- 
litla zu Babylon s. oben II. p. 24.

334) S. Munter p. 33, welcher eine solche Münze als Titel
vignette mitgetheilt hat. Der Frauenkopf mit der Mauer
krone und einem Füllhorn am Halse auf Pbönicischen 
Münzen scheint auch hierher zu gehören; s. Bellermann 
a. a. O. IV. pag. 14. Die Pbönicische Astarte mit dem 
Stierhaupte sahen wir oben (II. p. 66. Not. 82.). — Der 
weibliche mit einem Schleier, auch mit dem Diademe ge
schmückte Kopf auf den Münzen von Malta und Gauls



Die nächste Stelle unter dert Carlhagiscben Landes- 
gottheiten nimmt nun M el h a r  th  ^ 5) , der Stadtltönig 
— Sem-Herakles — ein, welcher liier, nach der Grund» 
idee von der Sonne Lauf; zum Circuitor (Seefahrer) 
und MerCator (Handelsmann) wird, wie das EbräiSche 
Vd '-p  wenigstens besagt (s. oben II. p. 213.). E rbleibt 
aber dabei der Sor t ne r i go t t ,  und jährlich zündete 
man ihm einen Scheiterhaufen ah, woraus man einen 
Adler aufsteigen liefs — den Phönix. Es ist der Vogel 
der Zeit (der Flug der Z e it) , und der Scheiterhaufen 
das Bild des sich selbst verzehrenden und sich seihst 
•Wieder erneuernden Sonnenjahres (s. oben Th. I. p. 443;

stellt wahrscheinlich auch diese ¡Göttin vor; s. Torre- 
muzzo Sied. Vet. Numi Tab. Ü2. Eihige idehtificiren sie 
ganz mit der Isis, und geben ihr aut' Aegyptische Weise 
die Lötusblume zum Köpfschmucke ( s, ebendas, und iii 
Münters Antiquar. Abhandll. Taf. I. 5. 6.). War aber 
gleich Malta in spaterer Zeit den Carthagern unterwor
fen , so folgt doch nicht daraus , dafs auch in der Haupt
stadt Astarte und Isis in Ein Wesen verschmolzen wurde: 
JEs konnte dieses nur auf Malta durch den Einfiufs Ae- 
gyptischer Rcligionsbegriffe der Fall seyn. (Letzteres 
läugntt Onoratö Bres in der oben angeführten Schrift; 
und will dort Alles aus den Phötlicischen Urkunden er
klären , sucht auch die lange Herrschaft der Phönicier 
auf Malta zu beweisen.] — Ueberhaupt aber sind diese 
Abbildungen alle verschieden , und zum Theil grUcisirt; 
daher sich aus ihnen nichts mit Wahrscheinlichkeit über 
die Gestalt des Bildes in Cärthago abnelnneh läfst. — 
Auch mit einem K r e b s  kömint Astarte vor auf Mün
den der Malteser. Es ist aber der Krebs das Reichen 
des Solstitii aestivi; Macrob. baturnal. I. 17. 21. (s. obeti
II. p. 181.). Ein Krebs am Kreuze ward ebendaselbst im 
Jahre 17% gefunden; s. Bres a. a. O. p. 176. 177. s4ui 
den handschriftlichen Z usätzen  von M ü n t  er.

S35) S. Münter p. 42 ff. Wir haben von ihm schon oben II; 
p. 211 ff. gesprochen.
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tind II. p. 2o5.). Daher auch der Griechische Hercules 
den herrlichen Flammentod auf dem Oeta stirb t, und 
daher auch der Phönix auf seiner Hand (s. oben II. Th. 
p. 209.). Bei diesem Feste, das in der Hauptstadt wahr
scheinlich zu Anfang des Frühjahrs gefeiert wurde, ha
rnen Gesandtschaften ( T h e o r i e n )  aller Carlhagischcn 
Colonien, die hier dem grofsen Nationalgotte huldigten, 
und ihm ihre Gaben darbrachten. E r war demnach der 
B u n d e s g o t t  des Punischen Föderativsysteins, er war 
der Strahlenpunht der gemeinschaftlichen Opfer (sacra 
communia) aller Funier, und sein ewiges Licht brannte 
in allen Tempeln Africa's bis an das Gestade des Atlan
tischen Oceans. So hatte er seine Tempel zu Gadcs, 
zu Malta, wo bedeutende Ueberreste den grofsen Um
fang dieses Tempels noch jezt beurkunden. Nach den 
Beschreibungen waren es an letzterem Orte colossale 
Suhstructionen ; woraus auch ihr hohes Alterthum über
aus wahrscheinlich wird. Es sind dieselben zum Theil 
noch vorhanden (s. Bres a. a. O. pag. 144, Niederstädt 
und Andere 3y’). Uebrigens erhielt sich der Dienst die- 336

274

336) Vom T e m p i l  zu Ga des bandelt G. Peringer : De
templo Herculis Gadilano, in Schlägers Dissertt. vario- 
rum de antiquitatihus sacris et profanis fasciculus , Hehn- 
siad. 17*12. Er hatte vierhundert Schritte im Umfange, 
und war so grofs als die Insel, worauf er stand ( Philo
strat. Vit. Apollon. V. 5.). Slrabo III. 5. pag. 452 sqq. 
beschreibt denselben naher. Dafs der Tempel des Got
tes ke i ne  Bi l d s ä u l e  hatte, bemerkt Philostratus 
ausdrücklich, und giebt uns dadurch den rechten Sinn 
der Stelle des Silius hal. III. 30;

6ed nulla effigie* «imulacrave nota Deorum 
Majestate iocum et  sacro iroplcvcre timore.

Ob vielleicht ein Bätylus, wie im Tempel zu Emosa , die 
Stelle des Götterbildes vertrat ( Herodian. V. 3.) , oder 
oh man es dort für unnöibig gehalten, das leuchtende 
Weltauge in menschlicher Gestalt abzubilden, oder ob



ses Herakles, so wie der des Baal und der Astarte, in 
dem Römischen Carthago , und dauerte do rt, so wie im 
übrigen Ai’rica, bis gegen das Zeitalter Constantins fo rt 
(s. Munter p. 53.).

§• 4- '
F o r t s e t z u n g .

Dieser Melkarth gehört gewifs auch in die Reihe 
der C a h i r e n  oder P a t ä k e n  ( H orte, Beschützer), 
d.h. elemcntarische Kräfte, Feuer, W asser, Erde, aber 
auch Sterne und Sternenhräfte, gewöhnlich sieben an 
der Zahl, und als der achte E s m u n ,  der Heilgott, 
Aesculapius. Diese Gottheiten führten sie in Zwerg
gestalt und als heilige Krüge, als Gnadenbilder auf ihren 
Schiffen mit, sich herum ; und Punier , Phönicier haben
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vielleicht das 'heilige auf seinem Altar ewig lodernde 
Feuer ( Silius Iial. III. 29.) als das Symbol der Gottheit 
angebetet ward , oder endlich ob es blos eine Folge des 
hoben Alterthums von Gades war, dafs der Tempel kein 
Götterbild hatte , vermag ich nicht zu entscheiden. Die 
Abbildungen des Gaditanischen Hercules auf den Mün
zen des Punischen und Römischen Gades müfsten dem
nach die gewöhnlichen Vorstellungen von ihm enthalten, 
wenn nicht die Sache vielmehr so zusammenhüngt, dafs, 
da mit dem uralten Phönicischen Hercules zugleich auch 
(nach Philostrat. Vit. Apollon. V. 1.) der Thebanische 
dort angebetet ward , welcher seine Statuen hatte , dieses 
letzteren Bild es ist, welches auf den späteren Münzen 
erscheint. Wann aber dieser Dienst angefangen, möchte 
eine schwer zu beantwortende Frage seyn. Aufser die
sem Tempel erwähnen die Alten noch eines Tempels des 
Sa t u r n  us und der He re in Gades ( s. oben), woraus 
sich eine völlige Uebereinstimmung des Götterdienstes 
von Gades in der Verehrung der drei grofsen Gottheiten 
Baal, Astarte und Melkarth mit dem zu Carthago ergäbe. 
Aus Munters schriftlichen Zusülzen.
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auch das Heiligthum der Cabiren zuSamotbrace gestiftet, 
Ueber den Dienst der Cabiren, auch Patäken genannt, 
so wie über ihre äufsereForm, habe ich mich im Abschnitt 
über die ältesten Religionen der Griechen auf Lemnos, 
Samothrace u.s. w. ausführlicher erk lärt, und nuifs meine 
Leser einstweilen hierauf verweisen, indem ich den Ge
genstand nicht gern trennen wollte. Der achte Cabir, 
Esmtin oder Aesculapius, fand , wie in Phönicien, so 
in Carthago seine Verehrung, indem er wie Apollo als 
eine Sonnenincarnation betrachtet ward. Doch über 
diesen Punkt und über das Verbältnifs dieses Aeseula- 
pius zum Griechischen Apollo werde ich in dem genann
ten Abschnitt das Nöthige bemerken, ln Carthago biefs 
er vielleicht, wie bei den Phönicicrn, als Heilgott P ö o n ,  
und auch ihm wurden doit Heilkräfte beigeschrieben. 
E r ward hoch geehrt in ganz Africa bis zu den Zeiten 
der Römer, und der Heilungen und W underkuren müs
sen in seinem Tempel viele geschehen seyn. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach haben die Carthager auch den 
T e m p e l s c h l a f  gekannt, welchen die abgötterischen 
Juden hatten (Jesaias LXV. 4 .) , und zwar ohne Zweifel 
von den Cananitern und Phöniciern. Von dem Heilig
thum des Aesculapius in Carthago ist bei mehreren Alten 
die Rede; es stand in der B urg, war von grofsem Um
fang und sehr fest. Dort wurde der Dienst mit vielen 
Feierlichkeiten und sonstigen Gebräuchen begangen, de
ren manche an den Dienst des Apollo zu Theben und an 
die Samotbracischen Weilten uns erinnern, ln dem Rö
mischen Carthago erhielt sich fortwährend des Aesculap 
Verehrung, und in seinem Tempel pflegten nach Grie
chischer Sitte die Aerzte sich zu versammeln, Vorle
sungen, Vorträge und dergl. zu halten 337).

337) Die Beweise zu dem bisher Gesagten giebt MUnter a. a. 
O. p. 57 — 60. Einige schriftliche Zusätze des Verfas
sers habe ich dankbar benutzt.



Zu diesen Cabiren geboren ohne Zweifel auch die
I) i o s c u r en  , die man auf Phönicischen Münzen antrifft 
(s. ßellermann Bemerkh. IV. p. 9.) als schützende Horte 
auf dem unsicheren Meere, ferner der k l e i n e  15;ir 

_ ( xvvoaovpa,  ursa m inor), welcher, wie wir bestimmt 
aus Aratus wissen, den Phöniciern zum Leitstern auf 
der See diente, nach welchem sie sich richteten 33S).

ln den späteren Zeiten wurde aus Sicilien her die 
Verehrung der C e r e s  und P r o s e r p i n a  eingeführt 
(Münter p. 67 f .) ; denn als Getreideländer waren diese 
Carthagisch - Africanischcn Provinzen besonders in den 
späteren Römischen Zeiten, wo manche Senatoren Fel
der und Ländereien im Umfange von mehreren Meilen 
dort hesafsen , berühm t, indem sie oft den Bedürfnissen 
Italiens und vorzüglich Roms abhalfen.

H e r o e n  und H e r o i n e n ,  die öffentlich verehrt 
wurden, gab es gleichfalls in Carthago. Unter ihnen 
war zuerst 1) i d o oder E l i s a ,  der Sage nach die Stif
terin Carthago’s , welche man noch auf Römischen Mün
zen dieser Provinzen mit dem Scepter in der Hand sicht. 
A7iel!eicht hat auch A n n a ,  ihre Schwester, göttliche 
Ehre genessen (Münter pag. 68 ff.) Von der Anna Pe- 
renna wird im Verfolg bei der Religion der Römer ge
handelt werden.

Ferner gehört hierher der Sardinische Heros J o -  
l a u s ,  des Hercules Sohn 338 339) , so wie die beiden P h i -

277

338) S. Aratus vs. 39. nach Cicero’s Uebtrsetzung, de Nat. 
Deor. H. 4 l :

—  — -  parva Cynosura 
H ac ß d u n t duce nocturna Phoeniccs in alto.

Man vergleiche das in unserer Ausg. p.372sqq. zu dieser 
Stelle Beigebrachte.

339) Diesen Jolaus glaubt Münter (in den schriftlichen Zn- 
sätzen) auf einer von Bellermann (Bemerkk, u. s. w. III.



1 a r n i zwei Bruder, die, der Volkssagc nach, für des 
Vaterlandes Gröfse gestorben waren (Miinter p. 70. 71.).

Auch G e n i e n  scheint das alte Carlhago gekannt 
zu haben. So ist in den Punischen Fragmenten im Plau- 
tus J'‘°) die Rede von einem g r o f s e n  G e i s t e  (magnus 
Spiritus) der Gottheiten und von ihrer Fürsehüng; und 
von einem Verstorbenen wird dort gesagt: «er ist ver
sammelt mit der Schaar derjenigen, deren Wohnung 
im  L i c h t e  ist » — vielleicht in den S t e r n e n  c l i ö r e n ,  
wie die Samothracische Inschrift sagt (vergl. Munter 
Antiquar. Ahhandll. pag. 33;j.), G e i s t e r  mögen auch 
die Gespenster oder Erscheinungen gewesen seyn , wel
che die Carthager sahen, als sie vor Agrigent die Grä
ber der Todteu entweiht hatten — vielleicht d ie  in  
i h r e r  R u h e  g e s t ö r t e n  Ma n e n  ( s. Diodor. Sicul. 
XIII. 136. Tom. II. p. 610 Wessel.).

Aber im Wesentlichen war doch der Punische Cha
rakter h a rt, finster und treulos (vergl. Munter p. qa f.), 
I!as w i l d e  M e e r  war des Carthagers eigentliches Ele
m ent, als dessen Zeichen das Pferd galt. Darum ward 
das w i l d e  I l o f s  der Dido gegeben, und blieb auf den

pag. 4. und Titf lblatt) mitgetheilten und beschriebenen 
Münze zu sehen, wenn anders die von Letzterem gege
bene Erklärung ; TltJ -  flfla - T2S d. i. Z a b e s ,  Köni g  
o d e r  H e r r s c h e r  von  Sa r d i n i e n ,  richtig sey. Es 
steht nämlich auf der einen Stite eine nackte männliche 
Figur, mit einem Pfeil in der Hand, vor einem Aliare, 
welche — auf einer Sardinischen Münze — sich wohl auf 
den Jolaus, den Sardinischen Landesheros, deuten liefse, 
der vielleicht hier seinem Vater, dem grofsen Melkartb, 
ein Opfer bringt.

3(0) Poennl. V. 1. 4. 5. 6. vergl, Bellermann über die Pnni- 
sclun Fragmente u- s. w, 1. St, p. bO. und Mtinter a. a.

, O. p. 81 ff.
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Carthagischen Münzen fortdauernd ^ ) .  Es verehrten 
zwar die Carlhager J u p p i t e r ,  d e n  B e r a t  h e r  (Zehs 
ßuvXaioi; 3‘i2) , aLer ihre Berathschlaguugen und Baths-

341) S. Rasche Lex. in Carlhag. und Bellermann Bemeikk. 
über Phönic. Münzen 111. pag. 17. IV. p. 9. Aber das 
Pferd war auch ein k r i e g e r i s c h e s  T h i e r ,  itn Ge
gensatz gegen den Stier, das Symbol der agrarischen 
Cultur. Denn als die Phönicier Carthago gründeten — 
so erzählt Servius zu Virgil. Aen. I. 4-il sqq. — grub man 
auf Geheis eines Orakels, und fand zuerst einen Stier- 
köpf. Dies gefiel nicht; denn der Stier, hiefs es, ist 
immer am Joche. Man grub von neuem, und fand einen 
P f e r d e k o p f .  Dies gefiel; denn das Pferd ist ein krie
gerisches Thier , es wird unterjocht, aber nicht auf im
mer; auch zieht es mit dem Stier an demselben Pfluge. 
Daher ward das Land fruchtbar wegen des Siierzeichens, 
kriegerisch wegen des Pferdezeichens; s. auch Eustathius 
zur Odyss. I. 174: „ die Schiffe sind die Rosse des Meers 
(vijis;, "xiroi d\óę)u , und Pindar. Pytli, IV. 2.9 — 32. vergl. 
Münter die Relig. der Carthager p. 64. Auch der Sonne 
waren die Rosse , wie ich schon oben erinnert, heilig, 
und ihr Blut Hol's bei den Baalsfesten ; s. Münter n. 13. 
.Not:- 24. Derselbe hat mir handschriftlich noch Folgen
des milgetheilt: „Hierher gehört unstreitig die Nach
richt bei Strabo, dafs die Gaditaner kleine Schilfe gehabt 
haben, die sie Pferde nannten, von dem Bilde auf ihrem 
Schnabel; s. Lib. II. cap. 3. p. 263. und II. p. 68. vergl. 
mit Eckhel Catal. musei, Caesarei I. Tab. V. nr. 7. 8. 
Allein diese zwei Münzen sind aller Wahrscheinlichkeit 
nach Cilicische , auch hat nr. 7. einen Widderkopf. — 
Pferdsköpfe, so wie auch Widderköpfe finden sich an den 
Schiffsschnäbeln auf Cilico-Phönicischen Münzen; sieh. 
Eckhel D. N. V. III. p. 413, — Es blieb aber das Pferd 
das Wahrzeichen Cartlrago’s bis in die Vandalische Pe
riode, und selbst unter christlicher Regierung blieb der 
Pferdekopf auf denMünzen.“

342) S. Appian. Punie, pag 81. vergl. Münter a. a. O. p. 69.
Note 13,
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Sitzungen hielten sie, die finstern Punier, bei Nacht 
Der Gott des Sonnenlichts, Herakles, war auch ihr Stadt- 
gotl (Melkarth); aber dasLicht loderte blutig, das Feucy 
blieb nicht rein, sondern ward durch Menschenblut ver
unreinigt, und alljährlich fielen dem Hercules, so wie 
dem grofsen Baal, in Carthago selbst blutige Menschen- 
opl'er M ). Aber auch sonst und allenthalben, wo Punier 
hauseten, wurden, besonders bei aufserordentlichen 
Fällen, wie zur Zeit grofser Noth, Pest und dorgl., 
Menschen und darunter Binder den Göttern geopfert, 
und Binder auf ähnliche W eise, wie nach den biblischen 
Urkunden bei den Cananitiscben Stämmen , dem Moloch - 
Brunos in die glühenden Arme geworfen. Munter hat 
sich im §. 5 seiner Schrift mit Ausführlichkeit über 
diese Menschenopfer verbreitet, deren Abschaffung der 
?die Gelo von Syracus den Carthagern bekanntlich zu 343

343) Die Beweise giebt Münter p. 60. Note 83,
3l4j Si Miänter p. 17. 46 und der dort angeführte Porphyrius 

bei Euseb Praep. Kv. IV 16: ovS' ev Ka^yySovt tuj Kpovcp 
iravre; av5f cuttoS üt&üo7v, a ) . X i  v . a r  ä. - r e p  i o  S o  v  r l j  c, r  o v  v o  .  

/ x i / x o v  y  a  f  O l  i/x ifn lX io v  cts i al/xa g a ivouert i r j o ;

T5u? /awpo'j;. Dafs dem Hercules jährlich Menschen ge
opfert wurden, sagt Plinius H. N. XXXVI. c. ä : ad quem 
(sc Herculem) Poeni Omni bus  anni s  h u ma n ä  s a -  
c r i f i c a v e r u n t  vi ct imä.  Auch Eusebius Orat. in 
laud. Constantini c. 13, bemerkt, dafs die Opfer in Phö- 
nicien jährlich geschähen; ob aber durchs Loos die un
glücklichen Schlachtopfer dazu ausgewählt worden , ist 
(ingewifs. — Auch andere von Phönicien abstammende 
oder mit ihnen verbundene Völker hatten solche jährliche 
Opfer ; so z. B. auf Cypern zu Salamis wurde öerAgrau-, 
los, nachher dem Diomedes zu Ehren ein Ephebe unter 
einigen merkwürdigen Cärimonien geopfert, eben so bei 
den Rhodiern dem Kronos (Baal) alljährlich am 6. Mai; 
s. Cyrilluse. Julian,. IV. p. 129, s. auch p. 128. Schrift- 
lieber Z u sa tz  von M unter.



•atu

einer Friedensbedingung machte. Aehnliehe Versuche 
scheinen ansässige Griechen in Carthago selbst gemacht 
zu haben. Allein nichts desto weniger kehrte die alte 
Barbarei immer wieder zurück, und erhielt sich im Rö
mischen Carthago fort utid fort, so dafs sich noch zu 
Anfang des dritten Jahrhunderts nach Christi Geb. Spu
ren dieses Dienstes finden, wahrscheinlich aber nur iru 
Geheim (s. Munter pag. 24.). Denn alle Menschenopfer 
waren schon um das Jahr 6 5 5  a. u. c. verboten worden 
(Plin. H. N. XXX. 1.), ein Verbot, welches aber immer 
noch übertreten wurde (Plin. H. N. XXXVIII. 1.); da
her Hadrian cs von neuem einschärfte (s. Porphyr, de 
abstin. II. pag. 20a ed Rhoer.) Derselbe verbot auch 
den Rindermord ( P’abricius zum Sext. Empirie. III. 24. 
p. 180.). Durch Alles dieses ward aber dem Unwesen 
doch nicht ganz gesteuert, und selbst in Rom soll noch 
der tolle Elagabulus Knaben geopfert und Magie damit 
verbunden haben.
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F ü n f t e s  C  a  p i t  e  i .

Von dem Ursprünge der Griechischen Religions- 
inslilute.

§• 1.

D a  Griechenland der Mittelpunkt dieser Erörterung ist, 
so entsteht die vorbereitende Frage , woher die religiöse 
Erhenntnifs und der Cultns der Griechen ihren Ursprung 
genommen. Haupturhunde zu ihrer Beantwortung bleibt 
immer Herodotus , der mit unveritennbarer Wahrheits
liebe in relativ alter Zeit eigene Untersuchungen darüber 
angestellt batte, deren Resultate im zweiten Buch sei
ner Geschichte Capitel 48 — 5 8 . vergl. mit Cap. 4 3 . 81. 
i4 5  f. voriiegen ; wobei jedoch die Ansichten anderer 
Forscher, z.B. des Strabo im sechszehnten Buch p. i io 5  

Almei. nicht aus der Acht zu lassen sind.
A e g y p t e n  ist nach der Uebcrzeugung des Hero

dotus das Vaterland der wichtigsten Religionsgebräuche; 
von dorther haben die Hellenen die meisten ihrer Tem- 
pelgotlheiten empfangen, und von ihnen haben sie den 
heiligen Dienst gröfstentheils gelernt (II. 5 o — 5 8 . >).

1) Wenn sich gegen den Ursprung der Griechischen Kunst, 
so wie auch der Mythologie aus Aegypten noch Winckel-. 
mann in der Gesell, d. alt. K. I. pag. 14 4- 19 der neuen 
Ausg. erklärte, mit Beistimmung der Deutschen Heraus
geber und F'ea’s , so müssen jezt diese Satze durch die 
Fülle der Entdeckungen, die in neueren Zeiten, brson-



Dafs diese Meinung im Altertliume grofsen Eingang ge
funden und sehr verbreitet gewesen, leidet keinen Zwei
fel. Die Uebereinstinnnung der biblischen Urkunden in 
der Nachricht vom hohen Alterthum Aegyptischer EVeli- 
gionsinstitute zeigen die Beweise bei Spencer de Legg. 
Hehr, rituall. II. Diss. 1. Sect. 2.

Die An t i t h e s i s  giebt P l u t a r c h u s  in der Haupt
stelle de malign. Herodot. p. 857. D. E. Allein abge
sehen von der polemischen Absicht dieser ganzen Schrift 
fragen wir, ob die hier aufgeführten Dichterauctoritäten 
auch geeignet sind, den Vater der Geschichte zu wider
legen, und ob auch die übrigen Gegengründe historisch 
zulässig sind? Schon die Erinnerung an den Inhalt an
derer Schriften des Plutarchus läfst uns Manches zu be
denken übrig. — Aber andrerseits darf hierbei auch 
nicht vergessen werden, dafs Ilerodotus Vieles aus Do- 
donäiseher Priestersage schöpfte, und dafs d i e s e  Prie
sterschaft gerade ein Interesse hatte, Hellas so viel als 
möglich zu ägyptisiren ( vergl. H e e r e n s wohl durch
dachte Erinnerungen in den Ideen über die Politik u. 
s, w. II. p. 462.). Doch weiset Berodotus, wie wir un-

a85

ders durch das grofse Französische Werk , auf uns ge
kommen sind, völlig umgeändert und berichtigt werden,, 
wie solches schon aus dem Capitel über die Religionen 
Aegyptens im I.Th. p. 2iO ff. zur Genüge erhellt; man 
vergleiche z. B. nur p. 4l0. 411. 428, wo die auffallende 
Verwandtschaft, ja fast völlige Gleichheit der Ansichten 
und Mythen beider Völker vom Todtenreiche berührt 
ist. Was den Ursprung der Griechischen Kuns t  aus 
Aegypten betrifft, so liegt diese Frage nicht in dem Kreise 
unseres Werkes, und wir wollen darum dieselbe hier 
nicht weiter untersuchen , zumal da noch neuerlich ein 
geistvoller Schriftsteller sich Uber diesen Gegenstand ver
breitet hat; s. S c h o r n  Uber die Studien der Griechischen 
Künstler §. 1. p. 128— 161.

■



284

ten sehen werden, auch noch andere W ege, aufser der» 
Aegyptischen , für die religiöse Bildung von Griechen
land nach. Zunächst verweilen wir noch bei dem Ae
gyptischen.

Zuvörderst bemerlien wir die A r g i r i s c h e  Co l o -  
ni e  aus Aegypten; und wenn gleich die ältesten Sagen 
von den Inachideu, von der Io, Epaphus u. s. w. ganz 
in das Dunkel der Geschichte fallen, so haben doch die 
Sagen von Dan aus viel mehr Bestimmtheit. Dieser 
Chemmiter brachte höhere Cnltur und Bildung, Anbau 
des Landes, so wie auch Gottesdienst und religiöse Ge
bräuche in die damals noch öden, wildert Gauen von 
Argus. Was letzteres betrifft, so brauche ich nur an 
die Lernäen, ein altes Fest, das sich auf Wein - und 
Ackerbau bezog, und lür dessen Stifter Danatis in der 
Sago ausgegeben wird, zu erinnern (Perizonius in den 
Origg. Aegyptt. Cap. XVI. p. 327,); und di e’A tt 0 £1 a 
( i oi ,  wo dieser Aegyptische Colonist mit seinen Hindern 
ans Land gestiegen war, blieben ein denkwürdiger Ort 
in der lebendigen Sage der Argiver (Pausan. Corinth, 
38. §. 4 .).

Auch die Sage der M e g a r e n s e r  kennt als ihren 
Vorfahren den gleichfalls Aegyptischen L ei ex  (Pausan» 
Attic. 39. 5 .).

Ferner sind hier zu beachten die T h r a c i s c h c  und 
S a m o t h r a c i s c h e  Colonie, die Sagen von Orpheus 
und andern Lehrern, welche als Zöglinge Aegyptischen 
Priester aufgeführt werden (Diodor. Sicul. I. 92 — 96.). 
S. auch Herodotus II. 81. (coli. ib. 53 ..), wo er geradezu 
die I d e n t i t ä t  dessen ausspricht, was die Griechen 
O r p h i s c h  und Ae g y p t i s c h  nannten. Ich werde im 
dritten Bande auf diese Stelle wieder zurückkommen 2). 3

3) Vergl. I. Th. p. 254. Note 16. und Uber die Eu mo l p i «  
den  ebendas, p. 182.
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Dieser Ansicht nun steht nicht nur der allgemeinere 
Dichtergebrauch entgegen, welche Thracien als das rohe 
Barbareuland vorstetlen, sondern auch historische An
gaben (s. die Hauptstelle aus der Atthis des Androtion 
hei Atlianus Var. Hist. VIII. 6. mit Perizonius Anmerk, 
und in Androt. Fragmm. ed. Lenz et Siebelis pag. 117. 
womit der Scholiast mscr. des Aristid. zu I. p. 11S Jobb, 
zu verbinden ist) von der Uncultur der Europäischen 
Barbaren und namentlich der Thracier, und von dem 
Ungründe der vorgeblich Orphisclien Weisheit. Diese 
Behauptungen hingen mit der Frage von der Herkunft 
des Kumolpidengesehlechts zusammen , wobei sich eine 
Part hei von Solchen bildete, die die ältesten Relig. ns- 
institute den Attikern vindiciren, und namentlich die 
Eleusinien nicht aus Thracien hergeleitet wissen wollten. 
Vergleichen wir aber diese Meinung mit der Herodotei- 
schen Nachricht (II. 5 i.) von dem religiösen Unterrichte, 
den die Athener von den Pelasgern empfangen hatten, 
die nachher auf Samolhrace wohnten ; erinnern wir uns 
ferner an die Sagen von dem alten Dienste der Musen 
in Pieria, wovon unten im Capitel vom Dionysus um  
von der Demeter ein Mehreres — so bleibt immer Thra
cien und Samothrace einer der ältesten Sitze ausländi
scher Religionen, die von da aus südwärts zu den Hel
lenen fortgepllanzt wurden, wenn auch die Herleitung 
der Bezeichnung des G o t t e s d i e n s t e s :  ©p^erxeia  
von den Thraciern (©pjjxajr) mehr für eine Erfindung 
der Grammatiker zu halten ist, indem dieses Wort von 
dem dumpfen Tone des halblauten Betens (Spmv, Spotir) 
seinen Ursprung hat, womit sich nachher der Begriff 
des abergläubischen Formelwesens im Gottesdienste ver
band 3). * 258

3 ) S. Tib. Hemslerhuis in Lennep. Etymolog, fing. gr. pag.
258 seq. und die Ausleger zur Epist. Jacob. I. 26. 27.

i
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A t t i s c h e  Co l o n i e .  Hier ist nun schon Alles 
entschiedener, wenn gleich über die Art,  wie der Zu
sammenhang der Attischen Cultur mit der Aegyptischen 
zu erklären seyn möchte, unter den gröfsesten Histori
kern Zwiespalt herrschte. Man lese die inhaltsreiche 
Stelle des Proclus in Platon. Tim. pag. 3 o , wo die ver
schiedenen Meinungen des Theopontpus, des Callistlie- 
ncs und des Phanodemus aufgeführt werden 4). Hier in 
Attiea tritt unter mehreren andern der Same des S a i 
l e r s  C e c r o p s  hervor, der in der Nationalsage und 
bleibenden Dichtertradition das Bild der Aegyptisch- 
Attischen Cultur geworden war, bald so, bald anders * 4

Hiermit vergleiche man die Resultate, d> aus der Abhand
lung des Levesque zum dritten Bande seiner Ueberselzung 
des Thucydides: Troisième Excursion sur l’origine sep
tentrionale des Grecs prouvée par quelqtiesunes de leurs 
opinions et de leurs pratiques religieuses p. 278 sqq. ber- 
vorgeben möchte n.

4)  Die beiden letzteren Geschichtschreiber liefsen die Saïter 
von den Athenern abstammen , Theopompus dagegen 
nannte die Athener Beisitzer zu Sais (sVe.itc-js , s. Wyt- 
tenbach zu Jabionski Upuscc. Ill p. 19 cd. Te Water). 
Ch a r a  x aber behauptete (einstimmig mit den Aogyp- 
I hm,  s. Diodor. II. ?8.) . die Athener seven Colonisten 
von den Sailern, und ï i ï ;  sey der Aegyptische Name 
der Athene , deren Aegyptische Abkunft man auch aus 
dun Symbol des Cr o c o d i l s  zu beweisen suchte, das 
diese Göttin auf der Acropolis batte ; sieh, den Scholiast. 
mScr. zu Aristides Panath. T. I. p. 95 , dessen Excerpte 
mir Wyttenbach milgetheilt bat. Wie übrigens jene Mei- 

. nungen des Theopompus und der übrigen Geschieht» 
schreiber zu nehmen sind , bedarf keiner weiteren Be
merkung. — Jezt sehe man auch Tzetzac Schol. ad Lyco- 
phron. vs. 11. Tom. I. p. 38S. ibiq. Müller, und Siebelis 
ad Phanodtmi Fragmm. p.3sqq. womit meine Meletemin. 
I. pag. 6 3  sq. zu vergleichen' sind , wo ich jene Stelle des 
ungedruckten Scholiasten milgetheilt habe.



ausgeschmückt, doch so , dafs die historische Grundlage 
unverlöschlich blieb (s. die Nachweisunyen bei Mcursius 
de Regno Athenar. lib. I. cap. 8. de Fortuna Athenar. 
cap. 1. und Wyltenbach ad Plutarch. de S. N. Y. p. 3 6 .).

Endlich die P e l a s  g i s c h e  Co 1 o n i e  in Thcsprotia 
und die Dodonäische Priesterniederlassung (Herodot. II. 
Ö4. sqq. s. oben I. Th. p. iq3 .).

Schliil'slich müssen wir noch der Meinung eines 
neueren Französischen Gelehrten 5) gedenken, wonach 
die Annahme, dafs die Äegyptier selbst so zahlreiche 
Colonien gegründet haben , als man ihnen gemeinigl ich 
beilegt, nicht wahrscheinlich wäre. Sie hafsten und 
vcrabscheuetcn das Mittelmeer, und reich, civilisirt und 
abergläubisch, waren sie an ihren vaterländischen Boden 
sehr anhänglich. Aber verinuthlich sind verschiedene 
H i r t c n s t ä m rn e , die in und um Aegypten streiften, 
und wovon sich ein Theil fünfhundert Jahre im Besitze 
des gröfsesten Thcils von Aegypten hielt, und die vom 
Vater des berühmten Sesostris, Ame n  op bi s ,  in reli
giösem Fanatismus mit Feuer und Schwert v e r f o l g t  
wu r d e n .  Eben d i e s e l b e n  V e r f o l g u n g e n  schei
nen auch zur Colonisirung mehrerer Districte G r i e 
c h e n l a n d s  Veranlassung gegeben zu haben; und wenn 
man erwägt, dafs damals die Isr  a e l i t e  n , auch H i r 
t e n s t ä m m e ,  in Aegypten waren, so könne es wohl 
seyn, dafs etwas E'a c ti s c h e s zum Grunde liege (falls 
der Brief des Bönigs Areus von Lacedämon an den Ho
henpriester Onias beiin Josephus acht sey ), dafs die 
E b i u e r  und L a c e d ä m o n i e r  g e m e i n s c h a f t l i -
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5) Mr. du Bois-Aymé in Notice sur le séjour des Hebreux 
en Egypte; in der Descript. de l’Egypte Livr. III. An- 
tiqq. Memoir. Tom. 1. p. cJOJ. Hiermit vergleiche man 
auch das, was ich in meinou Commentait. Herodott. P. I. 
gesagt habe.



ch cn U r s p r u n g s  seyen. Aus dem langen Aufenthalte 
dieser Hirtenstämme in und um Aegypten lasse sich auch 
die A eh nl icl i l i  e i t  de r  Si  t t en  a l l e r  di e s  er H i r 
t e  n mi t  den A e g y p t i s e h e n  ui id P h ü n i c i s c h e n  
S i t t e n  erklären.

Diese gewifs nur in sehr eingeschränktem Sinne 
richtige Hypothese hat Raoul - Rochette (Histoire de 
l’etablissement des Colonies Grecques 1. Buch l\. Cap. 
p. 60 fi.) dahin weiter auszubilden versucht, dafs er die 
W anderungen nach Griechenland nicht den Aegyptiern 
selber , sondern den Phßnicischen Hirtenkönigen , Hyk- 
sos genannt, zuschrcibt. D iese, welche am zahlreich
sten in Miederägypten wohnten, zogen sich, vom allen 
Herrscherstamme gedrängt, zum Tbeil nach Westen^ 
und siedelten sich in der Gegend der kleinen Syrte an, 
von wo aus sie nach Griechenland übersetzten , und hier 
den Dienst des Poseidon , welcher den Libyern vorzüg
lich eigen war , einführten.

In der neuesten Zeit ist wiederholt ein Zweifel 
an dem A e g y p t i s e h e n  U r s p r ü n g e  der mehrosteu 
G r i e c h i s c h e n  Gö t t e r  erhoben worden, den ich hier 
nicht übergeben darf. Der Annahme, sagt man, dai'S 
die Gottheiten Griechenlands, oder, wie Herodotus II; 
5 o. sich ausdrückt, auch die Manien der meisten Grie
chischen Götter ans Aegypten herriibren, widerspricht 
Alles, was wir von Aegyptisehen und Griechischen Gütler
namenwissen; denn sie lauten ja ganz und gar verschieden.

Zuvörderst möchte hierauf mit Recht erwiedert wer
den können: Unsere Kenntnifs der alt-Aegyptisehen 
Sprache sey höchst unvollkommen, und wir henneteil 
vielleicht gerade d ie  Aegyptisehen Götternamen nicht, 
die von den erstenPriestercolonien nach Hellas sind her
übergebracht worden ; denn es ist ganz in der Art der



orientalischen Yollier, dafs sie wichtigen Dingen und 
somit natürlich auch den Gottheiten, nach verschiedenen 
Beziehungen, unter denen sie sie denken , eine grofse 
Menge von Namen beilegen. Unsere bisherige Ueber- 
sicht der alten Religionen hat davon schon manche Bei
spiele geliefert, und der Verfolg wird deren mehrere 
geben. Aber ich möchte hier vielmehr auf einige Spu
ren und Umstände aufmerksam machen, die, so wichtig 
sie bei dieser Untersuchung sind, bisher doch noch nicht 
beachtet worden.

Der Grundstamm und die Mehrzahl der ältesten Be
wohner Griechenlands hatte (wie sich aus Allem und 
selbst aus Herodots Bericht ergiebt) eine von der Ae- 
gyptischen v er sch  ie de n e Abkunft und Sprache. Bei 
der Einführung der Aegyptischen Gottheiten in Griechen
land standen nun den Priestern drei Wege offen: Ent
weder sie gaben den Aegyptischen Gott mit seinem 
Aegyptischen Hauptnamen, oder sie suchten denjenigen 
Aegyptischen Namen auf, der sich am bequemsten in 
die Griechischen (Pelasgischen) Formen fügte, oder sie 
übersetzten den Hauptbegriff des Aegyptischen Gottes 
in die Griechische Sprache. Dafs das Erste jemals ge
schehen sey, möchte bezweifelt werden müssen, ln der 
Dodonäischen Stiftungslegende liegt so viel am Tage, 
dafs den dortigen Pelasgcrn die Sprache der Theba'ischen 
Priesterinnen sehr unverständlich vorkam 6). Wie 
schwer fernerfort den Griechen das Schreiben von Na
men war, die sie von einem Aegyptier in seiner Sprache 
aussprechen hörten, sieht man noch aus dem Beispiel 
des Aristides, der, als er von einem Aegyptischen Prie-

2 8 9

6) Herodot. Ii. 57. Mahn in der Darstellung der Lexicogra
phie K §. 204. pag. 1o4. schliefst daraus, dafsdie Thebaï- 
tisch - Aegyptische Sprache mit der Griechischen gar keine 
Aehnlichkeit hatte.

II. *9
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ster den Namen Canobus in acht Aegyptischer Form aus- 
sprechen bürte , sieb niebt getraute , den Namen Grie
chisch getreu wieder zu geben, sondern sich begnügt, 
die B e d e u t u n g  Griechisch anzuführen, mit dem Zu
satz: «es sey eben Aegyptisch und scliw'er zu schrei
ben » 7). Eben dieses Beispiel führt uns zu dem zweiten 
W ege, den man mit den Aegyplischen Götternamen in 
Griechenland eingeschlagen hat; man bat sie nämlich so 
lange verändert, bis sie sich Griechisch schreiben Hes
sen. Auf diese Weise batte schon lange vor Aristides 
der Grieche K u vo iß o t; schreiben und aussprechen ge
lernt 7 8). Zuweilen mochten dabei greise Freiheiten 
statt finden, wie zum Beispiel geschehen seyn mufs, 
Wenn der Herodoteische König-Pheron (ipspejr) nichts 
anders als P h a r a o  oder vielmehr gemein Aegyptisch 
Phüuro, Thebai'tisch Pharro oder Parro ist 9). Dieses 
Beispiel bann auch gelegentlich zum Beweise dienen, 
wie allgemeinere Begriffe zuweilen von den Griechen 
individualisirt worden sind ; auch in Götternamen , wenn 
es richtig ist, dafs Phthas (<X>Saę) , Name des Vulcanus, 
Aegyptisch Got t  überhaupt bedeutete i0). Noch mufs 
bei diesen Schwierigkeiten nicht vergessen werden, dafs 
die Griechen ziemlich früh die Schreibung von der Koch
ten zur Linken verliefsen, und dadurch sich von der 
Schreibart der Aegyptier, die noch zu Herodots Zeit

7) A'y'jTTTiQM Sś ««i SujyfappaTov p£AAov; Aristidis Oratt, T. III.
p. 608. T. 11. p. 3üu Jebb.

8) Vcrgl. oben Th. I. p. 523. 524.

9) Herodot. II. cap. 111. vergl. die Ausleger und Jabionski
Voce. Aegyptt. p. 375 sq.

10; Silvestre de Sacy Leltre sur l’inscript. de Rosette pag, 22.
und Schelling die Gotth. von Samothrace p. 68.



dabei blieben (Herodot. II. 3 6 .) , weiter entfernen mufs- 
ten. Aber -wenn auch dies nicht vom Pelasgischen Zeit
alter gilt, so waren doch der andern Schwierigbeiten 
so viele, dafs wir gewifs nicht irren, wenn wir anneh
men , daf s  di e  L e h r e r  der  a l t e n  G r i e c h e n  
di e  A e g y p t i s c h e n Go t t e r n a mc n  m e h r e n t h e i i s  
ü b e r s e t z t  haben.  Und dies ist der dritte We g ,  den 
wir oben angegeben haben. So behamen die Griechen 
also, um nur Ein Beispiel zu geben , den B e g r i f f  des 
Amun unter dem Na me n  Z e u s  ( Ztr?, Herodot. II. 
43.). Dafs dieses Verfahren min B e g e l  war,  dafür 
spricht eine höchst merkwürdige Stelle des Plato im 
Critias (p. 113 . a. p. 157 ed. Beliher.), die ich hier bei
fügen will : «Dies Wenige mufs ich aber der Erzählung 
«noch vorausschicken: Wundert Euch nicht, wenn Ihr 
«zum öftern Griechische Namen der Nichtgriechen hö- 
« ren werdet. Ihr sollt die Ursache davon erfahren. Als 
« Solon darauf bedacht war, jene Erzählung ( von der 
« Insel Atlantis) in seinen Gedichten anzuwenden, und 
«sich nach der Bedeutung der Namen erkundigte, so 
«fand er, dafs die Aegyptier, die diese Geschichten nie- 
« dergeschrieben, jene Namen in ihre Sprache überge- 
«tragen hatten. Da e r f a f s t e  er s e l b e r  den Si nn  
« e i n e s  j e d e n  N a m e n s ,  t rug  ihn in u n s e r e  
« S p r a c h e  ü b e r ,  und schrieb ihn nieder.» Könnten 
wir diese Stelle für ganz  historisch gelten lassen, so 
dürften wir uns gar nicht wundern, wenn die Aegypti- 
sclien Priester ihre Götternamen in Griechische um
setzten , da sie ja darin nur einer alten Gewohnheit folg
ten, wonach sie es früher mit fremden Namen auch so 
in ihrer Sprache gemacht hatten. Aber dem sey wie 
ihmw'olle, so viel bleibt gewifs , dafs das U e b er s e tz e n 
eine in der alten Welt sehr herrschende Sitte war, oder 
vielmehr oft eine Unsitte, wenn man dabei an die Be
richte des Philo von Byblus und an die A lexandrinisehen



Uebersetzer der Bibel denkt ,1). Der allgemeine Satz, 
der aus diesen Erörterungen hervorgeht, ist nun höchst 
wichtig, und schneidet eine Menge von Etymologien ab. 
Er soll uns hier zu unserm Schlüsse führen. Er lautet 
so : Sind die Aegyptischen Götternamen in Griechenland 
mehrentheils übersetzt worden, so mufs die Stelle Ile- 
rodots , wovon wir ausgingen (II. 5 o.) : «Fast alle Na- 
«men der Götter sind aus Aegypten nach Hellas gekom- 
« men » , gröfstentheils von ü b e r s e t z t e n  Name n ver
standen werden , d. h ., so dafs die Aegyptischen Lehrer 
jener ältesten Griechen aus der ganzen Summe von Be- 
gi iil’en , die bei jeder ihrer Gottheiten gedacht wurden, 
denjenigen heraushoben , der für die Pelasger am ver
ständlichsten und eindringlichsten war, und ihn auch in 
die Sprache ihrer Lehrlinge übersetzten ,2). Hieraus 
ergiebt sich dann die natürliche Folgerung , dafs die 
Unähnlichkeit der Aegyptischen und der Griechischen 
Gö t t e r n a me n  gegen die von allen Seiten unterstützte 
Annahme, dafs die meisten Gottheiten aus Aegypten zu 
den Griechen geltommen sind , keinen Beweis abgeben 
kann.

11) Vergl. die gehaltreiche Anmerkung Valckenaers zu He- 
rodot. It. cap. 1*18, der dort auch an die Stelle des Plato 
erinnert.

12) Für diese Meternpsychose religiöser Begriffe, liefert auch 
die neuere Religionsgeschichte manche Belege. So ist 
z. B. in eine Chinesische Mythologie , zusammengetragen 
von Tseu und von Ching (woraus the Chinese gleaner in 
Englischer Sprache Auszüge giebt), unser evangelische 
Bericht von Christus aufgenommen. Hier sind die Name 
zum Theil, wie Jesus, Maria u. a. , so umgemodel' 
dafs sie ein ganz Chinesisches Ansehen haben , thei' 
sind sie übersetzt und in die Anschauungsart der Chint 
sen aufgenommen. So heifst der Engel Gabriel: eine 
de r  u n t e r e n  G ö t t e r ,  Maria : die Ka i s e r i n  de 
Hi mme l s  u. s. w.
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5 . 2 .
Aber, wie bemerkt, auch andere W ege, aufser 

dem Aegyplischen , weiset die oben angeführte Haupt- 
urhunde nach. Vorerst unterscheidet sie bestimmt den 
L i b y s c h e n  Dienst des Poseidon von den übrigen aus 
Aegypten bergcleiteten Gottheiten (Herodot. II. 5 o.);  
womit die Sagen von dem Libyschen Ammonium (sieh, 
ebendas.) und von der Libyschen Palias (IV. 180 seq. 
vergl. Apollodor. I. 3 . 6. und daselbst Heyne) verbun
den werden müssen , worauf wir unten zurüchhomnien 
werden.

Auch P h ö n i c i e n  kennt der Vater der Geschichte 
als eines der Stammlü'nder Griechischer Religion. Vom 
T y r i e r  Cadmus und von denen, die sich mit ihm in 
B ö o t i e n  niederliefjen, soll, nach seiner Meinung, der 
Seher Melampus religiösen Dienst erlernt haben (II. 49.)• 
Allein eben über diesen Cadmus herrschten schon im 
Allerthum die verschiedensten Meinungen, und insbe
sondere über die Frage, ob er aus Aegypten oder aus 
Phönicien nach Böotien gekommen sey , wie wir unter 
andern aus der Stelle des Pausanias über die Minerva 
Siga 13 * 1S) sehen; s. Bocotic. cap. 13. Hier wird für Phö- 
nicien entschieden, in Uebereinstimmung mit der so 
eben angeführten Stelle des Herodotus, während Andere 
auch diese Colonie , so wie die des Danaus , aus Aegyp
ten her einwandern liefsen ( s. die Stellen bei Photius 
Bibi. Cod. CCXLIV. aus Diodorus, vergl. dessen Eclog. 
Vol. X. p. 2 v5  Bip.). Und auch Böotien kannte Aegyp- 
tischen Cultns (s. Jabionski Voce. Aegyptt. p. 044 seq.), 
Ueber einige kritische Vorfragen bei dieser Untersuchung 
vergl. unsere Fragmm. liistt.grr. antiquiss. p. 3 5  sqq.

13) Oder vielmehr ”Oyxa oder "Oyya, wie man lesen mufs ;
s. Valckenaer zu Euripid. Phoeniss. p. 725 sq. Unten ein
Mehreres darüber.



Samotlirace und Thracicn waren clie Briicte, wor
über auch von andern Seilen hetfCultur und Gottesdienst 
den Griechen zugeführt wurde. Nun tritt hier wieder 
die Sage mit sehr unbestimmten und vieldeutigen Namen 
dazwischen. P e l a s g i s c h ,  hörten wir oben, war auf 
Samuibrace ein alter , bestimmt vom Aegyptiscben un
terschiedener Dienst (Ilerodot. II. 5 i.). Die Untersu
chung von der Wanderung der religiösen Erkenntnifs 
zu den Griechen ist mithin abhängig von der Untersu
c h u n g  über die Wanderungen der Pelasger selbst, so 
wie über den Sinn dieser so allgemeinen Benennung 
(womit bekanntlich die gesainmte Vorhellenische Periode 
bezeichnet wird),  über die, nach zuverlässigen Quel
len , unterscheidbaren Pelasgischcn Stämme und ihre 
verschiedenen Wobnsilze ; Vorfragen, wo z uLa r e h e r  
im achten Capitel seiner Chronulogie einen gelehrten 
Beitrag gegeben hat.

Hierher gehören nun die Samothracischen Mythen 
von D a r d a n u s  bei Dionys. Halicarn. Archaeolog. I. 
68 sq. und Andern. Dardanus, so erzählten sie, hatte 
von Samothracien aus Troas besetzt, war aber aus Etru
rien gekommen (s. den sechsten Excurs von Heyne zu 
Virgil. Aen. 111. p. 486 sq.). Hierzu kommen noch die 
Sagen von Corinthus, von dem Uebergang Arcadischer 
Pelasger nach Italien, und von den Tyrrhenischen Po- 
lasgern , ihren Niederlassungen in Alfica und ihrer Ver
treibung von dort (vergl. Fragmm. historr. graecc. anti- 
quiss. p. 4 i. und Larcher a. a. O. p. 248 sqq.) auf Lern- 
nos und andere Inseln dieser Gegend , und ihrer neuen 
Verbicitung von dort aus. — In diesen Sagefy vom Dar
danus sind a l t e  E r i n n e r u n g e n  ans  der  V o r o r -  
phi  s e h e n  P e r i o d e  aufbehalten und vom  Z u s a m 
me n h a n g  e V o r d e r a s i a t i s c h e r ,  S a m o t h r a c i -  
s c h e r  und E t r u r i s c h e r  Cu l t ur ;  Erinnerungen, 
die in diesem mythischen Dunkel sich nicht mehr zur
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historischen Klarheit erheben lassen , so sehr auch die 
gelehrtesten Forscher unter den Griechen , -wie das 
erste Buch der Römischen Archäologie des Dionysius 
■von Halicarnafs und Strabo’s behannte Untersuchungen 
über die Cureten u. s. w. zeigen, sich diese Erläuterung 
angelegen seyn liefsen. — Bestimmter hingegen sind 
andere Nachrichten von dem Zusammenhänge Vorder
asiatischer Völher mit den Europäischen, und von dem 
gegenseitigen Einilufs ihrer Bildung und Religion. Wir 
erinnern hier, um ein Beispiel zu gehen, an die Wan
derung der Brigier oder Phrygicr, einer Maccdonisch- 
Thracischen Völkerschaft, nach Kleinasien hinüber (s. 
die Nachweisungen in den Fragmin, histt. grr. antiuuiss. 
pag. 170.) und an die Sagen von der Niederlassung des 
I’hrygiers P e l o p s  in Griechenland (Pausau. Coriuth. 
22. §. 4.).

Auch S cy tli is ch e Elemente werden in der Grie
chischen Religion nachgewiesen. Aber wie w eitschichtig 
ist nicht auch dieser Name S c y t h i e n ,  worunter so viel 
geographisch Unbelianntes zusammengefafst wurde. Wir 
erinnern hier nur an eiuige Züge, die auf nordöstliche 
Wanderung gewisser Erfindungen und Erhenntnisse zu 
den Griechen schliefsen lassen Die inhaltsreichen 
Mythen von Prometheus führen auf den Caucasiscben 
Ursprung verschiedener Hellenischer Bildiijngszweige. 
Der Dienst der Artemis in der Scythischen Taurica wei
set gleichfalls diesen Weg von Nordosten her, u*;d die 
Geschenlte, welche, nach einer Priestersage zu Delos, 
die Hyperboreer durch das Scytlienland bis zum Adria
tischen Golf, dann herüber nach Dodona, und so weiter 
bis nach Delos sendeten (Herodot. IV. 3 a sqq.), mögen 
tvolil sämmtlich auf alten Erinnerungen ah den Antheil

14) Vergl. OuwarofF Uber das Vorliomerische Zeitalter, Pe
tersburg 1819. p. 1J. l4.
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beruhen , den der Norden an der Entwilderung Grie
chenlands hatte. Was nun von Asiatischen Elementen 
noch weiter in den Griechischen Cultus übergegangen 
seynmag,  so wie die Frage, was aus I n d i e n ,  P e r 
s i e n  und überhaupt aus dem h ö h e r e n  As i e n  bis 
hierher fortgepflanzt worden, davon wird unten noch 
weiter zu handeln Gelegenheit seyn, da überdies in dem 
bereits Gesagten schon manches hierzu Gehörige erläu
tert worden ist ,5).

So viel bleibt, gewifs, es war hein Volk in Griechen
land, das nicht alle Ursache gehabt hätte, seine 0 so- 
i  ¿ n a  zu leiern. Die Athener, sonst so sehr auf’die 
einheimische Religion der Yäler stolz, feierten sie, so 
wie mehrere andere Bew ohner Griechischer Städte ( s. 
z. B. Pausan. Achaic. VII. 27.). Ja, es war dies ein 
feierliches Fest in dem Panhellenisclien Heiligthume zu 
Delphi 1Ä).

Bei allen diesen Einflüssen, die der Griechische 
Geist, wie überhaupt, so auch im religiösen Denken, 
aus der Fremde erhielt, behauptete er gleichwohl seinen 
e i g e n  t h ü ml i  c h e n Charakter. So wenig es der Piie- 
sterschaft zu IJodona gelang, Hellas zu ägyptisiren, eben 
so wenig konnten die anderen Elemente ausländischer 
Cultur das nationale Gepräge auslöschen , das der Grie-

15) Im Allgemeinen aber will ich jezt meine Leser auf die 
fruchtbaren Untersuchungen des gelehrten und geistreichen 
R i t t e r  in der V o r li a 11 e E'u r o p ä i s c h e r V ö l k e r 
g e s c h i c h t e n  v o r  He r o d o t u s  um den K a u k a 
sus  und  an den G e s t a d e n  des  P o n t u s ,  Berlin 
1820. verweisen.

16) S. Meursjus, Castellan. und Jobnston. in Gronov. The- 
saur. A. Gr. VII. p. 671. 791 und 878. vergl. Hesych. I. 
p. l6y4 Alb. und daselbst die Ausleger, und Casaubonus 
und Schweighäuser zum Athenäus IX. 13. Vol. V. p. 38 
der Animadverss.



2 9 7

cbische Mythus und Cultus behielt. Mochte auch der 
toleranteste Pantheismus den verschiedenartigsten Reli
gionsideen unter den Griechen Eingang gestatten , immer 
Llieben sie doch auch in ihrer Religion G r i e c h e n .  
Kur müssen hier in Absicht auf das Mehr oder Weniger 
die verschiedenen Zeilen unterschieden werden. Vor
handen war wohl jener G r u n d t ri e b immer, den wir 
den Hellenischen nennen wollen, jener Ha ng  zum an- 
thropoinorphistischen Genealogisircn , der sich später 
in rnährchenhaften Göttergeschichten äufsertc; aber jene 
ältesten Priestersagen ( i s p o l  Xoyoi )  , wie die Herodotei- 
sclie von Samothrace (II. 5 >.), mochten wohl den Cha- 
rahter bedeutungsvoller Kürze an sich tragen. Erst mit 
der aufblühenden Heldensage ward unter den Händen 
der nicht mehr priesterlichcn Sänger Alles menschlicher. 
Dergleichen Religionsgeschichten hiefsen dann in dem 
Munde jener ägyptisirenden Dodonäer Erfindungen v o n  
h e u t  und g e s t e r n  her, und erfuhren die Herabwür
digung der Priesterscliaften ( Herodot. II. 14 3 .). Wir 
weisen hier auf die bemerhenswerthe Stelle des Herodo- 
tus II. 5 3 , wo Homerus und Hesiodus d ie  E r f i n d e r  
de r  H e l l e n i s c h e n  T l i e o g o n i e  (oi jr<n>io-ai»Tec &so- 
y o v ir ,v  " E l l r , a i )  genannt werden. Man vergleiche über
dies ebendaselbst II. 81. (s. meine Commentt. Herodott. 
p. 167.) und Plato Tim. p. io4 3 . C. ed. Francof. (vergl. 
oben) mit den Bemerliungen des Proclus pag. 40. und 
Justinus martyr Cohortat. ad Graecos Sect. i 3 . p. 16 ed. 
Venet. Wer die verschiedenen Auslegungen jenes be
rühmten Zeugnisses hennen lernen wi l l , der vergleiche 
Hermanns und meine Bemerkungen in den Homerischen 
Briefen p. 11. 27. und daselbst die Note; auch Ou'waroff 
über das Vorhomerische Zeitalter p. 11.

Aus dem Bisherigen ergiebt sieh die unmittelbare 
Folgerung für den Fortgang unserer Uebersicht: Um 
den Götterdienst der Griechen, Etrusker und Römer in



seinen Hanptmomenten zu fassen, mufsten wir von Ae
gypten ausgehen , und nicht minder einen Blich auf die 
Religionen Indiens, Persiens, Pböniciens und Illcin- 
asiens werfen, woran sich Jann die Grundlinien der Lehre 
von den alteren Gülten und Theogonien Griechenlands, 
und sofort die Uebersieht der helleren Tempelgottheiten 
nun auschlicfseu mögen.O

2q 8

Nachträglich mögen hier noch einige Bemerhungen 
iilier die habe! des Z a mo l x i s ,  welche in den Kreis der 
Scythischen Religionen gehört, ihre Stelle finden. He- 
rodotus nämlich (IV. i)5 . 96) erzählt von dem Glauben 
der G e t e n  an .Unsterblichkeit, und wie sie vermeinten, 
es gehe der Abgeschiedene hin zu dem Gott (oder Geist) 
Zamolxis (crr'xoa ZapoXSiv d  a  i p o v  a~). «Und dieweil die 
«Thracier, fährt er fort, eine so schlechte und rohe 
«Lebensart fiihreten, so battete sich dieser Zamolxis, 
«der die Jonische Lebensweise bannte,  und mildere 
«Sitte als man hei den Thraciern antrifift, weil er mit 
«den Hellenen umgegangen und mit einem der herrlich- 
« sten Weisen der Hellenen, dem Pythagoras, einen 
«Saal ,  wo er die Ersten der Bürger hewirthete, und 
«beim Mahle lehrete er sie,  daf s  we d e r  er  s e l b e r ,  
« n o c h  s e i n e  G a s t e ,  n o c h  i hr e  N a c h l t o n m e n  
«auf  e w i g e  Z e i t e n  j e mal s  s t e r b e n  würden ,  
« s o n d e r n  s i e  w ü r d e n  an e i n e n  Ort  h o mme n ,  
«wo  es i hnen w o h l  s eyn wü r d e  i mme r  und  
« e w i g. Wah rend er aber das Besagte that und also 
«sprach, liefs er sich eine Wohnung machen unter der 
«Erde, und wie seine Wohnung fertig war, verschwand 
«er von den Thraciern, und stieg hinab in seine Woh- 
« nnng unter der Erde, und lebte daselbst d r e i  J a h r e ;  
« sie aber behlagten und bejammerten ihn , wie einen 
« ’iodten. Aber im vierten Jahre erschien er wieder uu-
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« tcr tlcn T hracicrn, und so glaubien sie an das, was 
« ihnen Zamolxis gesagt. So hätte er es gemacht, sagen 
«sie (cap. 96.). Was mich betrifft, so will ich zwar 
« über ihn und über die W ohnung unter der Erde ge- 
« rade nicht ungläubig seyn , ich habe aber auch heinen 
«rechten Glauben daran. D o c h  s c h e i n e t  m i r ,  da f s  
« d i e s e r  Z a m o l x i s  v i e l e  J a h r e  v o r  d e m P y - 
« l h a g o r a s g e l e b t .  Es  ma g  n u n  e i n e n  M e n - 
« s e h e n  Z a m o l x i s  g e g e b e n  h a b e n ,  o d e r  es  ma g  
« e i n e  V o l k s g o t t h e i t  d e r  G e t e n s e y n :  g e n u g  
« v o n  i hm» i7).

Und dieser Ausspruch des Vaters der Geschichte ist 
gewifs unparteiisch und wahr. Die Lehre der Seelen
fortdauer und der Unsterblichkeit des menschlichen 
Geistes war bei den Hellenen an die Bacchischen Myste
rien geknüpft, deren sehr alte Hauptsitze in Thracien 
waren , durch Orpheus in früher Vorzeit dahin gelangt. 
Von hier aus aber mögen sich dieselben auch nordw'ärts 
in die Niederungen der Donau und in die Sitze der so
genannten Scythen verbreitet haben; und es wäre Za
molxis in diesem Sinne ein Orphiker zu nennen, wieder 
spätere Pythagoras. Denn beide schöpften aus derselben 
Ouelle alter Aegyptischer Ueberlieferung , die an ihrer 
Spitze den Namen Orpheus tragt, beide empfingen hier 
die Lehre von der Seelenunsterblichkeit, und pflanzten

17) Eustathius zu Otlyss. IX. 65. p. 335. 1.3 seqq. ed. Basil.,
wo er Uber Todtengebräuche und Geisterlehre (\pu2(6tycuyfa) 
der Alten Mehreres bemerkt, spricht auch vom Zamol
xis folgendcrmafsen : (pari you v vtai art ZapoXZiSoc, SiBâ av, 
(ro;, 0; rycrffov HuSayofa; ( man lese fluttaycfou ) y«.
v ta B a i, ö w v  ot r trau y.ui lüuiycjvTO  eVi ro~; TfSvtiDcuv ui; av-

Stt, ij-ovro; reu S. meine Ilerodoteischen Ab»
handli. p. 171. Porphyr-Vit. Pythagor. cap. 14. Jam- 
blich. Vit. Pyth. cap. 23.
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dieselbe in sceniscben Darstellungen und Mythen , deren 
höherer Sinn nur dem Eingeweihcten bekannt war, auf 
die Nachwelt fort. — Vom Zamolxis erzählt Hellanicus, 
er habe den in Thracien wohnenden Gelen die Weihen 
g e z e i g t  ,s) ; und zwar hat er dies gethan in H ö h l e n ,  
in G r o t t e n  — ich erinnere nur an die zum heiligen 
Gebrauch und zu Weihen bestimmten unterirdischen 
Grotten Indiens und Aegyptens, fe rn e r, was uns noch 
näher liegt , an die Höhlen , die Möser in den Westphä- 
likchen Gegenden, die Thorlacius diesseits und jenseits 
der Ostsee gefunden und beschrieben hat ,9) ; Grotten, 
in denen wohl höhere Erkenntnisse in mimischen Dar
stellungen mitgelheilt, und somit, nach der Alten Art, 
geheime Religionsgebräuche, die an jene höheren Erkennt
nisse geknüpft waren, von den Druiden verrichtet worden 
seyn mögen. Und so hätten wir auch hier Spuren eines 
Z u s a m m e n h a n g s  alt-Aegyptischer Religionselcmente 
mit Drnidischen, Celtischen und Scythischen Lehren. 
Von der Miihrasgrotte habe ich im I. Th. p. 747 ff. ge
sprochen.

Es ist aber, meldet die Sage weiter, Zamolxis auf 
drei Jahre verschwunden : d. i. er hat ein dreijähriges 
Unsterblichkeitsfest (TpisTtipi’s) angeordnet. So hält 
Jlyccrinus, d. i. der Ruhe gebende und Fromme (Me^e-

18) beim Etymolog, magn. s. v. ZapfeXgi; : Za/xoXJi; r fAsrJs  
* a r  s S s  1 % s T i r a t c ,  roT■, h  ©¡.a>tjj. Alan merke hier auf 
den Ausdruck v.ar «äs/g s, der hier auch mit Bezug auf 
scenische Darstellung gebraucht ist. S. auch I. Th. der 
Symbol. p. 12. und meine Herodoteischen Abhandlungen 
a. a. O.

19) S. Zoega de oheliscc. pag. 279 seqq. Möser vermischte 
Schritten II. pag. 215 ff. 277. Thorlacius populäre Auf
sätze , das Griechische, Römische und Nordische Aller
thum betreffend p. 250 ff. Die näheren Angaben finden 
sich in meinen Commentatt. Herodott. P. I. p. 171 sq.
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plvot; d. i. tranquillus, eiaeßiji , wie Zoega den Namen 
e rk lä rt) , in Aegypten sich sechs Jahre bei Lichterschein 
unter der Erde auf,  er , der Mann, dessen Tochter in 
der Kuh begraben lieg t, welche jedesmal am Sonnenfeste 
an das Tageslicht geführt wird ( Herodot. II. i3®. »33.). 
Es enthalten demnach diese und ähnliche Mythen des 
Alterthums nichts weiter als:  e i n e  m i m i s c h e  D a r 
s t e l l u n g  d e r  U n s t e r b l i c h k e i t s l e h r e  u n d  de s  
T r o s t e s  v o n  d e r  S e e l e n  F o r t d a u e r  ( s c e n i -  
s c h e  M y s t e r i e n ) .  Betrachten wir nun näher den 
Namen Z a m o l x i s  (ZäpoX?»«), d. i. das B ä r e n f e  11, 
so hätten wir in ihm eben einen P r o p h e t e n  mi t  »lern 
B ä r e n f e l l  2ft) . wie im Silenus, dem Lehrer und Pro
pheten mit dem Lux-  oder Rehfell , der auch im Rosen
garten von Picria den relativen W erth  dieses und jenes 
Lebens die Völker lehrt (wovon unten im III. Theile). 
Das sind trieterische Unsterblichkeitsfeste, wo Silenus, 
der L ehrer, oder der Satyr, d r e i  H ö r n e r  d. i. d r e i  
B e c h e r  und d r e i  Z e i t e n  zeigt (Zoega Bassir. nr.Os.). 
Denn nach Stieren und Stierhörnern werden die Zeiten 
gezählt, und das S tier- und Gazellenhorn, der älteste 
Trinkbecher und das natürliche Calenderbild der feuch
ten Jahreszeit und der W einfeste, wird in alter Hiero
glyphensprache zu einem Hom e des Heils; wie denn 
hinwieder die bei Tondern in Jütland (imhohen Scytlien- 
lande) gefundenen goldenen Hörner mit bemerkenswer- 
then Hieroglyphen bedeckt sind.

20) Der Name Zarnolxis oder Zalmoxis ward verschieden 
hergeleitet: von pellis ursina, im Tliracischen,
weil er als Knabe ein Bä r e n f e l l  getragen. Nach An» 
dern bedeutete es einen F r e md e n  ( peregrinus ) ; nach 
Andern wieder hiefs er ' Tha i e s ,  und ward von den 
Tbraciern als Hercules verehrt.
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S e c h s t e s  C a p i t e l.

Von der ältesten Religion der Griechen , oder 
vom Pelasgischen Dienst auf Lemnos und 
Samothrace. Zugleich einige Beispiele bild
licher Culturgeschichle Griechenlands.

$■ >.

D i e  Religionen der Aegyptier und Phonicier stellen 
mit Phrygien zunächst in genauem Zusammenhänge. 
H erahles, wie wir sahen, läfst sich alsRactylus auf dem 
Phrygischen Ida nieder, und auch Esmun - Attes , jener 
entmannte Sonnengott, scheint diese Völlter reell zu 
verbinden; so wie hinwieder die Religion des Phrygi
schen Ida und der benachbarten Küstenländer nachweis
lich mit der von Samothrace und den Gränzländern zu- 
sammenhöngt. Letztere war P e 1 a s g i s c h. Mithin ge
hen wir hiermit &u d em  ä l t e s t e n  C u l t u s  d e r  
G r i e c h e n  über.

Um den Id a  gedenken wir nicht lange zu verweilen. 
Die dortige Religion lag schon zu Strabo’s Zeit in einem 
tiefen Dunhel. Dasselbe gilt zwar auch gewissermafsen 
von den Sajnotliracischen Instituten ; doch treten hier 
bestimmtere Züge und mehrere Thatsachen hervor, 
Ueberhaupt mit dem Eintritt in diese alten Tem pel, auf 
der grofsen Wegscheide zwischen Asien und Europa, sieht 
man sich in einen verwirrenden Zauberhreis von Namen 
versetzt, worin sich guten Theils die Gottheiten mit 
ihren Priestern theilcn. Da hat Phrygien seine Idäi-
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sehen Dactylen und Corybanten, letztere gemeinschaft
lich mit Samothrace, dieses auch seine Cabiren undCoes, 
Lernnos seine Carcinen (die Sintier nicht, einmal zu rech
ne n) ,  Rhodus und das Nachbarland seine Teichinen, 
Greta seine Cureten, und wie die Nansen alle heifsen 
mögen. Jedoch in allen, so weit die wenigen Lichtspu
ren Vermuthung geben, viel Gemeinschaftliches, gebaut 
auf gewisse Grundbegriffe.

W erfen wir wenigstens auf das Nächste einen Blich. 
Schon in dem alten Gedichte Phoronis war der I d ä i -  
s c l i cn  D a c t y l e n  gedacht worden (Scholiast. Apollon. 
I. 11ei}.). Gewils waren es dergleichen Poeme haupt
sächlich, die jenes Sagengewirre gehnüpft hatten, das 
dem Strabo so viele , zum Theil fruchtlose Mühe machte. 
Ist es wahr, was doch nicht zu längnen steht, dafs darin 
Erinnerungen aufbehalten sind an die Verpflanzung 
Phönicischer und Aegyptischer Religionen und Cullur 
unter die rohen Stämme der Pelasgisclien Griechen , so 
ist wohl, beim Untergange der Phönicischen Literatur, 
eine Erhenntnifs des E i n z e l n e n  dieser Mythen und 
Gebräuche kaum jemals zu hoffen, wenn auch von Ae
gyptens Denkmalen und aus Oberasiatischen Urkunden 
noch manche Aufklärung dafür gewonnen werden könnte. 
Jene Gedichte haben die Griechischen Logographen ex- 
cerpirt, und in den,Bruchstücken dieser Auszüge linden 
Wir noch jezt die sparsamen Notizen. So spricht z. B. 
Pherecydes von zwanzig rechten Idäi&chen Dactylen und 
von zwei und dreifsig linken. Sie sind Söhne der Mutter 
Ida, Bearbeiter des Eisens, Jongleurs (Schamanen) und. 
Zauberer (s. Scholiast. Apollon, a. a. O.). Hellanicus 
dagegen wufste, dafs die rechten den Zauber auflösten, 
den die linken knüpften. Auch einzelne Namen werden 
genannt, Celmis, Acmon, Damnameneus, Herakles und 
Salaminius. Bei mancher innerer Aehnlichkeit alt-Cre- 
tischer und Phrj gischer Religipnen und bei der Gleich-



heit der Bergnamen Ida , auf Creta und in Phrygien, 
wurden häufig diese Idäer verwechselt, und was von 
dem einen ga lt, von den andern ausgesagt. So haben 
wir oben bei Pausanias den Hercules unter den Idäiscben 
Dactylen gefunden , auch gesehen, nie dessen Cultus 
von Phönicien nach Jomen, Lydien und in die Nachbar
schaft sich verbreitete. In einer andern Stelle (Eiiac- 
1. cap. 7. §-40 erzäh lter uns,  wie die Eleer den Stif
ter ihrer Olympischen Spiele , Herakles, mit seinen Ge
fährten Päonius , Epimedes, Jasion und Idas vom C r e -  
t i s e h e n  Ida her in ihren Tempelhain zu Olympia kom
men liefsen. Jene zum Theil ausländische Namen, wie 
Celrnis uf s. w ., haben viele Versuche der Enträthselung 
veranlafst; w'obei ich um so weniger verweile, da die 
Resultate nicht sonderlich zu lohnen scheinen, und die 
Schreibung derselben durch die Copisten sehr verdor- 
Len ist (s. Tzschucke zu Strabo X. p. 214. vergl. Sturz 
ad Pherecyd. Fragmin, pag. 157.). Wichtiger sind uns 
einige Zeugnisse alter H istoriker, z. B. des Ephorus 5)» 
dafs die IdäischenDactylen von dem Berge Ida in P h r y- 
g i e n  ihren Namen und dort ihren Sitz hatten. Dazu 
kommt die zweite hemerhenswerthe Nachricht, dafs ein 
Brand in den W äldern dieses Gebirges ihnen die Eisen
minen zeigte, die in seinem Schoofse verborgen waren 
(Clemens Strom. I. pag. 420,), dafs sie das Eisen und 
Kupfererz zuerst zu bearbeiten verstanden. Die Epoche 
dieser Erfindung setzte die Parische Chronik unter die 
Regierung des Athenischen Königs Pandion , d. i. i43a 
vor Christi Geburt (Marmor. Oxon. Epocli. 11.). Gerade 
so werden auch jene T e i c h i n e n  beschrieben. Auch 
sie wurden zuerst des Eisens mächtig , auch sie waren

3 o 4

1) beim Diodor. V. 64. s. daselbst die übrigen .Nachweisun- 
gen von Wesseling; vergl. Ephori kragmui. p. 176 seq. 
cd. Marx.
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Zauberer , und verfertigten die ersten Götterbilder 2). 
Hier ist auch der Name gewisser. Griechische Gramma-

£) Diodor. Sic. V'. 55. Strabo XlV. p. 966. Tom. V. p.ÖOIsq. 
T*sch. Vom Athtnäus wird eine T e 1 c h i n i s c h e G e 
s c h i c h t e ,  TsXyj'Jtuv.yj i'c-rijia, angeführt (VII. p. 232. E. 
p. 30 Schweigh.). Man wufste aber nicht mehr, ob Te- 
leclides oder Epimenides von Greta oder ein Anderer 
der Verfasser sey. Fabriciiis in der Bibi. Gr. Vol I. pag. 
33 Harles, hielt dieses Gedicht für ein und dasselbe mit 
der unter Epimenides Namen angeführten Theogonie 
(ohne Grund , wie He i n r i c h  glaubt im Epimenides von 
Greta §. VI1. p. 131.). — So ist hier die Sage selbst bis 
auf die Schreiber verdunkelt. l)esto begieriger müssen 
wir auf jeden Lichtstrahl achten, der aus diesem Dunkel 
hervorbricht. Hierher scheint mir die Anführung des 
Alhenllus a. a. O. zu gehören. Er theilt aus dem ge
nannten Buche Folgendes mit: „Die Delphine und die 
Pompili seyen heilige Fische. Letzterer sey ein eroti
sches Thier, weil auch er, wie die Venus, aus des Uranus 
Blute entstanden.“ Ich werde im Verfolg vom Delphin 
roch mehr sprechen. liier nur dies: Der Schlauch, 
den Aeolus mit den darin verschlossenen Winden dein 
Ulysses gegeben, ward für verzaubert gehalten und aus 
einer Delphinenliaut verfertigt (Eustath. ad Odyss. X. 
19. pag. 379 Basil.). Hieraus lernen wir Folgendes, dafs 
die alten Griechen dem Be gr i f f e  nach, wenn auch 
Vielleicht nicht nach dem W or t e ,  Recht hatten, wenn 
sie bei den Teichinen an ihr Zauberwort St'Xym dachten 
( s. oben I. 1 h. p. 177. Not. 307. In Sicyons alten Ge
nealogien steht ein Thelxion einem Teichin zur Seite, 
lind Sicyon hiefs vordem TsXyivia; Apollodor. II. p. l l t  
Heyn. Seidiger ad Euseb. Chron. p. 16. a.). Sodann tritt 
hier uralter Fischdienst hervor , aber auch uralte W e i s 
s a g e r e i  aus  de r  F i s c h e ,  namentlich gewisser 
Fischarten, T h u n  und L a s s e n ,  wozu im Mittel
meere besonders die Delphine gehören. Auf Inseln und 
Küstenländern thun solche Kenntnisse und Erfahrungen 
Noth, und wer sie versteht, wer den Sturm aus des Del
phins Erscheinungen zu prophezeien vermag, der ist ein

II. 20
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tilier erklären ihn durch Z a u b e r e r ,  welches Bochart 
(Geograph, sacr. I. 7. pag. 371.) aus den orientalischen

Zauberer. Auf Oreta, Cypern und Rhodns finden wir 
aber gerade die Telehinen (Strabo a. a. O. Meursii Crcta 
I. -1. Cyprus I. 6. Rhodus f. 4.). In  d e n ' T e l c h i n  eil 
s ind a l so die I u c u  n a be l n  d e r  S c h i f f a h r t  per .  
s o n i f i c i r t ,  denn auch Eisen und Etz,  dessen Bear
beitung sie erfunden (Strabo a. a. O ,), sind unerlafsliche 
Bedingungen dazu. Nun treten die rohen Seemänner den 
Ackerbauern entgegen. Die Teichinen , heifstes, haben 
den Apis erschlagen (Apollodor. I. 7. 6. II. 1. 6.); sie 
haben sich auch gegen den Bacchus aufgelehnt ( Himerii 
Orat. IX. 4. pag. 560 Wernsdorf.); sie giefsen Stygische 
W asser und Schwefel aus , und verderben Thiere und 
Pflanzen (Strabo a. a. O.). Hier erscheinen sie nun 
schon ganz als p h y s i s c h e P o t e n z e n ,  als die schäd
lichen Einflüsse der See und des Abgrunds auf vegetabi
lisches und animalisches Leben. Diese Einflüsse waren 
übermächtig und herrschend in den alten Perioden der 
hluth , als die Gewässer noch auf manchen Inseln und 
Küsten stagnirten. Davon haben die Stifinngslt „enden 
von Rhodus die Erinnerung erhalten: Erst müssen diu 
von Sicyon herüber gekommenen Telehinen von diesem 
Eilande verschwinden, ehe die Heliaden (die Sonnen-. 
kiader) kommen (Strabo a. a. O. p. CU2 sq.) ; oder, wio 
ein anderer Mythus sagt, Sol (Helius) mufste erst die 
Insel austrocknen, ehe seine Frau Rhodos die Sonncn- 
kiuder daselbst gebühren konnte ( Pindar. Olymp. Vif. 
IU0 sqq. Diodor. V. 56. vergl. meine Anmerk, zu Cic. de 
N. I). III. 2i. pag. 16 seqq.). Früher walteten dort die 
Telehinen, neun an der Zahl (Strabo X. p. 202 Tzsch.). 
Sie schmiedeten dein Kronos die Sichel , womit er den 
Eianus emmannete (Strabo a. a. O.). Aus seinem Blute 
entsprungen stieg Aphrodite aus den .Meereswogen em
por und mit ihr, aus gleichem Blute geboren , der Potn- 
pilus ( i r c / z i n A c ; )  , der Geleitfisch, der die Schifte begleitet, 
und der Liebe besonders zugethan ist (Athenäus a.a. O.). 
— So werden also die Telehinen bis an den Anfang der 
Zeiten zurückversetzt, und ihre Geschichte würde einer



Sprachen bestätigt. Lesen tvir alle diese Züge zusam
men , so la'fst sich so viel mit Sicherheit vermulhen 1

Tbeogonie gar nicht fremd seyn (s. oben). Sie Wurden 
auch von Einigen mit der Rhea und mit dem Juppiter in 
Verbindung gebracht (Strabo X. p. 202 sq. Tzsch.). Wie 
es sich aber auch damit verhalte , so viel ist gewifs : in 
den Teichinen haben wir eine mythische Personification 
Alles dessen , was in Küstenländern und auf Inseln die 
Civilisation hinderte, förderte und sie begleitete: Erz und 
Eisen, Schifferkunde . nd Liebestränke und dergl., von 
J'hönicischen Pflanzern den halbwilden Pelasgern gauckel- 
haft und geheimttifsvoll überliefert. Dafs aber Mi nde r -  
ni f sund F ö r d e r u n g  des Menschettglücks denselben 
Wesen zugleich beigelegt wird, an diese Vorstellungsart 
mufs uns schon alles Bisherige, namentlich die Religion 
der Mondsdiener und die Anbetung der Lilith, gewöhnt 
haben. Ich will aber noch einige bestimmte Züge zur 
Charakteristik der Teichinen selbst beibtingen. Sie heis
sen eben so wohl kunstreiche und wohlthätige Dämonen, 
als zauberische, bösartige und scheelsüchtige. Daher 
auch Stobäus gerade in dem Capitel vom Ne i d e  das be-> 
inerkenswerthe Fragment des Nicolaus über die Teichi
nen mittheilt (Stob. Serm. XXXVIII.  p. 406. und daraus 
Nicol. Daniasc. Fragmin, p. 146 Orell. vergl. Bergler ad 
Alciphron. I. p. 75. Jacobs ad Anthol. gr. IC. 2. p. 177. 
Withof und Valckenaer ad Callim. Eiegg. fragmm. pag. 
145 seq.). Ja die Griechischen Sprachforscher waren 
selbst zweifelhaft, ob sie die Etymologie des Namens 
TsÂ Tvs; von dem Erzschmelzen oder vom Zaubern her
leiten sollten (s. den Artikel im Hesycbius II. pag. 1363 
All), vergl. ferner Pliolii L. gr. p. l'23. und dazu Schleus
neri Cur. noviss. p. 438. und Animadvv. p. 103. und Zo
nar. L. gr. p. 1716.). Daher auch der Name T'elchinen 
auf scheelsüchtige und schadenfrohe Menschen über
haupt Ubergetragen wurde. Auch bezeichneten die Grie
chen hartnäckige und widerspenstige Menschen mit dem 
Particip •nXyjTo.rjc-jTê  oder rsXyirt'jcvrsi ( Hesych. a. a. O. 
Suidas III. pag. 445 Knst. ) , und eine mit Geschick und 
Ueberlegung ausgeftihrie böse That wird weiblich wiedef
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wir haben in jenen Aanien und Mythen das Andenken 
an die Bildner der rohen Pelasgischen Menschheit, die 
ihr neuen Cultus und die* Kunst der Bearbeitung der Me
talle brachten. Beide Begriffe hingen, wie sich weiter
hin ergeben wird, vermuthlich zusammen. Die grofsen

mit demselben Worte der Verwünschung geweiht
(Libanii Msvw&ia. sVi riá sv áatpv. v. Vol. III. p. 334 Reisk.). 
Und diese Telehinen weiheten auch zuerst ein Standbild 
der 'ASyjvä 'l’Oyaia , d. i. der Athene der Ilexe (/8a«taüou, 
Nicol. Datnasc. a. a. O.). Dies darf uns nicht wundern, 
denn in den Religionen der Seevölker kommt auch eine 
Minerva Gorgo (royyw) vor ( Palaephatus XXXII. 6. 
und daselbst Fischer pag. 136.). Mit dem ältesten Palla
dium war es nicht anders. Solche Gnadenbilder bringen 
Segen und Fluch im Glauben der ältesten Völker, und 
die sie verfertigen und weihen, sind eben dadurch als 
Tausendkünstler bald angebetet , bald gefürchtet und 
gescheut. Dies ist der wahre Begriff jener Erzsclnuelzer 
und Zauberer. Sie schmelzen die harten Metalle, zer
brechen die Schranken der Natur, wie man wähnet, 
schmelzen die Herzen der Menschen, und beugen un
widerstehlich den Willen der Menschen und selbst Götter. 
Darum darf es uns nicht wundern , wenn die Telehinen 
hinwiederum in den Kreis der alten Naturgottheiten und 
ihrer heiligen Diener aufgenommen wurden, und wenn 
sie hie und da ganz so erscheinen, wie die Cabiren seihst. 
So wird ein böser Geist, der im Wasser hauset und auf
lauert, Sintes E/wt/;) genannt (Zonar. Lex. pag.
1640. und daselbst Tittmann), und denselben Namen füh
ren die Lemnier und die Priester, die dort waren, was 
die Telehinen auf Rhodus : Waffenschmiede u. s. w. 
(Hellanici Fragmm. p. 142 Sturz.). Daher wird es sehr 
wahrscheinlich, dafs, wie schon früher vermuthet ward 
(Sturz ad Pherecyd. p, 136.), die Namen Coés , Cory- 
banten, Cureten , Idäische Dactylen, Sinder und Tel
ehinen nur nach Ort und Sprache verschiedene Benen
nungen magischer Priester und Bildner der Vorderasiati
schen und Griechischen Menschheit sind.
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himmlischen Kräfte, die sie verehrten, waren als Pla- 
nctengötter auch der Metalle Herrscher, und sie, ihre 
Diener, indem sie sie gewältigten, arbeiteten auch da
durch in ihrem Dienste. Gott und Gottesdiener Maren 
metallische Potenzen. Daher sie auch so häufig die Na
men mit einander theilten. Waffentänze versinnlichten 
die Planetenbahnen und die Tänze der himmlischen 
Mächte. In Einem mythischen Zuge ist vielleicht der 
Widerstand dieser Religionen gegen andere Culte auf- 
hehalten. Die Telchincn, heifst es hei Diodorus (1. 1.), 
haben den Apis erschlagen. Vcrmuthlich Kampf dieser 
Rhodischpn Religionspilanzer gegen Aegyptischen Thier
dienst. Jene Idäischen F i n g e r  waren nicht blos ge
schickt, Erz zu bearbeiten, sie verstanden auch Heil
kräuter zu lesen, Wunden zu heilen, Arzneien zu be
reiten. Die Namen Jasion und Päonius , wovon der 
erste nicht blos in Creta, sondern auch auf Samothrace 
gefeiert war,  scheinen darauf zu fuhren. Ob das Wort t 
dazvi’Xio? , womit man einen Kräuter- und Gesundheits
wein bezeichnete, auch damit zusammenhängt, mag ich 
nicht entscheiden. Saintecroix (Recherches sur Jes my- 
sler. du Pagan. 1. p. 6o sq. sec. ed.) scheint darin eine 
nähere Beziehung zu suchen, die ich nicht finden kann. 
Eben so wenig bann ich ihm beistimmen, wenn er dort 
(p. 6 5 .) nur wegen des Begriffs der St är  he  den Her
cules unter die Idäischen Dactylen versetzt glaubt. Viel
mehr dächte ich , wäre hier an Hercules als tellurische 
Potenz zu erinnern, als Urheber von Erdwärme und 
warmen Heilquellen, kurz als nahen Verwandten des 
Aesculapius und als Gesundheitsgeher (s. oben). Hoch 
bestimmte Nachrichten versetzen ja den Herakles in den 
Kreis der Phönicisch - Aegyptischen Gottheiten von Sa
mothrace. W ir gehen ihnen nach, um durch ihre 
Hülfe die Grundbegriffe der C a b i r i s c h e n  Religion 
zu erforschen.
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In Aegypten hiefs Herakles Gi g o n  ( Y l y m v , s. He- 
Sycli. I. p. 8 3 o. ibiq. Interprr.). Ich habe an einem an
dern Orte (Dionysos I. p- i3 6 .) mich über die verschie
dene Schreibung und Deutung dieses Namens erklärt. 
Welche Etymologie Beifall linde, immer kommen Er
klärungen heraus, die den Hercules unter die a l t e n  
Götter von Phünicien und Samothrace stellen. Der
G e s t ä r k t e ,  der T ä n z e r ,  der V i s c h g o t t  _ alles
sind Begriffe, die diesem Mythenkreise wesentlich an. 
gehören. Als R c i g e n a n f i i h r e r  schliefst er sich wie
der an die Chöre der Dactylen und Corybanten an. Als 
Ti s c h  g o t t  wird er in alten Beligionen verehrt; und 
noch die fortgeschrittene Kunst der Griechen gefiel sich 
darin, den Herakles mit den: Becher in
der Hand darzustellen. Ein Werk des grofsen Lysippus 
war in dieser Art berühmt. Auch die alten Schriftstel
ler reden von mehreren ähnlichen Kunstwerken. Zu 
den Bemerkungen im Dionysus trage ich hier die Nach
richten des Aristides (Oratio in Herculem p. 35 cd. Jebb.) 
nach, der von Statuen dieser Art redet, so wie Lucia
nus im Gastmahl ( Tom. IX, pag. 5 6  Bip.) mehrerer Ge
mälde dieses Inhalts gedenkt. Ueber noch vorhandene 
Kunstwerke dieser Classe mufs man V i s c o n t i  (zuin 
Museum Pio-Clement. Tom. V. pag. 3 7 .  b.) und Mil 1 in 
(Monumens inedits Tom. I. pl. 24.) nachlesen. Es 
scheint, dafs auch die Sagen von den Herculespriestern 
zu Rom,  Pin-trii und Potilii genannt. (Livius 1. 7.),  mit 
in diese Vorstellungen vom alten Hercules bibax ge
hören.

T i s c h  g o t t  war auch jener P h ö n i c i s c h e  Mel
karth - Herakles , der grofse Beschirmer. Auch davon 
haben die Griechischen Schriftsteller Spuren erhalten. 
Sie nennen ihn Eupbrades (der gute Sprecher, gute 
Jlathgeber), und erklären dies durch TiotTaiito i; (Hesych.
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a. a. O .). Dadurch wird er einer der Phönieischen 
S c h u t z g ö t t e r  und H o r t e .  Patälicn (TzaTcuxoi) d. i. 
B e s c h i r m e r  %  wie Bocbart e rk lä rte , hiefsen jene 
Götter , deren Bilder die Phönicicr auf den Vorder- 
theilcn -*) ihrer Schiffe , zum Schutz auf dem unsicheren 
M eere, mit sich herum führten. Herodotus, in der un, 
ten in der Note angeführten H auptstelle, beschreibt 
diese Phönicischcn Wesen als Zwerggestalten, und es 
ist ein eben so harter Verstofs gegen den Zusammenhang, 
in welchem diese Beschreibung steht, als gegen den all
gemeinen Griechischen Sprachgebrauch , wenn Gutberiet 
in seiner bekannten Schrift über die Cabiren das nvy- 
paiov drdpög des Geschichtschreibers durch s t a r k e n  
Ma n n  erklären will. Vielmehr als P y g m ä e n  waren 
sie gebildet. Dafür sprechen zahlreiche Spuren auf 
Denkmalen und in den Schriften der Allen. Eben so 
häufig, scheint es, hatten sie bauchige und sphärische 
Form  3 4 5). Als irdene, mitunter goldene K rüge, und 
wenn ein Kopf darauf gesetzt war ,  als K ruggöttcr, 
setzte sie der Phönicicr wahrscheinlich eben so wohl 
zur Erinnerung an alle gute Gaben auf seine Tische, 
als er sie in der Eigenschaft der Horte auf den Schiffen 
mit herumführlc.

Mit diesen Patälten vergleicht der genannte Histo-

3) Vergl. Homerische Briefe p. 1P2.
4) Nicht als Zierrathe an den Hintertheilen. Letztere Mei

nung (liefst aus einer unrichtigen und auch von Suidas 
angenommenen Lesart in der Stelle des Herodotus III, 
3?. ( s. Ruhnkenius de tutela et insign. navium opuscc. 
p. £60 sqq.). Die Belege für einige der nachfolgenden 
Hauptsätze Uber diese Gottheiten wiederhole ieh hier, der 
Kürze wegen, nicht. Sie sind iut Dionysus p. 13t seqq, 
gegeben.

5) Vergl. oben Th. I. p. 53® — 532.
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riker die Aegyptischen Cabi ren.  Von diesen müssen 
wir das Nüthige bemerken, ehe wir auf den alten Dienst 
der Pelasger auf Samothracc zurückblicken können. 
Jene hatten zu Memphis in dem Tempel des Phthas ihren 
Sitz, der ihnen auch in der a'ufseren Bildung gleich war. 
Dort war es, wo der Perserkönig Cambyses diese Ge
schöpfe uralter Göttersymbolik unter grofsem Gelächter 
verbrennen liefs. Diese Aegyptischen Zwergcabiren 
werden d-ort Söhne des Hephä'slus genannt. Natürlich 
inuls hier der grofse Phthas des Aegyptischen Systems 
gedacht werden, in welchem er als V a t e r  a l l e r  g r o s ,  
s e n  G o t t h e i t e n  vorkommt (s. oben I. p. 629.). Er 
ist der ewige Welthauch, der Alles trägt und bindet, 
und aus dessen Schoofs auch die Götter geboren werden. 
Er giebt auch den Cabiren das Daseyn. Wer waren 
diese? Es ist fast nicht zu bezweifeln, dafs der Ae- 
gyptier sich darunter auch die sieben P l a n e t e n  dachte, 
und , ihnen den Phthas als Vater bcigesellend , eine 
A c h t z a h l  von grofsen Potenzen in ihnen verehrte. 
In dem Tempel des Phthas zu Memphis haben wir so eben 
ihre Bilder angetroff'en. Auch in der Stadt Canobus, 
nahe bei Alexandria, zeigen sich weiterhin bemerkens- 
werthe Spuren von einem Dienste dieser alten, grofsen, 
guten Götter, Dort, wo jener Sem - Herakles einen 
Tempel halte, ward ein mystischer Kruggott, Canobus 
gewöhnlich genannt, Gegenstand eines eifrigen, bis in 
die Römische Periode for-tgepllanzten Gottesdienstes, 
der sich besonders in der Religion des Serapis als ältere 
Form behauptete, und bei den alten Symbolen des Ge- 
fäfses, der Schlange und dergl. stehen blieb (s. I. Th. 
p. 3 j4 - vergl. 5 e3 ff'.)..

Jezt haben wir den Uebergang der Cabiren in die 
XJrreligion der Griechen nachzuweisen. Die Pliönicier 
waren die Vermittler und Ueberbringer. Ihre Cabiren 
sind ganz die Aegyptiscjicn. W ie sie sich der Pliönici-
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sehen Rosmogonie anreihen, ist, oben (II. p. 20. 02. vgl.
I. p. 53o.) bemerkt worden. Sie heifsen Söhne des Sy- 
dek oder Sydyk, der mit dem Phthas der Aegyptier Eins 
ist. Auch ihrer sind sieben, und in Esmun (Aescula* 
pius) wird ihnen der achte beigefügt. Der Name Esmun 
ist aus Aegyptischer Spraelie selbst als der a c h t e  erklärt 
worden, während Damascius beim Photius (cod. CCXL1I.) 
ihn als L e b e n s  war  me deutet. Wie dem auch sey : 
hier wie dort scheint man die Planeten darunter ver
standen zu haben , denen man bald eine höchste Potenz, 
wie den Phthas, bald eine andere, aber verwandte, wie 
Aesculapius , zugcselltc. Von der Verehrung der Cabi- 
ren in Cartliago habe ich oben ( Anhang zum vierten 
Cap. §. 4* p* 27Ö.) gesprochen.

Es spielt aber der Name C a b i r e n  auch nach dem 
oberen Asien und vielleicht selbst bis nach Indien fort. 
Absichtlich rede ich nur von einem Nanienspielc, weil 
nach den bis jezt vorhandenen Daten noch wenig Reel
les darauf gebaut werden kann. Aber weil jene Spuren 
doch künftig weiter führen können, will ich ihrer mit 
Wenigem gedenken., Dafs die Pontische Stadt Cabira 
in einer wirklichen Verbindung mit jenen Cabiren steht, 
läfst sich wohl nicht bezweifeln. Auch wurde oben (II. 
pag. 33.) bemerkt, wie man selbst in Mesopotamien jene 
Gottheiten gesucht und gefunden bat. Darauf'bat ein 
neuerer Schriftsteller die Vermutluing gegründet, sie 
hätten von dem Chaldäischcn Flusse Chobar (Chabora 
beim Ptolemäus) ihren Namen (sich. Di t m a r  vom Zu
stande Canaans , Arabiens und Mesopotamiens p. 148.). 
Ein anderer Gelehrter will, nach Namen und .Begriff, 
im Persischen Spuren der Cabiren finden. Es seyen 
keine andere als Gabirim, starke Männer. Hierin liege 
die Bedeutung der Metallurgie und der Bewaffnung. Es 
seyen eben so wohl jene starken Schmiedegötter des 
vulcanischen Lemnos , als die ältesten bewaffneten Hel-
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den. Nach der Parsischen Fenerrcligion waren die 
Schmiede unrein , weil sie das Feuer entweiheten. Da
her dort der verächtliche Begriff, der mit dem W orte 
• i l i e l i r  verbunden worden, und bis auf den heutigen 
Tag im Orient fortdauere ( Foucher sur la rcligion des 
Perses, in den Memoir. de l’Academie des Iuscriptt. T. 
XXIX. vergl. Anhang zum Zendavesta I. 2. p. 217. 4). 
Mithin wäre, nach dieser Ansicht, die Bearbeitung der 
Metalle, die unter den rohen Pelasgern jenen Feuer- 
liunstlern göttliche Verehrung zusicherte, im Feuerlande 
«ler Parsi Anlafs zu tiefer Entwürdigung geworden. 
Vielleicht war der Name Cabiren bei den Indiern ge
achteter. Doch wir wollen und können vorläufig nichts 
mehr leisten , als mit Einem W ort auf die Sonderbar
keit aufmerksam machen , dafs einer der Indischen Ehagts, 
«1. i. einer von jenen reinen Wischnudienern, die durch 
aufscrordentliche Bufsübungen und beschauliches Leben 
zur Würde der Dämonen sich hinaufläutern, und wovon 
«ler Indische Mythus in den Purana's ganz aufserordent- 
liehc Dinge zu erzählen weifs, C a b i r  heifst : ein voll
endeter W eiser, der im Caliyug lebt, und diesem Zeit
alter ein Musterbild von jeglicher Art Virtuosität ist (s. 
de P o l i e r  Mythologie des Indons T. II. p. 3 i2 sq<].).

Das W art  C a b i r  scheint sich in dem Maltesischen 
Dialect, der doch wohl ein Ueberbleibsel der alt-Pu- 
nischen Sprache seyn dürfte, erhalten zu haben. Denn 
hier kommt das W ort K i b i r  Qu i t b ' o i  vor. Mein 
Freund Munter, der mir diese Angabe mitgelheilt h^t, 
sieht dies als einen Nebenbeweis an, dafs die Cabiren 
den Carthagern bekannt waren (s. oben Anhang zum 6

6) Jedoch wird in der alt - Persischen Sage" der Sc h mi e d  
Gao zuin B< freier seines Volkes, und sein Schurzfell 
wird von Ptnduu zum Reichspauier geweiht; s. oben 
Th.. I. p. 673.
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■vierten Cap. 5. 4. pag. 275 ). Er verweist, was jenen 
Punkt betrifft, auf Majus Specimen lingnaePunicae p. 3 1. 
und auf Agius de Soldanis della lingua Punica presente
mente usitata d'a Malless. p. 167. Auch der Maltesische 
Fluch M u r g h a n d  d a g  c 1 G b i r , d. i. f a h r  zu d i e 
s e m G r o f s e n ,  nämlich T e u f e l  (wie Agius ihn über
setzt), scheine die Vermuthang, dafs G b i r  der Name 
einer heidnischen Gottheit bei len Maltesern war, noch 
mehr zu bestätigen. Dafs aber auf Malta die Cabiren 
verehrt worden, sey so gut als gewifs. Die Münzen des 
benachbarten Gaulos stellten sie ja in ihrer acht Aegyp- 
tischen Gestalt vor.

Denn in der That, es ist rathsamcr, die nähere Verbin
dung zu verfolgen, als an jenen schwachen Fäden das Ent
fernteste anzuhnüpfen. Mag es also sich auch hier bew ahr
heiten, dafs die Grundideen jener alten Pelasgerreligion 
im allgemeineren früheren Sabäismus des Morgenlandes 
ihre Wurzel haben: ganz gewifs waren es doch zunächst 
die Aegvptier und Phünici'er, die nach Griechischen In
seln und Küstenländern i h r System dieser Religion ver- 
pllanzten. Jene Pclasger nahmen diese Gottheiten als 
g r o f s e ,  m ä c h t i g e  W e s e n  auf,  wie der häufig vor
kommende Name Stol \xiyakoi und selbst in den Augu- 
ralbüchern der Römer die Benennung Dii p o t e s  (po
tentes Yarro de L. L. IV. 10. p. 16 ed. Seal, mit dessen 
Note p. 2Ö.) zu erkennen giebt. Bei diesen Umständen 
ist auch unter den verschiedenen Etymologien bisher die
jenige für die wahrscheinlichste gehalten worden, die das 
W ort C a b i r e n  von 1 potentes, die m ä c h t i g e n
(vergl. Grotius zu Matth. IV. 24.) , herleitet. Eine an
dere Etymologie hat neulich S e h e  H i n g  (über die Gott- 
he lien von Samothrace p, 107 ff.) vorgetragen. E r  er
klärt den Namen: D'H^P! (Chaberiin) s o c i i ,  von " Qn  
c o n s o c i a v i t  se (Judie. XN. 11. ) ,  ünd nimmt das 
Etrurisch - Römische D i i  c o u s e n t e s ,  D i i  c o m p l i -
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c c s ,  für eine Uebersetzung dieses W ortes ~), — Hier
mit hehren wir nach Europa zurück und zu jenen An
fängen Griechischer Religion, wovon wir bei unserer 
ganzen Betrachtung (s. oben I, p. 4 ff. und II. p. 388 ff.) 
ausgegangen sind.

$• 3.
Die Pelasger hatten, nach Herodotus (II. 5 i . ) ,  die 

Orgien auf S a m o t h r a c e  gestiftet, lieber diese Insel 
hatte der Periegct Polctnon ein eigenes Buch geschrie
ben (Athen. IX. p. 372. Vol. III. p. 378 Schwgh.), des
sen Besitz uns, wegen der so nötliigen Rcnntnifs ört
licher Anlasse, grofsen Nutzen leisten könnte. Jezt 
müssen wir uns mit fragmentarischen Nachrichten An
derer behelfen. So viel ist gewifs, und noch neuerlich 
hat dies der gelehrte Graf Choiseul Gouffier im zweiten 
Theile seiner bekannten Reisebeschreibung bemerkt, 
dafs jene Inseln und Küstenländer grofse Naturrevolu
tionen erfahren hatten. Der Durchbruch des Pontus 
lebte noch in der Erinnerung der Griechen fort. Der 
Untergang der Inseln bei Lemnos war Inhalt einer Pro
phezeiung geworden (llcrodot. VII. 6. ) .  und von der 
lange verschwundenen Insel Chryse, berühmt durch 
l ’hiloctets Mifsgeschick (Pausan. Arcad. cap. 33.), hat 
Choiseul GouHier bei Lemnos noch die Spuren gefunden. 
So zogen also ganz natürliche Anlässe in diesen Inseln 
der Pelasger jene mächtige Planetenschaar vom Himmel 
herab , um im Grunde der Erde und in der Tiefe des 
Meeres zu wirken , um durch die Winde die Fluth zu 
beherrschen, und durch Feuer die Metalle zu bän- 7

7) Derselbe ( d ie  Gofth. von Samothrace p. 95. ) bringt Kd- 
ß t n j o t ,  K a 3 x ? 0 ! ,  K o ß x k o i  mit unserm deutschen Ko b o l d  
in Verbindung. Uebrigcns giebt er a. a. O. noch einige 
bemerkenswerthe Data.



digen £). Aber ganz gewifs hatten schon Aegyptier, Pliü- 
nicier und Kleinasiaten im Begriffe dieser Gottheiten die 
tellurische Macht mit der siderischen verknüpft. Der 
Phrygische Ida war auch ein Feuerherg alter Götter; 
Sinope und dieGegend verehrte platonische Kräfte. Von 
dorther sollte ja der gewaltige Eidgott Serapis gebracht 
Worden seyn.

Der Culturzustand oder vielmehr die Barbarei jener 
Pelasger, so wie die oben bemerkte Spracharmuth ge
stattete wohl zunächst keinen andern Vortrag jener Re
ligionslehren , als in Aegyptischer oder Phönicischer 
Sprache. W er jenen Unterricht empfing,  erlernte da
mit gewifs auch die Sprache derer, die ihn gaben. Die 
gröfsercn und länger bestehenden Niederlassungen der 
Phonicier auf Samothrace und den benachbarten Inseln 
macht cs ohnehin wahrscheinlich , dafs man früh dort 
PhÖnicisch redete. Mithin ist mir Münters Vermuthung 
(in der oben angeiührten Abhandlung) sehr wahrschein
lich, dafs erst nachher in diesen Gottesdienst die Grie
chische Sprache eingeführt ward *). Dies konnte vermuth- 
lich nicht ohneEinflufs auf die Begriffe selbst abgehen, 
Wenn gleich die Grundideen (das ist der Geist solcher 
Religionen) im Wesentlichen dieselben blieben. Aufser- 
dem hatte dieser Geheimdienst gewifs eben so wohl 
seine Abstufungen , wie jedes Mysterium seine Grade hat. 
Auch daraus läfst sich die grofse Verschiedenheit der 
Angaben von jenen Gottheiten begreifen. 8

8) Namentlich das Ei s en .  Hierauf bezieht sich eine Er
klärung, die unter mehreren andern das Altert hum von 
der Begattung des Ares und der Aphrodite (Odyss. VIIT. 
266 sqq.) gab. Eustathius zur angeführten Stelle theilt 
dieselbe mit p. 310. 1. 40 Basil.

Diese Sätze der er s t e  n Ausgabe dieses Werks wird der 
unterrichtete Leser nun selbst nach unserer n e u e n  Un
tersuchung, oben 11. p. 23S — 292. zu würdigen wissen.
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Unter allen scheint mir die des P h e r e c j d e s  *) 
(beim Strabo X. p. /|83. p. 309 cd. I'zseh.) die bemer- 
henswertheste; nicht nur Hegen des relativen Alters 
dieses Zeugen, sondern veil sie mit Aegyptischen Vor
stellungen so gut übereinstimmt. Nach ihm sind die Ca- 
biren Söhne des Hephästus und der Cabira, des Proteus 
Tochter. Es sind ihrer drei Männer und drei Frauen 
( Cabiridische Nymphen ) , sie Höhnen auf Lemnos und 
Imbros und in den Städten von Troas. Ihre Namen sind

9) p. 152. in der Sammlung von Sturz. Dort sind die nüthi* 
gen Notizen Uber die Schriftsteller gegeben, womit man 
den Dionysus pag. 150. verbinden kann. Dort habe ich 
auch bemerkt, dafs die Griechen eben so wohl Kdßt^at 
als Kußsi^ci sagten, und dafs sie auch von einer weiblichen 
Kd/3s^a sprachen , was hin und wieder durch Schuld der 
Abschreiber verwischt worden ist. — Wenn der gelehrte 
IVlünter ( a. a. O. p. 36.) nur drei Cabiren aus Aegypten 
kommen , und den Diener als vierten von den Phöniciern 
hinzusetzen liifst , so kann ich nicht beistimmen. Die 
acht Götter zweiter Ordnung, woraus die Cabiren ohne 
Zweifel hervorgegangen sind, kennt Herodolus schon als 
alte Göttlichen Aegyptens ( s. oben I. Th. p. 518. 530.). 
Hermes - Cadmilus aber erscheint ja im O-irismythus ge
rade so, wie auf Samothrace als dienendes Wesen. Noch 
weniger hat Saintecroix ( Recherches sur les myster. du 
Pagan. T. I. p. 40 sec. edit.) Recht, wenn er die Samo» 
thracische Religion s p ä t e r  mit Aegyptischer und Phö* 
nicischer sich vermischen läfst. Dann müfsten die unbe
kannten Leute (0/ 6s) beim Scboliasten des Apoüiinius (T. 
917.) mehr Gewicht haben, als Pherecydes , Herodotus, 
Acusilaus und andere sehr alte gelehrte Gewährsmänner. 
Doch gesetzt auch, die Zweiwahl (wie Varro will) sey 
die älteste Form dieser Lehre, so sind es immer zwei 
Aegyptiscb - Phönicisclie Wesen ( als männliche und 
weibliche Potenzen) , wie unten deutlicher werden wird; 
vergl. auch Schelling über die Gottheiten von Samothrace 
pag. 103.



geheimniCsvoll. Audi  der ältere Acusilaus scheint dieses 
System gekannt zu haben (s. ebendaseihst). Wenigstens 
kennt er die Cabira als des Hcphästus Frau , auch drei 
Cabiren und Cabiridische Nymphen. Hier haben wir 
ganz die Aegyptische und Phönicische Ac h t .  Zwar 
spricht Herodotus nichts von einer Frau des Phthas, 
als Cabiremnuttcr, und nach anderen Spuren ist dort 
von sieben Planeten mit einer achten Potenz die Rede, 
die bald Phthas, bald Esninn heilst ; und auch den letz
teren nennen die Alten ohne Erwähnung einer Frau, 
die die Cabiren geboren habe. Darauf kann geantwortet 
werden: W ir  haben von jenen Aegyptisch- Phönicischen 
Cabiren nur ganz kurze Notizen; die A r t ,  wie die Ge
nealogie gedacht ist , bleibt uns unbekannt. Immer 
könnte also auch dort eine Cabirenmutter Vorkommen. 
Doch andrerseits : denke man sich auch jenen Phthas 
und Sydyk in höherem Sinne, als Erzeuger aus sich 
selbst und als Mannweib (wie ihn Aegypten kannte) ,  
und gebe man auch immer zu, dafs die Pherecydiscbe 
Vorstellung schon hellenisirt. sey; gleichw ohl kann der 
Hauptbegriff jener Achtzahl von Cabiren und Cabirinnon 
von den Pelasgern aufbehalten worden seyn, wonach 
sie zuerst grofse P l a u e t e n g ö t t e r  und H i m m e l s -  
m a c h t e  w aren , bald in dieser, bald in jener Combina
tion gedacht» und,  nach einer ganz natürlichen Ideen
folge, zugleich grofse Gewalten der Atmosphäre, der 
Erde und des Meeres. Unter jene Combinationeft ge
hörte ohne Zweifel auch die, dafs bald eine Z w ei h e i t ,  
bald eine V i e r z a h l ,  bald eine D r e i h e i t  hervortrat, 
die übrigen verdunkelte, und Dienst und Lehre ganz 
oder in höheren Mysteriengräden in Anspruch nahin. 
Aber auch jede einzelne Combination und Zahl ward 
höchst wahrscheinlich für sich wieder in verschiedenem 
Sinne, nach verschiedenen LehrsySternen genommen. 
So mochten z. R. die V i e r e  bald vier grofse Planeten-
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götter scyn, bald die r ie t  Elemente , bald höchste de- 
iniui'gische Potenzen. Die Z w e i ,  die wir als Himmel 
und Erde liennen lernen, batten vielleicht eben so noch 
andere Bedeutungen u. s. w.

Dafs wir einige Hauptsätze urkundlich wissen, ver
danken wir den Griechischen Erklärern der Argonautica 
des Apollonius (üb. I. 91^.). Dort thcilt uns der Ge
schichtschreiber Mnaseas selbst die eigentümlichen Na
men einer Trias m it , wozu denn noch ein Untergott als 
vierte Person kommt. Jene Potenzen heifsen Axieros, 
Axiokersos, Axiokersa , und der Untergott Casmilus. 
W ie die Griechen späterhin diese Wesen nahmen, wer
den wir unten sehen. Aus oi ientalischer Sprachforschung 
ergeben sich folgende sehr wahrscheinliche Erklärungen : 
A x i e r o s  (’Ai¡Itpog) heifst im Acgyplischen magnipotens, 
der G r o f s e ,  M ä c h t i g e ,  und es war niemand anders 
darunter gedacht, als der m ä c h t i g e  P h t h a s  oder He- 
phästus ,(l). Die zweite Person A x i o k e r s o s  (’Aipö- 
zeptros) heifst magnus fbecundator, der g r o f s e  B e 
sä am er. Es ist vAp»;s, Mars , der als Planet im Aegyp- 
tischen Hertosi ("Epramt) hiefs, welches Gedrenus (Hi- 
stor. p. 184.) gerade so erklärt. Die Idee des grofseu 
Fruclxtbringcrs war in der Acgyplischen Lehre mit dem 
Planeten Mars verbunden (vergl. oben II. p. 6.). A x i o -  
l r e r s a  (’A^ioxspcra) ist magna foecundatrix. Sie ist in 
diesem System ats F r u c h t b r i n g e r i n  und 'Atp^oSinj 
(Venus) dem Axiokersos zugesellt. Zu dieser Trias 
kommt eine vierte Person hinzu unter dem Namen C a s 
m i l u s  (KbapiÄoi,). Auch dafür glaubte Zoega im Ae- 
gyptischen die Erklärung zu finden , und deutete: p e r -  
f e c t e  s a p i e n s ,  der Al l  w e is e .  Bochart dachte früher 10

10) Nach Zodga de obeliscc. p. 220. Bassiril. I. p. 9. vergl. 
Münter Erklärung u. s. w. p. 30. jezt in den antiquar. 
Abhandll. p. 190 ff. und Jabionski Voce, Aegyptt. p. 71sq.



an (Cosmiel), welches im Ebräischen einen
D i e n e r  G o t t e s  bedeutet. Der Begriff’ist diesen Vor- 
stellungen vom d i e n e n d e n  U n t e r  g ö l t e  ganz ent
sprechend. Auch hat neuerlichMünter. mit Bemerkung 
der Identität der Phönicischen und alt-Ebräischen Spra
che, dieser letzteren Erklärung den Vorzug gegeban. 
Die Griechen schreiben dieses W ort verschieden: Kct- 
pt).oç, KoéfffuXoç, KaSpiXoç und- selbst Kâô’fioc. Die 
Bedeutung, was auch der Ursprung sey, bleibt unge- 
zweifelt. Es ist die einer d i e n e n d e n  P o t e n z ,  die 
im Etrurischen Hermes - Camillus und im Etrurisch- 
Romiseben Opferknaben Camillus sich getreu geblieben 
ist, durch die Bacchischen Weihen hindurch, von jenem 
mythischen Cadinus h e r ,  der in Phonicien, Samothrace 
und Böotien als der e r s t e  D i e n e r  der grofsen Götter 
erscheint *').

-H) Ich habe absichtlich den Text der ersten Ausgabe hier
bei unverändert gelassen, weil ich in den Anmerkungen 
und Zusätzen von den bedeutendsten neueren Ansichten 
das Wesentliche mittheilen will. So hat, um vom Vor
liegenden zu reden , Sclielling andere Erklärungen dieser 
vier Samothracischen Gottheiten aus dem Ebräischen, 
und zwar seiner Ansicht dieser ganzen Eehie gemils, 
gegeben. Ich werde darauf noch unten in der kurzen 
Darlegung des Systems dieses Gelehrten zurlickkommen. 
Hier bemerke ich nur kürzlich Folgendes: Ihm ist A x i e - 
r o s  die Ceres , als erstes Principium , mit dein Begriffe 
der Sehnsucht. Bei den Namen A x i o k e r s o s  und 
A x i o k e r s a  erkennt er in Kersa den Namen Ce r e s  
nach einer andern Mundart, von cim aravit , das aber 
auch zugleich z a u b e r n  lieifst: also Z a u b e r e r  und 
Z a u b e r i n ,  D e m i u r g e n  (s. p. 16. 17. 63 f. 67 — 73.). 
Was endlich die vierte Gottheit , Cadmilus (Kaä/zi/05) be
trifft, so widerspricht er der Behauptung von Bochart, 
und erklärt den Namen ganz einfach, wie er glaubt, 
durch von ’Xnp prior, antecedens, il. i. einer,
d e r  v o r  Go t t  s t e h t ,  H e r o l d ,  Bote, Verkünder

II.
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Fragen wir nach der Bedeutung jener grofsen Trias, 
so kündigt sich auf den ersten BJich alte Priesterlehrc 
e s o t e r i s c h e n  Charakters an. Es sind lauter hohe 
kostnogonische Potenzen, und das Ganze ist ein syrnbo-

Gottes, oder der  das  An g e s i c h t  Go t t e s  s i e h t ,  
minister dei (s. pag. 75 ff,). Ich bin im Texte mehr der 
Erklärung aus dem Aegyptischen gefolgt. Wenn Schel- 
ling sich über die Sucht beschwert, Alles aus dem At- 
gyptischen erklären zu wollen, so bemerkt dagegenMUn
ter (in den schriftlichen Zusätzen zu pag. 56 der Religion 
Carthago’s) , dafs solche Versuche hier, wo von Oabiren 
die Rrde ist, am rechten Orte sind, da das Zeugnils He- 
rodois von ihrem Tempel in Memphis (III.  37. vergl. 
Symb. I. Th. p. 530.), die Beschreibung ihrer Gestalt in 
demselben, und die vielen Aegyptischen Monumente', 
Sowohl in den Sculpturen an den Friesen der Tempel, als 
auch in kleinen Idolen aus gebrannter Erde, die sich er
halten haben , uns doch wohl erlauben, die Namen Ae- 
gvptischer Götter mit Hülfe der Landessprache zu erklä
ren, oder wenigstens eine Erklärung derselben zu ver
suchen. Bei dreien, fährt er fort, ist es doch geglückt, 
einen unsern Begriffen von der Satuotbracischen Religion 
angemessenen Sinn zu finden; und wenn der vierte Katr/a/. 
Ao; noch nicht auf eine befriedigende Weise aus dem Ae- 
gvptischen hat entrüthselt werden können, folgt daraus 
Etwas gegen die Richtigkeit der Deutung jener Ersten? 
Und warum sollten die Phönicier nicht Aegyptisehe Göt
ternamen eben so gut , als die Götter selbst unter sich 
aufgenommen haben ? Wissen wir , wie frühe die Phö- 
mcier den Dienst der Cabiren kennen lernten , und wie 
weit sie damals hinter den Aegyptiern zurückstanden, de
ren Cultur sich in die Nacht der Vorzeit verliert? (vergl. 
unten Note 13.). — Mit diesem Kafyu/cs der Samolhraci- 
schen Weihen und mit dem Camillus der Ktrurier kommt 
dem Begtiffe nach völlig überein der M e t a t r o n  der 
Cabbalisten. Schelling in der Note 72. pag. 76 f. hat dies 
näher untersucht, und mehrere Nachweisungen hierüber 
gegeben, worunter auch Eisenmenger’* entdecktes Juden, 
thuin II. p. 3y5.



lisches Dogma von der Weltbarmonie. Zuvörderst jener 
Axiuri- Hephästos erscheint hier ganz in der Bedeutung 
des Aegyptischen Phthas. Er ist die erste Kraft, der 
erste Odem , aus dem die weltzeugende Zweiheit her
vorgeht. E r ist also der Vater der gröfsesten Götter. 
Daher hönnen auch die Cabiren eben so gut H e p h a s t e  
("Hipuiffvoi) heifsen; wovon sich hei den Griechen Spu
ren erhalte» haben (Photii Lex. gr. in Kotfl.). Sie sind 
seine Kinder und aus seinem Wesen hervorgegangen. 
Auch in der Theogonie schimmert der alte Begriff von 
ihm durch; ihn hat Here ohne Zuthun eines Mannes 
geboren ( Hesiod. Theog. 927.), oder, wenn auch Zeus 
sein Vater ist (Odyss. VIII. 112.) und Here die Mutter, 
so wirft diese doch selbst den lalunen , ungestalteten 
Sohn ins Meer herab , wo ihn die S e e g ü t l i n n e n  The
tis und Eurynome in ihrer Wassergrotte bergen ( lliad. 
XV III. 395.). Beim zweiten Stur* ans dem Olymp neh
men ihn die Sintier auf L e n in  os auf (lliad. I. 590.). 
Lauter Aegyptische Begriffe vom zeugenden Feuer, 
von der zeugenden Warme der Sonne, wie nachden- 
hende Hellenen wufsten, die auch das Hinhen aus des 
Feuers Natur oder aus der schiefen Sonnenbahn zu er
klären suchten (dies zeigen die Excerpte bei Joh. Lydus 
de menss. p. io5.). Freilich mufste der alte Phthas, so 
wie sich der Griechische Mythus einmal seiner bemäch
tigt hatte, in eine Mehrzahl von Personen sich zerlegen, 
und einfügen lassen in mehrere Genealogien. Da war 
der erste Vulcanus Sohn des Cölus nnd der Hemera, der 
zweite, Phthas, des Nilus Sohn, der dritte, der Lern* 
n i e r ,  des Juppiter Sohn, wozu dann der vierte, der 
Sicilisclie, kommt 12).

12) Cicero de N. D. III. 22. nebst meinen Bemerkungen zu 
dieser Stelle p.59Ssqq. Jö. Lydus de menss. p. 105. Beim 
Letzteren mufs in den Worten vom Lemnischen Hephä
stos Kqwi'Sou corrigirt werden. Jedoch nennt, wie ich



Unter dem hohen Walten jenes Axiuri verrichten 
»eine Emanationen , die zwei andern Mächte, dps grofse 
Zeugungswerh. Die Sarnothracische Lehre giebt dem 
Axiokersos (Mars) die Axiol.ersa (Yenus) zur ordentlichen 
Gattin — eine Vorstellung, die. die alte Bildnerei auf- 
belialten hat. Immer stellte sie Mars und Venus in Tem
peln, wie in Lcctisternien zusammen. In ihrer Umar
mung erzeugten Mars und Venus die Harmonia. Der 
S t r e i t  mit der E i n i g u n g  gegattet bringt die W e  11- 
o r d n u n g  hervor. Das war hein anderer Satz als der 
des Empedocles von velxoi; und von der cfn2.ia • und w as 
der Jonier Heraclitus durch seinen prägnanten Spruch : 
«der  Streit ist aller Dinge Vat er»,  ausgedrücht hatte, 
das hatte jene Priesterlehre von Samothrace in dieser 
Theomythie niedergelegt 13). Das Dogma ging sodann 
in dieOrphische Theologie über, und von liier aus über- 
knmen es jene Philosophen, die es bis in die spätesten 
Schulen weiter fortpilanzten, wie die Stellen des Plu- 
tarchus (de Isid. p. 370.), des Ileraclides (Allegor. Ho
mer. p. 206 Sehow.) und des Proclus ( in  Platon. Tim. 
p. 147.) zeigen.

Während die grofsen Gottheiten wirken, und die 
Wohlordnung der W elt ,  die Harmonia, erzeugen, ist 
eine vierte Person als D i e n e r  geschäftig. Und gerade 
hier, hei der Umarmung des Axiokersos und der Axio- 
kersa, tritt wieder jener G i g o n  hervor. W ir  kennen 
ihn schon als den f r e u d i g e n  Tischgott oder als den 
T ä n z e r ,  l i ie r ,  als Ministrant (Siaxoroi,) des Besaa- 
mers Axiokersos , wird er der L a c h e r  und S p o t t 
r e d  11 e r genannt (Cyrillus Lex. mscr. in Tiyuv  und Eu-

zum Cicero p. 600. bemerkt habe, der — freilich sonst 
sehr verstümmelte Ampelius auch den Vuloun einen Sohn 
des Salurnus.

13) Vergl. meine Briefe über Homer und llesiod p. t69.



stath. ad Odyss. XX. p. 1880 fin. vergl. meinen Dionysus 
p. i36.). Er lieifst dort ein aphrodisischer Dämon, der 
dem Mors bei der Umarmung der Venus förderlich war. 
Fast alle Mysterien haben solche scherzende Ministranten. 
Die Cerealien jene Baubo und Jambe, und die Dionysien 
den alten SilenUs , aller bedeutsamen Ironio stets hei
teren Vater. Wenn die Harmonia geboren wi rd,  wenn 
S t r e i t  und E i n i g u n g  1/i) der Kräfte den herrlichen 
Cosmus aus der Tiefe wirken, und das Gesetz der Schön
heit über der grofsen Ordnung waltet, dann spiegelt 
sich der Demiurgus wohlgefällig im gelungenen Werbe, 
sein Blick erheitert sich, und das Frohlocken der guten

3 a 5

14) Eustathius zur Odyssee V1H. 266 sqq. p. 310. 1.3t sqq. 
ed. Basil. führt Uber jenen Mythus im Homerüs des Etri
ppelndes Meinung: so an : ¿Vfp ’EuirsSoxAij; ¿ S o ui; tcu 
traort XvtTirsXovvTCt &/’; ytvitrrj, tuv rij; (piXtat, jih'j avaßoXov, 
vj rjj; ’A  <J> o 0 S i 'r  vn  Kai rou "A  p s o ;  pu;t; toicuvtcuv ¿’- jp  
auV«7; tytXa- roü Se viiv .tv  ; ,  >j «V Ssp/roü AuV/; aurcCv • ij; 
rlyTS aXXo Sspuiv a'trio-j, 0 5kz roü 'Htpiz/irroü ¿/¿(patverai, v-cii 
0 i  X 1 c c, o\J fiiTw-j rijv 'Atppoirnjy, aA.Aa yaAutv ry  TOtavry Ad
erst ul; cet’n «  ourtu ysuiVttu?. Man vergleiche Empedoclis 
Fragmin. vs. 203 sqq. p. 522 ed. Sturz, lind dessen Note 
p. 5t)S. E.ustathius aber fahrt nach den oben ausgeschrie
benen Worten unmittelbar fort: Sto x/i 0 j a f a f l a n q  
(P'jeüy, Sri rrjy'/.^uci; rtuv eupctvttuv ^ ’AlJtjoS/nj x.ai rij; ¿ofJtov<a; 
aüVtlv (piAia «tti svtutrt; • y)-icb yap (partv ¿yyjt; outrtt x.cti tru/t- 
tirs^iSiobca TAtjpof fliv  ro-j cupavev sü x p au a ;, ¿vSiSivtrt öS tö ys- 
vtuov r>j y y ; s. Juliani Orat. IV. p. 130. B. Spanh. Dar
auf theilt Eustatbius noch eine Erklärung vom a s t r o 
n o m i s c h e n  Standpunkte mit, wie nicht weniger vor und 
nachher die Ansichten derer unter den Alten , die, vom 
tieferen Sinne abstrahirend , in der Fabel der ganzen Odys
see den ErklUrungsgrund dieses Mythus suchten, wie 
z. B. dafs darin eine vorläufige Andeutung der Bestrafung 
der Freier durch Ulysses zu suchen sey und dergl. Jede 
dieser Auslegungen ist wahr , w i e j e d e r  G r u n d m y 
t h u s  nur  in de r  T o t a l i t ä t  v e r s c h i e d e n e r  
E n t f a l t u n g e n  v o l l e n d e t  ist.
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Götter verkündigt die Vollendung de* grofsen Schöp- 
fungswerks. H ier, bei der Hephästeischen Schöpfung 
(noiriaii ri<pai<rrnrtv>cToc)t heifst der grofse Frohlocker 
und Lacher Gi g o n .  W er  war er? Den Namen führt 
der Acgyptischc Herakles, so heifst Dionysus, so wird 
auch ein Aethiopischer König genannt (Etymolog, magn. 
in T iyavic , vcrgl. Stephan, ßyz. in riy«rö$). Immer ist 
es eine I n c a r n a t i o n  aus dem Göttersystem von Ae
gypten und Aethiopien her; ein dem grofsen Phthas ujid 
Hertosi (Mai s) heigegehener Ministrant, Mit Einem W ort, 
es ist der Samothracische C a s m i 1 us. Dort wufste man 
Folgendes von ihm: Hephästos-Axiuri hatte ihn selbst 
mit der C a b i r a ,  des Proteus und der Anchione Toch
te r ,  erzeugt. So genealogisiren Pherecydes und Acu- 
silaus in den oben angeführten Stellen. Zunächst nann
ten ihn die Griechen H e r m e s .  So erklärt Dionysodo- 
rus (Scliol. Apollon. I, 917.) ganz im Geiste der Aegypf 
tischen Lehre. Dort haben wir diesen als die persont* 
ficirte I n t e l l i g e n z  und mithin als den natürlichen 
Diener der s c h a f f e n d e n  Götter kennen gelernt. Er 
d i e n t  und h i l f t ,  in erster Ordnung, dem höchsten 
Schöpfer Phthas , wie er dem Bel-Kronos der Phönicier 
dient, 'und der Baaltis zur Seite steht. Er dient, in 
weiterer Unterordnung, dem Osiris und der Isis. Er 
wandelt zwischen Himmel und Erde auf uud ab , und ist 
die vermittelnde Gottheit. Er war der göttliche Cadmus, 
Gadmilus. Dafs er unter den Samulhraciscben Cabiren 
verschiedene Namen, aufser diesem, hatte, zeigt unter 
andern sein dortiger T ite l: lmbramus, von der Thra- 
cischen Insel Imbrus (Steph. Byz. in yIp|3po<;). Die Ae- 
gyptier gesellten ihn auch der Luna (Buhastis) z u , oder 
nach anderm Ausdruck : Hermes hatte im Monde seinen 
Sitz (Phitarch. de Isid. pag. 867.). Der Luna war er 
beigegeben, namentlich als S a a m e n t r ä g c r i n  und 
f r u c h t b a r e n  M u t t e r .  Darauf spielte ein isjms 'koyoi



an: Hermes wollte der Bubastis-Luna Gewalt anthun. 
Da verwandelte sie ihr Angesicht, und erschien fürch
terlich als zürnende ßrimo. Das ist der Hermes ithy- 
pliallicus, «cujus obscoenius cxcitata natura . traditur, 
quod adspcctu Proserpinae commotus s il» (Cicero de
N. D. III. 23. vcrgl. Etymolog, magn. in Bpifira ). Ich 
habe neulich zur Ciceronischcn Stelle (p. 604 sqq.) eine 
Beihc von Zeugnissen gesammelt, worauf ich mich hier 
der Kürze wegen beziehen mufs. liier wollen wir nur 
jenes Yerhältnifs von Mercurius und Proserpina und die 
dadurch angedculeten Ideen verfolgen, wie letztere in 
jenen Zeugnissen vorliegcn. Da fafste nun vorerst Plu- 
tarchus (de fac» in orb. lun. p. 9't3 B. de Isid. p. 367 D.) 
in jenem iepo? Xöyo$ den Hermes als solarisches Princip, 
oder als Sonncnintclligenz , und die Proserpina alsMond, 
in der Art, dafs die am Monde sichtbare Kegel und Ge- 
setzmäfsigheit als Folge der Conjunction des Mercur mit 
dem Monde vorgcstcllt wird. Was der Mond t hu t , ver- 
rä'th Vernunft und Gesetz. Dieses Gesetz hat er , an 
sich dunlicl und gesetzlos, erst vom Hermes, als dem 
Sonnengenius, empfangen. Porphyrius ( ap. F.useb. Pr. 
Ev. III. p. 114 Colon.) verbindet gleichfalls den Mercur 
mit der Sonne und die Proserpina mit dem Monde, fafst 
aber jene Verbindung des Hermes ithypballicus mit der 
Proserpina Luna nun schon weiter s o , dafs jener die 
männliche Kraft, die besaamende Kraft, aber auch die 
Intelligenz bezeichnet. Er tbcilt der Proserpina nicht 
allein die Befruchtung mit ,  sondern auch den Bildungs
trieb und das Bildungsgesetz ( anepfinri-xai; Xoyoi); und 
dadurch, dafs sie das Gesetz empfangt und in sich ein
bildet, wird es nun ein gemeinsames Gesetz (a^vSiTo? 
Xriyot). Plotinus (p. 32i.) nimmt den iepog loyoc, noch 
universeller. Ihm ist Hermes ithypballicus die I d e e ,  
F o r m  (eläuc) ; Proserpina Luna die M a t e r i e  (ij trspa  
fpvoiL). Jene allein, sagt e r ,  ist fruchtbar; diese ist
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unfruchtbar. Mithin mufs Hermes (als personificirte 
Form) immer männlich kräftig zum Zeugen aufgelegt 
scyn , weil sonst die Materie in die ihr angeborne Form
losigkeit zurücksinken würde. Auch davon enthielt der 
Mythus schon die Andeutung. Als Mercur sich der Luna 
näherte, so entrüstete sie sich, und suchte sich durch 
die Flucht zu entziehen. Das war die zornige Proser
pina-Brimo (Bpifi« , Etymol, magn. Tzetz. ad Lycophr. 
vs. 698.) , womit die Alten die dem Monde angeborene 
Kälte und.Finsternifs und die der Materie eigene Form
losigkeit und Neigung zum Ungeregelten, his sie von der 
Form überwältigt wird,  andeuten wollten. Beide, in 
Vereinigung gedacht, stellten nun die dem Monde und 
der Materie zu Theil gewordene Besaamung und Bildung 
dar ,  oder den Befruchtungs- und Bildungstrieb, in so 
weit er endlich von dem bewältigten Theile realisirt 
wird, d a s  i n g e n e r i r t e  G e s e t z .  Fafste man in die
ser mystischen Ehe den weiblichen Theil als Aphrodite, 
und personificirte man diese Ehe selbst durch die Ein
heit des Leibes, so entstand die Idee des 'Epfion^diWoi,-, 
weiche Idee nun auch wieder physisch und ideal gefafst 
ward. Nach der physischen Ansicht war Aphrodite 
Empfängerin und Bildnerin dos Saamcns; ideal war sie 
Empfängerin des männlichen Gesetzes; sie bildete das
empfangene Gesetz in der  Wirklichkeit aus. Hermapliro-
ditus war daher ein altes Symbol der Ehe. Es hingen 
in seiner Gapelle zu Athen die Wittwen den Todlen- 
hranz auf (Alciphron. III. 3y. p. 119 Wagner.), womit 
vermuthlich bezeichnet werden sollte, nunmehr sey die 
l ike , wovon der mannweibliche Genius das Bild war, 
aufgelöst.

Hier erscheint eine Seite des Hermes durchaus so, 
wie sie Sclielling unter den Samothracischen Gottheiten 
sehr richtig aufgefofst hat, nämlich : «als das Natur und 
Geisterwclt vermittelnde Wesen » (p. 28.) ,  und der von



uns entwickelte iepo  ̂ 'koyot; kann dazu als Bestätigung 
und Ergänzung dienen. Genealogisch stellt sich das 
Ganze so :

C o e l u s  w  T e r r a  =  C e r e s
| ( s. Dea , Dia, Aj;k> 15 )

Mc r c u r i u s  w  P r o s e r p i n a  
(ithyphallicus— so- (lunarischesPrincip oder
larischcs Princip) A d i i p a ,  nach Einigen des

Oceanus Tochter; Pau- 
san. I. 3 8 . 7.)

E 1 e u s i s h e r o s
( oder Bonus Eventus, Proventus).

Phallisclie Symbole und Gebräuche fanden also in den 
Religionen von Samothrace Platz. Denn auch Herodo- 
tns (11. 5i.) sagt, cktfs jener Hermes ithyphallicus in den 
Samothracischen Mysterien seine Erklärung erhalte. 
Auch nach Böotien wurden diese Bilder und Gebräuche 
von dorther verbreitet; was man dort einem Mystago- 
gen Methapus zuschrieb , und mit dem Dienste der Ceres 
in Verbindung setzte (Pausan. Messen, c. 1. §.5. Bocot. 
so. §. 6.). Aus vorliegendem Beispiele vcrinutlien wir, 
dafs man ihnen in der Cabirenlehre zum Theil einen 
astronomischen Sinn unterlegte, mit Beziehung auf lu- 
narisehe Kräfte.

15) Von dieser Verbindung gab es wieder einen UrA; Xcy%. 
Juppiter (wofür Andere Coelus setzten) halte die einem 
Widder genommenen Testikeln der Ceres in den Schoofs 
geworfen, und sie damit befruchtet (Clcm. Alex. Coliort. 
p. l3Potter.), d. h. der Himmel hat im Widderzeichen, 
im Frühjahre , die Erde befruchtet. Alis Ilerodotus (II.  
51.) wissen wir, dafs diese heiligen Allegorien, die den 
Hermes angehen, in den Samothracischen Weihen erklUrt 
wurden; und der Widder, dieses dem Mercur eigenthüm- 
liche Thier, kommt auf den Münzen von Samothrace 
vor (s. Eckhel D. N. V. II. pag. 52. und Pa)ne Knight 
Symbol, lang. §. 20t). p. 163.).
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So pflanzte »ich ron Samothrace au« jene alte Göt- 
terlehie zu den Griechen fort, in den Tempeln blieb 
noch lange viel Altes, und selbst das Epos konnte die 
ursprünglichen Züge nicht verwischen. Das Cadmeische 
Böotien behielt besonders noch Vieles bei, wie die Ce
res Cabiria zeigt, wovon nachher das Nöthige bemerkt 
werden soll, so auch die V e n u s  a l t e n  St y l s .  «Von 
der Venus, erzählt Pausanias (Boeot. 16. §. 2.), haben 
die Thebaner so alto Scbnitzbilder , dafs sie glauben, 
Harmonia habe sie der Göttin geweiht, und erzählen 
dabei, sie wären aus den hölzernen Schiffsschnäbeln des 
Cadmus verfertigt.» Auch jene mystische G e n e s i s  
schimmert noch im Epos durch; aber sonderbar — mehr 
bei Homerus als bei Hesiodus, der doch sonst das ältere 
Bedeutsame wieder etwas hervorsucht. Doch gab man 
anch von diesem Vcrhältnifs, nach welchem Ares nur 
der Buhle, Hephästos aber der Gemahl der Aphrodite 
ist, eine physische Erklärung, nämlieh diese: Aphrodite 
ist der schöne Lichtschein des Feuers (des Feuers Blume, 
¿trÄos Ttt'poc), aber auch derGlanz der metallenen Kunst
arbeiten des Ilephästes. Mithin ist Aphrodite dem He- 
jdiüstos eng verbunden (seine G a 11 i n ). Da das Eisen 
(A res)  aber am wenigsten Glanz und Schönheit zeigt, 
sondern nur in einem geringen Grade gefällt, so ist 
Ares der Aphrodite nur heimlich beigesellt, und ent- 
»eilst ihr nur verstohlen Etwas von ihren Beizen (Eu- 
stathius zur Odyss. VIII. 266. p. 3oo. 1. 40 sqq. Basil.). 
Hesiodus nennt zwar acht Samothracisch Aphrodite die 
G a t t i n  des Ares (Theogon. q23. vergl. Q45.), gedenkt 
»her ihrer Verbindung mit Hephästos nicht, dessen Gat
tin er Aglaia nennt. ln der Iliade hat Hephästos die 
Charis zur Frau (XVIII. 38-2.) ,6) , welche doch in der 16

16) S. Ilug über den Mythus u. s. w. p. 251.



Odyssee A p h r o d i t e  heifst. Dies vcrnnlafste die Cho- 
rizonten, beide Erzählungen verschiedenen Verfassern 
zuzuschreiben (Hey'ne ad Iliad. XVIII. 382.). Werfen 
wir nun einen Blich auf das Mährchen des Sängers De- 
modocus in der Odyssee (VIII. c66 ff. ,7) , so entdecken 
vir  unter der leichtfertigen Hiille noch immer viele Beste 
alter ernsthafter Lehre. Hephästos, der das ehebreche
rische Paar Ares und Aphrodite in verborgenen unsicht
baren Netzen längt und unbeweglich fest hä lt , ist noch 
immer der grofse Feuergott Axiuri, der Allmächtige, 
der in seinem Odem Alles was lebt und selbst die hohef» 
schaffenden Potenzen trägt und bewältigt hält. Der spä
hende und verrälhcrische Helios hünnte auch vielleicht 
an Herakles als Sonnenincarnalion erinnern, der in 
Aegypten als Gigon höheren Mächten dient. Auch P o 
s e i d o n ,  dev den gefesselten Ares losbittet, ist noch 
bedeutend. Ganz bestimmt aber erscheint Hermes, der 
durch naiven Spafs die unsterblichen Götter lachen macht, 
als jener l u s t i g e  S c h e r z V e d n e r  G i g o n ,  als hei
terer Casmilus, und,  nach dem Inhalt seiner Scherze zu 
urlheilen, als Hermes ithyphnllicus. Dem Demodocus 
hatten ohne Zweifel andere Aöden nachgesungen. Da 
W urden andere Symbole weiter episirt und mythisch ver
ändert. Eine Spur ist noch übrig in der Geschichte von 
jenem h o s m i s c h e n  S c h i c k s a l s b a n d e .  Es ist das 
H a l s b a n d ,  das Hephästos aus Hafs gegen die Frucht 
jenes Ehebruchs, Harmonia, verfertigt, worin er allen 
Dnglückssaamen gelegt hatte, und das allen seinen Besitze
rinnen , der Harmonia, Eriphyle, Jocasta, Seinele und 
Argia, verderblich ward (Apollodor. I. Q. «3.) — Sagen 
des altfen Thebanis«lien Königshauses von Samotlirace 
h e r , eih reicher Stoff für die Tragiker, wie Sopbocie* 17

17) die oben in der Note 11. angeführten Stellen des Em- 
jjcdocles und Julianus.
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Eriphyle zeigte, und für die Dichter der ThebaYden , wie 
v ir  noch aus dem spaten Stalius sehen (II. 272.). Uebri- 
gens lernen wir die Samothracische Venus auch noch in 
einer andern Combination kennen. Plinius (II. N. XXXVl. 
4 . 7.) spricht von der Venus, von demPothos und Phae- 
thon, die Scopas abbildete, und die in Samotbrace hoch 
verehrt würden; vielleicht war dies Lehre einer der Or- 
phiseben Schulen. Auf jeden Fall war wohl Phaethon 
hein anderer als der Lichlbringer A xieros , Venus, Axio- 
hersa , und Pothos.war der dienende Dämon Eros (Amor), 
wie ihn auch Plato kennt ls).

18) Vergl. auch Sainfecroix Recherches etc. Tom.I. p.tfüsq. 
sec. cd., welcher gleichfalls den Phaethon für A x i e r os ,  
die Venus iiir die Ax i o k e r s a  und den Pothos oder 
Cupido für den jungen C a d m i 1 u s nimmt. Silvestre de 
Sacy bemerkt zu dieser Stelle, dafs freilich nach einer 
Vergleichung des Plinius mit Pausanias ( Attic. 43. §. 6, 
welcher versichert, tlie Statuen des , i/aejo; undiroict,, 
von des Scopas Hand verfertigt, gesehen zu haben) die
selben Statuen ohne .-Zweifel, zu verstehen seyen , wiewohl 
*5 schwer seyn möchte, dfe verschiedenen Namen in 
Uehereinstimmung zn bringen. Die Verbindung des Po- 
thos mit dem t\aic, des Pausanias , die ich angenommen, 
findet er weniger zulässig , \vi il Pothos der einzige von 
beiden Schriftstellern zugleich angeführte Name sey. — 
Auch Schelliug < über die Gotth. von Samothr. Note 47. 
p. 60 (T.) widerspricht der Ansicht von Sainfecroix , wie
wohl hinwiederum Sacy die von Schellir.g versuchten 
orientalischen Etymologien dir die Worte Axieros , Axio- 
kersos , Axiokersa und Cadmilus um so weniger natür
lich findet, als in den drei ersten erffenbar ein Persisches 
W ort, das man mit Unrecht für einen Theil des Namens 
Assueris gewöhnlich betrachte , mit enthalten sey. Nicht 
weniger glücklich seyen die Etymologien , die Zoëga und 
MUnter aus der Koptischen Sprache versucht hätten. 
Ohne sich eine bestimmte Meinung über einen Gegen
stand, den er nicht hinreichend untersucht habe, zu er-
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Aufser jenen grofsen acht Mächten und dieser Vier

zahl ist auch von einer T r i a s  in den Sainothracischen 
Mysterien die Rede. Zwei G o r y b a n t c i i ,  auch C a- 
h i r e n  genannt, so lautet der tipi)? 7>6yoi, erschlugen 
ihren Bruder. Sie wickelten seinen Kopf in einen pur
purnen Schleier, nachdem siedessen Schläfe mit einem 
Kranz umwunden hatten, legten ihn auf einen ehernen 
Schild und begruben ihn am Fufse des Berges Olympus. 
l)ic Vorsteher der Mysterien wufsten zum Theil noch 
mehr zu erzählen. Die beiden Brudermörder legten 
das Zeugungsglied des Erschlagenen in eine Kiste und 
trugen sie nach Tyrrhenien (Clemens Protrept. p. i5 stp 
Potter.). Der erschlagene dritte Bruder, deutete man, 
War D i o n y s u s .  Die Bewohner von Thessalonich be
teten mit blutigen Händen zu ihm, zum Andenken sei
nes blutigen Todes (Julius Firmicus de errcre prbfana- 
t’um religionum cap. 12.). ln jenem Mythus erscheint 
er als dritte Potenz, als lncarnation, mit dem Schicksal 
des Osiris. Darüber ein Mehreres im Verfolg. Ohne 
Zweifel war er hier als Cadmilus, als dienender Gott ge
dacht, so wie wir ihn in den Ceresmysterien als den Ge
nius der Defneter kennen lernen werden. Auch kennt 
ihn Cicero ,!)) unter den Cabiren , als Sohn des Cabirus, * 19

lauben , glaubt er jedoch in der Anwendung , die Sainte- 
croix von den Gottheiten des Plinius inacht, viel Will- 
kührlicheä gefunden zu Ivaben. Vielleicht wäre es rich
tiger , von den durch ScopaS dargestellten Gottheiten den 
jungen Cadmilus auszuschliefsen, und die Namen des PIN 
niiis und Tansanias auf Axieros, Axiokersos und Axio- 
kersa anzuwenden.

19) de Nat. Deor. 11T. 21. p. 5S7. und 23. p. 6t8 uns. Ausg. 
In der ersteren Stelle nennt Cicero (nach llemsterliusius 
Verbesserung) als die drei ersten Auaces oder Tritopa-



wie auch unter den Attischen Anaces oder Tritopatoren. 
Ihm zu Ehren, sagt e r ,  werden Cabirische Koste began
gen. Nicht weniger hoch stellen ihn Andere. Sie sag
ten : Zeus ist der erste Cabiruß und Dionysus der zweite 
(Schul. Apollon, I. 917.). Diese zwei nannte man die 
alten Cabiren.

Von der Z w e i h e i t  Cabirischer Wesen ist ein 
Sichreres zu sagen. Dafs auch diese Combination uralt 
war,  liifst sich nicht bezweifeln. Aber wer waren denn 
die zwei ? Was die Griechen zum Thcil darauf antwor
teten, haben wir so eben gehört. Es fielen noch meh
rere Antworten und sehr verschiedene. Nach Römischer 
Volhsmeinung zu Varro's Zeit sollten es eben jene Dios- 
enren seyn, d. i. jenes bewaffnete Bruderpaar, die der 
Börner auch bei sich als hiilfrciche Mitstreiter hennen 
gelernt hatte bei verschiedenen Gelegenheiten und am 
Regillischen See. Das läugnet aber Varro geradezu 
(de L. L. IV. 10.). Der Widerspruch ist dieses gelehr
ten Mannes würdig. A l t e  Cabiren auf S a m o t h r a c e  
sollen doch, wie wir wissen, A e g y p t i s c Ive] Wesen 
seyn. Nun halten aber die Aegvptier die Dioscurcn 
nicht unter ihren Göttern , bannten auch ihre Namen 
nicht. So versichert Herodotus (II. 43.) ausdrücklich. 
Das heifst mit andern Worten so viel ; W enn von alten
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toren, Söhne des Zeus, des ältesten Königs und der 
Proserpina, den Z a g r e u  s,  E u h u l e t i s  und D i o n y ~ 
s us ;  s. das daselbst Bemerkte. In der andern Stelle 
spricht Cicero von einem D i o n y s u s , und zwar dem 
ersten, dem Sohne des Juppittr und der Proserpina ( s. 
Davisius); ferner von einem dritten, einem Sohne  des  
Ga h i r 11 s (nach Gronovius Vermuthung , welchem ich 
gefolgt bin), Königs von Asien ; s. a. a. O. pag. 6t« und 
620. in den Noten. — Als die zweiteh Dioscuren nennt 
er die Söhne des Zeus Und der Leda, C a l t u r  und 
P o l l u x .
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Gottheiten Aegyptens und Samothrace's die Bede ist, so 
soll man jene T y n d a r i d e n  Castor und Pullux verges
sen, als menschliche Heroen, als Waffenbrüder, mit 
ihrer menschlichen Bildung und mit ihrer mythischen 
Volksgeschichte. Die Tyndariden, sagt Sextns vortreff
lich (advers. Math. IX. p. 557 sq. Fabric.) , haben sich 
in die E hre ,  die die Dioscuren von Alters her als Göt
ter genossen, eingeschlichen. Auf diesem richtigen Ur- 
theil können wir fortbauen. Das frühere Alterthum, 
nach roher, naiver Ansicht, dachte sich die Welt in 
zwei Hemisphären getheilt, unter dem Bilde eines hal- 
birten Ey.es. Die obere Halbkugel, als das Reich des 
Zeus, ward den Dioscuren zugetheilt. Daher ihr Name 
Zeus-Kinder. Daher ihre mythische trepijfzipi« , d. i. 
ihr abwechselndes Erscheinen und Hinabsteigen in d'C 
untere Hemisphäre, oder in das Reich des Hades (Joh. 
Lydus de menss. p. 65.), und daher der Ursprung des 
ganzen Mythus vom Ey der Beda und von ihren mit dem 
Schwane Zeus erzeugten Kindern. Jenes alte Cabiren- 
paar von Samolhrace waren eben diese zwei Dioscuren. 
Nach Varro’s ausdrücklicher Versicherung waren dies 
auch die Römischen D i i  p o t e s ,  die von Samolhrace 
nach Etrurien gebracht worden, wie wir zunächst an
gedeutet sahen. Es sind die grofsen Götter, die starken 
Götter, die guten Götter. Aber auch von ihnen wichen 
natürlich die Vorstellungen unter einander ab, nach ge
meiner oder höherer Lehre. Das zeigt Varro selbst. Er 
nennt sie H i m m e l  und E r d e ,  aber auch L e i b  und 
S e e l e ,  ingleichcn das Feuchte und das Kalte. Aber 
auch in höherem Sinne batte sie schon das uralte Prie
sterdogma gefafst. — Schon der alte Creter F.pime- 
nides, der die Geburt der Gureten und Corybantcn be
sungen, hatte sie als m ä n n l i c h  und w e i b l i c h  vor
gestellt und als zwei grofse kosmische Potenzen. Der 
männliche Dioscurus war ihm der Acon, als M o n a s j



¿Jas weibliche Wesen war die byas oder die IS u 111 r  , 
denn aus Einheit und Zweiheit sey alle Tliiere und See- 
Jen zeugende Zahl hervorgegangen (J. Lydus de menss. 
p. 65.)- Hier *st ganz unwidersprechlich ein Satz philo
sophischer Zahlenlehre an die Samothracische Religion 
angehnüpft. Den Unterschied der zwei Geschlechter 
hennt auch Varro an den zwei a l t e n  Cabircn. Sie wa
ren also die ersten Gründe alles Daseyns, sie waren die, 
durch die wir leben und sind. In diesem Sinne identi- 
ficirte sie der Römer mit seinen P e n  a ten .  Sie sind die . 
per fjuos p e n i t u s  spiranius. Cassius Hemina (hei Ma- 
crobius Saturn. 111. 4 ) sagt ganz bestimmt: die Römi
schen Penaten seyen keine andere als die Samothraci- 
schen Götter. Derselbe Begrill'lag auch in jenen T r i -  
t o p a t o r e n  oder d r e i  V ä t e r n  und E i  s t e n  E r z e u 
g e r n ,  wie die Alten sie nannten.

In A t h e n  liiefsen sie A n a c e s  oder A n a c t c s ,  
B e s o r g e r ,  V o r s t e h e r ,  R e g e n t e n 20) ,  und die

356

20) S. was ich jezt zum Cicero de N. D. a. a. O. p. 586. be
merkt habe. "Ab m ( liiefsen nämlich vorzugsweise zu 
Athen die Götter, welche insbesondere die Sorge der 
Staats - und Privatangelegenheiten der Athener führten. 
Einige bezogen dies auf die Unternehmung und den Zug 
gegen Athen, wobei die Dioscuren eine vorzügliche Milde 
und Güte gegen die Bewohner Attica’s gezeigt halten: s. 
Tzelz. ad lliad. p. 69. Daher ihr Tempel zu Athen ’Awi- 
zfitov oder ’AvaKTojov hiefs, wiewohl letzteres ein gemein
samer Name aller Tempel ist, besonders der Eleusiui- 
schen Gottheiten (s. den vierten i h . p. 359 erst. Ausg.). 
Den Namen des Wortes leitet man (vergi. Spanheim ad 
Callimach. Hymn. in Jov. 79. und Schelling Gottb. von 
Samothr. pag. 97.) aus dem Ebräischen Anakun,
V. B. Mos. I. 28.) her ; obgleich die Griechischen Er
klärer auch für dieses Wort eine Etymologie aus ihrer 
Sprache auszutoilteln wissen (von avm , oben). Bedeu
tender ist , dafs eben dieselben in jenem Worte die

fe



JDreizahl, in der sie unter diesem Namen erscheinen, 
ist eben s o , wie im obigen Mythus von den drei Samo-
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dreifache Bedeutung von $so'; , ßaa-iXsü̂  und aVoSstnronn 
angeben; s. die bei Cicero angeführten Stellen. —̂ ln der 
Ciceronischen Stelle von den drei Vorvätern zu Athen 
lieset bekanntlich 'l'ib. Hemsterhuis : T r i t o  p a t o r e s ,  
Z a g r e u s ,  Eubuleus, Dionysus. Ich habe dieser Con- 
jectur auch Beifall gegeben , wie viele Andere. Schütz 
hat sie selbst in den Text aufgenommen. Seitdem ist mir 
nocli eine andere Vermulhung von einem meiner Freunde 
und Alumnen , Herrn Pfarrer Wilhelm Friedrich Ri nk  in 
Venedig, einem Manne, der sich schon anderwärts als Kri
tiker legitimirt hat, mitgetheilt. Ich füge seine eigenen 
Worte bei: „Zagreus wird nirgends ein Tritopator ger 
„nannt, tmd sein symbolischer Begriff eines sterbenden 
„Dionysus pafst auch gar nicht zu dem Begriffe der Tri« 
,, topatoren , worunter sich die Athener nach Philochorus 
„und Phanodemus ihre Altvordern dachten, aus denen 
„sie selbst entsprungen sind. Das sah Hemsterhuis gut, 
,, dafs in dem Worte T r i t o  pa t r e us  ein T r i t o  pa-  
„ t o r e s  und ein um desselben Lautes willen ausgefalle
n e s  Wort liege. Dieses nun scheint mir, stattZagreus, 
„ T r i p t o l e m u s  zu seyn , welcher ja einer derStamm- 
„  Väter Athens war und der Bruder des E u b u l e u s  (des 
„  andern Tritopator) nach Orpheus hei Pausan. I. 14. 2. 
„  Diesen beiden wird ein Gott, und zwar Dionysus der 
„Erzeuger, als der dritte beigegebe«; denn ohne den 
„Schöpfer wird kein Volk erzeugt. Schlangen, das Sinn« 
„bild des Lehens, wurden an den Wagen des Tritopa- 
„ to r’s Triptolemus gespannt ( Pausan. VII. 18. 2.); so 
„  wie der andere Tritopator Dionysus von Zeus in Schlan- 
„  genform und von der Naturgöttin Persephone erzeugt 
„worden.“ — Aber eben dieser Sohn der Persephone 
heifst Zagreus ( s. Symbolik III. p. 347 ff. erst. Ausg.), 
kann man einwenden. Auch ist Zagreus wieder aufgelebt 
in <inem Dionysus (s. ebendaselbst pag. 352.). — Dieses 
und Anderes könnte noch erinnert werden. Deswegen 
wollte ich aber diese scharfsinnige Conjectur eines Freundes 
nicht verschweigen.

II. 32
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thracischen Brüdern, zu erklären , d.h. einer war ihnen 
als Camillus zugeordnet. Dafs sie im Ursprung und er
sten Begriff identisch mit den Samothraciern sind , zeigt 
Alles. Das wufsten nach Pausanias (Phocic. cap. 3Ö. §.3. 
zu Ende) die Einsichtsvolleren unter den Griechen. Man 
achte nur auf den Einen Punkt ,  dafs hier der d r i t t e  
V a t e r ,  wie dort der d r i t t e  B r u d e r ,  immer Diony
sos luiTst. Darum nannte man sie auch die e r s t e n  
Dioscuren, die-dem zweiten P aare ,  den Tyndariden, 
und der dritten Reihe, die wieder aus dreien besteht, 
vorangestellt werden (s. Cie. de N. D. 131. 21. pag. 687» 
nach der Verbesserung von Tib. Hemsterhuis ad Lucian. 
p. 335 Bip.). Zusammen waren das also wieder a c h t ,  
wie wir zu allererst in Aegypten, Phönicien und Saroo- 
thrace fanden. Jene d r e i  V ä t e r  und R e g e n t e n  hei- 
sen : Zagreus, Eubulcus und Dionysos (s. die vorher
gehende Anmerkung). Im Orphiscben System w uideder  
jüngste, der Ministrant Dionysus, vor den zwei Brüdern 
bervorgehoben, und so kam es denn , dafs dieser letzte 
in den Bacckischen Mysterien die Ehren und Aemter der 
beiden anderen an sieb rifs. Natürlich mm auch die 
Na me n .  Obngeachtet also die drei Väter, eiher wie 
der andere, Söhne des Zeus und der Persephone waren, 
so redete man dort doch blos vom D i o n y s o s  a l s  Za
greus und von seinem Ursprung aus der mystischen Ehe 
des Schlangengottes Zeus mit der Persephone. Nun 
wurde auch Dionysus Euhuleus genannt. So tritt oft in 
den Beligionen des Alterthums ein Wesen, das an einem 
Orte als eine sehr niedere Potenz erscheint, an einem 
andern als die höchste Gottheit hervor.

Aufser den oben bemerkten koken Begriffen, die 
man sich von jenen alten Dioscuren gebildet hatte, wur
den sie auch ganz bestimmt als Beherrscher der Winde 
lind als Beschirmer zur See gedacht. Wie lange sich 
diese alte Vorstellung erhalten hatte, und wie sie all-



irHhlig auf die Tyndariden überging, die nun Such als 
Better im Sturme der See, wie im Getümmel der Schlacht 
bekannt waren, liefse sich durch viele Stellen der alten 
Dichter beweisen, wenn es nüthig w äre21 22 23). Noch das 
Schiff, welches den Apostel Paulus von Malta nach Sy- 
t’aeus brachte, führte von den Dioscuren Namen und 
Zeichen (Actor. XXVIII. it.). Auch ihre d r e i  V ä t e r  
und R e g e n t e n  dachten sieh die alten Athener als die 
W inde, oder als die Wächter und Bändiger der Winde fi). 
Jene waren zugleich Feuergötter, und wenn siedenSturm 
gebändigt und die Winde Zum Schweigen gebracht, so 
erschienen an der Spitze der Masten jene Heil verkün
denden Flämmclien 2:i) , welche noch heut zu Tage nach 
einem Sturme gewöhnlich auf der Oberfläche der See er
scheinen , und von den Schiffern das Sanct Eimesfeuer 
oder Helenenfeuer genannt werden. Es brannten auch 
die Alten den Dioscuren, wie der Ceres und der Proser
pina, womit sie verwandt sind, ein Feuer, das nie ver
löschen durfte (Pausan. Arcad. c. q. (¡j. i.). So walteten

21) Auch auf Phöniclschen Münzen sehen wir deshalb die 
D i o s c u r e n ;  s. Bellermann Btmerkk. über Panische 
Münzen IV. Stück p. P. vergl. Hesych. Vol. I. pag. 1005 
Alb. Atotmoufci — Hat aars^s; oi ro7; vau-nAAe/aiyoi; (pat'jofMvon 
Horat. Carm. I. 3. 2 : „Sic fratres Helenae lucida sidera* 
mit den Auslegern.

22) Detnon und Phanodemus ap. Suid. in Tfmmirop»;; vergl. 
Plianod. Demon, et Clitodeuii Fragmm. ed. Siebelis p. 3. 
17. und 43.

23) Diodor. IV. 43. p. 286 sq. ibiq. Wessel, besonders Hem- 
steih. ad Dial. Deor. XXVI. Tom. II. pag. 342 sq. Hip. 
Vergl, auch Horat,. Carm. I. 12. 27 sqq. und daselbst Fett 
p. 1P ed. Heidelberg. Hierher gehört auch der Vers in 
einem als Orphisch bezeichnten Fragment beim StobÜuJ 
Eclogg. I. 3. p. 68 Heeren :

N aitf'i t iv cuHuvogottri Aidtry.cvfutv exftpdvTWVi
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sie über Feuer und W asser, die als erste Lcbenscle- 
mente in den Hochzeitgebräuchen der alten Römer so 
hohe Bedeutung hatten. Der Bräutigam reichte Feuer 
und Wasser der Braut beim Eintritt ins neue Haus. 
Diese Zeichen sollten die Verbindung aufs Leben reli
giös vorbedeuten ( F e s t u s  in a q u a ) .  Als E h e g ö t 
t e r  bannte auch schon das uralte Athen seine Tritopa- 
toren und Anaces. Man betete bei der Verehelichung 
zu ihnen um Kindersegen , und noch beim Lucianus 
(Gastmahl Tom. IX. p. 66 Bip ) bringt der alte Ariste- 
rtätus, der seinen Sohn verheirathen will, am Hochzeit- 
täge in dem uväxeiov , im Tempel der d r e i  V ä t e r  2'1), 
ein Opfer. Unter diesen Umständen dürfen wir nicht 
zweifeln, dafs das alte Pelasgervolk den Bildern seiner 
Ehegötler auch die Kraft des Fruclubarmachens beigelrgt 
haben mag. Gerade in den Samothracischen Religionen 
finden wir ein gelieimnifsvolles Bewahren der Idole. 
Etwas Aehnliches bemerkt man in der Hausreligion der 
Ebräisclien Erzväter. Raliel , die sich so lange nach 
Kindern gesehnt hatte, bewahret sehr sorgfältig und 
heimlich jene T h e r a p l i i  m (Genesis XXXI. 19. und an
dere Stellen Die Griechischen Uebcrselzer und Ile- 24 25

24) Das Heiligthum der Dioscuren liiefs auch 3a\a<iai, wah
rend BuXa/tut Wildshöhlen brzeichnete. Doch winde da* 
erstere Wort auch auf alle Göttertempel ausgedehnt; s. 
Ammonius und daselbst Valcktnaer p. OS sq. vergl. He- 
sych. 1. p. 1671. ibique Alberti und Apollonii Lex. Ho
mer. p. 33y Toll, auch Zonar. Lex. gr. p. 1022. Nach 
obiger Regel mui's auch im Lexicon des Photius pag. 63. 
geschrieben werden QaXui / .ai ,ul  v.a-Tahucsn,. S a Xa p a i  
5s, (statt: QuXajMäai — &aXttuzi Ss) rcirs; Ujoi rtüv Aio-
CltOiqCUV.

25) Die hierher ghörigen Stellen nebst den Erklären» hat 
Sickler die Hieroglyphen ii.11 Mythus des Aesculap p. 61 tf. 
angegeben, auch bemetkt, dals diese Hausgötter ( Pena-



sychius drücken dort ganz allgemein Idole ans. Michae
lis (Bibelübersetz. II. p. 142.) vermüthet S i 1 e n e. Dies 
■würde mit diesen Samothracischen und Thracischen 
Idolen wohl ubercinstivnmcn. Auch jener Cabirische 
Casmilus oder Hermes ward ja von den Pclasgern als 
Phallusgolt gebildet.

Dies führt uns zu der allgemeinen Frage nach der 
ä u f s e r e n  G e s t a l t ,  unter der man jene allen Gott
heiten darzustellen pflegte. Da ich mich darüber ander
wärts (Dionysus I. p. i i5  sqq. p. 166 sqq.) ausführlich 
erhlärt habe, so schränke ich mich hier auf das Wesent
lichste ein,  und trage einige dort nicht vorkommende 
Bemerkungen nach. Die Aegvptiscben Cabiren und die 
Fatäken der Phönicier kannte Herodotus als Zwerggöt
te r ,  ohne Zweifel mifsgestaltet und dickleibig, wie das 
Dachen des Cambyses vcrrätli , und viele Spuren auf 
alten Denkmalen 'errathen lassen (s. oben I. p. 53i. und 
den Holzschnitt pag. 532. ebendas.). Diese Zwergform 
ging natürlich mit den Göttern selbst in die alten Pclas- 
gischen Religionen über. Dafür sprechen bestimmte 
Zeugnisse. Z. B. in Laconicn sah man noch spät der
gleichen Zwcrgstatucn von Erz , vier an der Zahl. Man

ten , Idole) von m e n s c h l i c h e r  G e s t a l t ,  ja viel
leicht auch von m e n s c h l i c h e r  G rö fs e (?) gewesen 
seyen. Ersteres möchte auch wirklich nach den Stellen 
der,Bibel nicht zu bezweifeln seyn. In diesen Theraphim 
sieht Sickler die erste Spur von Plastik in Vorderasien, 
ehe noch die Israeliten in Aegypten eingewandert waren, 
welche demnach nicht aus Aegypten von ihnen nach Ca- 
naan gebracht worden sey. Ueber die Theraphim vergl. 
auch Schilling liber die Gottheiten von Samothr. p. 05. 
und meine Comvnenlatt. Herodott. 1. p. 277 , wo ich be
merkt habe, dal's schon früher dabei an Penaten gedacht 
worden; und daß sie auch vielleicht den Laren der Rö
mer entsprochen haben.



nannte sie die Dioscnrcn oder Corybanten und die vierte 
die Minerva (Pausan. Lacon. cap. 24. §. 4.). Sie hatten 
Hüte auf ihren Köpfen , ohne Zweifel von konischer 
Form. Das waren also drei alte V ä t e r  der Laconier, 
mit einer grofsen M u t t e r .  Auch hier variirte man in 
den Combinationen. Man redete auch von einer Z w e i 
h e i t ,  von z wo i Dioscnrcn und H o r t e n .  Auch dazu 
ham die dritte Potenz als Mu t t e r .  Ja vielleicht hatte 
man auch dort eine S i e b e n  za hl  sidCrischer Wesen : 
Zeus, Leila , Castor , Pollux, Helena und dazu llilaira 
und Phöbe, des Leucippus Töchter, die von den Dios- 
curen gerauht und geheirathet wurden (Apollodor. Hl. 
io. 3.). Die letzten Namen spielen in diese Begriffe 
sichtbarlieh hin. ln der menschlichen Sage des Sparta
nischen Königshauses ward aus der Dreizahl das T y n -  
d a r i d e n p a a r  init der Heroine H e l e n a .  So mufsle 
auch das Symbol sich verändern lassen : Erst hatte man 
H a l b  b ü g e l n  oder h a l b i r t c  E y f o r r n  als das natür
liche Bild der oberen und unteren Hemisphäre ; bald 
neben einander gestellt, und Sterne darauf, als Zeichen 
der Planeten- und Feuej-götter , die das Angesicht des 
Zeus, des Vaters, schauen, und sein ewiges Feuer ab- 
strablcn; dann eine Hälfte der andern unten aneeüb’t 
zur Bezeichnung des wechselnden Untergangs und Auf
gangs. So halte man die volle Ey f o r n i .  Dieses Ky 
hing man dann in Binden im Tempel auf (so sah es Pau. 
sanias im lempcl der llilaira und Phöbe, also im heili
gen Hause alter Lichtgottbeiten in Laconie.n, s. Laeon. 
#ap. 16. §. 2.). Dabei erzählte man dem Volke das Mähr- 
Chen vorn Ey der Leda 26) und von ilnen Kindern.
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■?6) Hierher gehören noch mehrere bedeutsame Mythen von 
der Geburt der Dioscnrcn aus derri Ey der Leda hei 
Athenäus II. p. äS. p. 221 Schweigh. vergl. oben II. Th. 
p. 72. Es sey nipulkh gedachte» Ey vom Mo n d e  lierab-



W urde ein Zwerggott u n t e r  das halbe Ey gestellt, so 
declite cs ihn als höllischer Hut. So waren jene drei 
V ä t e r  mit der M ti 11 e r  gestaltet', nach der eisten Stelle 
des genannten Heisehesehreihers. Setzte man den Zwerg- 
gott d a r a u f ,  zur Bezeichnung eines Wesens, das über 
Erde und tellurische Kräfte wal tet ,  so näherte sich das 
Idol jener andern Symbolenreihc, die man K r u g g ö t 
t e r  nennen bann. Auch diese Cornbinalion bannte das 
alte Laconicn ohne Zweifel. Dafür spricht ein heiner* 
lienswerther Mythus, der jene Spartanischen Tyndariden 
■wieder mit alten Göttersymbolcn des unteren Aegyptens 
zusammenhnüpft. Es ist allbebanpt, wie oft die Dios- 
curen A m v c l ä e r  heifsen. Ein Amycläer war und hief» 
auch jener Aegyptisehe Kruggott Canobus (Dionysius 
Pcrieg. vs. i3.). So wie man jene zwei Männlein zu Einem 
Fräulein als Brüder gesellte, und auf den Schilfen als 
Schutzgottheiten mit sich führte, so bommt auch er in 
dem alten Mythus, als das zweite Männlein mit dem er
sten, und mit der Frau (der Steuermann mit Menelaus 
und mit Helena) nach Aegypten. Also drei Aegyptisch- 
Laconische Patähen. Canobus, fährt die Fabel fort, 
mufste in Aegypten durch den Bifs der S c h l a n g e  ster
ben , ward aber dafür als Gott verehrt , und der Kopf 
seiner Bildsäule auf einen K r u g  gesetzt, worin f e u e r  
und W a s s e r  streitet. Und so exponirte man,  nach
dem einmal der erste Anstofs dazu gegeben war ,  immer 
■weiter. . Lauter Voihsmährchen und Griechische Aus
deutungen alter Phönicisch-Aegyptischer Idole, die bald

gefallen ; denn die Frauen im Monde gebären Eyer , wor
aus Menschen hervurgingen , die fünfzehntnal grölser 
seyen, als die gewöhnlichen. -  Lieber die allegorische 
Ansicht der Helena als Mondsfrau s. Eustalh. ad Odys». 
IV7. 122. p. Id7. 1. 6 stjq. ed. Basil.



mit K r ü g e n  mit S c h l a n g e n  27), bald mit F e u e r -  
g e f ä f s e n  und L a m p e n  verbunden, ais feurige Mächte 
7.um Schutz der Seefahrten auf Schiffen mitgeführt wur
den , bald als gute N ä h r v ä t e r  und N äh  r m u t t e r  auf 
den Tischen bei der Mahlzeit walteten.

W er möchte wohl zweifeln, dafs auch Samothrace 
und jedes Land , das jene Gottheiten aufnahm , auch 
jene Idole verschiedener Art mit aufgenommen habe? 
Bald war ein Krug oder Kruggott das rohe Gnadenbild. 
Bald erweichte sich der bauchige Krug zum menschlichen 
Lauche, und aus dem Kruggotte ward ein pjgmäischcr 
Bauchgott. Die yacTTptx C a n o b u s  ward zum yaoTpiov 
S i l e n u s ,  wenn man Namen und Kunstwörter sucht. 
Die Zwergform ward ohne Zweifel aber auch von jener 
liäfsiichen Zuthat zuweilen befreit. Alsdann lionnte sich 
aus dem Speertragenden Pygmäen allmählich die schlanhe 
Jünglingsfigur eines schönen Dioscurus entwickeln , der 
den konischen Hut oder Sternenhnt als altes Zeichen 
trug. Das waren denn die zwei männlichen Figuren 
von Bronze, die man,  nach Varro, zu Ambracia (oder 
Imbrusia nach Scaliger’s Verbesserung) an die Tliore 
als Scbutzgölter stellte. Auch die Insel Thasos, einer 
der ersten Sitze dieser alten Religion , hatte heilige 
Krüge, und führte noch lange in bedeutsamer Zweizahl 
die l l r n e  auf ihren Münzen ( Eckhel D. N. V. II. 5.).). 
Der Cultus von Samothrace war , wie wir oben sahen, 
auch in Troas und der Gegend verbreitet. Gewifs wa
ren auch die alten Idole einerlei. YVüfsten wir genau, 
wie jenes ä l t e s t e  Palladium gestaltet war, oder wie 
jener Zeus Herceus, der nach Trojas Zerstörung dem 27

27) Die Schlange auf dem Bauch einer Diota und daneben 
die Slernhüte der Dioscnrtn kommen auf Kanonischen 
Silberm»n?,en vor. (So dreimal bei Peilerin llecueil I, 
1 9 . 1 —  3 . )

i



Sohne des Capnncus, Sthcnelns, als WaflbnbeuU! zufiel 
(Pausan. Arcad. 46. § .2.'), wie die alten Penaten autf- 
sahen, die der fromme Aeneas aus dem Vaterhause ret
tete , so würden wir bestimmter darüber sprechen kön
nen. Der Beschreibung Apollodor’s zufolge mufs vom 
Palladium gesagt werden, wasPausanias so oft von alten 
Schnitzbildern sagt ( z. B. Achaic. 21. 22. ) :  es w a r  

• n i c h t  s o n d e r l i c h  g r o f s .  Auch erscheint es als 
Hermentronlt mit geschlossenen Fiifscn, auf geschnitte
nen Steinen und auf einem Relief (s. Winclielmanns An- 
jnerh. zur Gesch. d. K. I. p. 272 neueste Ausg. 'is).

In S c h l e i e r n  (vittis) , wissen wir, trug der Ileld 
diese Götter fort (Lycophron. Cassandra 1266.), gerade 
wie der Kopf des erschlagenen Cadmilus in Schleiern 
nach dem Phrygisehen Olymp getragen wird, wie man 
heilige Krüge zu Canobus in Schleiern trug, wie man 
in Bacchischer Pompa die Kugel verschleierte , w ie alle 
Gottheiten und Genien eingcschleiert wurden. F.ine alte 
Erzmünze von Sala in Phrygien zeigt einerseits den 
Minervenhopf, auf der andern Seite ein in ein langes 
GcWand bis auf die Fiilsc eingehülltes Knabchen. Deut
liche Zeichen alter Samothracischer und Phrygischer 
Idole (s. Peilerin, der die Münze zuerst bekannt gemacht 
b a t , Kec. II. 36. 70.) r)). Ein anderes Datum giebt uns 28 29

28) Wir werden unten , in dem Abschnitte von der Minerva, 
auf das Palladium zurQckkommen , und verweisen einst
weilen hier nur auf unsere Tafel XXXIX. nr. 3. vcrgl. 
E r k l ä r u n g  p. 51.

29) Die Symbole der Dioscuren (wie auch die von andern 
Phönicischen Gottheiten) erscheinen über Schiffen auf 
Münzen vom PbönieiscbenTripolis ; s. Mionnet Descript. 
de Medailles antiques TU. p. 3yfi. nr. 397. p. 405. nr. 449. 
Auch die beiden Cabiren finden wir in dem h e i l i ge n  
S c h l e i e r ,  als wären sie Mumien, eingewickelt auf dem



der Geschichtschreiber Timäns heim Dionysius von Ha- 
licarn'afs (Antiqq. Romm. I. 67. Hn. p. 170 Reisk.). Im 
alten Tempel zu Laviniuui in Latium , erzählt dieser, 
..ah man S c h l a n g e n s t ä b e  von Erz und Eisen und 
i r d e n e s  T r o j a n i s c h e s  G e f ä f s  (xepa¡iov Tpw'ixov). 
I.etzteres war offenbar (wie anderwärts erwiesen worden) 
ein Rrug oder eine irdene Lampe; und es hatte also 
dieser Tempel die alten Symbole roher Art beibehalten, 
während man zu Rom und anderwärts die Penaten als 
zwei sitzende Jünglinge mit Lanzen bildete. Mithin 
auch in Italien Spuren von Kruggöttern mit Schlangen- 
altributen aus Vorderasiatischer und Samothracischer 
Ueberlieferung. Auch Athen wird seine alten Tritopa- 
toren und Anaees nicht anders gebildet haben. Den 
Hermes ithyphallicus hatte es ja zuerst gehabt, vor allen 
übrigen Hellenischen Ctädten. Auch im Cerealischen 
Geheimdienste blieb der heilige Krug ( )  be
deutend.

So naiv und gerade deutete die Vorwelt hosmische 
Begriffe und Naturgottheiten an. Späterhin trat Absicht 
und Reflexion dazwischen. Da bildete sich unter der 
Herrschaft des Mythus natürlich eine Künstlersitte. Der 
alte Dioscurenhut ward bald rund bald spitzer und mützen- 
Bhnlicher , nach verschiedener Vorstellung und Absicht. 
Da fehlen z. B. über den Dioscurenhüten die Sterne nie
mals 30). Einzelheiten, worüber Müuter (a. a. O. p. 17.

Schiffsschnabel stehen, auf einer Münze von Ascalon; 
s. Catalog. Mumm. vett. Graecc. et l.atinn. Musei Regis 
Danici, 1. p. 34l. Z u sa tz  vun M ü u t e r .

30) So sagt MUnter, ohne Zweifel als Resultat einer reichen 
numismatischen Uobeisicht. Doch gedenkt Pausanias 
(Lacou. cap. 24. §. 4.) der Sterne nicht, wo er von alten 
Zweigstatuen mit Hüten redet, und zugleich bemerkt, 
er wisse nicht, ob sie Dioscurtn oder Corybanten hieisen.



Anliqnarr. Abhandll. p. aoe IT.) gute Beobachtungen mit- 
theilt. Die Hemisphäre oder der Eyhut ging -von den 
Ca bi re  n zu ihren Dienern ü be r ,  und so trägt ihn Ae- 
neas als Retter der alten Götterbilder, auch Ulysses , der 
ja selbst durch Cabirische Amúlete gerettet worden war. 
T)er heilige Hut ward nun oft blos, was er von Anfang 
zugleich gewesen seyn honnte, die gegen Wind und 
W etter schützende Schiffermütze. Doch bevor ich von 
den übrigen Symbolen spreche, mufs ich noch einer 
Ansicht der Samothracischen Cabireu gedenhen, nach 
welcher durch die Demeter die Verbindung derselben 
mit den Attischen Eleusinien deutlich w ird.

§• 5.
Nach dieser Darstellung ist Axieros Demeter oder 

Ceres ; Axiohersa Persephone oder Proserpina ; Axio- 
hersos Hades oder Pluto; wobei die alte Bedeutung des 
Casmilus als Hermes beibehallen wurde, wiewohl auch 
in dieser Ansicht der Ministrant wiedet als Jacchus, d. i. 
als Bacchus in der Eigenschaft des Dämon der Ceres ge
deutet worden zu seyn scheint. Dieses System der Ca
birischen Religion verbreitete sich weit. Es zeigen sieh 
z. B. Spuren davon zu Thnsos, in Böotien , zu Creta, 
in Messenien und vorzüglich auch zu Athen. Ein Zweig 
der Eleusinischen Feier leitete offenbar von d i e s e r  
Samothracischen Lehre »einen Ursprung her. Die Ge-

54?

Dainals mnfste also der Sternhut nicht wesentlich zum 
Dioscurut gehören. Auf der unten Tab. II. nr. 4. (vgl. 
Erklärung pag. 17.) beigefügten Münze haben die beiden 
Köpfe auch keine Steine. Datier lasse ich es unentschie
den , ob sie Diosctiren oder Cahiren heifsen sollen. Auf 
finer allen Münze von Dioscurias in Colchis sieht mail 
diese Hüie mit fernen nicht blos d a r ü b e r ,  sondern 
auch d a r » u f  (bei Peilerin II. 38. 2.).



schichte der Verbreitung war in Mythen aufbavahrt, u n i  
hing an heiligen Namen , die wir zum Theil noch hennen. 
liier tritt wieder ein Briiderpaar hervor : Jasion und Dar- 
danns. Jasion, Sohq des Zeus und der Plejade ¡Electra, 
lernte die Samothracischen Mysterien von seinem Vater. 
Auf der berühmten Hochzeit seiner Schwester Harmonia, 
wobei alle Gottheiten Geschenlte brachten, gewann Ce
res seiner hohen Schönheit wegen ihn lieb, und erzeugte 
mit ihm den Plutus und Corytus. Er selbst aber ward 
unter die Götter versetzt (Diodor. V. 48 sq.). Auf die
sen Mythus spielt Homerus an (Odyss. V. 123.), der ihn 
von Zeus deswegen mit dem Blitz erschlagen läfst 31). 
Hesiodus (Theogon. 969.) nennt Creta als den Ort die
ser Begebenheit. Andere Sagen veränderten wieder 
verschiedene Zöge dieser mystischen Tradition, sie ga
ben zum Theil dem Jasion andere Aellern und deigl. 
Bemerkenswerth ist bei Diodorus (a. a. O.) die Nach
richt, dafs die Griechen jene Harmonia Tochter des 
A r e s  nannten 32). Dadurch werden die Cabirische Ce
res und Jasion näher mit jenen hosmogonischen Poten
zen , Ares und Aphrodite, verbunden. Jedoch schon 
in dem Sohne der P l e j a d e  Electra ist ein Zug Sabai- 
sehen Dienstes anfbehalten. Ein anderer Mythus bringt 
den Jasion mit der Phrygischen Religion in Verbindung. 
Nach diesem war er der C y b e l e  Gemahl, mit der er 
den Corybns erzeugte. Als Jasion unter die Götter auf
genommen war, gingen Dard'anus, Corybas und Cybele 
nach Asien , und stifteten dort den Dienst der grofsen 
Mutter (Diodor. a. a. O.). An diese Verbindung Phry- 
gischer und Samotliracischer Religion erinnern mehrere

31) S. meine Mcletemata P. T. p. 52. 53.

32) S. auch Nonni Dionys. 1)1. 375 — 371. und Moser zu 
denselben VIII. 160. p. 173.



Denkmale, wozu auch die auf unserer'Iafel III. nr. 8. 
(vergl. die Erklärung p. 17.) aus Beger aufgenommene 
Münze von Thessalonich gehört, die uns auf de,’ einen 
Seite die verschleierte Cybele, aut der andern einen 
Cabirus mit dem Hammer ünd mit dem Zodiacal - Stein- 
hocke zeigt.

Die Verehrung der Cabirischen Ceres war eine der 
heiligsten unter den Griechen. Unter den Stifterinnen 
wird eine heilige Jungfrau Cleoböa genannt. Sie hatte 
die Geheimnisse der Demeter von der Insel Paros zuerst 
nach Thasos gebracht; und in der Lesche zu Delphi sah 
man sie gemalt, wie sie auf ihren Knieen einen Kasten 
trug , dergleichen man der Demeter zu machen pflegte 
( Pausan. Phocic. cap. 28. §. 1.). 1» dieser Erzählung
ist der Weg von Süden nach Norden herauf nachgewie
sen , den die Religion der Isis oder Demeter von Aegyp
ten oder Creta nach Samothrace und in die Gegend ge- 4 
noimnen hatte. Auch Varro (a. a. O.) kennt I s i s  unter 
den alten grofsen Gottheiten , die er Cabiren oder Dü 
potes nennt. ln der Isis von Pharus, als Gebieterin 
über Wind und Wellen und als Aufspannerin des Segels, 
erhielt die Aegyptischc Religion bis ins Römische Kaiser- 
thum herab das Angedenken an die den grofsen Sehilf- 
gotteru , t.. * Dioscuren, so nahe verw andte Cabirische 
Ceres (s. I. Th. p. Ö20.). Die Insel Thasos befestigte 
diese Verwandtschaft bildlich auf ihren Münzen. Ich 
habe auf der Tafel II. nr. 4. (vergl. Erklärung pag. 17) 
nach Haym und Gesner eine dergleichen copiren lassen. 
Dort sehen wir einerseits die verschleierte C e r e s  Ca -  
b i r i a  mit dem Aehrenkranz, andrerseits die Köpfe der 
D i o s c u r e n  mit ihren Hüten, oder die Büsten zweier 
Cabiren zwischen Zweigen. Auch gehört in diesexIdeen- 
reilie die Vorstellung der Ceres mit dem R u d e r  neben 
dem Füllhorn, dem Calathus und den Aehren, wie inan sie 
auf einer Münze vouSardesin Lydien aus der Römischen

*
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Periode sieht. Es ist die Herrscherin über Land und 
Meer (Spanheim ad Callimach. Cerer. i.). Daher auch 
die Benennung Fortuna-Ceres ( vergl. unsere Tafel VL 
nr. 10. und die Erklärung p. 3i.). Ueber die Fortuna, 
die aus Samothracien ztl den Etruskern kam , werde ich 
unten bei den Italischen Religionen einige W orte sagen. 
Auch in Böotien erzählte man von einem heiligen Pfände 
(ohne Zweifel einem ähnlichen Kasten , worin alte Idole 
waren), das die Ceres dort dem Prometheus, einem 
der Cabiräer und seinem Sohne Aetnäus in VerwahrungO
gegeben hatte. Pausanias ( Boeot. cap. 26. § .6.) redet 
sehr geheimnifsvoll von diesem Pfände, und erzählt 
ebendaselbst von dem dortigen Tempel der Cabirischen 
Ceres und Proscrpina, welcher allen Ungeweiheten ver
schlossen war ,  spricht darauf von den Schicksalen des 
Cabirendienstes in Böotien, wo ihn Methapus, ein Athe
ner von Geburt, eingefühlt hatte , von den Wiederher
stellern desselben, Islbmiades und seiner Frau Pplargc, 
und gedenkt der schweren Ahndung , die alle diejenigen 
betroffen, welche unberufen in den dortigen Tempel zu 
gehen gewägt. Wahnsinn war das Loos einiger Solda
ten von Xerxes Heere, und einige Macedonier von Alex
anders Armee Verloren durch den Blitz ihr Leben. So 
verband sich mit dem Begriff jener dunhh y -¡ächte von 
Samoihrace die Vorstellung ungemeiner lieiliglieit und 
furchtbarer magischer Gewalt, ln einem ähnlichen Tone 
sind die Erzählungen von demselben Dienste in Messene 
gehalten. Dorthin hatte Kaukon, aus dem Geschleckte 
der E r d e ,  die Verehrung der grofsen Göttinnen aus 
Eleusis gebracht. Davon wufsten die Lycomeden, die 
heiligen Sänger der Ceres, einen alten Gesang des Mu- 
säus. Als Reformator dieser Religion wird dort Lvcon, 
des Pandion Sohn , gleichfalls aus Athen, genannt. Dem
nach dürfen wir nicht zweifeln, dafs nächst Samothrace 
hauptsächlich Athen und Eleusis llauptsitae jener Pe»



I a s g i s c h e n  Culte gewesen sind, von wo sie «ich über 
das übrige IleJlas verbreitet haben*

Allenthalben, wo sich dieser Gottesdienst findet, 
sehen wir die P r i e s t e r  den Gottheiten verwandt. Durch 
Namen und durch aufserordcntliche Kräfte , so wie durch 
ihr ganzes Thun sind jene in den heiligen Kreis von die
sen hinaufgerücht. Die Cabire» heifsen He p h ä ' s t e ,  
die Cabiren p r i e s te  r heifsen selbst Cabiren. So theiit 
sich vom Hephästos, als dem höchsten W esen, die Göt- 
terhral't im dritten Grade den Priestern rnit. So ist’s 
mit dem Namen Corybanten nicht minder. Auf Lemnos 
nannte man die Cabiren auch Careinen (Kapxtvm), Mag 
dies nun die Z a n g e n f ü h r e r  und Schmiedegötter be
zeichnen, oder, wie es wahrscheinlicher ist, Jongleurs 
und Kopfschüttler ( K u p a x i v o i , s. Hesycb. s. v. und da
selbst die Ausleger), immer zeigt es die Namengleichheit 
der Planeten - und Metallgötter mit ihren ersten Vereh
rern an. Das beurhundet sich auch durch manche Eigen
namen, wie z. B. J a s i o n unter den Idäischen G ö t t e r n
und unter den S t i f t e r n  des Cabiren d i e n s t e s. _
Solche Bemerkungen mufsten den Anhängern des histo
rischen Systems, wie Evhemerus, die alle Nationalgötter 
der Griechen aus einer Vergötterung herleiteten, wo
durch die dankbare Nachwelt grofse Wohlthüter der 
Menschheit habe ehyen wollen, aufscrordentlichen Vor
schub thun. I h n e n  mufsten natürlich jene Cabiren 
nichts anders seyn , als die durch die Glorie der Apo
theose verherrlichten Phönicischen Künstler, die auf 
Lemnos und Samothrace die Metalle zuerst gewinnen und 
bearbeiten lehrten (vergl. oben II. p. 3o4. 3 i3 f .) ,  und 
-somit die übrigen Künste des Lehens , die an diesen 
grofsen Erfindungen hängen. Das Wahre an der ganzen 
Sache ist, dafs, wie im ganzen Orient, so auch hier 
der Priester den Gott festlich repräsentirte, durch Mas
te n ,  Kleidung und mimische Handlung, kurz durch ein
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Festdrama, das die heilige Geschichte der Götter vor 
Augen stellte. Ich werde im Verfolg davon bestimmtere 
Beweise geben (vergl auch Th. I. Cap. I. §. 5. p, tn)5 ff'.). 
Hier will ich nur an jene verschiedenen Combinationen 
der Cabirenzahlcn erinnern. Es liegt ganz in der Sache, 
dafs nach j e d e m  S y s t e m  die P r i e s t e r z a h l  der 
Z a h l  d e r G o t t h e i  t en entsprach. Davon zeigen sich 
in den Angaben auch verschiedene Spuren. Der Zwei
heit der Götterpotenzen entspricht Dardanus und Jasion 
auf Samolhrace ; Isthmiades und Pclarge zu Theben ; 
Prometheus und Actnäus ebendaselbst u. s. vv. Kommt 
zu den ersten die Schwester Harmonia hinzu , so ist die 
Dreiheit gegeben. Der Gemahl derselben, Cadmus, ist 
die vierte, die dienende Potenz, im Begriff und Namen. 
So auch im Plirygischen Mythus : Jasion und Cybele, er
stes Priesterpaar. Darauf verschwindet Jasion, und nun 
steht eine Dreizahl von Priesterschaft, Dardanus, Co- 
rybas und Cybele, da; und so liefse sich dies noch weiter 
verfolgen. Ganz gewifs erschienen auch so bei Samo- 
thracischer Festfeier , je nachdem dieser oder jener Satz 
des Systems dargestcllt ward, jezt zwei Priester als 
Götterrepräsentanten, jezt drei, vier u. s. w. Die volle 
Siebenzahl führte alsdann ohne Zweilel um den achten, 
als Phthas oder Esmun, den Planeteiitanz auf. Die 
Aegyptische Priesterschaft bannte ähnliche Einrichtun
gen, und von dorther waren sic wohl zu Samothrace 
wie zu Eleusis entlehnt.

Die heilige Sage pflanzte das Alles in Namen und 
mythischen Zügen fort, und wie im Festdrama Göttliches 
und Menschliches wunderbar in einander flofs, so weif’s 
man auch im Mythus oft nicht mehr zu unterscheiden 
was ursprünglich Name und Geschichte des Priesters 
und was des Gottes war. Im Idäischcn System z. 11. 
heilst Jasion G o t t ,  im Samothracischen ist er Götter« 
d ie  ne r ,  und der Zusatz hier, dafs er unter die Götter



353

aufgenommen worden, verknüpft Beides. Wie Jasion, 
der Heilgott, die Nährmutter und G ö t t i n  Ceres heira- 
thet, und den personificirten C o s m u s  (die Weltord
nung) als Schwester Harmonia zur Seite hat, wozu der 
G o t t  Cadmus ( H e r m e s  33) ,  als Ehegemahl von die
se r ,  sich in letzter Würde des Untergottes gesellt; so 
stand hei festlicher Mimik jener Gütterhochzeit (lepog 
yd^iog) der P r i e s t e r  Jasion der P r i e s t e r i n  Ceres 
und C a d m u s  der M e n s c h  der menschlichen Harmonia 
zur Seite. Daher denn auch die D o p p e l n a m e n ,  die 
im Alterthum von Priestern so oft angegeben werden. 
Um beim Vorliegenden zu bleiben, so wissen wir aus 
dem Logographen Hellanicus 3i ) , dafs Dardanus in Sa- 
mothraee auch P o l y a r c h e s  hiefs, und Jasion, sein 
Bruder, auch E e t i o n .

Die Geschichte der E n t s t e h u n g  und F o r t b i l 
d u n g  der Cabirischen Religionen ist nicht so klar ,  dafs 
ich es für gerathen halte , mit Saintecroix bestimmt vier 
verschiedene Perioden anzunehmen 3S). Verschiedene

33) Tzetz. in Lycopliron. vs. 162. pag. 423 Müller: KaS/x/Aog
o Boitur/ntS; „Kadmilos auf Böotisch der Hermes“.
Idem 219. P -  487. —  uio; roü  KäS/rou y.'u KaS/nkou xurd <ruy~
y.cxYjv ydg sItts tov Kaöfacv. Also K a d m o s war das abge
kürzte K a d m i l o s ,  und das Römische C a m i 11 u s war 
nur eine Zusammenziehung anderer Art. Vergl. auch 
Payne Knight lnq. into the Symbol, lang. §. 200. p. l64 ; 
dem ich übrigens, meiner Ansicht nach , darin nicht bei
stimme , wenn er behauptet: die Cadmeer in Böotien 
hätten nicht so wohl von einem Anführer ihrer Colonie, 
als von ihrer Gottheit diesen Namen Überkommen. — 
Sie hatten ihn von bei den.

34) Beim Scholiasten des Apollonius I. 916. Die Pariser 
Scholien (p. 72.) geben hier statt ’Iaa-iiuv die Form 'ilo-iav.

35) S. Recherches sur les myst. du Pagan. T. I. p. 40 sqq. 
sec. ed. nebst Schelling die Gotth. v. Samothr. Anmerk.

II. 23

M
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Systeme, wie wir sahen, lassen siehnachweiscn. Schwer
lich aber dürfte es ohne neue urkundliche Hülfe gelin
gen, das chronologische Verhältnifs derselben gegen 
einander mit Sicherheit anzugeben. Auch was wir histo
risch wissen, hat grofsen Theils ein mythisches Gepräge. 
Aus Aristoteles in der Republik der Sainothracicr (beim 
Scholiasten des Apollonius I. 917.)  erfahren wir ,  dafs 
die Insel erst Leucosia hiefs, und nachher von Saos Sa- 
mothrace genannt ward. Vielleicht hiefs die Insel früher 
Saos, und der Mann bekam von ihr den Namen. Dafs 
sic diesen Namen hatte, läfst sich nicht bezweifeln. Da
her auch ein dreitausend Fufs hoher Berg derselben 
Saoce hiefs (Diodor. Sic. V. cap. 48. und daselbst Wes
sel.). Ob jenes die älteste Namensform des Landes war, 
oder Samos, das im Ebräischen die H o h e  bedeuten 
würde (Munter a. a. O. p. 29. p. 19b ff.), wollen wir 
weiter nicht untersuchen. Genug S a o s  oder S a o n ,  
gleichnamig mit der Insel, wird als der erste Gesetzgeber 
Ihrer Bewohner genannt 3li). E r  heifst bald des Zeus, 
bald des Hermes Sohn. Man sieht auch hier wieder den 
Priester mit seinen Göttern genealogisch verbunden. 
Nun erscheint das Brüderpaar Dardanns und Jasion , wo
von letzterer als der Reformator und Erweiterer der 
vaterländischen Religion genannt wird. Er eröffnete den 
Fremden den Zutritt zu diesen W eihen, wodurch sie 
zuerst weitere Verbreitung erhielten. Dardanus erfin
det das Flofs, und bereitet dadurch den Schiffbau vor. 
Auch brachte er die Schutzgitter der Schiffe zuerst nach 
Asien hinüber (Diodor. a. a. O.). Eine recht nationale

112. pag. 100 fF , welcher ln Saintecroix’s Ansicht lauter 
willkühi liehe und uneiwiesene Vorstellungen sieht; und 
gewil's zmn Theil mir. grofsem Recht. 6

S6) S. auch Sclielling a. a. O. Note 1. p. 44 f.
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Sage , die nun ihre heilige Insel zum Mittelpunkte der 
W elt machte und zur ersten Werkstätte der Erfindun
gen. J a ,  eine recht T e 1 c hi n i s c li e Sage (s. oben II. 
p.3o5—3o8.). Nun hört man von Orpheus. Wenigstens die 
Dichter der Argonaulica, wie z. ß . Apollonius , setzen 
ihn mit den Cabirischen Religionen in Verbindung. Er 
war es, der den Argonauten die dortige Einweihung 
rieth. Schon Aeschylus in seinen Cabiren hatte diese 
Sage bearbeitet, und einige Züge des alten orgiastischen 
Dienstes aufgefafst. Er halte Jason und seine Gefährten 
als Betrunkene auf die Bühne gebracht ( Chamäleon bei 
Athenäus X. cap. 33. p. 428. p. 68 Schweigh.). Auch 
einige Bruchstücke jenes Drama beim Plutarchus ( Sym- 
pos. II. 1. p. 368 Wyttenb.) verrathen diesen Ton und 
Farbe. Dafs an der Sage von Orpheus, als Theilnehmer 
Cabirischer Weihen, etwas Historisches war , läfst sich 
nicht bezweifeln. Auch von Pythagoras w’ird noch er
zählt, er habe sich zu Imbros und Samothrace einweihen 
lassen , und gerade da wird es erzählt, wo von seiner 
Nachahmung des Orpheus die Rede ist. Historisch ge- 
fafst heifst das Alles nichts anders, als jene Priester
schulen Thraciens, die man unter dem Gesammtnornen 
Orpheus begreift, empfingen und gaben in Samothrace 
Unterricht. Es fand ein Wechselverhältnifs statt. Erst 
lernten sie auch dort, wie sie unmittelbar an der Quelle, 
in Aegypten , lernten, dann gaben sie aus der Fülle ih
rer weiter ausgebildeten Dogmen ohne Zweifel Manches, 
gleichsam als Lehrgeld, zurück.

So ward nun fortan Samothrace, obgleich ein ha
fenloses Eiland , von andächtigen Fremden besucht. Der 
Hohepriester empfing, scheint es, die Anlandenden am 
Gestade (Valer. Flaccus Argonaut. II. 435 sqq.). Wie 
die Argonauten, nach der Sage, dort Rettung im Sturme 
gefunden hatten, so versprach sich jeder von der Auf
nahme in diese Mysterien Sicherheit auf dem unsicheren
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Elemente. Auch gaben die PrieMer ( Anactoteleslae) 
noch andere Segnungen an, welche der Eintritt in diese 
heilige Gesellschaft gewähre. Wohlfahrt verschiedener 
A rt ,  Gesundheit des Leibes und dergl., das waren die 
Begriffe, welche schon an die Namen der grofsen We
sen , wie Jasion u. s. w ., geknüpft waren. I)afs aber 
auch die moralische Besserung beabsichtigt wurde, daran 
lassen bestimmte Nachrichten nicht zweifeln. Vor der 
Aufnahme ging eine strenge Prüfung und eine förmliche 
Beichte voraus. Sühnopfer und Reinigungen folgten 
sodann. Der Priester, dom dieses Geschäft oblag , hiefs 
Goes 37 38). E r konnte vom Morde lossprechen. Meineid 
ward in diesen Religionen als Todesverbrechen betrach
tet. Auch finden sich merkwürdige Beispiele, dafs von 
manchen schweren Missethaten, z. B. Mord, in Tempeln 
begangen, nicht losgesprochen ward 35) , sondern dafs 
ein alter Samothracischer Gerichtshof darüber sprach 
und selbst bis auf den Tod ( s. Livius XLY. 5. und das 
Beispiel bei Saintecroix Rechcrches etc. T. I. p. 49* 5o 
sec. ed.). Es scheint unter den Bewohnern der Insel 
und Nachbarn eine ziemlich häufige Sitte gewesen zu

37) K017;, auch Kcfy;. Mit grofser Wahrscheinlichkeit leitet 
Bocliart (Geogr. sacr, p. 747 ' das Wort von ]ro (cohen) 
sacerdos her. Die Griechischen Lexicographen haben 
uns mehrere Formen: KeioAij;, Kehrte und auch das Zeit
wort H o i ä v S a t , welches die Handlung des Versöhncns he- 
zeichnete, aufbehalten (Hesych. 1. p. 2i>3 sej. II. p. 17̂ 0 
ed. Albert.). Isaak Vossius (ad Catull. p. 85.) leitet das 
alt - Lateinische Priesterwort incohare , inchoare, davon 
ab. Die Hauptstellen Uber die Beichte sind Plutarch. 
Apophth. Lacon. pag._ 217. 229 ed. Francof. Ueber den 
Meineid S. Suid. in haXa^ßdim.

38) Schelling a. a. O. Note 9. p. 4?. bemerkt, es liefsrn alle 
Umstände vermuthen , dafs nur unverschuldeter Mord 
der Versöhnung fähig gewesen.



seyn, schon in zarter Kindheit sich einweihen zu lassen, 
wobei natürlich jene vorbereitende Reinigung und dergl» 
wegüei. So Avard z. B. Philipp von Macédonien mit 
seiner nachherigen Gemahlin Olympias aui Samothracö 
zugleich eingeweiht, beide noch sehr jung (Plutarch. in 
Alexandre cap. i  init. vcrgl Sclielling a. a. O. p.5. 'Î9.). 
Der Novize, bekränzt mit Olivenzweigen und gegürtet> 
mit einer Purpurbinde ( rai v ia,  Schob Apollon. I. 9. 7.), 
wurde auf einen Sessel oder Thron gesetzt; alle anwe
sende Eingcweibete schlossen einen Kreis um ihn, und, 
indem sie sieh an den Händen fafsten , führten sie einen 
Kreistanz auf,  wobei Hymnen gesungen wurden. Diese 
Handlung biefs Sporcnoiç oder 2>pon.a|ioi;. Darauf spielt 
Plato im Euthydemus (pag. 3eo Heindqrf.) an, und Dio 
Chrysostnmus (XII. pag. 388 ed. Reisk.) redet von dem 
aufserordentliclien Eindruck, den diese und andere Cä- 
remonien auf den Novizen machen mufsten. Man nennt 
ein eigenes Orphisches Gedicht Sponopoi.

Jene B i n d e  (xcuvi«) war nun ein heiliges Zeichen 
der Initiirten, das man lebenslänglich beibehielf. Aus
serdem wird noch eines x(»jdeprov gedacht, worunter 
man sich am wahrscheinlichsten einen S c h l e i e r  denkt 
( Pseudo - Didymus ad Iliad. I. 100. ad Odyss. I. 334.). 
Jene wurde um den Leih , dieser auf dem Kopfe getra
gen 39). Von diesem Gebrauch haben sich auf Münzen 
von Thessalonich und Capua unzweideutige Spuren er
halten, die Munter ( Antiqq. Abhandll. p. 2o5 ff.) nach
gewiesen hat; dessen Vermuthung mir sehr wahrschein
lich dünlit, dafs dadurch vielleicht verschiedene Grade * 346

39) Doch band Ulysses die ihm von der Lcucothea zur Ret
tung riargebotene Kopfbinde um die Brust; Odyss. V.
346. vergl. was zur Erläuterung Apollonius im Lex. Ho
mer. p. 418 Toll, und Heyne zur Iliad. XIV. 184. p, ¿62. 
über das bemerken.
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dieser Mysterien bezeichnet waren. Beide wurden als 
Amulete getragen, denen man wunderbare Kräfte , Ret
tung in Gefahren zur See, Gewalt über die Gemüther 
der Menschen unddergl. zuschrieb (s. meine Briefe über 
Homer und Hesiod p. 3i.). Auch die F a r b e  war be
deutend. Sie scheint von jeher den tellurischen Poten
zen und den Todesgottheiten heilig gewesen zu seyn; 
und da der spätere Gebrauch dieser Farbe in Aegypten 
nachweislich ganz mit dem in Samolhrace übereinstimmt, 
so ist es sehr wahrscheinlich, dafs auch sie , wie andere 
Symbole , Aegyptischen Ursprung hatte. Auch zu Mes- 
sene und Sparta war die purpurne Chlamys das heilige 
Kleid der Dioscuren (Pausan. Messen, cap. 27. §. 1.) und 
vielleicht daher fortdauernd das Kriegshleid der Spar
taner. Fin tepo$ \6yoc, von dem Purpurtuch, worin der 
Kopf des erschlagenen Cadmilus eingewiclielt gewesen, 
gab über diese alte Sitte mythische Auskunft, wie dies 
bei bedeutenden Mysterien/.eichen immer der Fall war. 
Uns mag er Anlafs gehen, die Fortpllanzung der heiligen 
Binde in die Bacchischen Weihen zu bemerken. Der 
Erschlagene war ja Bacchus, und es leidet keinen Zwei
fel, dafs die Binden, die wir auf Grofsgriechischen Va
sen so häuiig als das Zeichen der Bacchusweihen antref
f en , aus dem alten Dienste der Cabiren entlehnt waren. 
Gerade so, wie jener Cabirus auf einer Münze von Thes- 
salonich (in Wilde’s Mus. Tab. XVI. nr. 94.), halten die 
Bacchischen Personen in jenen Vasengemälden sehr oft 
d‘ese Binde in den Händen (vergl. unsere Tafel VIII. 
wo sie an der W7and hängt). Die Purpurfarbe war auch 
in Eleusis heilig, und ohne Zweifel waren die Decken 
und Gew'änder der Eumolpiden ebenfalls alte Samothra- 
cische Tracht. Das Dionysische Gewand war die Crocota, 
also orangegelb ( Aristoph. Ran. 46- wovon ich ander
wärts, so wie über die Purpurdecken u. s. w., mehrere 
Beweise gegeben habe 5 s. Dionysus pag. 196 sqq. a65.).



Ob diese letztere Farbe im Baccbiscbcn Dienste ganz an 
die Stelle der andern getreten war, will ich nicht ent
scheiden.

Auch über das Z w e i g e -  und K r ä n z e t r a g e n  
bei Samothracischen wie bei Bacclüschen Festen muPs 
hier Einiges .bemerkt werden. Dafs die O e l  z w e i g e  
in diesen alten Religionen ein festliches Symbol waren, 
sagen die Alten ausdrücklich. So wird es z. B. bestimmt 
den Cureten bcigelegt (Proclus in Platon. Polit. p. 377-). 
Auch war die S<xXAuq>opia , oder das Zweigetragen , in 
den Orphiscben Instituten bekannt. Wenigstens wird in 
der angeführten Stelle, sowie in der Hauptstelle bei 
Clemens (Stromat. V. p. 673 Pott ) auf den Orpheus ver
wiesen. Die wahre alte Bedeutung des Olivenzweigs 
und des Zweigtragens mag aber damals, als Clemens 
dieses schrieb , schon in Vergessenheit gerathen , oder 
ettva nur noch einigen Eingeweiheten bekannt gewesen 
seyn, denn er giebt dort, zum 'l’heil nach Dionysius 
Thrax, verschiedene Deutungen an: von Erinnerung 
an die erste Nahrung (also Begriffe, die mit der Cultur 
des nährenden Oelbauins der Minerva zusammenhingen), 
von dem schnellen llinwelken des Menschen, der also 
das Ebenbild des Zweiges ist und dergl. ln dieser Or. 
pbiscb • Samothracischen Symbolik ward vielleicht auch 
Bacchus zuerst als Z w e i g t r ä g e r  gedacht, wie er aus
drücklich lieifst (Julianr Opera pag. 34 ed. Spanheitn.). 
So viel ist gewifs, in den ältesten Bacchusprocessionen 
wurden Zweige von Wintergrün (xXijpneTic;, vinca minon# 
Linn.), welche den Weinranken ähnlich sind, getragen 
(PI" tarch. de cupid. divit. pag. 527. D.), Zweige und 
Kränze waren wesentliche Zeichen jeder Dionysischen 
Feier. Strabo (X. p. 168 ed. Tzsch.) nennt das Baum
tragen als einen der Züge, worin, nebst Chören und 
andern Gebräuchen, die Feier der Ceres und des Dio- 
nysus übereinstimme. Auch hiervon sind die Griechi-
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sehen Vasenmalereien redende Zeugen; und wir dürfen 
nicht zweifeln, dafs der Thracisch - Orphische Dienst 
dabei auch den Olivenhranz geheiligt hatte, da vermuth- 
lich das Haupt des ermordeten Casmilus, der ja nun hein 
anderer als der Orphische Bacchus war, mit heinem 
andern Kranz umwunden wurde. Der Tod des Cadmilus 
war ein Theil der dortigen Feste , so wie ein Haupttheil 
der Orphischen Lehre. Zur Erinnerung daran verboten 
auch die I riester Eppich mit der Wurzel zu essen, weil 
diese 1 ilanze aus des Cadmilus Blute entstanden sey 
(Clem. Alex. Protrept. p. 16.). Der wahre Grund davon 
lag in der Beobachtung ihres Einllusses auf die Men
struation der Frauen. Dionysus , um zu diesem zurück- 
zuhehren, war nicht nur der Baumgott (devSÿÎTru), son
dern auch der Blumengott. Schon die älteste Gricchensage 
versetzte ihn und seine Diener in die Landschaft Phyllis, 
ins Blumenland, an das rosenreiche Gebirge Pangäum und 
in den Rosengarten des Königs Midas am Bermion im 
alten Thracien und Macédonien (Hcrodot. VII. n3 .  
X III. »38.). Er war nach ursprünglichem Begriff nicht 
nur der K r ä n z e l i e b e n d e  ( ( f nXocrré f ocvoç , Plin. H. N. 
X U  40» sondern der duftende Blumenhranz selber; 
d. h. die Griechische Sprache nannte Gott und Kranz , als 
seine Gabe und festliche Zierde, mit demselben Namen. 
Nach Nicander biefs ßdxyjic ein Kranz, nämlich in der Do
rischen Mundart (Lexic. rhetoi. mscr. in Auctar. zum Iie- 
sych. von Buhnhen und in Bekkèri Anecdd.gr. p. 224 sep), 
und die Sicyonier nannten einen wohlriechenden Blumen- 
liranz iax-^a (nach Philetas beim Athenäus, s. dessen 
Fragmin, p .78 ed.Kayser.). Ganz richtig und ihrer alten 
Muttersprache gemäfs deuteten also nachher Griechische 
Mythologen ihren Dionysus-Bacchus als die in Blumen 
und Pflanzen überhaupt wirkende und lebende Kraft 
(Euseb. Praepar. Ev. III. p. 110.). Das war wenigstens 
richtige Ansicht E i n e r  Seite von den vielen, worin wir
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unten das wunderbare W esen, Dionysus genannt, er
blichen werden.

Von der L e h r e  der Samotbracier haben wir nach 
dem Bisherigen liaum nöthig noch besonders zu reden. 
Nur wenige Bemerkungen mögen hier noch ihre Stelle 
finden. Es sind verschiedene Systeme dieser Dogmen 
naebgewiesen worden , die sich bald mehr bald weniger 
dem Griechischen Polytheismus nähern, der durch Eh
ren und Aemter eine grofse Zahl von geschlossenen In
dividuen als Bewohner seines Olympus schuf. In der 
ursprünglichen Cabirenlehre, worin Axieros als Einheit 
und Quelle der Götter und Welt obenan s teh t, ist sicht- 
barlich ein höheres Emanationssystem im acht Aegypti- 
sclien Sinne gegeben; und dieses Ilervorgehen und Zu
rückhehren aus Einem Wesen und in dasselbe ward ohne 
Zweifel dem Gebildeteren als Grundlehre vorgetragen, 
die freilich der rohe Pelasger nicht zu fassen im Stande 
war. Ihm gab man dafür eine Reihe von Sterngöttern 
und ihnen entsprechende Bälylien, Idole von der Ster- 
nenhraft influirt und magisch wirksam; ihm auch mufste 
die Naturkraft als Phallushcrmes sichtbarlich vor die 
Augen treten. Aufser jenem obersten Princip Axiuri, 
und dem ihm zunächst untergeordneten hosmogonischen 
Wesen Axioliersos und Axioliersa nebst Cadmilus , griff 
die Verehrung der Planeten mit ihrem Führer durch 
alle Zweige dieser alten Religion hindurch. Auch die 
Dämonenlehre ward damit in Verbindung gebrach' ; in- 
gleicben' der wichtige Satz von Belohnung und Bestra
fung nach diesem Leben. Als Beweis dieses Letzteren 
liegt die Inschrift aus dem Hause des Peiresc von Aix 
vor uns. Zwar ist sie, wie Münter (pag. 45.) neulich 
wahrscheinlich gemacht hat, erst aus dem zweiten oder 
dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, und in Gal
lien zu Hause. Allein da die darin herrschende Vorstel
lung von dem Sphärenchore der Frommen so ganz mit
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der bekannten ältesten Lehre von Samothrace zusammen* 
stimmt, da sie sich auch durch die Vorstellung der Py- 
thagoreer, bis auf Cicero und Macrobius herab, bewäh
ret , so dürfen w ir wohl nicht zweifeln , dafs auch diese 
e t h i s c h e  F o l g e r u n g  aus dein Planetendienst in je* 
neu Mysterien alt und herkömmlich war. Es ist eine 
Griechische Grabschrift auf einen jungen Schiffer, den 
man vermuthlich an der Gallischen Küste begraben hatte. 
Die Inschrift enthält ungezweifelle Spuren, dafs er, wie 
so viele seiner Zeitgenossen , auf Samothrace cingeweiht 
war. Jener Satz liegt in den vier letzten Versen ausge
drückt, die wir hier mittheilcn :

„In zwei Schaaren sind aber gesondert die Seelen der
Todten:

Eine , die unstät irret umher auf der Erde; die andre,
Welche den Reigen beginnt mit den leuchlenden Him-

nielsgestirnen.
Diesem Ileere bin ich'gesellt; denn der Gott war mein

Führer.“

So liefert diese Inschrift einen neuen Beweis von der 
weiten Verbreitung und der langen Fortdauer der Sa- 
mothracisehen Keiigionen. Im Gottesdienst des alten 
Italiens war sic ein Hauptbestandtheil. W eit nach W e
sten ins Land der Gelten hin,  wie die Griechen sagen 
(Diodor. IV. 56.), hatte sie sich verbreitet. Auf den

<0) Nach Münter a. a. O. p. 8 f. Anliquarr. Ahhandll. p. 186.
Den Ausdruck H e e r von Gestirnen, und ähnliche, die 
sich der Bibelsprache nähern, hat er dort wohl erläutert 
p. if p. 210 ff. In der Behauptung aber, dals die hö
here Vorstellung von der dämonischen Natur des Men
schen sich nicht mit der Lehre von der Setlenwanderung 
vertrage, mufs ich dem gelehrten Erklärer geradezu wi
dersprechen. Die weiterhin folgende Darstellung der Or- 
phischen Theologie wird unzweideutige Beweise vom Ge« 
geulheilc geben.
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Britischen Inseln fand man Spuren davon ( Strabo IV. 
p. »37 Almei.). Die weltbehorrschcndcn Römer ehrten 
das heilige Eiland durch Ertheilung einer Art von Frei
heit (Plin. II. N. IV. s3.); der hcldenmüthige Germani- 
cus hatte sich dort wollen einweihen lassen (Tacit. An- 
nal. II. 54. vergl. Schelling a. a. O. p. 5. 49-). Personen 
des Kaiserlichen Hauses als Cabiren auf Münzen darzu
stellen , gehörte nun zu den Huldigungen Römischer 
Schmeichelei. während mancher fromme Grieche in die
ser ältesten Religion seiner Väter noch immer die Hoff
nung der Unsterhlichheit schöpfte.

§. 6.

Z u s a t z .

Da in der von uns schon mehrmals erwähnten Schrift 
über die Gotlieitcn von Samothrace , i8i5. der gelehrte 
S c h e l l i n g  sich nicht hlos ausführlicher über den Sa- 
mothracischen Dienst verbreitet, sondern auch über 
manchen Punht in den älteren Religionen Griechenlands 
uns Aufschlüsse ertheilt hat, so habe ich, um das Ganze 
der Darstellung- in den vorhergehenden Paragraphen 
nicht zu unterbrechen, lieber hier nachträglich dig 
llauptzüge dieser Schrift in einem kurzen gedrängten 
Auszuge, mit einigen Bemerluingen begleitet, liefern 
wollen 4i).

Es ist ein eigenthümlicher Vorzug dieser Abhand
lung, dafs der Verfasser einerseits sich an das Beding
teste h ä l t , und den individuellsten Wendungen des 
Volksglaubens eben so wenig nachzuspüren verschmäht, 
als den einzelnsten und kleinsten W urzeln der alten 
Sprachen nachzugraben , während er auf der andern

4l) Aus den Heidelberger Jahrbüchern 1817. nr. 47. mit ei
nigen Abkürzungen und Veränderungen.

m



Seite durch originelle Ansichten und geistreiche Betrach
tungen uns sowohl historisch als philosophisch auf einen 
so hohen Standpunkt stellt, dafs wir mit ihm das Allge
meine der alten Religionen in Ursprung und Ableitungen 
wo nicht immer klar einzusehen (wo wird das je zu hoffen 
scyn ? ) ,  so doch hie und da, und nicht selten, zu ahnen 
T‘ rinögen. Die Verbindung dieser beiden Eigenschaften, 
des philosophischen Geistes und des philologisch-histo
rischen Sinnes und Fleifses, möchten wir bei dieser Ge
legenheit denjenigen als Muster Vorhalten , die uns 
neuerlich zum öltern mit Mythologien rein a priori heim- 
gtsucht haben.

Achten wir, so schliefst unser Verfasser, eben so 
wohl auf Götter- und Priesternamen , als auf die Grund
ideen des Samothracischen Dienstes, so kündigt er sich, 
obschon auf Griechischen Inseln einheimisch, ungezwei- 
folt als Phönicisch an , und führt uns zu der Vermu- 
thung, dafs hier, wie anderwärts , die Einwohner das- 
jenige, was sie als heiliges Institut von Fremden über- 
liommen hatten, auch in Namen und Formeln nicht zu 
ändern wagten, sondern in Phönicischer Sprache bis auf 
die spätere Zeit herab beibehieltcn (p. 9. 33. 5i. Qi ff.). 
Da nun die Phönicische Sprache mit der Ebräischen iden
tisch ist, so bietet letztere die Mittel dar, die Bedeutun» 
jener Namen des Samothracischen Personals zu erklären. 
Ohnehin ist die Nachricht des Mnaseas beim Scholiasten 
des Apollonius, welche bisher bekanntlich fast allen lin- 
tersiuibungen dieser Religion zu Grunde gelegt worden, 
zu unvollständig und lückenhaft, und mufs ansdenFrag- 
xnenten des Pho'niciers Sanchuniallion in Materie und 
Form vervollständigt werden; mit welcher Vervollstän
digung dann auch wirklich ein Versuch gemacht wird 
(p. g f. 28. 82-ff.).

Von diesem Standpunkte Phönicischer und Ebräi- 
scher Religionsurkunden erhebt sich der Verfasser zu
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allgemeinen Betrachtungen , die wir unter verschiedenen 
Nummern hier kürzlich mittlieilen wollen,

)) Schon in Griechischer Gütterlehre zeigen sich 
Trümmer eines1 wissenschaftlichen Systems, das weit 
über den Umkreis hinausgeht, den die älteste, durch 
schriftliche Denkmäler bekannte Offenbarung gezogen 
hat, und dafs diese nicht sowohl einen neuen Strom von 
Erkenntnifs eröffnet, als den durch eine frühere schon 
eröffneten nur in ein engeres, aber eben darum sichere
res Beet eingeschlossen habe (p. 3o.).

2) Der Griechische Götterglaube ist auf höhere 
Quellen als auf Aegyptische und Indische Vorstellungen 
zurückzuführen , ja er ist der Urquelle näher geschöpft, 
als die Aegyptische und Indische Götterlehre (ebendas.).

3) Das Griechische Urvolk, die Pelasgcr, haben 
die Grundbegriffe der Religion in natürlicher Unschuld 
und Frische erhalten.

4) Wenn Hoinerus ebenfalls naiv und kindlich ein 
Phantasiespiel einer Götterwelt aufstellte , so geschah das 
unter dem Vorbehalt, dafs der Ernst der Geheimlehre 
Alles wieder in seine wahren Verhältnisse stelle.

5) Diese Geheimlehre ist von Barbaren zu den Grie
chen gekommen ; aber nicht gerade eben aus Aegypten. 
Letzteres war theils nur eine Sage Dodonäischer Prie
ster, theils eigene Privatmeinung des Herodotus, der 
die Ebräischen Urkunden nicht bannte ; und ohnehin 
lassen sich manche Griechische Religionsnamen unge
zwungener aus der Ebräischen als aus der Aegyptischen 
Sprache erklären (p. 3i ff. vergl. p. 88 ff).

6) Es ist aber das Samothracische System nicht in 
einer Emanation gegründet, welche Idee in den alten 
Religionen überhaupt unzulässig ist, sondern als eine 
aufsteigende Reihe von W e se n , die sich in einem ober
sten auflösen (p. 75 ff.).
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Diese aufsteigende Reihe gestaltet sich nun , nach 
Samothracischem System, so: Das Tiefste : Ceres (Hun
ger, Sucht) — darauf Proserpina (Grundanfang der 
ganzen sichtbaren Natur) — Dionysus (Herr der Geister
welt) — Cadmilus über ihm (der die Natur und die Gei
sterwelt Verbindende, Vermittelnde). — Ueber diesen 
Allen der gegen die W elt frei stehende Demiurg (Zeus, 
als überweltliche, hpchste Persönlichkeit) (p .28. 8?. ff.), 
womit dann das Resultat der Untersuchung zusammen- 
gestellt werden mufs : die Cabiren waren ein Götterrath 
von Sieben (eine in Juppiter als Einheit sich auflösende 
Siebenzahl), der gemeinsam vom Niedrigsten zum Höch
sten die Welt hervorbringt, und von unten herauf den 
Eingeweiheten zum Höchsten leitet. Der Zweck der 
Cabirischen Weihen war, nicht sowohl Aufschlüsse über 
die Welt zu erhalten, als sich selbst den höheren Göt
tern in einem Bunde mit andern Eingeweiheten zu ver
binden, selbst ein C a b i r  zu werden. Das Sinnbild für 
jenen Götterrath, wie für den Bund der Eingeweiheten, 
war die verbundene Bewegung der Planeten. Die Cabi
ren sind die Dii consentes und complices der Etrusker 
und Römer ; welcher Name jenen Götterbund bezeichnet, 
und nur eine Uebersetzung ist von dem W orte Ch a -  
b e r i m ,  socii (Jud.XX. vs. 11.) , und zwar in dem Sinne, 
dafs Mehrere w ie  E in  Ma n n  sind (pag. 37 ff. vergl. 
pag. 100 ff.).

Mit diesem Göttersysteme hängt nun ein System von 
priesterlichen Personalitäten zusammen. In den Frag
menten des Sanchunialhon wird El jun den Cabiren zu- 
geselit. Dieser Name ist aber Name des höchsten Gottes 
(Genes. XIV. 18.) , und nach der Idee, dafs der Priester 
seines Gottes Namen trägt, ist auch dieser derselbe mit 
Malkisedek, der vollkommene König, und die übrigen 
Cabiren sind nur die den Vater verwirklichenden ein
zelnen Kräfte. Er ist in allen , und sie alle sindSydyks :
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«sind also die Cabiren Söhne Sydylts , und war desselben 
Sydylts (Sadoks) Priester König von Salem, so wäre viel
leicht erlaubt zu sagen: jener Malki-Sedek war der erste 
bekannte Cabir » (p. 82 — 85.).

In diesen Söhnen Sydyhs haben wir nun auch die 
Dioscuren, denn beides ist einerlei Name (das Buch So- 
pliar übersetzt den Namen Zeus durch Sedek), und der
selbe Name tritt hervor Genes. VI. in den S ö h n e n  
G o t t e s ,  d. i. in den Verehrern des wahren Gottes, 
den Eingeweiheten der ältesten Mysterien. Von Anfang 
an war etwas abgeschlossen nur einem Theil des Men
schengeschlechts vertraut, das sich erst allmählig , wie 
von einem Mittelpunkt aus, verbreiten sollte. Und hier
bei nun die Frage : «Ist es nicht auffallend, dafs aller 
höhere und bessere Glaube gleich anfänglich in Griechen
land und sonst unter der Form von Geheimlehren auf- 
t r i l t »?  Darauf die weitere Genealogie jener patriar
chalischen Religionsbekenner in folgender Andeutung: 
ä Söhne des höchsten Gottes wurden jene Inhaber der 
ältesten Geheimlehre, wie die in ihrem Ursprung offen
bar menschlichen Zwillinge Dios-Cnren wurden, und 
zuletzt selbst unter die Cabiren übergingen. Von die
sen höheren Naturen stammen die ersten menschlichen 
Heroen, die Nephilim (Niflungen ? ) , die gewaltig wa
ren , so lange sie lebten, und noch in der Unterwelt 
(Niffelheim der altnordischen Mythologie?) grofs und 
berühmt sind; s. Es. XIV. 9. Jeder mag suchen, diese 
wunderbaren Anzeigen, so gut er kann,  weiter zu ver
knüpfen; aber sehr natürlich ist doch, sich nach einer 
Erklärung der so allgemeinen Mysterienform schon in 
den ältesten Zeiten umzusehen» (p. 96 ff.).

«Die ersten Cabiren also waren magische oder, be
stimmter zu reden, die höheren Götter zur Wirkung 
bringende Kräfte oder Naturen. Doch nicht einzeln, 
nur in ihrer unauflöslichen Folge und Verkettung üben
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« sie den Zauber aus, durch den das Ueberweltliche in die 
Wirklichkeit gezogen wird. Nun stehen auch die durch 
sie zur Offenbarung gebrachten Götter mit ihnen wieder 
in einer magischen Verknüpfung. Die ganze Cabiren- 
reihe bildet also eine vom Tiefsten bis ins Höchste rei
chende Zauberkette. Nämlich alle Cabirische Wesen 
sind nur fortschreitende Steigerungen, so dafs dieselbe 
Zahl oder Persönlichkeit in verschiedenen Potenzen 
wiederkehrt, alle Zahlen demnach aufgewisse, undzwar 
unstreitig drei, Grundzahlen zurückkornmen» (pag. 37. 
100. il). Mit dieser Ansicht hängt dann auch der vom Vf.

42) Ich glaube meinen Lesern einen Dienst zu erweisen, 
wenn ich hier kürzlich bemerke, was neuerlich der treff
liche J o m a r d ,  unabhängig von Schelling , gerade bei 
diesem Cabirischen Religionszweige Uber die Spuren alter 
Zahlentheorie angedeutet hat. Strabo nämlich ( X. pag. 
326.) berichtet eine Vorstellungsart der Alten, wonach 
h u n d e r t  I d ä i s c h e  Da c t y l e n  auf Creta die Väter 
von n e u n  Curcten waren, wovon ein jeder z e hn  Söhne 
zeugte, welche Idäische Dactylen genannt worden; und 
macht dabei die Bemerkung, dafs die Vorwelt natürliche 
Gedanken von den Dingen räthselbaft andeutete , und 
die Fabeln mit den Lehren anknüpfle. — J o m a r d  (sur 
le système métrique des anciens Egyptiens p. 214 sqq.), 
nachdem er auf die m e t r i s c h e  Bedeutung des Wortes 
êaxruXo; aufmerksam gemacht hat, fährt folgendermafsen 
fort : „II est à croire, que ces nombres de 100, 9 et 10, 
appliqués aux Dactyles et aux Curètes, o n t  un sens  
c a c h é ,  r e l a t i f  à de q u e s t i o n s  n a t u r e l l e s ,  
comme Strabon le donne à entendre, ou bien à des ré
sultats scientifiques. “ Darauf sucht er zu zeigen , wie die 
ersten Bearbeiter des Eisens auf Creta beim Schmieden 
des Eisens, das sie mit ihren Fingern (Sauru'Ào;;) bearbei
teten , das Maafs Dactylus beobachteten — ein Maats, 
ebenfalls F i n g e r  genannt, weil der Finger bereits als 
Maafs beim Messen schon gebräuchlich war. Dieses 
Maafs, nach der Natur des Fingers aus einer Länge und
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schon vorher (pag. 17.) ausgesprochene Satz zusammen 
von der frühen Allgemeinheit magischen Glaubens , ein 
Satz, der mit vieler Belesenheit und treffenden Berner- 
hungen , auch etymologischen (z. B. Zwerge in Begriff 
und W ort von Sfeorpyoi abgeleitet), durch den ganzen 
Sagenkreis von den Cabiren , Corybanten , Dactyien, 
Teichinen, Kobolden (xößahoi)  u. s. w. durchgeführt 
wird (p. 35 f. <j8 f f ) ,  womit die allgemeine Bemerkung 
zusammenhängt: dufs namentlich allen weiblichen Gott
heiten der Begriff des Z a u b e r s  zum Grunde liege; 
wovon auch die tiefe Beligionslelire der alten Deutschen 
Spurön aufbehalten habe.

W ir  haben manche dieser Sätze mit des Verf. eigenen 
Worten gegeben, weil cs in einer so durchdachten und 
durch wohlerwogenen Ausdruck ausgezeichneten Schrift 
auf ein W ort mehr oder weniger, au f  eine Wendung, 
so oder so gefafst, gar sehr ankommt, oder, kurz zu 
sprechen, weil auch selbst das feinere Colorit der Spra
che Winke giebt, in welcher proportioneilen Geltung, 
nach des Verf. Absicht, dieser und jener Gedanke ge
nommen werden soll.

Und hiermit, glauben wir das hervorgehoben zu ha
ben , was unseres Bedünkens der eigentliche Kern oder 
Mittelpunkt der Ideen des Verf. ist.

Bevor wir uns aber darüber erklären , achten wir 
es für theure Pflicht, auch einige andere Sätze auszu
zeichnen , die uns entweder an sich als originell oder 
bemerkenswert!) voi’gekommen, oder welche weitere 
Aussichten enthalten. W ir  werden dabei ganz kurz

zwei Kürzen bestehend ( — oo) ,  ward beim Schmieden 
wie beim Tanzen beobachtet; und die Idäischen Dacty
ien, Schmiede und Waffentänzer zugleich, wurden natür
lich wieder F i n g e r  genannt. — Isidorus Origg. p. 380: 
Dactyli inventores literarum et n u m e r o  rum.

I I .  2 /f
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scyn, und gleich einige Bemerkungen einstreuen, (p. 12.) 
Plato’s Fabel von der Penia (Armut h) ,  und dabei die 
Aeufserung, d a f s  e r  h i e r ,  wi e  a n d e r w ä r t s ,  n u r  
e i n e  s c h o n  v o r h a n d e n e  F a b e l  f r e i  b e h a n 
d e l t ,  u n d  da f s  d e r  e r s t e  S t o f f s e i n e r  E r z ä h 
l u n g  e i n  B r u c h s t ü c k  a l t e r  L e h r e  i s t .  (Es 
wird lange dauern , bis diese uns evidente Wahrheit 
Eingang finden wird, am längsten bei denen, die, weil 
sie selbst blos dialectische Naturen sind , und nicht die 
geringste Anlage zu gvofsartigen alterthiimlichen Reli
gionsanschauungen haben, ihren Plato recht zu ehren 
glauben , wenn sie blos einen logischen Gymnasten aus 
ihm machen.) Hieran schliefsen sich sehr weit führende 
Kelrachtnngen über den Begriff der Sehnsucht (ito&o^) 
in alten Beligionssystemen , mit Hinweisung auf die in- 
tcllectuelle Zahlentheorie , mit gelehrten Nachweisungen 
über einen Hauptfactor in dem alt - Persischen Systeme: 
Zeruane- akherene (pag. i5. 58 ff. — Hier will ich we
der beipflichten , noch widersprechen, obwohl ich zum 
letzteren, in so weit als das genannte Wesen der Zend- 
religion k e i n  summus deus seyn soll, wichtige Gründe 
habe , W'elche ich aber meinen llerodoteischen Abhand
lungen zu I. 13 1. Vorbehalten mufs ; denn es hängt 
dies unmittelbar mit einer Grundform aller alten Reli
gionen , mit der Beligion des M i t h r a s ,  zusammen. 
Ich verweise vorläufig jezt auf das, was ich schon oben 
im I. Th. p. 701. 783 und 7^5 ff. bemerkt habe, und füge 
hier nur bei, dafs auch mir hier die grofsartige An
schauung Schellings im Vergleich mit der sehr einge
schränkten von Bhode , in der Schrift über Alter und 
W erth  einiger morgenländischen Urkunden p. 108 ff., 
eine erfreuliche Genugthuung gewährt tiat.) — Im Sa- 
mothracisehen System findet nun der Verfasser in Axie- 
ros die Ceres und in ihr den Begriff jener Sehnsucht 
personificirt. Sie ist die erste bewegende Kraft, die ge-
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Btaltlose, die in Axiokersa-Proserpina erst Gestalt an- 
nimmt (p. 16 f. 63 ff.). So wie Isis-Ceres nun die ent
zündende Feuerkraft ist, so ist Osiris-Dionysus (Axio- 
ltersos) nach Samothracischer Lehre die löschende, mil
dernde, aufschliefsende Feuerkraft. Er ist der, der den 
Zauber der strengen Proserpina überwindet. Hierbei 
eine gelehrte Ausführung über Phtha und sodann über 
-¿ovouwoi,, '¿(ivoibp, Ilersor, Kersos, Axiokersos, Oser, 
Osir, Osiris, Aesar, als Ein Urwort, worin die Bedeu
tung Feuerbändiger , Zauberer, Eroffner der Natur, 
Lebengeber, liege, mit einer Vergleichung der ähnlichen 
Idee des Othin. Hierbei auch der Satz : dafs Dionysus der 
freundliche Hades scy, dafs e r  die Seelen zu sich nehme, 
d. li. dafs sie aufwärts zu ihm  und nicht abwärts zum 
strengen Hades-Pluto gehen , scy Mysterienlehre gewe
sen,  und das Trostreiche derselben habe hauptsächlich 
darin bestanden (p. 17 — eo. 65 — 73.). Obwohl der 
Verfasser, wie von seiner Einsicht zu erwarten stand, 
auch hier mysteriöse Dogmen und Volks Vorstellungen 
unterscheidet, und im Homerischen Hymnus auf die Ceres 
vs. 4. die alte Lesart mit uns in Schutz nimmt, so glauben 
wir doch , dafs sich dasVcrhältnifs zwischen Pluto, Pro
serpina und Dionysus schwerlich so fassen läfst, wieder 
Verf. getlian. Ich mufs mich begnügen , hier nur einige 
Zweifelsgründc anzudeuten. Zuvörderst, dafs Dionysus 
u n t e n ,  unter der Erde ist, hat gewifs in einer uralten 
Ansicht seinen Grund. So nahm ihn insbesondere schon 
die Religion von Dodona — wir hätten gewünscht, dafs 
diesem Iteligionszweige etwas mehr Aufmerksamkeit ge
schenkt worden wäre. — Da war er der Avovvaoi; 
viog. Nun sind wir aber weit entfernt, zu behaupten, 
dafs er von Anfang blos als unterirdischer Gott genom
men worden wäre. Dies verbietet schon das System der 
Cretenser, woselbst, nach mysteriösem Mythus, Diony
sus - Zagreus zerrissen ward. Diesem Allem lag, um
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kurz zu seyn, die allgemeine und höhere Vorstellung 
zumGrunde, dafs in Dionysus der grofse Naturleib, also 
das Oben, Mitten und Unten personificirt war, oder 
deutlicher, in ihm war Zeus - Juppiter als verwirltlichle, 
formenreiche, bunte Welt gegeben, daher auch von 
Zeus selber manchmal so geredet ward, als sey er das in 
allen Körpern, bis zum Geringsten herab, waltende 
Leben, e) Ist ja selbst, nach dem so b e d e u t s a m e n  
Homerischen Hymnus anf die Ceres , Aidoneus der 
Strenge und H arte , der mit unerbittlicher Gewalt das 
unschuldige z a r t e  Leben der jugendlichen Proserpina 
zu sich hinabreifst. 3) Werden in bemerkenswerthen 
Stellen des Plato, Cratyl. p. 70 Hcindf. Phaedo p. 40 
W yttenb., nicht dem Dionysus, sondern dem Hades die 
Pra'dicate der Milde, Gelindigkeit, Sanftrnuth und Weis
heit beigelegt. W ir  können hier nicht mehr sagen , als 
das E ine , dafs die Vermittelung dieser divergirenden 
und fast widersprechenden Mythen und Dogmen wohl 
auf einem andern Punkte, als worauf uns der würdige 
Verf. hier stellt, bewerkstelligt, und in Einer Idee zum 
yollen Yerstandnifs gekracht werden müsse.

Der Verf. geht zur vierten Person des Samotliraci- 
seken Götterchors über. Es ist Kadmilos, Casmilus, 
Camillus ; welcher nicht Diener der übrigen Samothra- 
cischen Gottheiten ist, sondern Verkündiger einer an
dern. Es ist der überweltliche Gott Zeus , dem er und 
alle übrigen Samothracischen Gottheiten dienen. Sie 
alle sind weltliche Gottheiten; e r  (Zeus)  allein ist der 
überweltliche Gott, der Herr der Welt. Die übrigen 
alle sind Hepliäste, weltliche thcurgis'che Naturen, und 
mit nickten ist Hephästos als Einzelwesen im Samothra
cischen System aufgestellt. Das gäbe sich auch dadurch 
schon kund , dafs Hephästos in heinem System unter den 
sieben Planeten und in der Zahl der Wochentage vor- 
hommt, worin doch der Schlüssel aller Göttersysteme

>
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liege. Auch der Etruscisch-Römische Camillus sey hein 
Ministrant j e d e s  Priesters, sondern des Priesters von 
Juppiter (p. 20 — 27. 7 4  — 80.). Hier sieht ein Jeder, 
wie viele Sätze von uns ins Kurze zusammengefafst wer- 
den m u f s t e n ;  die Prüfung jedes einzelnen würde uns sehr
w eit führen. _ Ueber die Idee von Kadmilos - Hermes
habe ich oben das Notlüge liürzlich vorgetragen. Im 
Einzelnen bann ich auch bei diesen Stellen mein grofses 
■Wohlgefallen bezeigen, das ich an der tiefsinnigen Art. 
gefunden , wie hier die vielsagenden Personilicationen 
der Vorwelt behandelt worden sind. Gewifs ist der 
Salz von den sieben Planeten und Wochentagen in Be
zug auf die ältesten Göttersysteme sehr fruchtbar; aber 
wenn wir den Herodotus und Andere hören, so führt 
uns dieser Satz auch nach Aegypten, und es war daher 
sehr consequent vom Verf. gedacht, den Hepliästos als 
einzelne Person im Samothracischen System zu verwer
fen , eben weil er auch den Vordersatz verwarf, als ob 
die Cabircn aus Aegypten zu den Phüniciern gehommen 
wären. Er nimmt das Gegentheil an. — In Betreff des 
Etruscisch-Römischen Camillos wollen wir doch eines 
bestätigenden und eines entgegengesetzten Datums ge
denken. G e g e n  jene Erklärung nämlich liefse sich 
doch der allgemeine Ausdruck des Varro de I. 1. VI. 3. 
anführen, der Camillus ohne weiters durch minister d e i  
erklärt. F ü r  die Ansicht des Verf. möchte Manches 
sprechen, was G r u p e n  de uxore Romana cap. 4. pag. 
307 sqq. gesammelt hat, und besonders die von B ö t t i -  
g e r  in der Schrift über die Aldobrandinische Hochzeit 
entwickelte organische Idee, dafs jede Ehe hei Griechen 
und Römern eine Art von Abbild der ersten Ehe des 
Olympischen Götterpaars, Juppiter und Juno, war; wo
mit der Gebrauch, dafs der impubes puer, also der noch 
u n s c h u l d i g e  und zugleich seiner beiden Eltern sich 
noch erfreuende (patrimus und matrimus) Knabe, ein



sehr natürlicher Vermittler des Ehesegens von dem 
himmlischen Ehepaare für die .Neuvermählten war, sehr 
natürlich in Verbindung treten w ürde lv).

In Betreff des Coe’s (K oj;£, benutzen wir
eine uns durch Privatmittheilung zugekommene Verbes
serung des Verfassers. Nämlich nicht als S eh  e r  ( von 
Chozeh), wie es pag. 81. heifst, sondern als S a h n  e r ,  
OXn oder OTl , wie ihn auch llesychius ganz bestimmt 
erklärt, mufs dieser Coes genommen werden; und mit 
dieser Annahme wird erst die Schellingische Darstellung 
des Samolh rncischen Systems als ein Ganzes geschlossen. 
Eine ähnliche Verbesserung müssen wir aus einer glei
chen Wittheilung zu p. 89 ff. nachtragen, wo allenthal
ben Hpi%E7tocIo; mit dem Spiritus lenis gelesen werden 
mufs, wodurch die doit gegebene Erklärung des Verf.
noch um einen Grad an Wahrscheinlichkeit wächst. _.
Doch mufs ich nicht nur in Bezug auf diese Worterklä- 
rung aus dem Ebräischen , sondern in Betreff a l l e r ,  
die der V erf. mit so vieler Sprachkenntnifs versuchte, 
die allgemeine Erklärung niederlegen, dafs ich in diesem 
Punkte nicht zu entscheiden wage, sondern das End- 
urtheil darüber den Meistern orientalischer Literatur 
überlasse.

Pag. 91 f. wird der Boehartschen Erklärung der Pa- 
tacci: f i r m  us fuit, Beifall auch aus dem Grunde ge
geben, weil sonach in Phönicischer Anschauung die Ca- 
hiren , als vereinigende und befestigende Kräfte, dem 
trennenden, aus einander wollenden Wesen Poseidon 
in einem sehr natürlichen Gegensätze gegenüber treten 
würden. — Uns scheint diese Erhlärung um so griind-

43J Man vergleiche den Julia beim Plutarch. in Romul. c. 7. 
und daselbst Leopold p. 283. und Dionysius Habe. II, 22. 
p. 280 Reisk.j in welchen Stellen auch die bemerkten Ge
gensätze bervor;reten.



lieber, weil wir sie einmal mit allen Hauptbeinamen 
und Attributen des Poseidon im Einbtang finden. Haupt
sächlich ist er doch der U n f e s t e ,  der E r  s c h ü t t e r e r ,  
und auch Proclus zu Plato’s Cratylus (man sehe die Stelle 
in unsern Melctemm. 1. p.3e. not. 3o.) hat im allgemein
sten Sinne den Poseidon als Princip des Bewegens für 
Alle geläfst {ol'Itiov xivfioEQq a n acru).

W ir brechen hier unsere Bemerhungen über das 
Einzelne ab , um nicht zu wcitläuftig zu werden, und 
weil es uns mehr darum zu thun is t , über das Ganze 
oder über die grofse Idee, die allen diesen Forschungen 
Kum Grunde liegt, einige Betrachtungen anzustellen. 
Hier wird nun der würdige Verfasser von unserer Seite 
heinen Widerspruch erwarten, wo es sich von den P r i n 
c i p i e n  handelt. Drei Hauptsätze sind es, woiin wii 
ganz und gar mit einander übereinstimmen, und diese 
Einstimmung ist auch in der Abhandlung mehrmals auf 
eine für mich sehr erfreuliche Weise angedeutet worden : 

i) Das Anerliennen einer reinen Gottcserhenntnifs 
in früher Vorzeit, woraus erst nach und nach unter an
dern auch die gesammte heidnische Götterlehre entsprun
gen ist. — Hierbei mufs ich eben so wohl die p. 3o. aus
gesprochene Berichtigung der Ansicht des Gerb. Y ossius 
zustimmend bemerken , dafs man nämlich nicht zu ein
seitig das Volk Israel als alleinigen Inhaber jener wah
reren Gotteslehre denken müsse, als die Vorsicht be
loben, womit jener grofse Satz in der Note 90. pag. 87. 
bestimmt ist. W ir  lassen hier den YTf. selbst sprechen : 
«Da übrigens das Daseyn eines solchen Ursystems, das, 
älter als alle schriftliche Denkmäler , die gemeinschaft
liche Quelle aller religiösen Lehren und Y7orstellungén 
i s t , im Text nicht eigentlich behauptet, sondern nur 
als eine Möglichkeit hingestcllt w ird: so wird es wohl 
verstauet seyn, dieser Anführung wegen aul künftige, 
nicht einen Theil betreffende , sondern es selbst (das



« Ursystem) in seiner Ganzheit herzusiellen suchende 
Forschungen zu verweisen.» Da 'auf derselben Seite 
auf ,die W e l t a l t e r  verwiesen wird, so haben wir wohl 
in diesem W erbe jene Forschungen zu erwarten , und 
Niemand wird dieses so lang erwartete Buch mit aufrich
tigerer Theilnahme aufnehmen , als wir selber.

Der zweite Satz , worin wir mit dem Verf. über- 
einslimmen, ist eine Folgerung aus jenem, und besteht 
in der Ueberzeugung, dafs in Betreff Griechischer My
then - und Götterlehren zwar zuvörderst Griechische 
Zeugen und Griechische Sprachlaute vernommen wer
den müssen , dafs aber doch in letzter Instanz der O r i e n t  
( wir wählen absichtlich diesen ganz allgemeinen Aus
druck , wie sich im Verfolg ergeben wird ) über Einheit 
und höheren Sinn jener Hellenischen Sagen und Lehren 
befragt w erden müsse. Hier bin ich in so hohem Grade 
mit dem Verf. einverstanden, dafs ich sogar nichts da
gegen habe, dafs die Griechischen Quellen über das Sa- 
mothracische System aus Sanchuniathons Fragmenten 
vervollständigt werden; denn wenn mich früher der viel
schreibende, aber wenigdenkende Meiners (Hist, doctr. 
de vero dco p. 63.) nicht zu der Ueberzeugung bewegen 
lionnte, jene Bruchstücke für unä'cht zu halten (s. oben 
H. p. 14 f., wo ich mich an Gö'rres anschlofs, Mytlien- 
gesch. der Asiat. W elt p. 464.) — so vermag auch jezt 
noch nicht der geniale und sprachgelehrte Payne Bnight 
(1 rolegg. ad Homer, p. 48 ed. Ruhkopf.) durch sein weg
werfendes Urtheil über jene Fragmente mich auf andere 
Gedanken zu bringen.

Endlich 3) hin ich ganz des Verfassers Meinung : 
dafs Magie und Theurgie sich schon sehr früh mit den 
religiösen Aeufserungen der Menschheit verschmolzen 
haben. Ich kann jezt meine Leser auf die Beweise und 
Bemerkungen verweisen , welche ich darüber im ersten 
J heile p, 161 ff. und p. 710. niedergelegt , so wie auf
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das , was ich oben in diesem Theile von den Teichinen 
gesagt habe. — Von mehreren Punkten, worin ich von 
diesem gelehrten und geistreichen Schriftsteller abweiche, 
spreche ich hier um so weniger, da ich, ohne ihn zu 
nennen, mehrere seiner Zweifel vor Angen hatte, als 
ich den ersten Theil dieser neuen Ausgabe bearbeitete. 
Man vergleiche besonders das erste Capitel des zweiten 
Buchs des ersten Theilsj und wegen einiger andern Ge
genstände die oben angeführte Anzeige 44).

5- 7-
J a s i o n , Tropl ionius ,  die A1 o V d e n und 

Mol ioniden.
Wir sind durch unsere bisherigen Untersuchungen 

mit dem durchaus bildlichen Charakter der Griechischen 
Culturgeschichte einigermafsen bekannt geworden. Gleich 
zunächst vorher sind uns ja die Planeten und deren 
Kenntnifs, die W7inde und deren Einflufs auf die Schiff
fahrt, die tellurischen Umwandlungen der Küstenländer 
und endlich das Wesen der Metalle, so wie die Kunst, 
sie zum Nutzen der Menschheit zu gebrauchen — alle 
diese Dinge sind uns ja als eben so viele Personen  
vor Augen getreten. So hat auch der Ackerbau seine 
hi s tor i schen P e r s o n ifi c a t i o n e n. Erst im Ver
folg unserer Betrachtungen kann aber von den grofsen 
Institutionen der Cerealischen und Dionysischen Religion 
die Rede seyn. Vorjezt wollen wir einige kürzere Hiero
glyphentafeln dieses Inhalts zu enträthseln suchen. Das 
hohe Alter thut sich durch äufserst einfachen Inhalt kund. 
So lautet die natürliche Satzung:

Stärke, Fleifs und Arbeitsmuth, verbunden mit 
Einsicht, locken hervor die Triebkraft der Erde, die
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44) Heidelbb. Jahrbb. 1817. nr. 47. p. 749 ff.



3?8

Kraft, welche den Mangel stillt, den Menschen nährt, 
starb und gesund macht; Ueberllufs an Getreide ist der 
Stärhe und Einsicht Lohn. Dies wird genealogisch so 
gefafst:

Kparo<; w  «lipon'«
______ l___ __
’lacriwv ^5) A>;piji;>fp 

i i x o v t o ^

(s. meine Melctemra. I. p. 53.). Es hat, so sagt das dort 
angeführte Scholion Palatinum , Jasion nach der Fluth 
allein die Getreidekörner gefunden. Zur Erinnerung 
an die Fluth aber stellten die alten Athener im Monat 
Antliesterion , der in den Römischen Februar und März 
fällt, dem Hermes Chthonius allerlei Saamen in Töpfen 

navom ptiioa;), als Sühnopfer für die in der Fluth 
umgekommenen, auf, und von diesen Saamenhörnern 
durfte nichts genossen werden. Dies war das Fluth- 
fest, das Todtenfest, das Fest der Saamentöpfe und der 
neuen Saaten. Eine ganze Vorwelt mufs in den Fluthen 
■versinken , um den neuen Geschlechtern Segen zu be-

45) Im Grunde ist 'la&twj und 'Idauiv Ein Name, und auch 
manche andere Züge weisen auf dieselben Grundideen 
hin, z. B. Jasons Mutter ist P o l y m e d e  (Apollodor. 
I. 16.) oder Al c i me d e  (Apolkrn. I. 233. ibiq. Schob 
ex Pherecyde) — die Viel  k l u g e ,  die G e i s t e s 
st  a r k e. Er ackert mit den feuersprühenden Stieren des 
Vulcan einige Morgen Landes um (Orphei Argonn. S68. 
Apollon. Argonn. III. 4t)4.). Er gehört auch in die Lem- 
nische Naturfabel; woran nicht nur die feuersprühenden 
Vulcanischen Stiere, sondern auch die Sage erinnert, 
dafs Jason auf der Rückkehr mit seinen Gefährten auf 
Lemnos landet, und dafs letztere die Lemnierinnen be- 
schlafen.



reiten. Werden die Seelen der Altväter zur Rulie ge
bracht und eingesegnet, so bringen sie den Nachkommen 
den Segen aus der Erde , so werden sie Reichthum gebende 
Geister (3aiu.uve<; n ’K u v xo ä o x a t, Hesiodi’Epy. 1 2 2 . Plato- 
nis Cratylus p. 3<)8. p. 5o Heindf.) und ihre unsichtbaren 
Beschützer 46) (s. Theopompus und Philochorus in den 
Scholien zu des Aristophanes Acharner vs. 1 0 7 5 . vergl. 
die Fragmente des Philochorus p. 8 6 .). — Das ist der 
Mercurius - Hermes, «qui sub terris habetur» 47 48) , der 
Bildungstrieb, das ordnende, die Masse durchdringende 
und sie bändigende Princip, die befruchtende Kraft, die 
auch unter der Erde wirkt, das Leben und der Geist  
der Erde. Er heilst auch Trophoni us ,  d. i. Nähr- 
xnann, und ist ein Sohn des \  a l e n s , d. i. der Starke.  
Seine Genealogie ist folgende:

’'la ^v q  (Valens) w  C o r o n i s , Tochter des Phlegyas, 
j des Brandmanns,  Geliebte
t des Apollo

oder Tpotjiiovioq  oder auch 'Epni? e p i o v v i o s  und
rtoi, , welches Alles einerlei ist 4S). In jenem Worte

379

>16) Begriffe , worauf auch der Etrurisch - Römische Glaube 
an die Penaten und die Laren beruht.

47) Cic. de N. D. III. 22. p. 607 sq .: „alter (sc. Mercurius) 
Valentis et Plioronidis (man lese Co r o n i d i s ;  s. die 
Note p. 607.) filius, is , qui sub terris habetur (oder ha
bet), idem Trophonius.“ Man vergleiche damit das in 
den Noten von mir Bemerkte.

48) S. Etymolog, magn. p. 371. p. 336 Lips.: cutoj; ¿giou -
v i o ?  'Ey /¿ij 5 x a i  %2  o v t o  $ x a i  eq 1 2 &v 1 0  { Ep/aij^,.
Dasselbe im Etymolog. Gudian. pag. 208, 31. Mehreres 
habe ich zur oben angeführten Stelle des Cicero p. 607. 
gesammelt, das ich hier nicht wiederholen will. Hier 
nur noch dies: Dafs <VxuS grammatisch genommen weih-
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(sęmnrioę) liegt nun wieder eine doppelle Beziehung: 
■von tp i und äw , d. i. ö Aia v  oipeXcSv, repSiJnę (Eustath. 
zur Ilias XX. 7 2 .), der sehr Nutzbare.  Und hier
mit mag auch T porpätnoq , d. i. der Nahrung v e r 
kaufende ,  aus Nahrung gewinnende ,  Zusam
menhängen; sodann von epot , die Erde. Es kann 
auch, wie Riemer will, mit eiptoibivri, dem Attischen 
Erntekränze, Zusammenhängen (Aristoph. Plut. io55. 
mit den Auslegern), welcher im Pyanepsion oder Octo- 
ber mit Liedern geweihet ward ; nur darf man alsdann 
nicht vergessen, dafs eipeaiiovri auch ein Todtenkranz 
war (Alciphron. ep. III. 3 7 . p. 1 1 7  Wagner.). — Indem 
andern Namen ’Epi^Sórioę liegt nun wieder der Begriff 
des Erdmanns.  Dieser Erichthonius wird zu einem 
eigenen Wesen, als Sohn der Erde, des Vulcanus und 
der Minerva, zum Erdmanne mit S c h 1 a n g e n f ii f s e n 
(U. II. 5 4 7 . mit den Griechischen Auslegern) ; so wie 
Trophonius einmal als eigener Genius erscheint , ein 
andermal aber mit Mercur, dem Unterirdischen, zusam
menfallt. Jenen hatte Attica als ersten Pflanzer und 
Halbgott verherrlicht, diesen Böotien.

Also Trophonius, wie uns Cicero meldet, ist auch 
Hermes chthonius , die die Todten führende Intelligenz 
(Hermes der Seelenführer) und ein Sohn der Kraft,  
gerade so wie Jasion der Seelenführer durch die Pforte 
der Götter war (wovon im Verfolg das Nähere), und 
auch ein Sohn der Kraft keifst. Beide aber sind Männer 
der Nahrung,  Nährväter und Heilande.  Es 
hat aber dieser Trophonius noch eine andere Genea
logie :l

lieh, xfctros aber neutral ist, stört die Personification , die 
auf den Grundbegriff sieht, nicht. Man denke nur an 
die Art,  wie K^uto; iin Prometheus des Aeschylus auf- 
tritt.



Erging* 49) ( ’Epyiro?, Arbeit» - Wehr-mann) ̂ r  '
Trophouius  Agamedes  

Nährmanu der sehr IUuge

(s. Pausan. IX. 3y. Schol. Äristoph. Nub. 5o8. und da
selbst Spanheim. Aelian. Y. II. 1II. 45. mit Perizonius 
Anmevh.). Beide Brüder, Trophouius und Agamedes, 
haben eine merkwürdige, Geschichte. Sie sind Baumei- 
mcister des Sonnentempels, sie bauen dem Apollo zu 
Delphi sein Tempelhaus. Sie bauen dem König Hy- 
rieus  eine Schatzkammer, und durch Klugheit und 
List bereichern sie sich selbst , müssen aber endlich 
eine Beute des verschlingenden Abgrundes werden. 
Doch der Eine, Trophouius, ruft fort und fort als ewige 
Stimme aus der Tiefe, er ist und bleibt die Intelligenz 
der Erde, Hermes chthonius. Er beherrscht die Kräfte 
des Abgrundes , wird Juppiter - Trophouius (Zer? 
vios , "A<b;$; s. Hesych.). Unter mysteriösen , schauder
haften Gebräuchen ertheilt er fort und fort denen , die 
in den Schlund bei Lebadea in Böotien hinabgestiegen 
sind, Rath und Hülfe.  So wird Trophonius als Ha
des zum guten und weisen Gotte, zum Ssot; ctyaSix; und 
tppönpoi;, wie Plato (imPhädon pag. l\o Wyttenb.) den 
Hades nennt; er wird als solcher zum YVeisen, zum 
trofpicrrfo (s. Plato’s Cratylus p. 6 7  Heindf.).

Auch der König Hyr i eus ,  dem die Brüder ein 
Schatzhaus bauen, tritt bedeutsam in dieser Mythenreihe 
hervor. In diesem Namen haben wir vielleicht einen 
Zei dl er ,  einen Bienenmann,  worauf das Wort

49) Dieses Geschlecht gehört nach Orchonienos in Böotien, 
der uralten, grofsen und reichen Stadt derMinyer j sieh. 
Pausan. Boeot. cap. 34. §. ä. und cap. 38. §. 6.
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führet 50 51). Seine Stadt liiefs Hyria in Böotien. "Wie 
dem aber auch sey, in seinen Nachkommen spielen wie
der ähnliche Begriffe durch :

Neptunus w  Alcyone

Hyrieus 5I)

Metioche Menippe 
(Coronides )

I)cn Orion, so lautet der Mythus, tüdtct Artemis (vgl. 
meine Meletemm. I. pag. 5i. 6 9  sqq.). Nun erzieht die 
Mutter die zwei Töchter, die Lieblinge der Venus und 
der Minerva , d. h. beide sind schön und kunstfertig, 
geschickt und erfahren in jeglicher weiblichen Arbeit.

50) 'TfiiJ;, von V P e v , v ^ i o v ,  der Bi e n e n s t o c k .  Wie 
das Bild der Biene mit den Cerealinchen Mächten und 
mit der See l e  11 Wa nde r ung  in Verbindung kommt, 
kann erst in weiteren Betrachtungen deutlich werden. — 
Hier sey nur bemerkt , dafs die Beraubung der Schatz
kammer des Hyrieus ganz dtr Herodoteischen Legende 
vom Schatzhause des Pharao Rbampsinitus nachgebildet 
ist, desselben Königs , d e r  in d e r  Un t e r we l t  von 
de r  Ce r e s  ein g o l d e n e s T u c h  z u m G e s c h e n k  
e r h a l t e n  ha t t e  ( Herodot. II. 12!. 122.). Beiden 
Fabeln liegen H i e r o g l y p h e n  d e r  A g r i c u l t u r  
zum Grunde.

51) S. Eratosthen. Catasterism. 23. Nicander beim Antonin. 
Liber, cap. 25. vergl. Apollodor. IH. 9. pag. 309 Heyn. 
Davon die Stadt Hyria in Böotien , nicht weit von Tana- 
gra. Hesiodtts in tler Iferogonie hatte ihrer gedacht; s. 
Heynii Obss. ad Iliad. II. 496. p. 292.
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Aber es kommt eine Pest. Apollo befiehlt durch zwei 
Jungfrauen die Eriunisclien Götter 52) zu versöhnen. Da 
■weihen sich die beiden Töchter des Orion freiwillig dem 
Tode, und nun erwecken Phersephone und lindes an 
der Stelle ihrer Leiber zwei Clometen aus der Erde, man 
hauet den Jungfrauen einen Tempel, bringt ihnen jähr
lich Sühnopfer, und die Aeolier nennen sie die Coro-  
nidischen Jungfrauen ( KoprariJai; irapStror; ; s. 
Antonin. Liber. 1.1. p. i65 srpj. ed. Verh.). Die Hpupt- 
begrifte, welche diesen Mythen zu Grunde liegen, sind 
diese: Die Schutzgeister, die nährenden und gewinn
gebenden Uralte der Erde, senden auch Pest  und Seu
chen;  sie geben zwar Reichthum, aber sie fordern 
auch oft das Rostbarste, das Menschenleben in seiner 
Blüthe. Furchtbare Bartsterne , schweifende Sterne 
steigen mit der Pestilenz gleichsam aus der Erde auf; 
Pro.serpina sendet sie und Pluto, eben die gewaltigen, 
Reichthum und Schätze gehenden Mächte des Abgrundes, 
er, nXoi-rrar, der Reichthum ; sie, ‘Pepo-ttpört; 53 54) , die 
den Jahressegen bringende. Der Segen kommt jedes 
Jahr, Notli und Pestilenz selten. Nur selten lassen die 
guten Götter den Naturlauf stören, und die Töchter 
des Orion, des Stcrnenmannes, bleiben nicht immer 
furchtbare Cometen, sie nehmen ihren festen Platz und 
ihre Jahresfeier als friedliche Sterne. Orion, als Stern, 
ging im Sommersolstitium auf und im "Wintersolstitium 
unter 5<1) , und brachte beidesmal grofse Stürme; daher

52) ?uo reue, ’Ep/ovvieu; ,  heifst es dort, und gleich darauf 
heifsen ebendieselben 3 sei ^ 3  ovioi.

53) >j (p £ g o v & a to dtp  s v o ; ,  tovts’cti tcv t Aoütov Sid rau x a j.  
rov, dvi tou <p#j5*/v Sinfrtv. Hesych. Tom. II. p. 1501.

54) Es ist nicht zu übersehen, dafs Hyrieus neben Orion 
noch zwei andere Söhne gezeugt hat, nämlich ipit der

v



Orion selbst zum Sturmw inde personificirt wird (Yirgil. 
Aen. I. 535.).

Hie* sehen wir also die Kräfte der Natur  
und des Geistes  in der Bildersprache der Vorwelt ver- 
hörpert, und zu Personen, Intelligenzen und Göttern 
werden. Vorerst Erdkraft  und Wasserl ir  a f t , 
und zwar als Nahrungsprincip und Bedingung des phy
sischen Wohlseyns und der Stärke , und als Schoofs 
der Fülle. Aber auch b) Erd- und Wasserkraft der 
Tiefe als elementarische Potenzen ; Erinnerungen an 
Erdrevolutiouen und Fluth. Ferner c) Erdkraft auch 
als z i ehende  G e w a l t : der Ackermann, der Nährva
ter, mufs in die Tiefe hinab, und mufs des Todes Beute 
werden. Endlich d) Erdluaft, Wasserkraft, als begei
sternde Kraft ; einfühlendes Vermögen des Menschen, 
elementarische Prophetie, und Orakeln aus der Kraft 
der Erddünste ®5). Und wie hier Trophonius , der Nähr
mann , als Hermes chthonius aus der Tiefe weissagt, so 
heifst es gleichermafsen vom Jasion : ihn haben Ceres * 55

38/f

Nymphe Clowia den Nycteus ( Nuktsu; ) und I.ycus (AJ- 
xos); Apollodor. III. 10. 1. p. 3oy sq. Ileyne — also einen 
Mann der N a c h t  und einen L i c h t s o h n .  Wenn nun 
in einer andern Stelle dps Apollodorus III. 5. 5. p. 267. 
jener Nycteus der Erdsohn (a XSo'wo;) heifst , wie auch 
die Sparti (die Männer der Saat) heifsen, so wird uns 
wohl der organische Zusammenhang der Begriffe abhal- 
ten , mit Heyne dieses Prädicat ftir die Randglosse eines 
Ungelehrten zu nehmen ( Observv. ad 1. 1. pag. 234. 
p. 273.).

55) Hierhin gehört auch der E u h u l e u s ,  der gute Bera» 
fher, einer der drei Väter und Horte (Anaces) von 
Athen; s. Cicero de N. D. UI. 21. p. 587-, wo ich die 
nöthigen Nachwtjsungen gegeben habe ( vergl. oben II. 
p. 336 ff.).
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und Proserpina begeistert (Arrianus beim Eustathius 
zum Homerus pag. 1628.).

Jene tellurischen und agrarischen Kräfte "werden 
aber auch weiter von der einfachen .Bildersprache der 
Vorwelt personificirt, und treten als R i e s e n  und als 
W  u n d c r g e b i l d e  a uf ; als Riesen in den A 1 o i d e n , ' 
als Wunderliörper und Roppelleiber in den M o l i o n i -  
den.  Diese Vorstellungen, in welchen tbeils alte ter
restrische Erinnerungen von der F 1 u t h , theils die Be
dingungen, unter denen a g r a r i s ch e C u 11 u r  in Grie
chenland und an den dortigen Küsten erwuchs, theils 
die e i n f a c h s t e n  S a t z u n g e n  der bürgerlichen Ge
sellschaft und gesellschaftlichen Moral enthalten sind, 
wollen wir nun weiter verfolgen.

Zuvörderst: die Idee der A 1 o V'd e n 5i) , dei'Tenne- 
männer oder der Söhne der Tenne. Sie stellt sich ge
nealogisch so d a r :

Poseidon w  Canache

Aloeus w  Iphimedia , Tochter des Triops

(öder vielmehr aus j heimlicher Liebe vom Poseidon)
O t u s  und E p h i a l t e s  

die Aloi'den.
Die Männer der Tenne sind also ein Neptunisclies Ge
schlecht von mehreren Seiten. Aloeus — 'AXa>ei’s ,  der 
Mann der Tenne 5") — ist des Neptun oder Poseidon

56) Die Quellen habe ich zur XIIT. Erzählung des Nonnus 
p. 83 des ersten Bandes meiner Meletemata genau an
gegeben.

57) ¡5 , T e n n e ,  aber auch Sa a t f e l d )  daher r d  ’ Adiiüa,
Saat f es t .

I I .  3 5
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Sohn. Er nimmt sich die Iphimcdia, Trptpe'äEia, dig 
s e h r  K l u g e ,  Zum W eibe; diese aber ist ihm nicht 
sowohl zugethan — ihm, dem A c l i e r b a u e r  und Erd- 
manne, als dem W a s s e r g o t t e .  Sie geht fort und fort 
an des Meeres Ufer, sie buhlet mit dem Herrscher des
selben, sie hiihlct ihren heifsen Busen mit den halten 
Wellen seiner Fluth (Apollodor. I. 7. p. 46 Heyn.), bis 
er sie endlich beschla'ft, und sie von ihm die zwei Söhne 
gebiert. Sie heilsen Söhne des Tennemannes (‘A^raeidott), 
sietreiben auch sein Gewerbe; aber sie sind doch ei
gentlich Kinder der wilden Wellen , sie sind Riesen- 
lirüfte aus dom wilden Wasserreiche , aus der feuchten 
Tiefe , sie sind Söhne des Neptun , wild und vermessen 
(Gellii Noct. Alt. XV. 21.). Und vielleicht wollten auch 
ihre Namen das sagen: ’ÜT05 (von ¿>t  dg, die Oli r e  ul e,  
der Vogel der Nacht) u n d ’Etptct^Tjjs , der A n g r  ei fe r , 
die drüchende Börde des Riesen, der ängstigende Dämon, 
der Alp,  inctibo (vergl. Homerische Briefe pag. 146.). 
Sie werden Riesenlciber, neun Ellen breit und neun 
Klafter lang (Odyss. XI. 3o4-) ; sie wagen auch den 
Kampf mit den Göttern, sie thürmen Berge auf,  auf den 
Olympus den Ossa und auf den Ossa den Pelion; sie 
fordern liech Götterfrauen, Otus die Diana und Ephial- 
tes die Juno , ja sic fesseln den Mars , bis sie sich end
lich selbst aufreiben, oder durch Apollo’s und der Ar
temis Pfeile fallen ( Ilias V. 385. nebst den Scholien). 
Vorher aber haben sie noch Städte gebaut, z. B. ¿\sera 
(Diodor. Sicul. IV. 87.), und haben den Dienst der Mu
sen in Böotien gestiftet. — W er sieht hier nicht die Erde 
um die Seen und Küsten imConflict mit dem Meere; wer 
sieht nicht tcllurisclie Veränderungen in den Flufsgcbie- 
ten des Peneus und Asopus ? Das sind die wilden Kräfte 
der Urwel t ,  und ehe diese gebändigt sind, bann die 
Tenne nicht gefüllt werden. Der Mann der Tenne 
wendet seinen W itz vergebens auf ; sein W eib , die
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I-rdc , buhlet noch immer mit dem Meere , und das 
Meer steifst Rieser-liräfle aus, Yulcane, die den Tag ver
finstern, die die Luft verhalten, und den Odem der 
lirust versetzen, d r ü c k e n d e ,  f i n s t e r e  Ma s s e n  
und I{ r ä ft  e.

Ich liomme auf die h abcl der M o l i o n i d e n  oder 
A c t o r i d e n ,  Lurytus und Cleatus. \ u n  ihnen singt 
lloinerus Iliad. XXIII. 641 :

Beide nun fuhren gepaart : der hielt und lenkte die
Zügel,

Lenkte die Zügel mit Macht} und der Andere trieb mit
der Geifsel 5S).

Bekanntlich sahen die bisherigen Mylholugen in diesem 
Mythus nichts als die Sage von Zwillingsbrüdern, die, 
einer für den andern stehend , auf ihrem Iiriegswagen 
den Feinden greisen Schaden gelhan 58 59). Dafs sogar

58) nach Vofs. Im Griechischen Texte selber heifst est
01 b uy tO'U'j biS-jtxci • c ¡xiv ¡-fxxäbo'j yvtoykvtv 
tjj-vsiev y y iiyy j • 0 b' ¿ ’¡a  iJ-dirtyi y.iXiesv.

Die nachfolgende Entwickelung dieses Mythus ist aus den 
Homerischen Briefen p. 109 fl', genommen.

59) Hermann (über das Wesen und die Behandlung der My- 
thologie, Leipzig 1819. s, besonders pag. 55.) liat, mit 
Bestreitung meiner Ansicht, diesen Mythus auf eine, wie 
er glaubt, völlig befriedigende Weise so erklärt. Ihm 
ist MoAisv»; die lv o m m e 11 d e. Also können ihre und des 
Neptun Söhne nichts anders als Abkömmlinge von der 
See bedeuten. Actor, der Gemahl der Molione , ist der 
Bringende, wenn die Ankunft mit Schätzen oder Handels- 
waaren verbunden gedacht werden soll. Die Zwillings- 
kinder dieser Ankunft sind Eurytus , der , welcher gute 
Geschäfte macht ( eigentlich wohl, dem die Waaren von 
Hause gut zufliefsen), und Cteatus, der,  welcher Etwas 
erwirbt. Also will der ganze Mythus so viel sagen: An
kömmlinge aus dem Meere, welche Waaren bringen, 
erwerben bei gutem Geschäftsgänge Reicbthtimer. —



statt des sonstigen SiSv^idove , einen Doppelleib von 
zwei Köpfen, vier Aermen u. s. w. erkannt, und auch 
Ilesiodus von Doppelmenschen Sitpveli geredet hatte, 
wollte nichts verschlagen. Heyne und einige seiner 
Nachfolger meinten, das sey für das Homerische Zeit
alter zu künstlich. Eben so künstlich War einigen Alten 
vermutlilich die Dichtung des Lyrikers Ibycus vorge
kommen , der diesen heroischen Doppelmann gar aus 
einem silbernen Ey (¿V ¿oicp ¿pyrpew) bervorkommcn 
liefs; und da schien cs ihnen denn gar nicht künstlich, 
wenn sie aus dem Ey ein vnepcSov, eine Kammer im 
Oberstock, machten 6C). Wenden wir uns von diesen 
kunstlosen Künstlern ab, und sehen selber nach, so 
macht uns zuerst die Genealogie aufmerksam ;

Die Molioniden hohen zwei Täter, den Actor mensch
licher Weise und den Gott Neptun, mit dem ihre Mutter 
gebuhlt hat ( n i e  die Mutter der A l o i d e n  — der Män
ner der Tenne — Ipbidemia, die sehr Kluge 6I) , auch

Mir sind diese Namen Worterklärungen älterer Iliero- 
glyphenbilder. Solche Erklärungen , Worte und Namen 
sind prägnant, vielsagend, wie die Hieroglyphen selbst. 
Man vergleiche nur den Horapolio , der aus Einer Hiero
glyphe oft viele Hauplbegriffe und Hauptworte, die einen 
inneren Zusammenhang haben, ableitet.

6t)) In diesem Sinne hatte schon Clearchus in der erotischen 
Geschichte die Gehurt der Helena und das Ey der Led» 
zu erklären Versucht; Athenäus II. p.38. p. 221 , wo auch 
die Verse des Ibycus von den Molioniden stehen.

61) Wie die Mutter Jasons, des Mannes, der die Feuerstiere

Actor Molione w  Poseidon

Eurytus Cteatus



im Meerwasser ihren heiften Busen so lange abhühlt, 
his Neptun sie beschläft, wovon sic dann die Aloiden 
gebiert [Apollodor. I. 7. p. 46.], die mit ihren Riesen
leibern alle Jahre mehr und mehr Morgen Landes be- 
dechen , beackern und besetzen). W ir  denken auch 
an E l e u s i s ,  den allen Heros der Acker- und Ilader- 
sladt,  dessen Vater der wilde Meergott Neptunus seyn 
sollte. Und der Vater der Molioniden, Actor (’'Axxop 
— ’AxTii) , ist sowohl der Mann des Gestades, an dein 
sich die Brandung des Meeres b rich t , als der Mann des 
zermalmten, gemahlenen Getreides ( Ai;ft>jTepoc; axrn, 
Hesiod. vEpy. v. 32.). Die Mutter Molione ist die Kriegs- 
frau (pc5Xo$, pöAo$). Daher heifsen sie die M o l i o n i 
d e n  (Mo'Aiort'dai) d. i. Kriegsmänner, oder d i e A c t o -  
r i d e n  (’ Axropiave) , Söhne des Gestades und der stür
menden Fluth. Ohne Krieg und Streit wird Ackerboden 
nicht gewonnen, oder doch nicht geschützt. Daher hiefs 
der eine Sohn E u r y t u s ,  der wohl schützende ( eu und 
peopai My jrr  ¡¡¡t ein Schirmer und Dort (arcc^), wie * 62
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bändigt, Polymede und Alcimede — die sehr Kl uge  — 
heilst, und Jasions, des Getreidemannes, Mutter Phro- 
nia (4’fovia), die We i s e .  Man libersehe diese Paralle
len nicht,

62) Nach der Analogie von SuvaTo; und der bekannten Ac
cent Veränderung in Eigennamen. Doch würde derllaupt- 
begriffMann des S c h u t z e s  auch bei Annahme der 
passiven Bedeutung nur eine andere Wendung erhalten, 
wonach der Ackerbauer den Schutz empfängt. Wollte 
man aber an den Namen Eu’gvn'wv} von su’fu’s , denken, 
so würde sich in dem Namen Eurytus der Mythus dein 
der Aloiden wieder nähern , wir würden ein I.atifundius 
gewinnen; und auch so würde die agrarische Grundidee 
immer bleiben. Buttmann (im Lexilogus 1. p. l46.) hält 
die Form ■’Ejuto; , welche bei den älteren Schriftstellern 
statt Eu’fUTo; vorkommt, für die wahre Namensform in 
der Tradition des Stammes, dem dieser Heros gehörte



die beiden Horte (u v a x t?) von Athen,  die Dioscurcn, 
die zu Sparta auch aus dem Ey geboren worden (s. oben 
H- pag. 3/|2.). Der andere heifst C t e a t u s ,  Mann der 
Habe und des Besitzes. Ackerland und Ackervieh 
(xreap,  res niancipi in) ältesten Verstände) ist sein Dich
ten und brachten. Die Flutli mufs erst verlaufen seyn 
und das Meer mufs ordentlich lliefsen (er pvetv und puTov, 
das -Wasser, nach Gravius Verbesserung der Scholien 
zum Hesiodus pag. 237.) — ehe kann üeberflufs und 
Wohlstand (Erpovos) nicht kommen. Wenn das feste 
Gestade die liuthende Brandung abhalten kann, dann 
kommen die Ackermänner. Besitz (xTsap) und Acker- 
\'ieh ist ihr Ziel. Ohne Krieg ist kein Besitz, kein 
Ackervieh und Ackerboden sicher. W er besitzen will, 
mufs abwehren, mufs wohl schützen und schirmen (ev 
preoÖMi). Darum ist auch der erste Ackermann, Trip- 
tolemus , zugleich der erste Kriegsmann ( T e r p i p ^ e r o g  

iv  jioXt'pw) in dem Gebiete der Haderstadt Elcusis. W er 
sicu seines heimischen Bodens versichern wi l l , mufs 
ein D o p p e l  m c n s c h  werden; zwei Hände mufs er ha
ben für Schild und Schwert, zwei für die Geifsel und 
für den guten Zügel (vot. [ivTa «) , I0. Diacon. ad Hesiod. 
Sc. p. 2 i3.). Ein Leib mufs die doppelten Glieder tra
gen, Ein Wille mufs zwei Seelen binden. Darum haben 
auch die Athener aus Aegypten bekommen einen dup- 
pclleibigen Sehlangenmaitn ( f i iyvcZ v.a\ S p a x o v r o i S i j ) ,  
den Cecrops (Meletcmatt. I. p, 63.). Er halte auch zwei 
Naturen:  eine linde und aufrichtige, und eine furcht
bare , listige, kluge, schlangenartige (Plutarch. de S.N. 
"V • pag- sw.)- So soll der Ackermann seyn, schlau und 
furchtbar gegen die Feinde, linde und gerade gegen die 63

63) A u f  dem Kriegswagen aber bleiben sie als Actoriden die 
Söhne des F ü h re r s («yw) , oder selbst das Le i t s e i l  
(Hurt»?, lltsych. p. 212 Albert.) giebt dem Vater und den 
Söhnen ihren Namen.



Freunde. Hader und Freundschaft (re lxog und <piXia) 
sind die Faetoren der W elt physisch und moralisch. 
Hiermit fängt alle bürgerliche Gesellschaft an.

§. 8.
A e s c u l a p i u s ,  T e l e s p l i o r u s ,  II y g i e a , d i e  

ILc i l g o t t h e i t e n .
Auf den achten Bruder der Cabiren müssen v i r  

noch einen Blich werfen. Das ist ja jener E s m u n ,  
A e s c u l a p i u s ,  wie wir oben hörten. Diese achte 
Kraft kann in der andern Combination aber auch die 
e r s t e  heifsen. Tritt nämlich Phthas, der ursprüngliche 
Feuergeist, zu den sieben Cabiren , so ist er Vater und 
Vorsteher der übrigen , und der achte, in so fern er 
noch ungeboren in ihm ruhet, ist in  ihm  und mit ihm 
der erste. So mufs auch jener S c h in u n von Chemmis 
oder Achmin (der  Schmunsstadt in Oberägypten) ge
dacht werden. Denn er ist kein anderer als Mondes 
(Pan), einer der hohen Götter e r s t e r  Ordnung, nach 
dortigem System, und die z e u g e n d e  N a t ü r h r a f t  
durch und durch (s. oben I. Th. p. 476 f ) .  Man hat eä 
wahrscheinlich gemacht, dafs letzterer auch Aegyptisch 
der a c h t e  und mit jenem Esmun von Phönicien ein 
und derselbe sey, d. h. als Emanation gedacht, die aus 
ihrer Quelle, Phthas - Sydyk, hervorgetretew, und be
sonders gesetzt wird ( s. oben II. p. 22.). Da* war der 
schöne Jüngling von Bcryth, der durch die Zauberkraft 
seiner Schönheit die Astronoe fesselte, jedoch solchen 
Gefühlen fremd die Liebe unerwiedert liefs, und sich 
selbst entmannte; dafür aber unter die Götter versetzt 
ward (s. oben II. p. i58 f.). In dieser W ürde hiefs er 
P ä a n ,  Arzt, und es keifst von ihm,  er habe in der 
Finsternifs t ’11 grofses Feuer angezündet. Hier haben 
v ir  also wieder eine Götterincarnation mit den Eigen
schaften eines s c h ö n e n  und eines g e s c h w ä c h t e n



Sonnengottes. In jeder ist er Sonnengöttern verwandt, 
die wir bisher kennen gelernt haben.

Die Verwandtschaft mit dem Apollo hniifte der Pliö- 
nicicr durch die zwei Begriffe: heilbringende S o n n o  
und v o n  d e r  S o n n e  e n v ä ' r m t e L u f t  M), Letztere 
war bestimmt jener Esmun-Aeseulapius (s. oben II. p. 159. 
und Munter R. d. C. p. 57.) : Apollo war Vater, Aslilepius 
Sohn. Als der e n t m a n n t e  Gott fällt Esmun ganz mit 
dem Phrygischen Atles zusammen, womit auch historisch 
nachgewiesene Spuren ihn verbinden. Der Landsmanp 
Adonjs aber ist nur eine andere Wendung derselben 
Idee, so wieder gefesselte Hercules von Tyrus. E r  ist 
die geschwächte Sonne des Spätherbstes. In denselben 
Beziehungen lallt er mit Aegyptischen Gottheiten zusam
men , mit llorus im ersten Sinne, im andern mit Harpo- 
crates und folglich auch wieder mit Sem und mit dem 
Erdgotte Serapis ( s. oben II. p. 208 f.). Aus Aegypten 
vorzüglich auch ging ein altes Geschlecht von Asklepia- 
den , um sie Griechisch zu benennen, aus. Das war ja 
das Land «der W ürze zu guter und schädlicher Mi
schung» ; dort ging Helena, die Bcrciterin des Zaubcr- 
tranhs , bei der weisen Polydamna in die Schule (Homer. 
Odyss. IV. 228 ff.) ; und mag auch was Ilerodotus (II. 84.) 64
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64) Von dieser Ansicht einzig und allein scheint Sichler in 
seiner neuesten Schrift: „Die Hieroglyphen im Mythus 
des Aeseulapius, Meinungen 181,9. w5 ausgegangen zu 
sryn. Dort giebt er nämlich (pag, 60.) den Urbegriffdes 
Aeseulapius folgendermafsen an: „die vorzüglich in warm 
„ sprudelnden Quellen sich äufsernde Gesundheitsluft oder 
„Heilluft, die von der Sonne ausgehe und mit dem Ge- 
„ wässer der Hochgebirge sich verbinde. “ Darum seyen 
auch die Tempel des Aeseulapius theils an warmen, theils 
an andern Heilbädern und Heilquellen angelegt worden.  
Vergl. oben U. p. 159. not. 212, wo ich mich auch über 
Payne Kniglu’s Vorstellung erklärt habe,



Ton den ärztlichen Einrichtungen seiner Bewohner er
zählt nach unsern Begriffen heine hohe Stufe, der Aus
bildung mcdicinischer Wissenschaft bezeichnen , so viel 
bleibt gewifs, Aegypten dachte sich von jeher seine, 
grofsen Naturgottheiten auch als ärztliche W esen, und 
fclirieb ihnen auch die heilenden Kräfte zu (vergl. f. Th. 
pag. 395 f.). Da ward die grofsc Landesmutter Isis zur 
heilenden Mutter, und auf Inschriften erscheint sie tlieils 
allein, theils dem Serapis zugesellt, als Isis s a l u t a r i s  
(Gruterus p. 83. Fabrett. p. 470. Reinesius CI. I. nr. 
i 32.). Dort führet die milde , segnende Isis die Heil
schlangen oder Agathodämonen (vergl. oben I. p. 5o4f.); 
die zürnende aber sendet die tüdtlich vergiftende Schlange 
Hämorrhois, die selbst den guten Steuermann ums Leben 
bringt, und von der die Zauberin Helena wieder das 
Gift nimmt (Aelian. II. A. XV. i3. aus Nicander). Se
rapis aber, ihr Gemahl, hat zu Canobus, wo auch des 
Herakles Tempel war , “ein hochberühmtes Heiligthum, 
weltbehannt durch Incubationen und W undcrcuren, die, 
im Tempel niedergesehrieben und aufbewahrt, eine 
lange Reihe von religiösen Traditionen und von ärzt
lichen Erfahrungen bildeten (Strabo XVM. p. ii5a. vgl. 
Dionysus I. 122.). W ir  dürfen nicht zweifeln, dafS 
auch der Geheimdienst, der sieh in dieser Stadt bis in 
die späte Kaiserzeit erhielt, diese Ideen nach seiner Art 
aufgefafst und fortgepflanzt habe. Da war nun der my
stische Gptt Canobus selbst auch ¡11 diesem Sinne als 
Ophiuchus, d. h. als Führer der guten Schlange des 
Agathodämon, und selbst als Agathodämon gedacht (vgl. 
I. Th. p. 3.5. 5o5. fm6 f.),

In Aegypten auch ist der mit Schlangen umwundene 
heilende Naturkelch zu Hause , den Isis und Serapis 
führen, oder dev vielmehr das ältere Idol dieser Gott
heiten selbst ist. Dort auch die heiligen Schlangen , die 
man als leibhaftige Repräsentanten der Ileilgütter in



Tempeln füttert. Mit Honigkuchen (ueXiToiriaa^  •wur
den diese Landesfetische genährt, womit man auch die 
Schlangen der Erdkräfte und Todesgottheiten zu füttern 
pilegte. Her Arztgott ist zugleich tellurische Potenz, 
und aus der Erde Schoofs sendet er die heilenden Quellen, 
herauf <‘s). In dieser Ideenreihe wird nun dio neue Ver
landung zwischen Phthas - Sydyk und Esmun • Schmun - 
Aesculapius geknüpft. Auch als E r d g o t t  ist Letzterer 
ein Sohn des E rste ren , wie er cs als Sonnengott war. 
Und so ist denn auch der achte Bruder der Cabiren sei
nem Wesen nach Eins mit jenem Serapis zu Canohus, 
und so gut wie er Inhaber des Scldangcnkrugs, ja ur
sprünglich Schlangenkrug selber. W ir  haben oben einen 
solchen Schlangenkrug mit langer Röhre bemerkt, worauf 
die Fütterung der an einem Baume aulgerichteten Heil
schlange vorgestellt ist, der die Inschrift 'AZKAHEL102 
führet ( s. Dionys, p. 220. vergl. oben Th. I. p. 217 ff'.). 
Auch war es jener alte Becher - und Schlangenträger 65

65) Hier müssen wir auf die eben angeführte Schrift vonSick- 
ler verweisen , welcher auch p. 20 f. sich Uber das Sym
bol der Sc h l a n g e  verbreitet. Dafs nämlich die Schlange 
zur He i l s c h l a n g e  werde, und eine Beziehung zur 
Heilquelle und zum heilenden Gott erhalte , erklärt der
selbe .jus dem Umstande, dafs, besonders in warmen 
und zugleich wasserreichen Ländern , wa r me  Qu e l l e n  
der Lieblingsaufenthalt von Schlangen sind. Sie mufsten 
dem Naturmenschen als die Wächter der Quellen er
scheinen, an ihnen fand er den sichersten Leiter zu der 
Quelle , die ihm Linderung und Heilung versprach und 
gab. Dies, nebst andern Umständen, mufste wohl das 
Schlangenbild zum Symbole des verjüngten Lebens und 
der Gesundheitsquelle machen. Aber da die Badecuren 
das Gebiet der priesterlichen Arzneikunde nicht allein 
umfassen, so kann auch aus der Verehrung der Heilquel
len nicht der ga nz e  Sinn des Asklepischcn Schlangen
dienstes abgeleitet werden.



Hermes , dem noch bis in die späteste Zeit herab der 
Aegyptier die Hunde der astrologischen Botanik und die 
Bereitung dev heilsamen Kräutersäfte zuschrieb, wovon 
‘" i r  oben (I. pag. > f.) aus einer solchen Schrift eine 
Probe niitgctheilt haben. Das war die verkörperte In
telligenz des Weits eh öpfers und der erste Casmiltis nach 
der Cabirischen Religion. Nach allem Bisherigen ist es 
nicht weniger wahrscheinlich, dafs auch der alt-Aegyp- 
tische Arztgott und der Phönicische Esntun den Cabiren 
zu Memphis und jenen Patäkcn gleich gestaltet war, d.h. 
dafs man auch ihn als P y g m ä e n  in den Religionen 
beider Völker kannte.

Ö- 9-
Unter allen diesen Beziehungen und Vorstellungen 

ist nicht Eine, die sich nicht auch in G r i e c h e n l a n d  
nachwcisen liefse. Zu Acgium in Achaja waren nicht 
weit vom alten Tempel der Uithyia des A s l i l e p i u s  und 
der Hygiea Bildsäulen (Pausan. VII. a3. §. 5.). So wa
ren also auch dort die heilenden Gottheiten der alten 
L i c h t  b r i n  g e r i n  und Geburtshelferin beigcsellt. Zu 
Titane im Sicyonierlande, wo Titan, der S o n n e  B r u 
d e r ,  zuerst gewohnt haben sollte, hatte Alexanor, des 
Machaon Sohn und des Aesculajnus Enkel, des letzteren 
Heiligtlium gestiftet, wo die Diener des Gotte$ wohnten. 
Dort sah man seine Bildsäule, deren Stoff, ob Holz 
oder Metall, nicht zu erkennen; so wenig als der Mei
ster bekannt war, Man sah vom Bilde nichts als das 
Gesicht und die Enden der Hände und der Füfse , denn 
es war mit einem weifsen wollenen Unterkleide und mit 
einem Mantel bedeckt. Ehen so wenig sah man von der 
ebendaselbst befindlichen Bildsäule der Hygiea, weil sie 
Jnit Haaren der Frauen bedeckt war,  die diese der Göt
tin weihen , und mit Binden von Babylonischen Stoffen. 
Auch Alexanor und Euamerion haben dort ihre Bild-



eäulen. Jener wird nach Sonnenuntergang als Heros 
verehrt; diesem opfert man als einem Gotte. Auch ist 
ein Schnitzbild der Coronis daselbst (Pausan. II. n .  
§. 6 sqq.). Eine inhaltsreiche Na* .rieht, die der Er- 
üähler noch mit der Vermutliung bereichert : dieser 
E u a m e r i o n  sey derselbe, den die Fergamencr, nach 
einem Orakel, T e l e s p h o r u s ,  die Epidaurier aber 
A c e s i u s  nennen, liier ist Hehreres zu hemerhen: Zu
vörderst der W o h n o r t  des A r z t g o t t e s  Acsculapius; 
er hauset in der Stadt, die der S o n n e n b r u d e r  ge
stiftet. Er selbst, des Apollo Sohn, von der Coronis, 
d e s P h l e g y a s ,  des Feucrmanns, Tochter.' So genca- 
logisirte die Arcadisclie und Tbessaliscbe Sage , vielleicht 
aus den Lichtreligionen von Nordesten, über den Cau- 
casns , her (Apollodor. III. io. 3.). Er seihst, Aescu- 
la-pius, hat ein Geschlecht von heilenden Wesen : Ma- 
chaon, Alexanor, den Helfer, Abvvehrer. Aber dieser 
Heiland im dritten Grade erscheint nur in der Würde 
des Heros. Zur Götterehre ist dagegen Euamerion (der 
gute Tag und dessen Patron) erhoben. Auch Hygiea, die 
Gesundheit, ward hier verehrt. Und nun merlien wir 
auf ihre Gestaltung. Sie ist mit Weiberhaar bedecht 
und mit B i n d e n  (TeXafiävei; M). Also auch hier wieder 
das Ilaarscheertn der Frauen im Dienste der Natur - und 
Sonnengoltheiteq. Daneben das Bild des Acsculapius 
selbst bis unten bin an Händen und Füfsen in Obera und 
Untergewänder cingeliüllt. 60
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60) Es ist die f asc i a  , die Bi nde  Hesvcb. in wto-
T. II. p. lüiiO Alberti). W ie  übrigens diese Bin

den angebracht waren , kann auf verschiedene Art ge
dacht werden; s. Cuperi Apotheosis llomeri p. 143, des
sen Cöminentar Uber diese Stelle dem neuesten Deutschen 
Herausgeber des Griechischen Pausanias gute Dienste 
butte leisten können. Wie man sich auch die Verhüllung



Ehe wir nun fragen, wer jener Telesphorus von 
Pergamus sey, müssen wir <lie Mythen der Epidaurier 
abhüren , woher ja Aesculapius erst nach Pergamus ge
bracht seyn sollte. Dort batten die Leute drei Ge
schlechtsregister ihres Heilgottes. Erst war erdesApollo 
Und der Coronis Sohn. Das war die orthodoxe Meinung, 
nach allgemein angenommenem Systeme von zwölf gros
sen Olympiern. Hiernach hatte Coronis, die mit ihrem 
Vater Phlegyas nach Epidaurus ham, auf dem Berge 
Tittheum heimlich geboren. Eine Ziege stillt das aus
gesetzte Kind. Der Hirte Aresthanas, die Ziege suchend, 
findet es. Es geht ein Strahlenglanz von ihm aus, und 
nun wird der junge Heilgott dem Lande verkündigt. 
Nach der zweiten Erzählung erschiefst Artemis d.e Co
ronis mit dem Pfeile, und auf dem brennenden'Scheiter
haufen nimmt Hermes das Kind Asklepius von ihr. Auch 
hiernach ist er des Apollo Sohn, nur ist lschys (die 
Kraft) Apollo’s Nebenbuhler. Nach der dritten Erzäh
lung ist Asklepius Sohn des Arsippns und der Arsinoe, 
einer Tochter des Leucippus und Schwester der HilaVra 
und Pliöbe (Pausan. II. 26. §.4.5.). Das ist denn auch der 
dritte Aesculapius der theoretischen Mythologen (Cic. de 
N. D. III. 22. p. 614. nebst meinen Bemet hh.). Nach allen 
diesen Mythen ist er ein S o n n e n l u n d ,  und wenn also 
spätere Griechen ihn als S o n n e  deuten (Job. Lydus de 
rnenss. p. 7h.), so war das ganz richtig und im ursprüng
lichen Sinne gedeutet. Wollte man die orthodoxe E r
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der Hygiea vorstelle, immer ist an ähnliche rtuvta'i , Bin
den, zu denken, wie sie auf Samothrace gebräuchlich 
waren, mit dem Begriffe der magischen Kraft, die in ih
nen läge. Von Lappen , wie Goldhagen es nimmt , ist 
keine Bede. Letztlich bemerke ifh , dafs mir die Lesart 
des Cod. Moscov. augx 1 vorzüglicher als die des
Textes scheint, daher ich ihr gefolgt bin. *

*



Zahlung der Epidaurfer auch hlos auf Apollo Pä 'on  (den 
A r z t )  beziehen, so strahlet doch von Apollo’s Knaben 
dem Hirten und auch uns der Sonnenglanz entgegen. 
Nach der zweiten ist es eine Feuergehurt, wie Diony
sus, und wird denn dem auf’dem Scheiterhaufen geläu
terten Sonnenhämpfer Herahles verwandt. Nach der 
dritten ist Aesculapius des Leucippus, des w e i f s e n  
R o s s e s  (des Sonnenrosses) Enkel, und Fhöbc , die 
Glänzende, und Hilai'ra (wie Empedocles den M o n d  
nannte i7) , sind seine Muhmen.

Die Arcadier sprachen besonders von Aesculapius 
dem Knaben. Dort hatte Ceres im Gebiete des Oncns, 
eines Sohnes des Apollo, mit Poseidon das YVunderrofs 
Arion erzeugt, worauf Herakles geritten, und neben 
dem Tempel des Apollo Oncäus sah man das Bild Aescu- 
laps des Kn a b en  in K n a b e n g e s t a l t .  Dort zu Tlicl- 
pusa , bei den Arcadiern selbst, hatte ihn des Areas 
Sohn, Autolaus, zuerst gefunden (Pausan. Arcad. 20. 
§. 5. 6.). Mithin haben wir nun schon auf Griechischem 
Grund und Boden: einen S o n n e n - Aesculapius , einen 
K n a b e n - Aesculapius und einen Aesculapius e in  g e 
h ü l l t  vom Kopf bis zu den Füfscn.

Hiernach mag uns der Epidaurier Euamerion nach 
Pergamus zum Telcsphorus leiten. Dafs dieser Letztere 
zu Pergamus und Smyrna einen Tempel hatte, wissen 
wir hinlänglich aus dem Lobredner aller Ashlepiaden, 
A r i s t i d e s ,  welcher zu Smyrna selbst wohnhaft in drei 67

67) Vergl. Plutarcli. de facie in orbe lunae Tom. II. Opp, 
p. 920. C. und den 240sten Vers des Empedocles selber 
(p. S24 Sturz.):

yj cs ¡ Xd e i Qc t  ¡J.imv&a.hi»!, t u y s  y z / i j ; .

Woselbst Sturz nachzulesen ist p. 60S f., welcher unter 
anderm auch die Glosse des Hesycliius nnfuiirt: <X«sya- 
j; <r s X »j v x.



seiner Reden jenes Göltergcschlecht religiös verherr- 
Heht hat. Ins Einzelne des Gottesdienstes von Epidaurus 
und Pergamus einzugehen, ist eben so wenig meine Ab
sicht, als die Darlegung aller einzelnen mythischen Züge. 
Ueber jene Tempel und Religionen hat Schulze (Histo- 
ria medicin. p. 120 sqq.) das Nöthigc beigebracht. Mir 
ist es um den Grundbegriff des Aesculapius zu thun und 
um sein ^ erhälmifs zu den alten Gabiren der Pclasger. 
W  e r  i s t  n u n  j e n e r  T c l e s p h o r u s  d e r  P e r  g a - 
m e n e r  ? Darüber befragen wir zuerst die Sprache.

ist vorerst der Gereifte und der Reifende. 
Es ist der vollendende Gott und der vollendete zugleich. 
Das bedarf keiner besonderen Beweise. Bäume, die 
ihre Früchte zur Reife bringen, sind fitvSpa TEXeo-tjuipa. 
Er ist das reifende und das gereifte Jah r ,  die zeitigende 
Sonne in jedem Sinne, und daher auch die Sonne im 
llinabsteigen. Das vveifs auch der Mythus dieses Krei
ses ; denn wie der gereiften Frucht die Ernte folgt (tov 
xocpitov T i X t a i j i o p i j S E V T o i ,  xaS’ cif)av ¿Tpey);crE,  
Joseph. Ant. Jud. I. 6. 3.), so gab der Arcadier der zei
tigen Frucht Aesculapius die T r y g o n  zur Amme. Oder 
diese Turteltaube (Tprycir) ist die warme belebende 
Brutlaube. Auch kam Aesculapius, nach Attischer Sage, 
am achten Tage der Elcusinien, und lief* sich dort wei- 
hen. Da kam er, der S p a t e ,  zu dem Feste des Spät
jahres. Es waren die grofsen Eleusinien, ein Herbst
und Erntefest , wie mehrere Feste ältester Religion, 
dieser achte Tag war ein neuer Tag des Heils. Weil 
der Gott so spat geliommen war, so blieb die Freiheit 
fortan immer für jeden Spatgehommcnen, sich noch als
dann , vor dem Schlüsse des Festes , weihen zu lassen. 
Das war also ein g u t e r  T a g ,  ein Tag, von dem man 
sagen hönute, ihn habe ein guter Tagesgott, ein E u a -  
J Ue r i on ,  gestiftet, oder die Ceres ihm zu Liebe. Das 
war die Ceres Cabiria, die den J a s i o n ,  den schonet*
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Heiland von Creta , geliebt , und mit demselben den 
Plutus (den Reiclithum) erzeugt hatte, die Isis saluta- 
r is ,  des Scblangengottes Gattin (vergl. oben). Und auf 
Samothrace , wo man den grofse'n J a s i o n unter den 
Göttern und Götterdienern bannte , versprach man sich 
ja von der Einweihung Gesundheit der Seele und des 
Leibes 6!'). Hort wufste man wohl auch von einem Eu- 
amerion , von einem Gotte des guten Tages, vielleicht 
auch selbst des achten Tages, denn dort Mar ja Esmun- 
Aesculapius gerade als der a c h t e  ins Cabirensystem 
cingerückt. In allen diesen Beziehungen liegen dem 
"Wesen Euamerion und Telesphorus die allgemeinen Be
griffe der physischen , ethischen und religiösen Vollen
dung zu Grunde, sic alle aber schmelzen in die Idee des 
ä r z t l i c h e n  H e i l a n d s  zusammen; und auch Aescu
lapius hat die J a s o  ( 'laaw , Scholiast. Aristoph. Plut. 
639.) , die H e i l e n d e ,  zur Tochter.

Aber die H e l  1 cn  is ti.se h e Sprache führt uns mit 
dem Worte relencpn^ot; in eine ganz andere Ideenreihe. 
Wenn es dort keifst ( Deuteronom. XXIII. 17.): «Es 68
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68) In einem Orphiscben Fragment bei Stob. Eclogg. !. 3. 
p. 68 Heer. heifst Aesculap der Be g l Ue ke r  der Men
schen. So hat wenigstens Salmasius zu lesen vorgeschla
gen : 0vcmüv t  i’/rP-.s; ’A toAjjtisG o X ß io iu ir a  (statt Jfoioiora), . 
wofür Heeren uifaieScvra, Verleiher der Schönheit, gege
ben. Hermann hat jedoch die Salmasische Lesart vorge
zogen in the Classical Journal Nr. XXXV. p. 21 , obwohl 
auch so noch eine Härte sein Gefühl stört. Her folgende 
Vers geht die Hygiea an :

r e  $ e o 7; 'T y isiac, ¡xsiXi^cSuj^ov.

Sie ist selbst den Göttern vorzüglich werth wegen ihrer 
lieblichen Gaben. — Ich werde unten zum Schlufs dieses 
Paragraphen noch einige Belege liefern , dafs Aesculap 
als Urheber von Gl ü c k  und R e i c h t h u m  gedacht
war.
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soll keine H ö r e  seyn unter den Töchtern Israel, und 
hein H ur er unter den Söhnen Israel», so haben die 
LXX, oder vielmehr Theodotion , das erstemal ■te'Kecrcpd- 
po? und das zweitemal TiXio-xojievo? übersetzt. Mag nun 
in diesem letzten Worte der Begriff eines fanatischen 
Anhängers von Orgien heidnischer Gottheiten liegen, 
oder eines solchen, der Bezahlung nimmt, worauf die 
Erklärungen des Etymol. magn. und des Cyrillus führen, 
so leitet Hcsychius ganz bestimmt durch sein ¿¡.vSgöyvvog  

auf den Begriff eines Mannes, der Weibliches leidet, 
und mithin scheint die Erklärung des Salmasius (de tra- 
pez. foen. p. 4bo.) ganz richtig zu seyn , und auch die 
Inschrift von Rosette bestätigt sie, dafs wir hier Männer 
zu denken haben , die in heidnischen Orgien den Genufs 
ihi er Jugendblüthe der Wollust verkaufen ( vergl. Biel 
Thesaur. unter TsXso-tp. Wettstein zum N. T. I. p. 707. 
und Sturz de Dialect. Maced. p. 196 sq.). Wir befinden 
uns also in demselben Kreise alten Gottesdienstes, wie 
zu Babylon, wo die Frauen im üppigen Dienste der My- 
litta Geldstücke empfingen. Im Phönicischen Adonis
dienste haben wir etwas Aehnliches gesehen. Dort stand 
entweder das Haar oder die Keuschheit auf dem Spiele. 
Beim Herakles desgleichen, und vielleicht waren die 
Frauenhaare, neben den Babylonischen Binden Zu Ti* 
tane an der Bildsäule der Hygiea , noch Üeberbleibscl 
solcher alten Gebräuche unter den Sicyonischen Frauen. 
Wahrscheinlich huldigten also die Männer auch dem 
schönen Hämling der Astronoe durch weibisches Wesen 
und die Frauen durch begehrliche Unzucht. Es ist daher 
zu vermuthen , dafs in Niederägypten und in den be
nachbarten Ländern auch mit dem Dienste d i e s e r  Son
nenincarnation sich ein solcher Begriff Von üppiger Hul
digung verbunden hatte, welcher sich bei den Helle
nisten zu Alexandria in dem W o r t e  t t h E c r c ß o p o f

erhielt. \
II. 26
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Ithyphallica und Orgiasrnus waren auch der Samo- 
thracischen Religion nicht fremd f und dorthin gehört 
ja jene a c h t e  Kraft Esmun, des Sydyk - Axiuri Sohn. 
An diesen Kreis schliefst er sicli auch an als W i n t e r 
g o t t ,  als Gott der gesunkenen Sonne, als Ophiuchus, 
der auf dem Scorpion steht (Jo. Lydus de menss. p. 125 .), 
und mithin als lellurische Kraft. Tellurische Kräfte sind 
ja namentlich die Cabiren alle. Sie sind die Planeten- 
mächte, die in der Erde schaffen, die verschlossenen 
Feuerkräfte , in Metallen wirksam. Da unten in der 
Tiefe pochen sie mit ihren H ä m m e r n ,  und fördern 
urkräftig, vulcanisch die Erdfeuer und die Metalle zu 
J age. Sie sind die hinabgesunkenen Gestirne , und die 
Sonne im Steinbock ist, in diesem Betracht, ihr Zeichen ; 
wie sie denn auch den Zodiacalsleinbock neben dem 
Hammer fuhren. Esmun - Aesculapius , als das Licht 
aus der Finsternifs, wie er oben hiefs, ist auch in so 
fern ihnen zugesellt. Unter diese W7escn gehört auch 
jene Ceres, die mit Poseidon, mit dem Binnenmeere, 
das Wunderrofs Arion erzeugt. ln dieser Umarmung 
wird sie zur Zürnenden (Erynnis), und das Rofs steigt 
hervor aus der l ’iefe mit meerblauer Mähne (Pausan, 
Arcad. VIII. 2 5 . (j. 5 .). Also zwei Rosse in diesem Fa
belgebiete : das wei Tse  Sonnenrofs und das d u n h 1 e 
Rofs der T iefe; ein Gegensatz von Farbe, der durch 
mehrere Mythenkreise hindurchzieht, und von der 
Licht- und Schattenseite des Jahres auch historisch auf 
die Völker übergetragen wird, wie die hellen und dun- 
lielen Leute auf den Denkmalen des Sesostris zeigen, 
Aehnliches habe ich oben im I. Th. p. 3 /jo. 471. nach- 
gewiesen.

Die tclluriscben Kräfte und Todcsgottbeiten sind 
auch Gottheiten des Schlafes. Das ist auch Aesculapius. 
Er giebt Schlaf und Ruhe und eben dadurch auch Ge*
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sundheit (Joh. Lydus p. 78.). Daher auch das Schlafen 
in seinem Tempel zu Epidaurus ( è y x n ip q c n ç, incubatio ; 
s. Sprehgel Gesell, der Medicin I. p. 107 fl'.). Das Avar 
ein Heilschlaf, durch welchen der ärztliche Schlafgott 
die Mittel zur Genesung in Träumen dem Leidenden

► zeigte. Vielleicht hing es damit zusammen, dafs die 
Sicyonier jenem Heros Alexanor, dem Enkel Aesculaps, 
na c h  S o n n e n u n t e r g a n g  seine Gaben brachten' 
(Pausan. II. i i .  §» j . ) .  Es bedarf nach dem Bisherigen 
wohl keiner weiteren Bemerhung , dafs jener Ab Wen
der  Alexanor, wie der g u t e  Ta g  Euamprion, einzelne 
Eigenschaften des Grundwesens Aesculapius selber sind, 
die der Griechenmythus genealogisch von dem Stamme 
abgesondert hatte. Ursprünglich also in Phönicien, Ae
gypten und Samothrace war gewifs jener Esmun-Jasion* 
öder jener a l t e  A s k l e p i o s ,  s e l b s t  Kr ug-  oder 
Zw' e r g g o t t ,  und auf gcheimnifsvolle Weise in H ü 1-

v le n  ei 11 ge w ie  h e i t ,  wie man überhaupt jene magi
schen Idole der Vorwelt gestaltete. Davon liefert obige 
Nachricht des Pausanias über den Tempel zu Titane 
einen sprechenden Beweis. Dort heifst der eingewickelte 
Gott ausdrücklich Aesculapius. Eben so spricht die 
andere Nachricht vom Aesculapius dem Kn a b e n ,  in 
Knabengestalt gebildet. Dergleichen Pygmäenidole, in 
Hüllen eingewickelt, liebte also die Pclasgerreligion. 
Man führte sie bei sich * und schrieb ihnen mancherlei 
Kräfte zu. Ein solches zwergartiges Gnadenbild stellte* 
wie bemerkt, gewifs ursprünglich auch den höchsten 
Arztgott selber dar. Dessen Kräfte waren iin Geiste

► alten Glaubens wieder decompbnirt, und jede für sich 
Verkörpert worden. So bildete sich ein Genienchor uni 
*bn , genealogisch theils als seine Frauen, theils als 
’■l echter und Söhne und als Enkel gedacht: Epione, Lam- 
petia, Hygiea, Acgle, Panace, Jaso* Jaiiiscon, Mä-
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chaon,, Alexanor und jener Euamerion, Acesius oder
Telcsphorus 69 70).

Mittlerweile hatte das Griechische Epos Götterideale 
geschaffen, und die Kunst arbeitete ihm nach. Jezt be
hauptete auch in diesem Kreise das Idealische seine 
Rechte; und die Aesculapiusstadt, Epidaurus, mufste 
sein ffild in würdiger Form haben. Der Parier Thrasy- 
xnedes arbeitete es für den grofsen Tempel daselbst aus 
Gold und Elfenbein, wie Phidias den Zeus zu Olympia 
gebildet halte ( Pausan. Corinth. 27. §. 2.). Seitdem 
ward Juppilers Ideal, etwas abgestuft, das Musterbild 
aller Aeseulape. Nun widmete der grofse Praxiteles 
diesem Gotte seine Kräfte , und Cephissodorus , dessen 
Bildsäule des Aesculap Plinius noch in Rom sah, scheint 
das Ideal dieses Gottes vollendet zu haben. Es W’ar um 
so mehr zu erwarten , dafs der das Schöne liebende 
Grieche bei der Pelasgischen Unbehiilllichkeit in Dar
stellung des lleilgottes nicht stehen bleiben würde, da 
er ja ausPhönicischer Mythologie schon einen s c h ö n e n  
Aesculapius kannte ro).

4 ° 4

69) In einer Stelle des Damasc.ius mscr., die ich zum Cicero 
deN.D- 111.23 p. 6t4. mitgetheilt habe (man verbessere 
dort: -raito-jicv), erscheint Telespliorus deutlich schon als 
secundäre Potenz in Vergleich mit dem Aesculap. Jener 
wird dort bedürftiger genannt als dieser. Jener fülle nur 
aus, und ergänze das Geschäft der Heilung, welche doch 
eigentlich das Geschäft des Letzteren sey. Telesphorus 
ist der die Genesung v o l l e n d e n d e  Genius.

70) lieber die Ideale des Aesculap bis auf den Künstler Ce- 
pbissodorus s. Heyne de Auctorr. fortnni. pag. 25. und 
besonders Quatremere de Quincy le Jupiter Olymp, p. 
3i2 sqq. und dazu pl. XXI11; womit man noch die Aes« 
culape im Musee Napoleon L, pl. 46 — 49. und den 
Dresdner in Beckers Augusteum I. nr. 16. vergleiche.



W eil aber doch die Andacht der Altgläubigen, die 
Sehnsucht der Kranken, die Dankbarkeit der Genese
nen , zumal bei fortdauernder Wunderliche unter dem 
V olke, das bedeutsamere und geheimnifsvollero Gna
denbild nicht entbehren wollte, so stellte man eine Per
sonification seiner Eigenschaften , einen jener Dämonen, 
neben ihn , in uralter Zwerggestalt und in mysteriöser 
Verhüllung. Es finden sich mehrere Beispiele , dafs in 
den Griechischen Tempeln n e b e n  den Bildern der 
neuen Olympier die alten bedeutenden Symbole aulge
stellt wurden. Man lese nur was Pnusanias (Messen. 3 a. 
init.) von der Art über das Hierolhysion, einen Tempel 
zu Messene, berichtet. Jene auserwählte Potenz war 
nun Euamerion zu Titane , der zu Epidaurus, wenn 
Pausanias Recht hat, Acesius, und zu Pergamus i e -  
l e s p h o r u s  hiefs. Darum war er auch G o t t  und ge- 
nofs göttliche Ehre. Unter diesem letzten Namen ist er 
in der Kunstsprache verewigt, und so steht er aul Mün
zen und Gemmen bald allein , welches wohl zu bemer
ken ist, bald neben Aesculapius , dem Abbilde Juppiters, 
dem bärtigen, schön - kräftigen Manne mit dem Schlan
genstabe, bald neben Hygiea, bald, wiewohl seltener, 
neben beiden P). Seine Knabengestalt und Kleidung 71
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71) S. Z o r n  de Telesphoro, in numis, gemmis et inscriptio- 
nibus veterum, in den Miscellan. Groning. II. 2. p. 201. 
Ueber den Telesphorus auf Münzen von Nicäa in Bithy- 
nien , wie auf denen von Pergamus inMysien, ist Eckhel 
D. N. V. 11. p. 425 und 468. nachzulesen. Die Inschrif
ten reden ausdrücklich von einem TEAeatpo'̂ c;. Schlä
ger de Diis servatoiibus nr. 83. und Cuper in der Apo
theosis Homeri p. 142. haben Abbildungen davon gegeben, 
aber die Charaktere der Schrift sind unleserlich. Bei 
Cuper a. a. O. sieht man auch eine Münze von Pergamus 
mit dem Telesphorus, im Eingang eines Tempels.
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machen ihn auf den ersten Blich kenntlich. Es ist ein 
kurzer Mantel mit einer daran befestigten und den Hopf 
bedeckenden Mütze oder Kaputze. Letztere hiefs im 
Lateinischen cucullus und der Gallische Kaputzenmantel 
Mfolil auch bardocucullus. Es ist nicht auszusagen , was 
über diesen Telesphorus und über seine Amtstracht von 
blofsen Münzliebhabern und Aerzten gedacht und ge
schrieben ist. Man kann Alles in der Kürze bei Zoi n 
(p. öo3 sqq) beisammen finden. Begriff und Bildwerk 
gehören, wie bemerkt, dem alten Pelasgerdienste an, 
der bei den überlieferten Begriffen und Bildern stehen 
blieb. Aus dem alten Zwerggotte, in magische Schleier 
und Binden gewickelt, war dieser kleine Begleiter des 
Aesculapius geworden, und so wurde die ursprüngliche 
Verhüllung in eine Amtstracht von Kaputzenmantel um- 
gehildet. Begriffe von Krankenkleid , von ärztlichem 
Mantel mochten dazwischen getreten seyn. Das Ur
sprüngliche war jenes x t f c ie i iv o v  , jener Schleier und 
jene Binde von Samothrace. Der dort e in  w e i h e n d e  
P o t t  und D i e n e r  wer auch l l e i l g o t t  und Ar z t ,  war 
Jasion und Telesphorus.

Allenthalben , wo nun die Ashlcpiaden in den Tem
peln ihres Vaters und Lehrers lehrten oder heilten, zu 
Megalopolis, Cyrcne, Sicyon , Smyrna, Cos, Perga- 
mus, Lpidaurus , Nicäa u. s. w., wurden nun jener As
klepios und seine guten Geister vorzugsweise als die 
Ileilgö'tter, Seal o e iy r ^ e t; , auf den Votivtafeln , auf In
schriften, Münzen und Gemmen (s. Zorn pag. an .) ge
kannt und verherrlicht. Dort pflanzten sich , neben 
dem gesänltigten Juppiter-Aesculapius , auch noch im
mer Spuren des Alterthümlichen fort 72) Ganz gewifs

??■> Ueber die Darstellungen des Aesculapius auf alten Denk-



waren also noch immer Erinnerungen an die Ileilgötter 
Aegyptens erhalten , und Zorn (pag. 206.) hat sehr Un
recht, wenn er es ganz unstatthaft findet, dafs Schulze 
beim Telcsphorus an den alten Harpocrates gedacht. 
Aesculapius fallt mit dem ilarpocrates eben so wohl zu
sammen, als jener Herahles. Alle diese Wesen standen 
in dieser Beziehung unter der Obhut und Leitung des 
Vulcarius , als dessen Emanationen in erster oder zwei
ter Ordnung. Davon hatten die Herahleen selbst noch 
Spuren erhalten, z. B. in dem Mythus, dafs Herakles 
einst vom Hephästos durch die warmen Quellen bei PylK 
(Thermopylä) sey erquickt worden, wie Ibycus gedichtet 
hatte. Wach Pisander war Athene, die Feuergötlin , die 
Geberin gewesen (Scholiast. Aristophan. Nub. vs. 1047- 
vs. ic5o Herrn.). Das waren die K e s s e l ,  wie man sie 
doit den Reisenden nannte (Herodot. Y 1I. 17h) — 
Wirkungen der guten Götter in der Erde. Dergleichen 
sind auch Aesculapius und die Asklepiaden , sie sind 
Geber und Verwalter aller Mischgefäfse und Gnaden
güter (xQaTfyav xa l %a$i'cav; Aristid. Orat. in Ascle- 
piad. pag. 82. pag. 46 Jebb.). Das hängt wieder, wie 
bemerkt , mit der Vorstellung von dem winterlichen 
Leben der Erde zusammen. Der Wintergott Harpocra
tes ist ja die kleine Sonne, oder das S o n n c h e n ,  wie 
die Americanischen W?ilden die W'intersonne noch jezt 
nennen, und eben kein anderer als der kleine Teles* 
pkorus ( vergib I. Th. pag. 277.). Ob nun l e t z t e r e r  
auch als s c h w e i g e n d e r  Gott, mit den Fingerspitzen 
der rechten Hand auf dem Munde, a b g e b i l d e t  wor
den sey, will ich nicht untersuchen. Der gelehrte Ri-

mälern s, Vi nck Amoenit, philol. medic. p. 26. vergl. 
J . C. G. Ac ke r ma nn in B a 1 d i n g e r s neuem Maga
zin für Aerzte 1. p. 2 ■ y f.



chard M e a d (in seiner Abhandlung de numis Smyrnaei» 
in Medicorura honorem percussis, Lond. 1724.) hat dort 
eine Gedächtnifsmünze auf einen Arzt Zeuxis, aus der 
Schule des Herophilus, behannt gemacht, die den Aes- 
culapius mit jenem mimischen Gest darstellt. Hier liegt 
die Vorschrift der Verschwiegenheit in dem behannten 
E i d e  d e s H i p p o c r a t e s  natürlich näher, als der Ge- 
danhe an llarpocrates, wenn auch die alten Tempelschulcn 
der Ashlcpiaden dergleichen Vorschriften und symbo- 
lische Züge mit früherer Mysterienlehre, wovon sie aus- 
gegangen waren, in Verbindung setzen mochten.

Auch im allgemeinen V o l k s g l a u b e n  der Griechen 
vaien die ältesten Aerzte eben jene begeisterten Seher. 
Her Gott, der ihnen die Augen in die Zukunft öffnet, 
leitet ihren B!jck auch auf die Heilkräuter ; und das 
Ohr, für Harmonie der 'föne empfänglich , wie die 
Hand, die das Sailenspiel hervorruft, waren wesentliche 
Eigenschaften des Heilkünstlcrs. Daher ist auch Chiron 
des Asklepios Lehrer (Apollodor. III. , 0. 3 .). Das hö. 
hcre Dogma knüpfte vermuthlich daran eine andere Ge
dankenreihe, wenn wir uns der alten Lichtlheorie erin- 
nern und der Bedeutung der Lyra darin, und wie Ilithyia 
dem Aesculapius , Apollo’s Sohn , in Tempeln nahe steht. 
Alte kosmische Begriffe, die auf den Sohn des grofsen 
Weltgeistes Axiuri gar wohl übergetragen werden konn
ten ; denn in d i e s e m Sinne des W c l t s y s t e m s  ward 
gewifs auch Esmun - Asklepios gedacht. Dies k o n n t e  
den Maler Pausias veranlassen, zuEpidaurus, am Wohn- 
orte des Asklepios, den E r o s  zu bilden, wie er nach 
abgeschossenem Pfeile statt des Bogens die Leier crT 
greift; es k o n n t e  milveranlassender Umstand scyn, 
dafs der Arzt Eryximachus den Eros zum Gott der Heil
kunde macht, und in dieser Beziehung, Bogen und Lyra 
pennt (s, oben II. pag. 19j. 198). Endlich k o n n t e  die

4o8



Leier am Himmel, die nach Yarro gegen den ersten No
vember mit der Sonne aufgeht (Joh. Lydus de inenss. 
p. ia5.) , einen Grund enthalten , dafs die Griechen den 
Gott der herbstlichen Zeichen, Aesculapius, mit dem 
Inhaber der Lyra, Apollo, in Verbindung setzten, und 
ihm selbst vielleicht die Kunde des Saitenspiels beileg
ten. Ohne dabei länger zu verweilen, "will ich nur noch 
einige Vorstellungen des Volksglaubens dieser Sphäre 
berühren. Der Gesang hatte auch seine heilende Kraft. 
Im Homerus lesen wir das Beschwörungslied, wodurch 
das Blut der Wunde gestillt wird. Besprechungen und 
Beschwörungen (enaoidai) waren ein grofser Theil der 
alten Heilkunde, wie wir aus Pindarus (Pyth. III. 91. 92.) 
und andern Dichtern lernen. Besonders aus dem Pro
metheus des Aescliylus kann man sich die Begriffe von 
alter Heilkunde verdeutlichen (vergl. z. B. vs. 4Ö2. und 
daselbst die Ausleger). Auch die Sagen vom alten 
Cretcr Epimenidcs und dessen Berufung nach Athen, 
wie die unter seinem Namen angeführten Lieder, gehören 
hierher, ferner die l'itcl Orphischer Gedichte und einige 
Züge in dem Orphischcn Argonauten, nebst dem Poem 
von den Steinen u.dgl. Der Arzt und Sänger war auch 
Todtenbeschwörer. Durch diesen Glauben motivirte der 
Mythus des Asklepios Schicksal. Er läfst ihn vom Zeus 
mit dem Blitz erschlagen, weil er sogar Todte erweckte. 
Das hatte auch der Seher Polyidus gethan, und die Er
weckung des Glaucus , Minos Sohn, ward bald diesem, 
bald dem Asklepios zugeschrieben. Man wufste eine 
ganze Beihe Todtenerwechungen des Asklepios zu nen
nen. Die letzte w ar, nach Eratoslhenes (Cataster. 6.), 
die des Hippolytus, des Thescus Sohn, der nachher 
Wieder in einem neuen Ideenhreise Symbol der Unstet'! - 
lichkeit ward (Hygin. fab. 49. und daselbst Munclter und 
Van Staveren). Bei j c n e r  Erweckung nannte man das



W underkraut ßaku; als das Mittel * Eine Schlange hatte 
es gefunden , und eine andere damit erweckt. Davon 
wulsten auch die Lydier zu erzählen, die den grofsen 
Asklepios auf ihren Münzen führten. Heilkräuter wur
den überhaupt von den Heilschlangen auf'gespürt, und 
die Schlange Agathodiimon war der Ashlepiaden erste 
Lehrerin (s. Xanthus in denFragnnn.hist.gr. antiquiss. 
p. iq3 sqq.).

Das Volk, allenthalben unfähig Maafs zu halten, 
huldigte nun den Schlangen , zumal'hei dem überhaupt 
häufigen und auch durch ßacchische Weihen verbreite
ten Schlangendienste. Die Beschwörer wurden nun auch 
Schlangenträger , und so fand dieses Schamanische Ge
schlecht unter den Vorderasiaten und Griechen vielen 
Eingang. Ueberhaupt verknüpfte sich mit dem Aescu- 
lapiusdienste ein Haupttheil des grofsen magischen Ge
biets. Die Bätylien , die sternkräftigen Pygmäenidole 
und die geweiheten Binden von Samothrace her,  der 
Geheimdienst zu Canobus und anderwärts wurden vom alt- 
gesinntenVoiksglauben festgehalteu, und, wie es zu gesche
hen pflegt, in guter und böser Gesinnung empfohlen und 
überliefert. Dergleichen Fanatismus schwärmte natiir* 
lieh auch um die Tempel von Epidaurus und Pergamus. 
Von dorther, wie aus Canobus, wurden wohl zuerst 
jene Amúlete gegen Krankheiten gebracht, wie z. B. das 
magische Abracadabra gegen das hemitritaeum, das dop
pelte dreitägige Fieber (Serenus Samonicus de Medicina 
cap. 5a. und daselbst Ackermann p. >5o.), und ähnliche 
Dinge, die der für fremden Aberglauben so empfängliche 
Ilömer späterhin nur allzu begierig ergriff, Jczt waren 
Aescülapius und sein verhüllter Telesphorus oft blufsa 
Mittel und Werkzeuge in den Händen der Adepten und 
Gaukler. Das Bild des geheimnifsvollen Zwerggottes 
waid zu wahrsagerischen Künsten gebraucht, und er



■ward Bauchredner (eyyeto-Tp'puöos, wie Suidas in Telecxp, 
anführt). Invocationen und Lecanorhantie, Becher
wahrsagung, mochte jezt unter manchen Asltlepiaden 
Vorzüglich ausgeübt werden; und so konnte es dann 
kommen , dafs der heilige Seher in der Apocalypse un
ter den sieben Gemeinden Asiens gerade auf Pergamus 
den heiter-trüben Blick wirft, weil seine Christen an 
diesem Orte standhaft geblieben, wo doch der Thron des 
Satanas aufgeschlagen seye (Apocal. II. i 3) ;  in welchen 
W orten einige Ausleger, vielleicht allzu speciell, eine 
Anspielung auf den T e l e s p h o r u s  haben finden wollen. 
Den magischen Fanatismus und den Bilderdienst der 
Pergamener bezeichnen sie gewifs, und folglich auch 
diese Asklepischen Religionen.

So schieden sich zu allen Zeiten , unter den kräf
tigen Pelasgern des allen Samothrace, wie unter den 
entarteten Bewohnern des späteren Roms und Pergamus, 
die Kinder des ileisches von den Geistlieligesinnten. 
Gleichwie das graue Alterthum schon an magischen Po
tenzen und Idolen und Amuleten hing, während der 
bessere Mensch in Samothrace sittliche Aufrichtung fand, 
so pflanzten auch im Zeitalter entarteter Cultur sich die 
höheren Vorstellungen fort. Nach diesen ward auch das 
Religiösere und Sittlichere mit der Idee des alten Heil- 
gotles verbunden. Wie alle jene vom Himmel herab
gekommenen Götter als gute Mächte auch die Seele 
wieder von der F.rde erlösen, so waren gewifs auch iu 
d i e s e m  Sinne der alte Jasion und der grofse Aescula- 
Pius gedacht; und d e s w e g e n  hätte also der Erklärer 
des Serenus (Ackermann a. a. O. p. a.) die von den mei
sten Handschriften bestätigte L esart , wonach Aescula- 
puis die Seelen aus den Gräbern in den Himmel zurück- 
ll,hrt, zu verwerfen nicht nüthig gehabt. Diese Vor
stellung ist keinem der grofsen Naturgötter fremd. Es
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ist dieselbe Idee, die ich unten bei der Bacchischen 
Lehre bestimmt nachweisen werde.

§. 10.
Auch in die menschliche Geschichte tritt Aesculapius 

ein, wie Herakles. Schon sein grofser Vater Sydyk, 
Sedeh , scheint alten Königen von Vorderasien den Na
men gegeben zu haben. "Wenigstens lesen wir im Buch 
Josua von einem Adoni-Sodek , König zu Jerusalem. 
Der Sohn Aesculapius W'ird als T o s o r t h  r u s  in der 
dritten Dynastie Aegyptischer Könige beim Syncellus 
(p. 54. c.) , und zwar unter den Memphitern , unmittel
bar nach Menes eingefiihrt. Ihm wird in den dort er
zählten Sagen die Erfindung der Arzneikunde, der 
Schreibekunst und anderer hohen Wissenschaften bei
gelegt, die andere Mythen dem Tliot-Hermes zuschrei- 
ben. Mit diesem letzteren führt er auch in einigen Bü
chern des sogenannten Hermes Trisinegistus philosophi
sche Gespräche. In dieser historisirenden Ansicht ist 
sein chronologisches Verhältnifs zum Griechischen Aes
culapius ohngefähr wie das des Sem zum Herakles. Der 
Asklepios der Hellenen ist tausend Jahre jünger (Mar- 
sham Canon Chron. p. 43.). Auch unter den Griechen 
spielen in den Heldengeschlechtern diese H e i l n a m e n  
fort. Der Anführer des Argonautenchors sollte nun 
auch vom Lehrer der Heilkunde Chiron, eben dieser 
Lehre wegen, J a s o n  benannt worden seyn (Pindar. 
Pyth. IV. 311. ibiq. Scholiast.); und wenn auch der 
Name des vergötterten Lieblings der Ceres vom Hervor
bringen des Saatenreichtbums ( o;ui) hergeleitet wur
de 7<) , so fielen doch die Grundbegriffe zusammen, 73

73) Aus seiner Umarmung mit Ceres geht hervor der Reieh- 
thum , P l u t us .  Dieser ist, wie der Vater Jasion, ein



da es eben die Ceres Cabiria i s t , welche auch die 
Heilpflanzen hervorbringt , und da auch das W ort 

im Begriff'des Lösens, des Lassens und Linderns, 
dem Arzte und seinem Geschäfte (l'otcn?) ursprünglich 
den Namen gegeben hat (Foesii Oeeonom. Hippocrat. in 
iäopoci). Auch von der Bezeichnung des c h i r u r g i 
s c h e n  Geschäfts (dtxelo&at, Lennep. Etymolog, p. 69.) 
bildete man nun Geschlechtsnamen. Der grofse Yater 
des Asklepios wr.r ja der Arzt Päan (IIaict»>). Dasselbe 
wollte der Name ’Axea-iot; sagen, unter welchem man den 
Apollo zu Elis verehrte (Pausan. VI 34.). So redeten 
die Phrygier Hellenischer Zunge; die alten Attikcr sag-
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H e i l a n d ,  denn der Reichthum heilet, stillet alle Noth 
—  iravra ya? ¡uLtou o IIA c ü rs ; , sagt das Schol. Palatin, zu 
Odyss. V. 123. ( s. meine Meletemm. I. p. 53.). — Da
her wird auch die Eleusinische Ceres in einem Orphi- 
schen Gebete (Hymn. XL. 20.) einmal um R e i c h t h u m, 
sodann um G e s u n d h e i t  gebeten. Und hiermit hängt 
nun auch der Begriff der g u t e n  G ö t t e r  ( Ssci dyaSoi, dii 
boni) zusammen. Nämlich die te-llurischen Götter sind 
gute Götter, einmal in so fern sie die gu t en  Ga b e n  
(Nahrung) geben ; sodann aber auch , in so fern sie aus 
der Tiefe O r a k e l  senden , K a t h ertheilen; endlich in 
so fern sie uns von den Banden des Leibes erlösen und 
zur Ru h e  bringen. In diesem Sinne heifst der "AS>j; bei 
Plato (Phädo pag. 40 Wyttenb.) ein guter Gott, dyaSlc, 
Sie';. S. Cicero de N. D. III. 24. p. 67t. wo ich p. 673. 
noch einige Hinweisungen gegeben habe , auf Wytten- 
bacb zur Platonischen Stelle p. 206. und auf meine Me- 
letemata I. pag. 118. Sodann lese man noch den Diony
sos pag. 214. 225. nach. Der Leser vergleiche auch das 
oben mitgetheilte Dorische Fragment eines Orphikers, 
der den Aesculap preiset (ap. Stob. Eclogg. I. p. 68 Hee
ren.). Man sieht aus dem eben Bemerkten , dafs dieser 
Gott Gl ück und Re i c h  t hum V e r l e i h e r  lieifsen 
kann, und mithin diese Lesart ehnstreitig die wahre ist.



ten dafür vom Arzte 'AxscrTMj), und so lieifst auch Phö- 
Lus beim Euripides (Sebol. minor. in Iliad. XXII. 2.). 
Nun kommt der Name Acestor in den Hcldengcnealogieri 
Vor; auch die Athener batten unter iliren Archonten Ace- 
storiden. Lauter Nainengedächtnisse der alten Heilgötter 
und ihrer göttlichen Kinder und Kunsterben. Näher er- 
'  nertc der Mythus vom Philoctetes und der Name A c e -  
s i a ,  als eines Theils von L e m n o s ,  an das erste Vater
land der Pelasgischen Heilgottheiten.

Bekanntlich batten die Römer im Jahr der Stadt 461. 
zur Rettung von einer Seuche durch eine feierliche Ge
sandtschaft die Wunderschlange von Epidaurns abholen 
lassen. Unter dem Bilde des Gottes, das einst dort Thra- 
symedes verfertigt, sollte sie hervorgekrochen seyn, und 
auf der Tiberinsel, wo jezt die Kirche S. Bartolomco 
stellt, hatte sie sich im Schilfe versteckt. Dort war des 
Gottes Tempel gebaut (Valcr. Max. I. 8. 2.) ,  und das 
vollendetere Bild des Gottes von Cephissodorus Hand 
war ebenfalls den Römern zu Tlieil geworden.

Auch sie wollten ihre H e i l m ä n n e r  haben. W e
nigstens scheinen dahin die A c i l i e r  zu gehören. Näm
lich auf Münzen der Gens Acilia erscheint einerseits der 
mit Lorbeer behränzte Kopf der Salus, andrerseits eine' 
weibliche F igu r ,  eine Schlange in der rechten Hand hal
tend, die linke an eine Säule gelehnt ; darunter die In
schrift: M. Acilius. IIIvir. Valetu. Dies hat verschiedene 
Erklärungen veranlafst. Nach der einen sollte dieser 
Acilius triumvir valctudinis tuendae, also Mitglied eines 
Mcdicinalcollegiums von drei Personen gewesen seyn. 
Da aber kein alter Schriftsteller ein solches Collegium 
kennt, so dachte Reinesius an die bekannten triumviri 
monctales, Havercamp an die triumviri sacris aedibus 
reficiendis, so dafs also dieser Acilius seine Bau Verdienste 
um den Tempel der Salus iin Andenken erhalten wollen^
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Nachher hat dieser Gelehrte seine Meinung seihst be
richtigt. Auch kommen noch unter dem Kaiser Claudius 
Münzen vor ,  worauf die Valctudo oder Salus, weiche 
nach Komischer Sprache und bestimmt auf Münzen syno-
11) In sind, mit den Worten M. Aeil. II vir, vor. Unter 
diesen Umständen nehmen Orsini, Yaillant und Ecltkel 
1).N. V. Y. p. i iq. eine Namenallegoric an , wonach die 
Aciiier durch jene Valctudo oder Hygiea auf die Aehn- 
üchheit ihres Namens mit dem Griechischen äxeopai an
gespielt hätten. Freilich von axiouuu würden Acesier 
(Acesii) sich ableilen lassen und Keine Aciiier (Acilii). 
Aber ,  läfst sich antworten, wo cs auf göttliche Verherr
lichung alter Geschlechter abgesehen war, wurden selbst 
gröfsere Hindernisse nicht berücksichtigt. Hatten z. K. 
doch jene Fabier, die wir oben ihr Geschlecht an den 
Hercules anknüpfen sahen , von ganz etwas Anderm ihren 
Namen, vom glücklichen Anbau der B o h n e n  (fabae), 
wie die Lentuler von den Linsen, nach Plinius (II. N. 
XVIII. 3.). Derselbe Schriftsteller giebl jedoch eine an
dere Spur des Ursprungs jener Valctudo oder Hygiea 
auf den Münzen des Acilischen Geschlechts: Es war näm
lich, erzählt er (XXIX. 6. p. 49$ ed. Hard.), dem ersten 
Griechischen Arzt Archagalhus, der aus dem Peloponnes 
lm Jahr der Stadt 5J5. nach Hora kam,  von Staatswegen 
aut dem A c i l i s c h e n  Scheidewege (in compito Acilio) 
eine Bude eingeräurnt worden. Vielleicht also führten 
d e s w e g e n  die Aciiier seitdem auf ihren Münzen bald 
den Aesculapius, bald die Hygiea oder Valctudo (Mo- 
relli hei Spanheim de Us. et Pr. Nun». II. p. iS. undHa- 
Tei’camp ad Morelli Thesaur. p. a sq. p. 637 sqcp). Im- 
>ner bleiben jedoch, auch nach dieser letzten, wahr
scheinlichsten Deutung, H e i l m ä n n e r  im alten Born, 
d' h.  Mitglieder eines Geschlechts, das durch Fortpflan- 
<!ung Von Symbolen dieser Ilcilgottheiten bemüht war,
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sich auf unmittelbare Weise an sie anzuschliefsen , und 
unter ihren näheren Schutz zu stellen. Also auch hie«* 
wieder dasselbe Bestreben des ganzen Allerthums, das 
Menschliche historisch ins Göttliche liinaufzurücken.

Ich habe auf der Tafel V. nr. 9. eine Miinzseite mit 
dem Aesculapius und Telesphorus mit einem sphärischen 
Gcfafs, odere iner  Kugel neben ersterem, nach Eckhel 
copiren lassen ( vergl. die Erklärung p. 19.). Auf der
selben Tafel V. nr. 11. ist, nach Havercamp, von einer 
Münze im Cabinet der Königin Christina, die Seite gege
ben , die einen Duumvir Acilius neben der Hygiea zeigt 
(vergl. die Erklärung p. 3i ).
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S i e b e n t e s  C a p i t e l .

HOMER LS u n d  HESIODUS.

Hesiodeische Tbeogonie. Verhältnifs desHomerus 
und Hesiodus zur Religion ihrer Ahväler 
und zu der ihrer Zeitgenossen. K urze üeber- 
sicht der Homerischen Serien- und Gölter- 
lehre.

XJeber

§• i.
E i n l e i t u n g ,

jenen heiligen Oerfern der Pclasger wölbte sich 
gleichsam ein dämmernder Himmel, ans dessen blauer 
Höhe die Sterngruppen der alten Gottheiten hervor
t a t e n ,  in wechselnder Zahl und Verbindung, in schwim
menden, unbestimmten Umrissen, vielfältig sich auf
lösend in einander und endlich ztirückkehrend zu dem 
Grundwesen, ans dem sie alle geflossen. Mit dem kla
ren E p o s  wird in Griechischer Religion selbst Alles 
klarer und entschiedener. Die Gottheiten bekommen 

. 6 Ehren und Aemter, und so sind die hellen Olym- 
P'er kenntlich und bleibend gesondert und gestaltet. — 
Hesiodus, bemerkten wir schon oben, bildet den Üeber- 
® H”' Obwohl er später - gesungen als Homeros, so 
rhlicfst er sieb doch in A ielcm wieder mehr der alten 
Negorie und Symbolik an, und entkleidet die Theo- 

n'ythie weniger als dieser ihrer ursprünglichen Bedeut- 
A1, 27
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samkeit. Sein Yerhältnifs znm Homerus, so wie zu den 
Andern, deren Werlte oder Fragmente als Quellen Hel
lenischer Religion gelten, werden wi r ,  nachdem wir 
•vorher einige H a u p t s ä t z e  aus der T h e o g o n i e  dar
gelegt und erläutert haben, folgen lassen, woran sich 
dann die Erörterung des S y s t e m s  d e r  G r i e c h i 
s c h e n  T e m p e l g ö t t e r  anreihen mag.

S- 2*
H e s i o d e i s c l i e  T h e o g o n i e  *).

Als die Grundwesen treten hei Hesiodus auf i 
C h a o s ,  E r d e ,  T a r t a r u s  und E r o s .  Die Urkunde 
selbst sagt vs. 116 ff.:

Siehe, vor Allem zuerst ward Chaos; aber nach diesem
Ward die gebreitete Erd’ ein daurender Sitz den ge-

sammten

1) Je kürzer ich mich hierbei fassen mufs, um so mehr will 
ich ftlr diejenigen, welche sich mit den v e r s c h i e d e 
nen Vorstellungsarten in diesem Kreise bekannt ma
chen wollen, im Allgemeinen; auf die-Abhandlungen 
von de la Barre in den Memoires de l’Academie des In- 
scriptt. T.XV1. (deutsch im ersten Bande der von Heyne 
veranstalteten Abhandll. und Auszüge, Leipzig 178t. pag. 
169 ff.), auf die gleichartigen von Foucher (Memoir. de 
l’Ac. des Inscr. T. XXXIV.), auf Zoega’s sechste Ab
handlung in der von Welcker herausgegebenen Samm
lung pag. 163 ff., auf die erste den Hesiodus betreffende 
Abtheilung von Sicklers Kadmus und auf Hermanns Brief 
an mich (übei das Wesen und die Behandlung der My
thologie, Leipzig 1819.) verwiesen haben Die Herman- 
nischen und meine eigenen üeutungsversuche bilden die 
Grundlage, und mögen friedlich mit einander abwechseln. 
Wiederholte kritische Erörterungen über das Ganze die
ser dunkele» Urkunde ihüssen eitler andern Zeit Vorbe
halten bleiben.



Ewigen , welche bewohnen die Höh’n des beschneiten
Olympos,

Tartaros Graun auch im Schoofse des weit umwanderten
Erdreichs,

Eros zugleich, der, geschmückt vor den Ewigen allen
mit Schönheit,

Sanft auflösend, den Menschen gesamt und den ewigen
Göttern

Bändiget tief im Busen den Geist und bedachtsamen
Rathschlufs

Ich will versuchen, das Yerhältnifs dieser vier Princi- 
pien zu einander, so wie der aus diesen Principien ab
geleiteten , nach dem , was ich weitläuftiger und mit 
Berücksichtigung von Hermanns Disserlatio de Mytho
logie Graecorum antiquissima (Lipsiae 1817.) in den von 
Hermann und mir herausgegebenen Briefen über Ho- 
merus und Hesiodus (Heidelberg 1818.) bemerkt habe, 
in der Kürze darzulegen. Wenn wir unter Chaos nach 
den Erklärungen der Alten den l e e r e n  R a u m ,  sinn
lich als Luft und Wasser genommen, die Alles auf’neli- 
niende Natur ) ,  wie Plato sagt, zu verstehen haben, 
so ist P « i a  nicht so wohl die Materie, sondern die 
E r d e ,  wie sie eben derselbe Plato nimmt, und zwar 
als R e a l g r u n d  d e r  W e l t .  Denn die rohe, sehr * 3

4»9

2) Nach Vofs p. 87.
3.) In der Wöluspä heifst das Chaos Gap G i n u n g a ,  wört

lich: der Becher (Kumpf) derGähnung, der gähnende, 
gaffende Schlund. Es ist auch nach der Edda das älteste 
Grundwesen, an das sich die nordischeTlieogonie reihet. 
K ä m p f e r ,  welches mit den Ka b i r e n  eines ist, heifst 
wörtlich ein Diener und Bewahrer des heiligen Be c h  e rs. 
Dafs die Helden dieses waren, beweifst der Sagenkreis 
Vom heiligen Gral, und es scheinthierin ein Zusammen
hang mit den ägyptischen Kruggöttern, dem Ey der JLeda, 
den Dioskuren - lielmen und den Hüten der alten Zwerg
götter statt zu haben. Anmerkung von M o  ne.



natürliche und acht alterthnmliche Yolhsansicht, wor- 
nach jedes Volk, wenn vom Ursprünge der Welt und 
Dinge die Frage ist, zuerst von der E r d e ,  ja nicht 
von der E r d e  im Allgemeinen , sondern von der E r d e  
de s  L a n d e s ,  wo es sich findet, ausgeht, steigert dann 
der Weitersehende, der Priester , mehr und inehr bis 
zum De a l  g r  u n d e  alles Seyns, wie die Philosophen 
n a c h h e r  sprechen. Doch so hatte vielleicht kein Grieche 
voi Hesiodus geredet. Ihm war jeneFtti« noch die A l l e s  
g e b ä r e n d e  M u t t e r  E r d e ;  und so war zuerst und 
lange Zeit für den Sinn, als Bild für Auge und Phanta
sie , das da, was wir im abstracten Begriff' Kealgrund 
nennen. Hierhin rechneich den Tempel der E r d e  mi t  
b r e i t e r  B r u s t  (/)?« — inixKriaiv Ev^vorspvov) , wel
chen Pausanias zu Aegä in Achaia (Achaic. XXV. 8.) sah. 
Eben so nennt hier Hesiodus die b r e i t  b r ü s t i g e 4) 
Erde; ein Epitheton, worin das anschauliche Bild einer 
g e w a l t i g e n  B i e s e n  - E r d m u t t e r  enthalten ist 
(vergl. oben II. pag. 122.). Der Tartarus wäre, wenn 
wir nach den Alten Chaos für Luft oder W asser, Gäa 
für Erde nahmen, und beide Wesen vielleicht zur natura 
naturans und naturata, wenn gleich bildlich, steigerten, 
denselben Alten vielleicht die der natura naturata an
klebende alte Unart, sich theilweise immer wieder ins 
Formlose zu verlieren (s. Homerische Briefe pag. 146 
— i55.).

Endlich E r o s ,  dem Tartarus gegenüber, ist das 
bewegende und zusammenhaltende Principinm 5). Ich 
erinnere hierbei an die Rede des Arztes Eryximachus bei 
Plato (Sympos. VI. 3. p. 178 Stepli. p. i3 Ast. p. 38o Bohlt.)

4) Vofs hat blos übersetzt: „die g e b r e i t e t e  Erd’“.
5) Aristoteles Metaphys. I. 4, a lria , y.iwcu xai cruvs'gs/ r«

irj.d'J7**ra.
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und an die oben erwähnten Mythen, die Oien und Pam- 
phos sangen (II. Th. p. 120.). Bedeutend ist in dieser 
Hinsicht seine Genealogie , wie sie Ibycns und wie sie 
Sappho gicbt; s. Pausan. IX. 27. §. 9 . Scholiast. Apol
lon. III. 26.

Darauf lesen wir weiter in der Urkunde vs. ia3 :
E r e b o s  ward aus dem Chaos, es ward die dunkel«.

N a c h t  auch.
Dann aus der Nacht ward A e t h e r  und H e m e r s ,

Göttin des Lichtes,
Welche sie beide gebar von des Erebos trauter Ern*

pfÜHgnil's.
Hier ist E r e b o s  die massige, lastende Finsternifs, und 
zwar nicht körperlos , sondern als Nebel gedacht, gleich
sam ein kosmogonisch potenzirter Homerischer Epliial- 
trs, ein Incubo oder Weltalp, um so zu sprechen. Und 
ihm, dem Bcdeclter und Verfinsteret-, hatte der alto 
Kosmologe ganz passend die Nu£, und zwar als Nac ht  
gefalst, zur Gattin beigesellt, und so vielleicht einen 
Erebus und eine Nox, beide als Ehepaare, gedacht. 
Wenn dann aus dieser A e t h e r  u n d He me r a  ge
hören werden, die H e l l e  und der Tag  , so erkennen 
wir hier dieselbe Grundidee, die in dem Verhältnifs von 
Apollo und Diana hervortritt, welche ursprünglich als 
Sonne und Mond von der Latona geboren sind 6) , d 1. 
aus der Dunkelheit ging Licht und Helle htAvor (Ho
mer. Briefe p. >55 — 1 ̂ 7 -)

Die Nacht erzeugt hierauf ohne Zuthun eines Man
nes ans sich: das G e s c h i c k ,  die I l e r ,  den T o d ,  den

(t) So erscheint in Aegypten Athor, die Nacht, als Ui wesen, 
und dann Titlionus (der Tag) und Memnnn , als die zwei 
Licluhorto Aegyptens. Auch der T a g  wird 8»'« be
stimmt unter den ersten Gottheiten Aegyptens genannt;
8. I. Th.  p. 2y2. 519. 526.

I



S c h l a f ,  die T r ä u m e  7), d{n M o m o s ,  die M üh s a 1, 
die H e s p e r ¡ d e n ,  die P ö n e n ,  die K e r e n ,  die N e 
m e s i s ,  den B e t r u g ,  die L i e h e ,  das A l t e r ,  die 
Z w i e t r a c h t .  — Es folgen die Kinder der Zwietracht 
(Eris) : A r b e i t ,  V e r g e s s e n h e i t ,  S c h w e r  m u t h ,  
H u n g e r ,  K r i e g s s c h 1 a c h t e n , G e f e c h t ,  Mor d ,  
M ä n n e r v e r t i l g u n g ,  H a d e r ,  t ä u s c h e n d e  W ö r - 
t c , G e g e n  w o r t e  d e s E i f e r s ,  I n g e s e t z ,  S c h u l d  
und der Ei d  ( rs. 21 i — 232.).

Es haben seit Buhnhenius mehrere Gelehrte und 
noch neulich Hermann sich bestimmen lassen , diese so 
Uef gegründete Weltansicht, welche mit dem Geschlecht 
der Nacht und der Eris uns gegeben ist , für eine Inter
polation zu erklären. Aber, vergessen wir den kosmi
schen und allgemein menschlichen Sinn einiger Züge 
nicht, so wird uns dies vorsichtig machen. Es ist näm
lich jezt die Vollendung da , und die Natur kann nun 
durch eigene Kraft das Regelmäfsige hervorbringen. 
Aber tief in ihren dunkelen Gründen bleiben die blin
den Triebe wirksam. Aus dem Schoofse der Nacht stei
gen Zwietracht und z wieträchtige Potenzen auf. Die 
Materie, aus der die Welt geworden, kann nicht ganz 
vom Argen lassen. Es ist Alles gut und vollkommen 
geschaffen; aber gleichwohl kommt das Unheil unmit
telbar wieder nach der Wcltscbüpfung , und Fluch und 
Unthat bleiben nicht aus. Es sind freilich hier wohl die
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7) S. Euripid. Hecub. 70 :
— —  — tu t o t  via "/ ~ tu y ,
//5Aavcrrs;.jyxv y-ireq  oveig tun —

Man vergleiche Person zu dieser ¡Stelle, der eine Ver> 
Setzung vorschlagt, wodurch an die Stelle von totvih yßtiv 
gesetzt würde «1 tauvia voj, was vs. 68. steht, wiewohl 
er noch andere Stellen anfuhrt, wo die E r d e  als M u t 
te r d e r T r ä u m e  angegeben wird.



Trümmer verschiedener a?t-orientalischer Systeme nach 
und nach zusammengeworfen. So tritt, um nur einige 
bestimmte Erinnerungen zu geben, in den Veda's der 
Indier unter den ersten Actionen des Ewigen hervor 
der Schöpfungstrieb, als Maja, d. i. T ä u s c h u n g ,  
Schein, deren Tochter Cama die L i e b e  ist. Ich habe 
im I. Tb. pag. .5 (̂ 3 . mit Hinweisung auf die Hesiodeische 
Urkunde mich hierüber erklärt. Eben so wird die kos
mische Bedeutung der duXd-rri und “F.pt?, der L i e b e  
«nd des S t r e i t s ,  woraus Empedocles seine Wcltprin- 
cipien : Trennung und Einigung ( v e i x o ¡, und (JhXik), 
entnommen batte, nach dem, was ich in den Samothra- 
cischen Mysterien bemerkt habe, den Lesern nicht mehr 
fremd seyn, eben so wenig als der H u n g e r ,  den wir 
dort nach Schölling (p . u  ff.) so bedeutsam unter den 
ersten Begriffen der Samotliracischen Lehre in der Be
deutung von Sehnen , Schmachten und Sucht erkannt 
haben. Hierher gehört ferner der T a d l e r  Momus ,  
den wir als S p o t t r e d n e r  T i y m v  dort eben so neben 
den Weltschöpfer hintreten sahen. Auch das personi- 
ficirte L e i d e n  und J a mme r n  (ö'î e )̂ können wir nun 
nicht mifsverstelien , da Jammerlaut der erste Ton der 
neugebornen W elt, der Grundton der Irühestcn Men
schengeschichte ist. Ich erinnere an Eva,  die den 1 od 
des Abel beweint, an Kayamaras, den ersten Meoschen 
und Patriarchen in der Persersage , der den edlen Sohn 
Siamek, welcher in der Blütke seiner Jahre hingesun
ken, betrauert (s. I. Th. p. 670.), an das Klagelied der 
Aegyptier über den zu früh verstorbenen Maneros (I. Th. 
p. 446.) , welcher sich in dem Linus der Griechen , Apol- 
lo’s Sohne, der gleichfalls als Jüngling sein Leben ver
lor,  wiederspiegelt (s. Homer. Br. p. 166 — 1 7 '-)'

In diesen Kreis fällt nun eine Reihe von bildlichen, 
symbolischen Darstellungen der N a c h t ,  des S c h l a f e s  
und des T o d e s ,  in welchen sich auch die Fortschritte
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d e r  Kunst bemerken lassen. .Es zeigt sich nämlich eine 
grofse Mannigfaltigkeit in den bildlichen Denkmalen, 
die sie versinnlichen, von den rohesten Versuchen an, 
v ie  die Macht auf dem Kasten des Cypselus, bis zu den 
gefälligsten und feinsten. Dort war die Macht  als ein 
Weib dargestcllt, das zwei schlafende Knaben trug, 
einen weifsen und einen schwarzen, beide mit krummen 
Fölsen ( Pausan. V. 18. und dazu Heyne über den Ka
sten des Cypselus pag. 24. UI,d Visconti im Museo Pio - 
Clement. III. pag. 5 .), wo die irrigen Vorstellungen Les- 
smgs und Herders berichtigt werden). Andere Darstel
lungen aus dieser Ideenreihe führen Brouckhuis zum 
'J ibullus II. 1. 8 5 .,. Lessing in der bekannten Schrift, 
v ie  die Alten den Tod gebildet, und Winchelmann in’ 
der Allegorie p . 5 'K) neueste Ausg. an. Daher auch eine 
Menge von poetischen Epitheten der INacht, die zum 
Theil von Künstlern befolgt wurden, z. B. das 7 t u , x i \ e i -  

poiv iv% des Aeschylus auf Gemmen, wo die Nacht dies 
Sternenkleid hat (vergl. Schütz zu Prometh. a3 ). _  
Der S c h l a f  ward als schlafender Genius dargestellt, 
stehend, mit umgekehrter Fackel, das Haupt auf die’ 
rechte Ha id gestützt. Beispiele finden sich bei Ouden- 
dorp (Descript. Legati Pnpenbroek. nr. 43. p. 74.), bei 
2 oiga Bassirilievi u. A. Oder man bildete ihn als lie
genden Genius und schlafend, daneben zwei Mohnköpfe, 
die Eidechse, als ahnendes, vorempfindendts Thier und 
mithin als Eingeberin der Träume, oder weil sie Schla
fende vor Gefahren warnt, und die Fledermaus (im Mu
seo Pio-Clement. III. nr. 44. und dazu die Bemerkun
gen von Visconti). Eben so vielleicht sls schlafender 
Genius auf eine Fackel gestützt, auf unserer Tafel LI. 
nr. 5 . vergl. die Erklärung p. 26. Auch sehen wir den 
Schlaf mit Schnietterlingsflügeln am Kopfe, denn der 
Schmetterling war Symbol des Schlafes ^s. oben I. Th. 
p. toö ff).
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Tn diesen Symbolenkreis ziehen Viele auch das Bild 

auf der Grablampe bei Bartoli und Beliori, das wir auf 
der Tafel VII. nr. 1. haben beifügen lassen s). Eine 
schone schlafende weibliche Figur, die auf einem aus
gebreiteten Löwenfelle ruht, worauf ein weites Tuch 
liegt, in welches die Unterarme und Beine geschlagen 
sind. Drei Amorinen liegen neben ihr , auch ein Baum
zweig , nebst Bogen und Pfeilen. Ist es ein Somnus, 
wie Beliori und Begcr meinen ? Dagegen spricht unter 
andern die sichtbar hervorgedrüchte weibliche Brust. 
Oder ist es die N a c h t ,  wie Meyer zu Winchelmann’s 
Allegorie p. 706. das Bild bezeichnet? Oder ist es ein 
Hermaphrodit, von dem die Eroten sich wie verschüch
tert wegwenden und schlafen? Hiernach ist alsdann das 
Löwenfell zu beurtheilen. Nach der letzten Erklärung 
mufs an die allgemeine Künstlersitte gedacht werden, 
mit dem weichen Körper von Genien, Knaben und 
Mädchen die Löwenhaut zu verbinden ( s. Welcher über 
die Hermaphroditen der alten Kunst, im vierten Bande 
der Studien p. 174. 300. 2o5.). Verfolgt man hingegen 
dabei die Idee der N a c h t ,  so wären vielleicht die noch 
dunhelen Benennungen des Löwen und /otpwv
zu beachten. Ist hier an das kampfrüstige Thier, mit Be
ziehung auf zu denken, wie Einige glauben, oder
an eine bestimmte Farbe , oder an andere Beziehungen ? 
Und ist alsdann auch die Nachricht des Pausanias von 
u'dm Bilde des Hypnos (Schlafs) zu berücksichtigen, der 
einen Löwen einschläferte (Pausan. II. 10. §. 2.)? Wir 
Wollen hierbei lieber fragen , als entscheiden. — In diese 
Ideenreihe gehören auch die Vorstellungen v-on der auf- 
und untergehenden Luna , nach den Reliefs auf dem 8

8) S. die Erklärung dazu pag. 31. wo ich die verschiedenen 
Meinungen der Gelehrten über dieses Bild in der Kürze 
zusammengestellt habe.
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Bogen Constantin’s , die wir auf der Tafel VI. nr. 6. 8. 
haben copiren lassen ( vergl. die obigen Bemerkungen 
I. p. i36.).

Unter den Bindern der Nacht ist auch Ne me s i s .  
Ueber die Grundidee dieses Wesens, so wie über seine 
symbolische Darstellung, ist oben (I. p, i34 ff’-) kürzlich 
das Nüthige bemerkt worden. Hier erinnere ich an das 
schone Bild dor mit dem Ellenbogen messenden Neme
sis im Museo [’io Clement. (Tom. II. nr. i3.), und be- 
merhe, neben, der Münze von Smyrna, worauf die Ne- 
meses mit dem Richtscheite selbst erscheinen, die von 
Tripolis , wtdehe das Biid der mit dem Arme messenden 
Nemesis zeigt (s. unsere Tafel IV. nr. 6.).

In dein bekannten Hymnus des Mesomedes auf die 
Nemesis heifst die D i k e  (die Gerechtigkeit) ihre Bei
sitzerin Die älteste, roheste Kunstsymbolik
stellte die Gerechtigkeit als eine schöne Frau dar, die 
einer liüfslichen dte Kehle zuschnürt und sie mit einem 
Stabe schlagt. So sah inan sie auf dem Kasten des Cyp- 
selus (Pausan. V. iß. §. ».).

Auch die S ch  a a mh a f  t i gk c i t (Atdio^) gesellt IJe- 
siodus (Op. et D. 200. vergl. Jacobs zum Hymnus des 
Mesomedes Anthol. gr. II. pag 347.) der Nemesis bei. 
Lauter treffliche Personificationen der Nebenbegriffe, 
die in jener grofsen Idee Nemesis lagen. Ich habe ölien 
im allgemeinen Theile Gelegenheit gehabt, auch der 
Art zu gedenken, wie natürlich schön die Griechen die 
Aedos gedacht und gebildet hatten (s. I. Th. pag. »36.). 
Anjezt weise ich auf die Tab. VI. nr. 7. befindliche 
Römische Münze, mit der nach jener Weise gebildeten 
P u d i c i t i a ,  hin.
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5. 3.
F o r t s e t z u n g .

Die G a i a  brachte nun aus sich heryor den U r a 
n u s ,  d. i. das Himmelsgewölbe, personiiicirt. W enn 
es nun weiter heifst, sie habe die G e b i r g e  und den 
P o n t u s ,  d. i. das Me e r ,  her vorgebracht, da sie doch 
nachher erst den Ocean gebiert, so finden wir hier of
fenbar eine Spur, wie Hesiodus manche altere Begriffe 
und Ueberliefernngen zwar treulich wicdergiebt, sic 
aber nicht ganz mehr verstanden. Die ältere Lehre näm
lich war die gewesen , dafs'die Erde, ehe sie noch mit 
dem Himmel das Gewässer, den Ocean, geboren, sich 
selbst ihre Gestalt gebildet habe. Indem Hesiodus dies 
treu aus seinen Vorgängern wiedergiebt, sagt er uns, 
sie habe die Berge und das M e e r  ( l l ö r r o ; ,  ixtXayoi; 
\xtya oi'dpan Srvov) hervorgebracht. Allein der alte 
Sänger, dem Hesiodus folgte, hatte mit H ovtoi; blos die 
T i e f e ,  und zwar als f e u c h t e  Tiefe bezeichnet, und 
nun war der Begriff vollständig : die Erde brachte die 
Höhen und die feuchte Tiefe hervor, und dann erst er
zeugte sie das grofse Urwasser, das alle Tiefen erfüllt 
und Alles umgiebt, den O c e a n u s  (s. Homer, Briefe 
p. 18. 46. und daselbst Hermann). Ihn aber erzeugt sie 
mit dem Himmel, so wie aus derselben Vermischung 
eine ganze Reihe von Wesen ( vers. i3a scqq.) : Koos, 
Kreios , Hyperion , Japetos , Tbcia , Rheia , Themis , 
Mnemosyne, Phöbe, Tethys und zuletzt den unauisforsch- 
lichcn Kronos, den Edelsten unter Allen, Kporo* otyxv- 
XopiiT);? — zum Theil Personificationcn der Elemente in 
chaotischer Mischung, die erst nach und nach durch die 
gegenseitige Bändigung entgegengesetzter Potenzen sich 
in Eintracht und Ordnung umsetzt; zum Theil Ycrltör- 
perungen der Verhältnisse von Sonne, Mond und Ster
nen, von denen die Vorwelt ihre Zeiteintheilung ent-



lehnte ; dann Pcrsonificationon der religiösen Ordnun
gen, der Sitte und der Satzungen selber. Der Letzte 
ist Kpdyo«, der das Beiwort ¿yxnAoptjTtjc fuhrt , eine 
bildliche Bezeichnung d e s  in s i c h  s e l b s t  z u r ü c k 
g e z o g e n e n ,  v e r b o r g e n e n  G o t t e s ,  des deus in 
statu abscondito, des ungeinessenen dunkelen Abgrun
des der Z e i t , oder in anderer Beziehung des A b s o l u 
t e n  iin Gegensatz gegen das Intelligible f Homer. Briefe 
p. i5g — >62.).

Neue Zeugungen des Himmels und der Erde sind 
(vs. i3y sqq.): die C y c l o p e n  9) Brontes, Steropes, 
Ar ges, ferner die H e c a t o n c h i r e n ( Centimani ) Cot- 
tu s , Briareus, der bei Humerus (11. 1. 4o3 sqq.) Aegeon 
heifst, und Gyges. In diesen zweifachen Drillingsbrü-
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9) Ueber den Namen der Cyclopen vergl. Eustathius zu 
Oilyss. I. 69 p. 22 Basil. und Sturz ad Empedocl. Fragg. 
p 621. Lieber die allegorische Bedeutung des Cyclopen 
Polyphem in der Odyssee s. Eustathius ad Odyss. p. 1 J92 

und p 1881 , 26  ed Rom. , feiner Nicephor. Gregor, de 
Erroribus Ulixis cap. 2 . und dort Columbus p .9<, der 
die genannte zweite Stelle des Eustathius ntbst andern 
Stellen der Alten mitgetheilt hat. Hiernach ist die Fabel 
von Polyphem nichts weiter als eine Allegorie des ihi/zs;, 
und ist der Cyclope ein Bild der wilden, ungezügelien, 
regellosen Triebe und Leidenschaften. Darum hat er 
auch nur Ein Auge, weiter, von der Leidenschaft über
wältigt , nicht zwiefach die verschiedenen Momente über
legt, sondern alle seine Gedanken und Neigungen nur 
auf das allein gerichtet ha t,  wozu ihn seine wilde Leiden
schaft unwiderstehlich hinreifst. E r  wird von Ulysses ge
blendet, d. i. seine Bemühungen, das Streben seiner 
Leidenschaften ist zwecklos und ohne Erfolg. Dies ist 
die ethische Seite dieses Mythus, neben welcher freilich. 
Andere noch eine andere finden wollten. Ihnen war der 
Cyclope : y zevv ovgaviuiv Karzerncri; , d. i. die Einrichtung 
der himmlischen Körper, welche im Kreise gesehm wer
den, wie z. B. der Zodiacus, und imaginär die VV'enda- 
zirkel u. s. w.



dern sehen wir Sommer und Winter symmetrisch gegen 
einander gestellt, und w ir dürften somit hier hosmngonisch 
an das Streben der Atmosphäre denken , sich insGleich- 
gewicht zu setzen. Denn die Cyclopen, B^örr»^ D o n 
n e r ,  ürtpojn;« V e r d u n k e l u n g ,  und W e t 
t e r l e u c h t e n ,  sind als die electrischen Explosionen 
der Atmosphäre zu nehmen, die doch yorziiglich dem 
Sommer ahgehören. Ihnen entsprechen die Hecatonchi- 
ren , Bpidpr'mc, der Hundertarmige , den schon die alten 
Mythologen als W i n t e r  deuteten (Jo. Lydus de menss. 
p. 58.); zu welchem, eben als W in ter,  sich trefflich ge
sellen die Brüder Kottos, d e r  wü t h e n  de  S t u r m 
wi n d ,  u n d r e s s ,  der W a s s e r m a n n ,  als Personi
fication der winterlichen Wasserlluth ( s. Homer. Briefe 
p. 162 ff. 10J.

Diese, die Cyclopen und Centimanen, seine ältesten 
Söhne, schlofs Uranus bald nach ihrer Geburt in den 
Tartarus ein. Dies erbitterte ihre Mutter Gäa; sie wie
gelte dieselben auf, und brachte den Kronos, dem sie
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10) Ob ich gleich oben bemerkt habe , dafs ich der Kürze 
wegen die Vorstellungen Anderer von diesen Dingen 
mehrentheils übergehen mtifs, so kann ich doch hier 
zwei neue Erklärungsversuche nicht unbemerkt lassen. 
H e r m a n n  (.über das Wesen der Mythologie pag. 84 f.) 
übersetzt den Lotto; durch Ferius, von xo-rrui, und ver
steht den H a g e l  darunter. r-Jijj die andere FoimIVyrj; 
verwirft e r )  ist ihm Sulcius, g e f u r c h t e s  L a n d ,  
Bgia^etui Gravinus, der S c h n e e ,  so dafs also diese drei 
Riesen den Winter bezeichneten. Ganz anders B u t t 
m a n n  (im Lexilogus p. 2 )0  f.). E r litfst mit Brntley zu 
Horat. Od. II. 17. t4. die Schreibart Tuys oder Tuy^ un
entschieden, fäfst aber die Bedeutung der drei Riesen in 
folgenden deutschen Ausdrücken zusammen: S t a r k 
w u c h t ,  K o p p e l ,  G l i d m a f s .  Wegen Lotto; verwei
set er auf Schneiders Lexicon, wo aus Pollux beigebrasht 
wird, dafs die Dorier den Kopf v-irra nannten.



die scharfe Hippe scliuf, daliin, den allen Vater des 
Ungethünis, den Uranus, -während er die Gäa umarmen 
wollte, zu entmannen. Die Erde fangt das Blut ,  das 
Meer den verschütteten Saamen auf; aus dem Blute wach
sen hervor die E r i n n y e n ,  die G i g a n t e n  und die 
M e ü s c l i e n  N y m p h e n ,  und aus dem Schaume des 
Meeres, worin des Uranus Zeugungsglied gefallen, 
A p h r o d i t e  (Kythereia, Cytherea). Und jene Kinder, 
die sich gegen den Vater erhoben, nannte der erzürnte 
Uranus mit strafendem Namen T i t a n e n :

Denn er sprach, ausstreckend die Hand in frevelem
Leichtsinn

Hatten sie Grofses verübt, dem einst nachfolgte die
, A h n d u n g  “ ).

Hiernach stammt dieser Name (T trä re? ,  Tirrjveq') vom 
A u s s t  r e c h e  n der Hand und von der A h n d u n g  ah, 
von l a i r a  (r e i im ) ,  t n a i v i n , ich strecke aus,  strebe, 
ahnde, strafe u. s. w.; s. Lennep. Etymolog, p. 782 sq. 
und daselbst Scheid. Andere ' leiten ihn ab von Ti- 
veuot, die E r d e ,  in a lter, vielleicht Tliessalisclier 
Sprache ; Diodoi». Sic. III. 57. V. 66. vergl. mit Schnei
ders Würterb. s. v. — also die E r  d e n  s ö h n e ;  endlich 
Andere auch vom Phönicischen tit, l u t u m ,  oder von 
tiTÖiq , t iT & v , vivd^, Köni g .  — Ich lasse, um des 
Zusammenhanges willen, einige Hermannische Erkhä- 
rungen der lrächsten mythischen Genealogie folgen , ohne 
sie gerade ganz zu den ineinigen zu machen. Nach ihm 
heifsen sie die S t r e b e r ,  Tendones. Es waren eitle 
Bestrebungen der zeugungslustigcn Natur, ohne Maafs 
und Ordnung. Darum nahm sie auch Uranus wieder in 
seinen verbergenden Schoofs zurück. Was er gezeugt 
hatte, war regellos. Endlich'legt sich der wilde Unge

4 3 o

l l)  S. Hesiod. 154 — 207. nach Vofs.
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stiim. Der regelmäfsige Bildungstrieb gewinnt Oberhand 
in der Natur. Die Vollendung kommt, das organisirende 
Gesetz bat sich lebendig in die Natur selbst eingebildet. 
Darum wird der Vollender Kporo? 12) zuletzt geboren, 
und darum ist er es, der den alten Vater des Ungethüms 
entmannt. Nun aber tlieilt sich auch den Dingen die 
Zeugungskraft mit: die Erde gebiert die Erinnyen, d. i. 
die Zeitigerinnen, die Giganten, d. i. die Zeugenden, 
und die Melischen Nymphen l3) ,  eine Personification der 
Fruchtbarkeit, oder überhaupt bestimmte Anschauungen, 
to n  Wachsthum und Gedeihen der Pflarizen und Thiere, 
bedingt durch Sonnenwärme und Wassernahrung (Ho
mer. Briefe p. 164.).

Unter den symbolischen Vorstellungen und Attribu
ten dieses Kronos , der dann mit dem S a t u r n u s  in Ein

1 2 ) So He r ma nn .  Wie die Alten zum Theil der» Kronos
genommen haben, davon zunächst unten.

13) Jene Erklärung der E r i n n y e n  scheint sehr gewagt, da 
der so oft wiederkehrende Begriff immer auf das Gebiet 
der finsteren Mächte und auf ethische Persomficationen 
hinweist. Die Melischen Nymphen übersetzte Hermann 
(Homer. Briefe p. 165.) : Cicurinae, die Beziihmerinnen. 
Ich habe die im Text angegebene andere Bedeutung aus 
Spuren bei den alten Schriftstellern zusammengetragen, 
und dabei aucti an die Esche als Krjegslanze erinnert. 
Wenn nun Hermann (Wesen der Mytfc.ologie p. 86.) das 
Bild von einem Baume in diesem Zusammenhänge zu 
individuell findet, so mufs ich jezt, was ich damals nicht 
wollte, wirklich an die k o s m o g o n i s c h e  Esche Yg-, 
drasil und an die ersten Eltern: Eske und Emila nach 
der Edda erinnern. Es ist nicht auszutsagen , wie oft in 
den Kosmogonien der Völker an das individuellste die 
allgemeinsten Sätze und Wahrheiten angeknüpft werden. 
Ist denn die Lotusblume auf dem Berge Meru und in Ae-, 
gyptens Nilthal nicht auch eine b e s t i m m t e  Pf l anze ,  
und doch schliefst sie die W e 11 s c h ö p f e r in sich — !



Wesen zusammenschmolz, bemerken wir gewöhnlich den 
Verschleierten Hinterkopf, seltener ganz ohne Schleier, 
ferner die Eihebung der linken Hand über den Hinter
kopf. Die Hippe, die bei Hesiodus lang und gezahnt 
erscheint (z. J3. vs. 175. xap-^npofiovTa , 17g. oipizr,v ne~ 
Xwpior), sieht man auf einer Münze und Lampe als ge
zahnte Sichel, oft auch als blofse Sichel. Ferner führt ' 
e r  die kreisförmige Schlange und den Herrscherstab 
(vergl. Schlichtegroll zur Dactylioth. Stosch. T. 1. p. 74.
II. p. 7Q sq. und oben I. Th. der Symbol, p. 5o4 ff.
Die auf unserer Tafel V. nr. 1. (vergl. Erklärung p. i3.) 
aus jenem Werke copirte Gemme zeigt den sitzenden 
Saturnus mit jener Belegung der linken Hand und mit 
der zur Erde gesenkten Sichel.

Es folgt nun eine Reihe von Schöpfungen in diesem 
Reiche des Kronos (vs 233 ff’.). Pontus, die wasser
haltige Tiefe, zeugt mit der Erde den Nepers, d. i. den 
unwandelbaren, immer ruhigen Seegrund, den 0atiflag, 
die personificirten Meerwunder, <Popxvt; ,  die Vorge
birge und Klippen, Krjro] , die Masse der im Grunde 
des Meeres hausenden Ungeheuer. Nereus erhält zur 
Gattin die Tochter des Oceanus, AaypLg, die Reiche, 
denn das Meer führt den Menschen Güter in Fülle zu 1'i). 
W enn uns die fünfzig Töchter aus dieser Ehe an die 
fünfzig Töchter des Danaus erinnern, die man einerseits 
gewifs richtig als fünfzig Brunnen von Argos nahm, so 
dürfen wir, besonders bei gewissen Namen, als ftoXv- 
vouti, Avvovoj] und Avaidvaaaa. , auch andere Bezie- 14
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14) Das Ausführlichere sehe man in den Homerischen Brie
fen pag. 173 ff verbunden mit Hermanns Brbf Uber das 
Wesen — der Mythologie p 93, wo z. B. die Möglich
keit eingeräumt wird, dafs Doris auch eine Quellnymphe 
seyn könne , in so fern die Quellen Ernährerinnen dessen 
sind, was auf der Erde wächst.



hangen und Vorstellungen des Altertliums nicht verges
sen. Propheten, Gesetzgeber, Sibyllen, Wahrsage
rinnen steigen aus der Tiefe auf,  die Musen, welche 
ursprünglich allesamt Nymphen waren «5) ? die ürmusen 
und Urnymphen kommen aus dem Wasser und singen, 
an den Wassern; wobei wohl der Gedanke von dem 
tiefen k iihlsinn , ja oft Tiefsinn des Weibes , aber auch 
an seinen wieWAsserbäche beugsamen, unzuverlässigen 
Willen zu Grunde lag. Hierhin gehören auch die Monds
und Wasserfrauen Acca und Anna Italiens, die Donau
weiber der Niebelungen und andere mehr, lauter weib
liche W esen, klug, verständig, zugleich mit der Gabe 
der Prophetie.

Thaumas verbindet sich mit d e r ’HXe'jtTp»;, d. i. die 
sich erhebende Meereswoge, und zeugt die Iris 
d. i. den siebenfarbigen Bogen; wobei wir an den Bogen 
und das Geschofs der zürnenden und an den Lichtbogen 
der versöhnenden Gottheit denken können. Zuletzt kom
men aus dieser Ehe die Harpyien Apnvlou').

Von Phorcus und Ceto kommen die rp « ia(? dje 
grauen schäumenden W ellen, und zwar Uecpprjdoi, die 
reifsende Brandung , und ’Erwa , die hereinstürzende 
(vs. 270 ff.).

Jenseits des Oceans wohnen die Gorgonen: Stheino, 
Euryale und Medusa. Letztere wird verstümmelt von 
Eerseus , und aus ihrem Leibe entsteht Xpvadap und
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15) Ich trage kein Bedenken , diesen Satz auch hier wieder 
aufzustellen, obschon ihn Hermann in seiner Abhandlung 
de Musis lluvialibus Epicharmi et Eumeli, Lips. 1819. 
in Anspruch genommen hat. Meine Gründe inufs ich 
aber bis zum dritten Bande aufsparen, wo ich von den 
Musen ausführlicher handeln werde. Für einzelne Be
richtigungen bezeuge ich jedoch dem scharfsinnigen Ver
fasser gleich jezt meinen Dank.

II. a8
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ILfyaaroe;, Chrysnor vermählt sich mit der KaMtpdr?, 
und erzeugt den dreiköpfigen r^pvovtvf, der von Her
cules erschossen wir d. Ich habe das Wesen dieses My
thus schon im I. Th. p. 70!». berührt , und dort angedeu
tet , wie die Gorgonen Erinnerungen sind an den Mond,  
als den f i n s t e r e n  H ö r  p e r ,  und wie die brüllenden 
Schwestern (als Rühe)  die unlautere Natur desselben 
bezeichnen , welche gereinigt werden soll. Es liegen 
liier die Begriffe von R e i n i g u n g  zu Grunde. Perseus 
und der Perseide Hercules reinigen auf Erden und am 
Himmel. Wenn der reine Strahl der Sonne wieder 
glanzet, wenn der läuternde Genius Perseus die Schreck* 
nisse der Nacht des Jahres überwindet, und die finstern 
Schreckgesichter der dunkeln Mondsscheibe zernichtet, 
dann wird G o l d  g e w o n n e n .  Daher wird seine Hippe 
und sein Schwert Zeichen der Fruchtbarkeit, so wie 
der Stier astronomisch und agrarisch. Daher hat My- 
cenä vom Zeichen des Schwertes, wie des Stieres seinen 
Namen. Perseus ist der Ochsenräuber Mithras (s. oben 
I. Th. pag. 786 ff.) , und in einer andern Sonnen jahres
periode mufs ein neuer Fürst dieses Hauses , ein neuer 
Sonuensohn, Hercules, auf Eurystheus, des Weitherr
schenden. Geheis Geryons Rühe aus dem Westlande ho
len . und in die Stier - und Schwertstadt führen ; d h. im 
Verlauf vieler Monden (Zeiten, R ü h e )  werden vom 
Fürsten des Peloponnesus zu Mycenä neue Sonnen-, 
Jahres- und Ackerfeste gefeiert. Daher deuteten die 
Alten den Gcryon als W i n t e r ,  Andere als die Z e i t ,  
worauf die drei Köpf e bezogen wurden ,6). Sie scheinen 
dabei an y>;pat (Alter), yijyäio und yftpv<; gedacht zu ha
ben. Hiernach wäre Geryon der Alte im Niedergange 
(im Abendlande , Iberien); und wenn bei ihm, dem drei- 16

16) S. die Darstellung, die auf unserer Tafel XL. copirl ist, 
vergl. mit der Erklärung p. 2S.



liöpfigen, Hercules die Kühe holen mufs, so wäre damit 
so viel gesagt, als: die Frühlingssonne gewinnt dem al
ternden Winter im Lande der Finsternifs die neuen Jah
reszeiten ab. Drei an der Zahl (nach alter Eintlieilung), 
beim dreiköpfigen W inter verborgen, hat sie die Früh
lingssonne nieder ans Licht gebracht. Hercules, die 
Frühlingssonne, hat nun die drei Aepfel, das JKild der 
drei Jahreszeiten ( s. oben II. pag. 220.). Nun könnten 
auch die rpatou, die Grauen, in die Jahresallegorie vom 
W i n t e r ,  vom grauen W in ter,  passen.

Zu den Vulcanischen Personificationen ( vs. 295 ff.) 
gehören die Schlange ’'EjadVct, mit dem Glutwind To- 
<pduv (vergl. oben I. p. 321.), und vOpSpn;. Den Evpv- 
tigjv, den weithinstrafenden, beziehen wir, so wie den 
Cerberus, welchen die Echidna gebiert, auf die Unter
welt , und erinnern hier an Aegyptische Vorstellungen, 
die wir im ersten Theile ( z. B. pag. 428. und a. a, O.) 
mehrfach nachgewiesen haben, da, so wie die ganze 
Hesiodeische Bilderwelt, namentlich diese Stelle einen 
tieferen Hintergrund vermuthen läfst, den wir nur durch 
einen Rückblick auf Aegypten und andere Länder des 
Orients einigermafsen enthüllen können. Von der Echid
na kommt ferner "Tdpi? Ae^vain , die von Hercules ge- 
tödtet wi rd,  dann X/paip«, welche Bellerophon auf dem 
Pegasus vernichtet. Letztere erzeugt mit Orthrus die 
Sphinx und den Nemeischen Löwen ( Nefiuaiuv). Geto 
gebar dem Phorcus den die Hespetidenäpfel bewachen
den Drachen.

Oceauus und der Tethys Kinder (vs. 337 ff-) sind die 
Blässe und dreitausend Töchter, d. i. die (Quellen Un
ter den Namen , die hier Hesiodus aufzählt — er führt 
jedoch blos die vorzüglicheren ( an — 
lesen wir ohne Zweitel manche Namen aus der alten 
kosmogonisehen Urkunde selber; so z. B. Aca-
PH , einen Namen, den auch Ceres wegen der Gabe der
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Nahrung, als Mutter E rde , führte. Sprach man doch 
auch von Quellnymphen , die Früchte, Nahrung verlei
hen , von v v p < p o u (  x u p j io T p r ic f io i$ ,7) .  Ferner O r p a v i j j ,  

gleichnamig einer der Musen !8) , die ja auch , wenig-
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17) Vergl die vierzehnte Anmerkung.

18) Auf Hermanns neuen Einwurf (Über das Wesen der My
thologie p, y i .): ,, wie keineswegs folge, daf's die Quelle 
Ütania eins mit der gleichnamigen JVJuse sey“ , antworte 
icft hier nur dies: Es kommt in diesen Dingen Alles auf 
die Einsicht in den ursprünglichen R e a l n e x u s  an. 
Z .  B. um beim Vorliegenden stehen zu bleiben , die Do- 
douäischen Nymphen waren einmal siderisch Sterne (die 
Hyaden und Plejaden) im Bilde des Zodiacalstiers. Auf 
Eiden (terrestrisch) waren sie Quellen und Ausllüsse des 
w  asserstiers und Wasserstroms Achelous. ( Die Sterne 
scheinen aus den Gewässern aufzugehen.) Das Auf« 
und Untergehen jener Sterne scheidet die nasse und 
die trockene Jahreszeit, wann die Wasser rauschen oder 
schweigen, die Quellen vetsiegen oder murmeln-( reden, 
singen). — Vom Auf- und Untergehen jener Sterne 
nimmt der Hirte wie der Ackermann und wie der Schiffer 
6 eine Prognostica her , d. h. diese Sterne belehren ihn, 
was er in seinen Geschäften zu thun und zu lassen hat. — 
Ferner, auch für den beobachtenden Piiester war das 
Sternbild des Stiers eine der ersten sideiischen Hiero
glyphen, das Stierhaupt, der Ochsenkopf, war selbst 
eine der wichtigsten lncunabeln des Alphabets gewesen; 
und so wie erwiesenermafsen Isis einmal die vom Nil ge« 
schwängerte Aegyptische Erde war, dann aber auch ein 
Stern im Bilde des Hundes, eben so wohl konnten auch 
jene Dodonäischen Landesquellen ( die Dodonäischen 
Nymphen ) Elemente einer von den Sterngrttppen ent
lehnten Urschrift der Pelasgischen Völker seyn. Hiero- 
glypbik aber und selbst Buchstabenschrift war im hohen 
Alterthume Wenigen Vorbehalten; Belehrung aber for
dern , jeder nach seinem Bedarf, Alle — Für Alle ist der 
G e s a n g  bestimmt. So nuifsten also jene innerlich zu
sammenhängenden tellurischen und sidcrischen Elemente
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stens die alteren , grofsentheils Ton Quellen und Flüssen 
ihren Namen hatten, wie z. ß. , Bopwäert-s,
NtiXoi, 'Auo/no), 'A^gkatq und dergl. mein- (s. oben I. 
p .472.). Als Kinder des Hyperion undder Thia (vs.371 ff.) 
werden genannt "HX.10? , und ’Hco ,̂ welche sich
alle, so wie die Söhne des Krios und der Eurybia, 
’AoTpato^, IldXXas und llfpff};?, auf die Gestirne des 
Himmels beziehen. Letzterer, Hepcrvc, ist w^hl aus 
einer Namenswurzel mit Iliposes erwachsen, und sonach 
gehören beide mit Recht an den Himmel.

Dem Asträus gebar Eos die W inde, hierauf den 
Morgenstern nebst andern Sternen ( vs. 378 — 302.), 
Styx aber, die älteste der Oceaniden — der Eisflufs — 
zeugt mit. Pallas: Z)]Xog, Not/J, Kparo? und Bir. In die
ser Genealogie läfst sich wohl folgender uralte Sinn er- 
henncn : Sobald Pallas sich der Styx vermählt, d. h. so
bald die finstere Quelle der Natur und des natürlichen 
Menschen erschüttert und aufgeregt wird,  steigen Pas
sionen und starhe Triebe herauf, Eifersucht und Gewalt- 
tliat, die Alles besiegen und sich unterwürfig machen. — 
Phöbe zeugt dann mit Cöus die Leto (A>jtw) und die 
’AoTEpia, welche von Perses die 'Exdvtj hervorbringt 
(vs. 404 ff'.).

W ir  folgen der Urhunde weiter , die uns nun zur 
Nachkommenschaft des Kronos führt. Rhea nämlich und 
Kronos erzeugen drei Söhne und drei Töchter, Eertfuj, 
ArjwijTtip und , dann ’AiSr^ , IToaeiädwr und Zers 
(vs. 453 ff). Alle diese verschlang Kronos sogleich nach 
ihrer Geburt, weil er von Uranus und der Gäa gehört 
ha tte , dafs er durch eines seiner Kinder den Thron ver
lier en würde. Als nun die Mutter mit Zeus, dem jüng-

ganz natürlich M u s e n  (Gesang -  Nymphen) werden. 
W er dergleichen Dinge im Ganzen sieht, den können 
dialectische Distinctioncn nicht irren,
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sten, schwanger ging, wendete sic sich betrübt zu Gä’a 
und Uranus , und erfuhr von ihnen den Willen des 
Schicksals in Absicht auf Kronos. Auf ihren Rath eilte 
sie nach Lyktos in Greta, und gebar dort den Juppiter, 
an dessen Statt sie dem grausamen Gatten einen mit 
Windeln (Fellen) umwickelten Stein reichte. Juppiter 
wuchs indefs schnell heran, e r ,  der nach dem Entwürfe 
und der Absicht der Gäa bestimmt war, Rache am Vater 
zu nehmen, und denselben zu entthronen. Durch ein 
Brechmittel gezwungen, gab Kronos alle seine Kinder 
bis auf den Stein wieder von sich, welchen Juppiter zum 
Andenken in Pytho am Fufse des Parnassus befestigte. 
Darauf befreit er die Cyclopen und Centimanen von 
ihren Bänden , die ihm dafür Donner und Blitze ver
leihen. So stürzt er den Vater vom Throne, und legt 
ihn in Fesseln.

Ich will hier in der Kürze nur einige Bemerkungen 
einschalten. So wie wir oben den Kronos als deus in 
statu abscondito bezeichneten , so können wir hier den 
Zeus als deus in statu inanifesto bezeichnen, der sich 
eben so gut als Lichtgott von Thebe, wie als Wasser
zeus zu Dodona und als Wassergott der Phönicier be
greifen läfst. Auch Poseidon mag in seinem Grundbe
griff entweder als der weite, ausgedehnte (latus,  ex- 
pansus), oder, wie neuere Forscher wollen, als das 
Unfeste, blindlings Auseinanderfahrende, Bewegliche, 
im Gegensatz gegen die Patäken, welche die befestigen
den Horte sind, genommen werden. Zunächst w eiset 
uns auch der Stein, der in diesem Mythus vorkommt, 
hinlänglich auf d<-n weit verbreiteten Cultus der Meteor
steine und auf ähnlichen Felischdienst in den vorderen 
Ländern des Orients, woher die Griechen ihre wichtig
sten Religionsanstalten entlehnten , bin. In denselben 
Kreis gehört auch der Juppiter Casius, auf den ich un
ten wieder zurückkommen werde.
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Was endlich die höhere Deutung des durch seinen 

Sohn entthronten und gefesselten Saturnus betrifft, so 
erklärten sich die Stoiker (s. Cic. de Nat. Deor. 11. e5.) 
hierüber folgendcrmaPsen : « Vinctus est autent a Jnve
(Sa turnus),  ne immoderatos cursus haheret, atque ut 
eum sideribus alligaret.» Es ist nämlich dabei Saturnus 
als Kyovoi; (^poros, als Z e i t )  gedacht, und zwar als 
der u n g e m e s s e n e ,  u n g e o r d n e t e ,  d u n k e l e  A b 
g r u n d  der ungezählten Aeonen, so zu sagen die b l i n 
de  Ze i t .  Nun kommt Juppiter , der W eltherr , ordnet, 
theilct die Zeit und bindet sie an den Lauf der Gestirne. 
Dieses Verhällnifs drückte man auch so aus: Ztiif w i i  * 
Kpöros tj u vo ijo io t xo.i ij %ov vu v  <yvv^6X bia ig , nämlich die 
b l i n d e  Z e i t  schliePst auch die B e w u f  s t  1 o s i « k e i t  
ein. Erst wenn der Geist erwacht, und sich selbst von 
den Dingen sondert und unterscheidet , dann werden 
Zeiten unterschieden und geordnet. Eben darum kann 
nach einer andern Ansicht derselbe Kronos als das A b 
s o l u t e ,  im Gegensatz gegen Juppiter als das I n t e l -  
l i g i b l e ,  genommen werden 19).

Als jedoch die Titanen der neuen Oberherrschaft 
sich nicht unterwerfen wollten, so entstand zwischen 
den Kroniden oder Söhnen des Kronos, an deren Spitze 
der neue Beherrscher des Himmels, Zeus, stand, und 
zwischen den Titanen oder Uraniden, den Söhnen des 
Uranus, ein schwerer Krieg, der sich m i t  der Besiegung 
der letzteren endigte, welche in den Tartarus hinab-

19) S meine Meletemm. I. p. 44. lind den dort anseführten 
Plato im Oratylus p 6 6 . p 4ä Ihind. (K¿¿04 rsO vcu), Eu- 
thyd p. däl lleind.; ferner Chrysippuk ap. Etymolog, in. 
p. 5lü. Sallust. de mundo cap. 4. Plotin. de pulcr. p 138. 
Damasciusmscr., wo die Phönicische Lehre von Kronos 
v o r k o n u n t  , und es unter Anderm heifst: K fovc;,  tsv ir?o- 
ysif«rpäv rij; sv sauTti Ssatra/asvs;.



geschleudert und dort zur Strafe auf ewig eingesperrt 
wurden. Der Kampfplatz der Kroniden in diesem zehn
jährigen Kriege war der Olympus, der Schlachtort der 
Titanen der Othrys. Den Sieg aber erlangten die Kro
niden durch Hülfe der Cyclopen und Centimanen. _
W ir  sehen in diesem Kampfe — der Titanomachie — , 
welchen unsere Urkunde weitläufiger beschreibt (vs. 
616 ff. 2«), und welchen viele Sänger des Alterthums 
zum Gegenstände eigener Epea gewählt haben, über
haupt den Widerstreit der Elemente und der wilden, 
ungeregelten Naturkräfte gegen die Ordnung und das 
Maafs der Natur. Daher denn auch die Deutung dieses 
Kampfes auf ein Erdbeben und auf tellurische und nep- 
tunische Revolutionen , die der geordneten Bildung und 
Gestaltung der Natur und Erde vorhergehen mufsten , im 
Ganzen gewifs viel Wahres enthält.

Aehnliche Ideen liegen dem Kampfe der Kroniden 
mit Typhoeus ( T vfaevi;, T v f& v)  zu Grunde, wiewohl 
liier die Aegyptische Quelle nicht zu verkennen ist (s. 
1. Th. p. 3 i7 f[.). Auch dieses Ungeheuer, den jüngsten 
Sohn der Gäa und des Tartarus, schlug Zeus mit dem 
Blitze unter fürchterlichem Tosen darnieder, und warf 
ihn in den Tartarus hinab 21). 20 21

20) Vergl. Iliad. VIII. 459 ff Uber die Fesselung der Titanen 
im Tartarus. Ueber die Homerischen Gi g a n t e n  s 
Odyss. VII. 59. 206. X. 120. Ueber das Verhällnifs der 
Gigantomachie zur Titanomachie s. Heyne Observait, ad 
Apollodor. p. 28. Ebendaselbst p. 28. sind die verschie
denen Angaben des Kampfplatzes, worauf die Giganten 
gestritten — die Gegend von Phlegra bald in Macédonien 
bald ohnweit Cumü in Italien — gesammelt.

21) S. Hesiod. Theogon. 820 — S68. vergl. mit Homer. Iliad. 
II. 781 ff Ueber die verschiedenen Angaben der Oerter 
s. meine Fragmin, hisforr. antiquiss. I. pag. 166 sqq. und 
Moser ad Nouni Dionys. VIII. 272.
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Kehren wir noch einmal zu den letzten Titanen zu- 
ruck , so tritt uns das Geschlecht des Japetus und seine 
Schicksale, die der Gegenstand so vieler Mythen ge
worden sind, bedeutsam hervor (s. Theogon, 555 seqq. 
vergl. Oper, et D. 45 sqq.). Japetus nämlich zeuget mit 
Klymene ( K X v f i e v r / ) , des Oceanus Tochter, den Atlas 
( AvXa?), Menötius (MeroiTioi), Prometheus und Epi- 
metheus. Ich will hier nicht in das Einzelne dieses My
thus , in welchem bei Hcsiodus mehrere Erzählungen 
zusammengewori'en , Anderes auch ausgefallen seyn mag, 
eingehen ; ich bemerke nu r, wie in dem Japetus, als 
Yulcan oder Feuergott aus der Tiefe, und seiner Frau, 
einer Oceanine , die also gleichfalls aus der Tiefe kommt, 
tellurische Andeutungen gegeben sind, wobei auch hin
wiederum Menötius als Petiletus , wie ihn Hermann über
se tz t, in Betracht zu ziehen ist, Prometheus aber mit 
seinen Brüdern und mit des Epimetheus Frau wird uns 
Wohl, um dies kurz anzudeuten, den edlen, bald lo
dernden, bald verlöschenden Eebensfunhen und Alles, 
was das wunderliche Menschenleben an Gütern und Uc- 
beln Unergründliches hat, bedeuten sollen.

So folgt also das Kronidenreich oder das dritte Göt
tersystem, mit welchem die Entstehung, Gestaltung, 
Bildung und Ordnung der E rde, wie der gesammten 
Natur, geschlossen ist. Oceanus, Helios, Eos und Se
lene bleiben in ihren alten Aemtern, während Zeus nach 
Besiegung der Titanen die Ehren und B esitz tüm er yri- 
(ia/) unter sich, seine Brüder und Kinder, als die neuen 
W eltrcgenten, tlieilt (Theogon. 88o ff.). Die Erde und 
der Olympus sind der gemeinsame Besitz aller Gotthei
ten (Iliad. XV, 19^-) 5 Zeus erhält nebst der obersten 
Hegemonie den Himmel, Poseidon das Meer , Ades die 
Unterwelt, und jedem der andern Götter wird so sein 
bestimmtes Geschäft zugewiesen. Da ich weiter unten 
diese verschiedenen Götter Griechenlands besonders ab-
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handeln werde , so vcrspare ich bis dahin die weitere 
Auseinandersetzung dieses Punktes, den ich hier nur im 
Allgemeinen andeuten wollte.

$• 4-
Y e r h ä l t n i f s  d e s  Ho  in e r  us  u n d  H c s i o d u s  z u r

R e l i g i o n  i h r e r A l t v ä t e r  u n d  zu  d e r  i h r e r
Z e i t g e n o s s e n .

W ir hommen nun auf die Beantwortung der schon 
schon oft aufgeworfenen Frage nach dem Verhältnisse, in 
welchem Hesiodus und Homerus zu jener priesterliehen 
und aus dem Orient herstammenden Poesie stehen, die 
ich statuire, und welche den Dichtungen jener um viele 
Jahrhunderte vorhergegangen is t , und insbesondere 
warum beide mit ihren fast durchgängig rein sinnlichen 
Mythen und menschlichen Göttern von jener inneren 
theologischen (mysteriösen) Seite der Griechischen My
thologie, wie wir sie im vorhergehenden Capitel gesehen 
haben, und welche eben den Inhalt jener alt - priester- 
lieben Poesie ansmachte, so selten Etwas und auch die
ses nur so undeutlich blichen lassen. Ich werde im 
d r i t t e n  Rande, hei den verschiedenen Orphischen 
Schulen, dieser alten, vor-H om erischen, bedeutungs
vollen Poesie noch mit Mchrercm gedenken ; hier will 
ich zunächst nur den Standpunkt angeben , aus welchem 
die Gedichte des Hesiodus und Homerus zu betrachten 
sind, woraus sich dann ihr Verhäitnifs zu jenen früheren 
Gesängen ergehen wird 22). 2
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S2) Ans den von Hermann und mir herausgegebenen Briefen 
über Homer und Hesiod (Heidelberg ISIS.) zum Theil 
abgedruckt; vergl. pag. 46 ff. Die Einwendungen Her
manns gegen einige meiner hier vorgetragenen Sätze wird 
der Leser gern bei ihm selbst im fünften Briefe p. 57 ff. 
nachlescn.



Es ist allerdings ein gewaltiger Unterschied zwischen 
der Bedeutsamkeit der noch vorhandenen theologischen 
Dicliterfraginente und der entschiedenen Aeufserlichkeit 
der sinnlich - derben und greil'lichen Gütlergestalten und 
Gölterhandlungen heim Homerus und Hesiodus. Und 
dennoch , wenn wir auf Stoff und Form zugleich sehen, 
sind die W erlte beider Dichter die ältesten Denkmale 
Griechischer Poesie, die uns als ganze W erke übrig ge
hlieben. Ohne dafs man den Weg zu betreten braucht, 
welcher zu dem wohl bekannten Ziele führt, an dem 
man w’eiter nichts Anderes sieht, als das Homerische, 
und somit sich und Andern die Beruhigung gicht: es 

, scy eben weiter auch N i c h t s  da gewesen, so läfst sich 
die Erscheinung, w ie Homerus und Hesiodus im Gan
zen so derbe Anthropomorphisten seyn konnten, indem 
sie doch noch eben auf dem Scheidepunkte von einer 
grofsen Priesterzeit stehen, doch auf eine genügende 
Weise erklären. — Griechenland mag immerhin eine 
geraume Zeit (es war alte Königszeit) auf dem W ege 
gewesen seyn, ziemlich priesterlich und,  so zu sagen, 
orientalisch zu werden. Auch mochten es die Erbauer 
jener alten Mauern, Thore und Grotten von Tirynth, 
Mycenä und Nanplia (Pausan. II. 25. 3. VII. 25. 7.) , so 
wie jene Priester von Sicyon und Argos , wohl so Vor
haben. Aber in Griechenländischer Luft, in jenen durch 
Berge, W älder und Flüsse gesonderten und von der 
See bespülten Ländern und Inseln —. dort konnte so 
etwas nicht zur Reife kommen. Was die Sage aller 
Orten von dem Austreiben d e r P e l a s g e r  zu melden 
weifs (z. B. Herodot. 1. 60. VI. >37.) , mag wohl grofsen- 
theils auf dieses AufJehnen Griechischer Volkskraft ge
gen fremdartige, wenn auch nicht immer gerade von 
Fremden aufgedrungenen Priesterformen seinen Bezug 
haben. Jedoch mochte immer noch Vieles davon übrig 
bleiben, so lange die erblichen Köuigthümer blieben.
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Als aber, nach dem Erloschen vieler alten Geschlechter, 
durch ganz Griechenland und bis in den Peloponnes, 
diesen alten Anthe.l von Pelops Scepter , hinab sich kräf
tige , nördliche Stamme festgesetzt hatten — da ward 

* immer mehr und mehr der starke S i n n  tüchtiger Volks
masse in allen Dingen Meister. Sitte und Verfassung, 
Denken und Dichten ward mehr und mehr abgewandt 
vom Tiefsinnig - morgenländischen , ward verständlicher, 
heller , d erber, aber natürlich auch inhaltsleerer. Das 
■waren die H e r a k  1 i d i s c h e n  Erschütterungen. Vom 
zwölften Jahrhundert, wo sie anfingen, bis zum neun
ten , wo Homerus und Hesiodus lebten, hatten in Folge 
dieser Revolutionen alle Dinge eine andere Gestalt ge
wonnen. Hatten sich vielleicht schon seit jenen älteren 
Unruhen ( ich will sie die P e l a s g i s c h e n  nennen ) die 
alten Priestergeschlechter auch da , wo sie blieben, mehr 
castenmäfsig zusammengezogen, und den Königen und 
Adelichen weniger von ihren Kenntnissen mitgetheilt, so 
mufste dies seit der H e r a l i l i d e n z c i t  noch mehr der 
Fall seyn. Unter solchen Umständen kann es nicht auf
fallen, wenn neben so manchen Elementen älterer Cul- 
t u r , bei der beweglichen und lebendigen Phantasie der 
Griechen , bei dem Wohlstände so mancher Städte und 
Burgherrn, Sänger auftraten, die in der Weise der be
güterten Laien und des Volkes sangen. Diese hatten 
wenig Anlafs, von dem geheimnifsvolleren, priester- 
lieben Wissen Notiz zu nehmen. Und wirklich sollte 
man glauben, sie hätten auch nicht viel mehr davon ge- 
wufst, wenn man an die Jahrhunderte denkt, die nun 
schon seit jenen ersten Erschütterungen verllossen wa
r e n , und insbesondere erwägt, wie sehr diese aotSnL 
eine ganz neue Menschenclasse bildeten, ganz und gar 
verschieden von jenen p richterlichen Sängern, und in 
gar lteiner Berührung stehend mit gottesdienstlichen Ge
s c h ä f t e n .  Ja noch mehr ; selbst von feindseliger Trent



nung,  von gehässigen Spaltungen zwischen diesen Sän
gern und den priesterlichen T'ersonen, wollen sich man
che Spuren im Honierus heller zeigen; Zwistigkeiten, 
die also wohl ziemlich nahe an sein Zeitalter fortgepllanzt 
seyn möchten. Alan erinnere sich, wie in der Iliade 
einigemal Kalchas behandelt wi td;  wie schimpflich und 
feigherzig der Opferw ahrsager Lindes in der Odyssee 
(XXII. ü-io ff'.) fällt; wie ehrenvoll hingegen eben da
selbst de1' Sauger I’hemius am Leben erhalten wird; wie 
geflissentlich an andern Orten eben dieser Ilomerus das 
ehrwürdige Amt und die sittliche W ürde der Sauger 
hervorhebt, z. ß. Odyss. III. 267 ; wo Eustathius (p. 126.) 
aus Demetrius Plialeteus und andern Sei .iltstellern die 
Anmerkung macht, bei den Alten seyen die Sänger ge
wesen , was späterhin die Philosophen waren ; und unter 
andern sey ihnen die Erziehung der Vornehmen anver
traut worden ö ).

Diese Ansicht einer alteren , bedeutungsvollen und 
symbolischen oder theologischen Poesie, welche der des 
Humerus und llesiodus lange vorausging, aber zur Zeit 23
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23) Hermann erinnert, um diese Sätze einzuschränken, (Ho
mer. Briefe p. 70.) an die hohe Ehre , die dem Tiresias 
in der Odyssee beigelegt wird. Ganz richtig. Dafs der 
Wahrsager oft als eine Art von dämonischem Wesen 
dasteht, habe ich nicht leugnen wollen. Sie waren ja auch 
mit göttlichem Instincte (f>«i"¡j irofiirjj Herödot. I. 62.) be
gabt — Aber eb^n deswegen erregte ihr Erscheinen eine 
Art von Graueä , dergleichen auch wohl furchtbare Na
turgewalten und seltsame Naturkörper erregen; und auch 
„ d e r  unter den Todten verständige Tiresias“ wird unter 
Umständen vorgettihrt, die mehr geisterhaft als anspre
chend sind. Dagegen die Sänger sind von den Menschen 
geehrt und geachtet als Lieblinge derMuse (Odyss. VIII. 
479 — 48t.). In ihrerNähe fühlt sich jeder heimisch und 
wohlbehaglich.
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jener Dichter schon znm Theil untergegangen , oder in 
die Mysterien zurüchgt drängt «a r ,  ist auch zu sehr ge
rechtfertigt durch Alles, was wir von W erben dieser 
Namen und Schulen übrig haben, als dafs man sie im 
Ganzen verwerfen könnte, zumal da sich in den Gedich
ten des Homerus und Hesiudus deutliche Spuren finden, 
dafs sie manche ältere Begriffe und Ueherlieferungen 
nicht mehr ganz verstanden haben. Ich erinnere nur an 
den Begriff von itovto, ( s. oben II. pag. 427.) ; und so 
liefsen sich noch manche Spuren nachw eisen. Aber 
diese beiden Dichter so gar einfältig oder naiv zu. neh
men, so gar unwissend in Allem , was die T h e o l o g i e  
der Nation lehrte , dies verträgt sich doch auch mit man
chen unleugbaren Thatsacben, mit der hünstlerischen 
Treffliebbeit und Gewandtbeit der beiden genannten, 
und namentlich des Homerus, besonders aber mit ziem
lich sichtbaren Andeutungen, die in ihren W erben seihst 
liegen, auf beine Weise.

Zuvörderst, die Thatsachen betreffend, so war 
doch zur Zeit jener Trennung des Priesters vom Sänger 
der alte Glaube bedeutsamer Religion schon zu sehr in 
die Masse des gesammten Griechischen Dcnhens und 
W issens verwebt, als dafs ein vielseitiger und gebildeter 
Mensch davon hätte unberührt bleiben bönnen. Sodann, 
mögen wir uns die Priesterfamilien nach jenen Verfol
gungen , die sie erlitten hatten , auch noch so zurück
haltend und verschlossen denltcn, so bestanden ja die 
Mysterien (deren Entstehung in das älteste Griechenland 
land geholt) , und in diesen Anstalten wurden doch fort 
und fort die Haoptd"gmen der alten Naturreligion vor
getragen. W eiter, wo auch Homerus gelebt haben 
mag, die Früchte Jonischer Cultur waren ihm zu Theil 
geworden , und er ha'te sie wohl zu benutzen gevvufst. 
Nun waren aber die Jonier damals mit Phönicien und 
Aegypten , diesen Wohnsitzen priesterlicher Gesell-
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schäften, wohl bekannt. — Die Sage ist nicht ganz ohne 
H i n t e r g  r u n d ,  die den Homerus aus Aegyptischen 
Quellen Weisheit schöpfen läfst. Und Ephesus mit sei
nem ganz Asiatischen bedeutsamen Gottesdienste war ja 
in den Jonischen Grä'nzen gelegen. — Von der \ir tu o -  
sitat und künstlerischen Einsicht des Homerus zu gebil
deten Lesern zu sprechen, wäre wohl im höchsten Grade 
überflüssig. Also geheich zu den in der Ilias und Odyssee 
bemerhlichen Spuren nicht ganz gemeiner Religionsbunde 
ihres Meisters ü b e r ;

Als Homerus (Uiad. VI. i3z.)

— — pairopsroto Aibwvaoio TiSijvag 

nannte, und erzählte, wie dieser G o t t

öefftS’ aXÖ£ xona  jcrfia

da waren — das zeigt die Stelle selber , die Bacchischen 
Weisen schon längst im Gange, ja da waren auch die 
Theologen und W eise (a o q n o ia i)  schon aufgetreten, 
die diesen gehaltreichen Religionszweig grofsartiger aus
gedeutet hatten (ftt^öron; e^Hpiivav, Herodot. II. 49.). 
Bei der allgemeinen Verbreitung der Bacchischen Ge
bräuche läfst sich nun schwerlich denken, dafs ein Mann 
Von der Bildung, wie Ilomerus, nicht manches W e 
s e n t l i c h e  von deren B e d e u t u n g  gewufst haben 
sollte. Und doch wird jene Sage nur so obenhin und im 
Vorbeigehen hingeworfen. Eben so leicht geht der 
Dichter ( lliad. II. 5 4 6 .) in der Stelle vom Erechthcus, 
tnit seinem :

— — — ov tiot
Sptrj/t, Ai{)$ SryaTijjj, Text dk ^eiiiapo?’,Aporpa

n. s. w. über einen sinnvollen Mythus hinweg, der doch 
in der simpelsten Erzählung (w ie z. B. bei Apollodor.
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III. i4- 6.) so viel Stoff aus ältester Naturreligion dar-
Lietet.

Dafs ich nun in solchen Stellen, und in ähnlichen 
abgerissenen Erwähnungen in der Odyssee , die an das 
Gebiet der Theologie anstreifpn , etwas mehr B e w u f s t -  
s c v n  voraussetze, als Mancher sonst wohl zu thun ge
neigt ist, dazu bestimmt mich eine allgemeine W ahrneh
mung. Es will mir nämlich scheinen, als gefalle sich 
dieser grofse Dichter darin, und als suche er auch sei
nen Zuhörern dadurch zu gefallen, dafs er seinem naiv* 
kräftigen Gesänge durch jeweilige leise Andeutung , so 
zu sagen, etwas Pikantes mittheilt. Es sind die Stellen 
im Homerus so selten nicht, wo es das Ansehen hat, als 
solle ein gewisser Doppelsinn die Aufmerksamkeit rei
zen , und durch gelungene Auflösung hinterher Vergnü
gen gewahren. Ich will hier beispielsweise an eine Reihe 
von Stellen der Odyssee erinnern, wo der unerkannte 
Ulysses sich selbst und seinen Character indirect charac- 
te r is ir t; oder wo er auch durch einen zweideutigen und 
auf die angenommene Personalität, w ie auf die wirkliche, 
passenden Ausdruck verstohlen zu erkennen giebt, was 
der wirkliche Ulysses über kurz oder lang auszuführen 
gesonnen ist (XIV.49°. NIX.585. XX. 232. XXI. 402 ff.). 
Daher auch XIX. 4° 3 h ton  dem l i s t i g e n  Manne ge
rade der Name AiSwr gewählt wird. Es ist bekannt, wie 
tief im alten Epos die T h i e r f a b e l  wurzelt. In dem
selben Sinne ist es gedacht, dafs, wenn der Held eine 
erdichtete Person sp ielt, oder ein ersonnenes Aben
theuer erzählt , alsdann jedesmal ohne Ausnahme die 
Scene nach Creta verlegt wird (XIII. 256. XIV. 199.382. 
XIX. 172 ff). — Das sind Geschichten von Creta her; 
aus dem Lügenlande, mochte alsdann der befriedigte 
und unterrichtete Zuhörer sagen. W ie so Vieles aus 
der Odyssee in Sprache und Ausdruck , so hat auch diesen 
Zug der Dichter des Hymnus auf die Ceres abgeborgt.
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Diese Göltin, als Vorgebliche Amme, sagt auch, sie 
hornme von Greta her (122.). Nun will mir bedünken, 
dafs Dichter, die doppelsinnige Sprecher sonst so tref
fend zu zeichnen und zu halten wissen , und überhaupt 
sich so gut auf die Wirkung verstehen , die eine rei
zende Anspielung auf einen gebildeten Zuhörer macht, 
auch in Stellen religiösen Inhalts, zumal wo eine eigene 
Kürze vom sonstigen Character des populären Epos ab
weicht, eben in dieser Kürze etwas gesucht haben kön
nen , und wäre es auch nur das, dafs sic in ihrem Yolks- 
gesange die Ehrfurcht vor der Geheimlehre unverletzt 
bewahren wollten, was so sehr im Geiste des Alterthum* 
ist. I11 Hinsicht solcher durch Wortkarglieit auffallen
den Stellen sage ich : Die Poesie will und darf nichts 
davon wissen; es w'ill aber der Dichter und namentlich 
auch der Homerische Hymnendicbter vor dem versam
melten Volke den Unterrichteten und Eingeweiheten zu 
verstehen geben, dafs auch er zu den Religionskundigen 
gehöre 2/‘) .

Hiermit will ich gar nicht gesagt haben , dafs Ho- 
merus und Hesiodus den Z u s a m m e n h a n g  der damals 
bekannten th eo 1 o gi.sch c n Dogmen gekannt hätten. 
Nein ; manche Lehrsätze mochten schon in älteren Volks
gesängen so vom herrschenden Anthropomorphismus 
durchdrungen worden seyn , dafs diese Dichter sie sel
ber nur in diesem Sinne nahmen. Vielleicht sind dahiri 
die Stellen von der Reise des Juppiter und Neptun zii 
den Äetbiopiern (Iliad. I. 422. Odyss. 1. 32.) zu rech
nen ; ingleichen die von der goldenen Kette des Jup
piter, womit ihn alle Götter nicht herabzuzichen ver
mögen, vergl. oben I. Th. p. 9 9 . (Iliad, VHI. 17.) und

24) Wir haben oben gesehen (II. p. 365.), dafs Schelling im 
Wesentlichen dieselbe Vorstellung von Homer und Ho
merischer Poesie hat. Man vergleiche auch F. G. W e 1 - 
c k e r in Zoega's Leben II. p. 133.

II.
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von der Bestrafung der Juno , welche in der Luft schwe
bend aufgehängt wird (XV. 18.) , wo Alles schon so 
gleichsam historisch mit der ganzen Vorstellung der 
Tolksmäfsig gedachten Götterfamilie zusammenhängt.

Bei der Odyssee, als Ganzes genommen, entsteht 
eine eigene Frage : Es haben schon die Alten jene feine, 
folgerichtige Anlage dieses Epos nachgewiesen, und es 
ltann noch jezt niemanden leicht entgehen, mit welchem 
Verstände alle Motive künftiger Handlungen gleich von 
vorn herein angelegt, und wie richtig sie durchgeführt 
sind. Darum wage ich aber doch nicht zu behaupten, 
dafs der oder die Dichter auch die a l l e g o r i s c h e  
F o l g e  in ihrem Zusammenhänge verstanden haben, 
die innerlich und,  so zu sprechen , unter der äufseren 
Hülle der Volksdichtung durch einen grofsen Theil die
ses W erkes hinzieht. Esläfst, von dieser Seite gesehen, 
ein altes hieroglyphischcs Gebilde im Hintergründe er- 
ra then , eine Allegorie des menschlichen Lebens viel
leicht. Im Laufe der Zeit war wohl schon manche hi
storische Tradition aus der Nationalsage liinzugethan 
worden , ehe, Homer die Dichtung ganz volksmäfsig voll
endete. Schon die Alten , die doch Vieles allegorisch 
nahmen, hatten diese Einsicht, wenn sie sagten, mit vie
len Personen und Dingen habe Homer in der Odyssee 
nichts Allegorisches gewollt.

Demnach spreche ich nun dem Dichter die Erkennt- 
nifs einzelner Allegorien in diesem W erke nicht ab , ohne 
dafs ich doch immer bestimmen will, wie weit diese 
Einsicht reichte.

Und so wäre das Resultat meiner Ansichten ohnge- 
fähr folgendes :

1) Ich erkenne eine älteste Masse Griechischer Poe
sie, deren Inhalt aus dem Orient entlehnt ist; glaube 
aber das Symbolische, ja selbst das Magische und Alle
gorische auch ihr schon beilegen zu müssen.



s) Diese theologische Poesie unä Lehre hat sich 
zwar den wechselnden F o r m e n  der verschiedensten 
Zeitalter angeschmiegt, ist aber , ihrem I n h a l t e  nach, 
den Griechen überhaupt niemals ganz fremd geworden, 
■vielmehr von den Priesterschaften immer möglichst er*, 
halten, weiterhin ein Gegenstand der Forschungen von 
Historikern und Philosophen gewesen , und durch deren 
Hülfe auch von uns noch in vielen wesentlichen Lehren 
zu erkennen und darzustellen, wenn wir besonders noch 
zu Hülfe nehmen, was die Bibel, Herodotus und andere 
glaubwürdige Schriftsteller von den Religionen der Ae* 
gvptier, Juden, Pböriicier und anderer Völker des Mor
genlandes melden, und diese mit alt-GriechischenBruch
stücken, besonders auch mit den sogenannten Orphischen 
Fragmenten vergleichen*

3) Diese Ueberreste theologischer Poesie sind ihrem 
I n h a l t e  nach im G a n z e n  alt ,  und enthalten wesent
liche Lehren morgenländischer Religion , so wie die 
Griechen diese überkommen und aufgefafst haben. Die 
dem I n h a l t e  nach jüngere Homerische und Hesiodei- 
sehe Poesie ist aber in ihrer F o r m ,  in so weit wir von 
ganzen W erken reden , die ä ltere , ja die älteste Poesie j 
und das,  was Herodotus in der berühmten Stelle II. 53. 
sagt (s. oben II. p. 297.) :  Homerus und llesiodus seyen 
die Erfinder der Hellenischen Theogonie gewesen — ol 
iroiijauvres Seoyoriiji' ''EWrjot, — hat meines Erachtens 
folgenden Sinn: sic fanden das Mittel, in einem neuen 
Hittergesange, für Alle passend, Allen zu singen zur 
Genüge , indem sie das Geheimnifs entdeckten , die Göt
ter rein menschlich zu behandeln , zu anthropomorphi- 
siren ; d. h. indem sie es nicht nur verstanden, einem 
allgemeinen Grundtriebe der menschlichen Natur ge- 
toäfs, den Göttern sinnliche Eigenschaften, Kräfte und 
Neigungen zu verleihen, sondern sic auch in einen sol* 
eben Hrcis von Handlungen zu versetzen, den Einbil-
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dungskraft des Griechischen Volkes zu umfassen ver
m ocht; w o m i t  a l s o  d i e  P e r s o n i f i c - a t i o n  d e r  
G o t t h e i t e n  g a n z  v o 1 k s t h  ü ml  i ch  v o l l e n d e t  
w ar.

$. 5.
K u r z e r  A b r i f s  de s  G l a u b e n s  u n d  W i s s e n s  

d e r  H o m e r i s c h e n  M e n s c h e n .

Ohrtgeaehtet dessen, was ich im Vorhergehenden 
zunächst über Hom ers Weisheit bemerkt habe, scheint 
es dennoch, wie ich gleichfalls dort seinen angedeutet, 
däfs er den Sinn öder den ursprünglichen Verstand man
cher religiösen Tradition nicht mehr gewufst habe. Man 
denke nur an die Jahrhunderte von Orpheus bis Homer 
und an die Metamorphosen, welche im Verlauf dersel* 
ben die Mythen unter den Händen so vieler und so ver
schiedener Dichter erlitten hatten; ferner an die vielen 
Devolutionen und die darauf folgenden W anderungen 
Griechischer Stämme , die Heraclidischen' Stürme und 
dergl. mehr. Aber, wie dem auch sey, hier wollen wir 
die Popularität der Homerischen Vorstellungen in eini
gen Hauptzügen überblicken, insbesondere seine An
sichten vom gestirnten Himmel, von der W elt, von den 
Seelen und Göttern.

Was den ersten Punkt betrifft, die Kenntnifs des 
Himmels , so stehen freilich hierin Homer und Hcsiod 
weit hinter den Aegyptischen Priestern zurück. Allein 
vielleicht haben in Griechenland auch die älteren P rie
ster niemals mehr gewufst, als Homer Und Hesiod, wenn 
schon eben diese Acgyptier , von welchen sie diese 
Kenntnisse überkommen, weit mehr wissen mochten. 
Ueberdies Waren es ja wohl nicht immer die gelehrtesten 
Aegypticr, welche als Colonisten in die Fremde gingen, 
oder vielmehr oft wohl dahin vertrieben wurden. Aber



auch im andern F alle , so besafscn sie , wie fast alle 
Priester des Alterthums, zu viel Lehrweisheit, um eine 
Astronomie zu verkündigen, wo sie nicht angebracht 
war. ISo rdl ich von Rhodus und von Alexandria sah man 
auch zum Tbeil andere Sterne, als südlich von diesen 
Punkten (Procli Sphaera p. 9 sq. p. 34 ed. Antverp.). 
Uebrigens mufs ich h ier, wo ich zunächst von der Stern- 
hunile Homer’s und Hesiod’s reden will, des Platonischen 
Salzes gedenken (Cratyl. p. 3q d. p. 49 Heindf.), dafs 
die ältesten Griechen S o n n e ,  Mo n d  und S t e r n e  für 
Götter gehalten hätten.

Homerus und Hesiodus hennen die Bestimmung der 
Jahreszeiten nach dem Auf- und Untergänge gewisser 
Sternbilder 25) ; doch wird dieser Auf- und Untergang 
nicht astronomisch (als der w ahre, wie er Reifst), son
dern nach dem Augenschein (wie er in die Augen fällt) 
genommen. Bemerkenswerth ist die Angabe, welche 
sich bei Suidas s. v, 'lE.o vre^oi; findet, wonach erst Parme
nides die Identität dieses Sternes mit dem Morgensterne 
entdeckt hat. Homer kennt den Abendstern (Iliad. XXII. 
3 18.) und den Morgenstern — kmqfo^oq (Iliad. XXIII. 
226.), weifs aber nicht, oder will es als Volksdichter 
nicht wissen, dafs beide der Planet Venu? sind- Pytha
goras oder Parmenides dagegen hatten schon die Iden
tität desMorgeq- und Abendsterns gekannt, wahrschein
lich aus orientalischer Tradition (s. Diogen. Laert. VIII. 
§. 14. 26). _ Auch die Zeit des Aufgangs und Unter
gangs dieser Sternbilder ist bei Homer und Hesiod nicht 25 * *
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25) Vergl. PfafF de orlibus et occasibus siderum (Gotting.
1786. 4.) p. 36 sqq. und den dort augelührteii Kästner in 
Xov. lliblioth. philolog. p. 59.

?6) Vergl. Uavisius und meine Anmerk, zu Cicero de N. D,. 
II. 20. p. 287.



genau bestimmt, e* werden auch nur die grö'fseren Jah
resperioden und die Hauptarbeiten des Landmanns dar
nach bestimmt. Die sogenannten Prognostica auf be
stimmte Tage und auf W etter Veränderung kommen im 
Homer nicht vor. Von Sternbildern selbst werden be
stimmt angeführt: der S t i e r  mit den Hy a d e n  und 
P i e  ja d e n ,  der O r i o n  (Iliad. XVIII. 486 ff. 27) , der 
S i r i u s  (ibid. V. 5. XXII. a5 ff.) , A r c t u r u s  (Odyss. 
V. 2 q.) und der g r o f s e  Bä r  (ibid.). Daraus aber, dafs 
nur diese Sternbilder genannt werden, folgt noch gar 
nicht, dafs Homerus nicht mehrere gekannt habe ; im 
Gegentheil, wir können aus Stellen, wie Iliad. XVIII. 
486 ff. 2' ) , wo alle lliminelszeichen (veipea crd rra) ge
nannt werden , und worauf dann einige ausgezeichnete 
namentlich folgen, schliefsen, dafs Homerus von weit 
mehr Sternen llenntnifs gehabt, dafs er zwar nicht, wie 
Clemens Stromat. V. p .709. sagt, ein Dichter ist: xoerpo- 
■aoicir m a  t hv Mwaijr, dafs er aber auch andrerseits 
nicht so unwissend is t, wie ihn einige neuere Geschicht
schreiber der Astronomie haben machen wollen. Man 
vergesse im Homer den Beruf des Dichters nicht- Denn 
wohl bem erht: Homer stellt jene Sternbilder durchaus 
in Handlung vor ,  und zwar in solchen Handlungen, wie 
der blofse Ausdruck der Volkssprache sie mit sich 
brachte ; er stellte den Himmel und das Sternenhecr so 
vor ,  wie es Volk, Könige, Ritter und der gemeine Manu 
anzusehen gewohnt waren. Kurz ,  Hom er, als populä
re r  öffentlicher Dichter eines Volksepos und einer rit
terlichen Poesie , mufste sich im Kreise derjenigen Kennt-

87) S. besonders den gelehrten Excursus V. von Tollius ad 
calccm Apollonii Lexie. Homeric. p. 743 — 748. zu die
ser Hauptstelle. 28

28) Vergl, Heyne zu dieser Stelle und Pfaff a. a. O. p. 36,
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nisse halten , die seine Griechen verstanden — eine 
fruchtbare Bemerkung, die als die Grundlage des Ur- 
theils über Homer und sein Yerhältnifs zu früherer Trie- 
sterschaft betrachtet werden mufs.

Daneben finden wir auch bei ihm die rohen Anfänge 
einer Anthropologie, d. h. roheste Vorstellungen von 
der S e e l e n  Si tz,  Natur und Schicksal 29). Was den 
Sitz der Seele betrifft, so schwankte der Hellene zwi
schen Blut und Odem , in welchen er nicht blos das 
Princip des L ebens, sondern auch des Denkens und 
Empfindens setzte, ganz nach alt - Ebräischer Ansicht, 
die das Blut zum Sitz der Seele machte (vergl. Davisius 
zu Cicer. Tuscul. I. 9.). Fragen wir nach der Natur 
der Seele, so ist in Homerischer Vorstellung der Schat
ten , welcher seinem Leibe folgt, ein schwebendes W e
sen. Beim Tode verläfst dieselbe den Leib durch den 
Mund oder durch die W unde, und geht an ihren Ort 
in oder aufserhalb der Erde , welchen O rt er dann ver
schiedentlich ausgemalt hat ( vergl. llalbltart a. a. O. p. 
54 ff. p. 95.). Sind doch sogar die Träume personificirt, 
und haben ihren Aufenthaltsort unter der Erde (vergl. 
Halbkart p. 29.). Aber auch hier findet, wie bemerkt, 
stufenweise Ausbildung und Abscheidung des Roheren 
statt. Denn es kommen Stellen vo r, in welchen etwas 
W eiteres liegt, wie z. B. Odyss. XI. 602 , wo zuerst von 
Hercules Schatten (ei'dwXor) in der Unterwelt die Rede 
ist, und darauf die W orte folgen :

29) Vergl. Halbkart Psychologia Homerica , Zullichau 1796.
z. B. p. 11 sqq. p. 35 sqq. und A. W. Schlegels Recen- 
sion dieser Schrift im ersten Bande der Kritiken und 
Charakteristiken. Besonders auch Zoega de Obclisoc. 
pag. 270 sqq-, wo auch der Einflufs dieser Vorstellungen 
auf den ganzen Todtendienst gründlich gezeigt wird.
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— avrbt; dl fiet' äSuvaToicn ¡beoUriv 
•rttflttvai kv SraXlrii 30) —

wo also die Seele gcwissermafsen getheilt, und das Nie
dere in den Hades , das Höhere in den Olymp neben 
Juppiter versetzt v\ird. Diese und andere Stellen ver- 
anlafsten nachher die Platoniher , dem Homerus schon 
das Platonische Dogma von vovg, und Sruog bei
zulegen. Auch andere Erklärungen dieses doppelten 
Hercules haben dieselben Philosophen versucht, welche 
ich aber, der Kürze wegen, übergehen mufs , mit Ver
weisung auf meine Anmerkung zu Cicero de N. D. III. 
16. pag 55 1 . Hier möge dafür die Bemerkung folgen, 
dafs diese Stelle mit dem Anfang der Uiade in auffallen
dem Contraste steht. Dort werden die H e ld e n -L e ib e r  
mit dem «sie selbst (ar-rot;«,) » bezeichnet. Hier heifst 
aber der vergötterte , seines materiellen Leibes über- 
bobene Hercules : e r  s e l b e r  3I).

W ir kommen auf die allgemeinen Vorstellungen 
Hom ers von den G ö t t e r n .  Sie sind StEimmgötter in 
örtlicher Beschränkung und W irksamkeit, Gött« • der 
Fhrygier, Trojaner und Griechen — denn aus nm- 
verhäitnissen ging bei den Griechen Alles her .. Sie 
$irid äÖ drato i, unsterblich, d. h. sie dauer' länger als 
(las kurze. jyieqschcnlcb.cn währt 3i). Sie können zwar

30) d. i. (nach Vofsi :
— denn ar se lber im K reis d er u n ste rb lichen  G ötter,
F re u t  sieb det festlichen W onn-* und um arm t die b lü h en d e  Hebe.

31)  E in e  andere, höhere Vorstellung von der Unterwelt und 
von der Seelen Schicksal , die bei P.itldar mit allen Rei
zen der Griechisch, it Poesie ausgestattet ist, nämlich 
die Qrphiseh Pythagoreische , habe ich oben 1. p. 4()'(
— beider .yptiseben Religion, bciuerklichgtmacht.

12 5o 7.. M. ln ifs' es UdysH XII. 11H. von der Scylla:
>J toi os» f iv y r t j , d)X d  ä  d  v oc r  o v v .a v . i  y &j t u
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die Menschen unsterblich machen — so will Calypso 
dem Ulysses Unsterblichkeit verleihen :

✓ — hpaafxov
¡$>icreiv a S u v c n r o v  xa l d y v p a o v  ¿¡jzaT« navTa-^y.

gleichwohl können sie den Tod ihrer Lieblinge oft nicht 
hindern, wenn er vom Schicksale bestimmt ist. Ich 
führe als Beweis nur die Hauptstelle vom Tode des Aga
memnon an (Odyss. I. 35.); ferner die merkwürdige Be- 
rathschlagung Juppiters mit der Juno bei dem Kampfe, 
welchen der Lycier Sarpedon, ein Sohn des Juppiter, 
mit dem Patroclus besteht (Iliad. XVI. 426 ff.). Juppiter 
weifs n ich t, ob er ihn retten soll. E r sp rich t:

Wehe mir, wann das G e s c h i c k  ( poT̂ ci) Sarpedon,
meinen Geliebien,

Unter Patroclus Hand, des Menötiaden, mir bändigt. 

W orauf Juno unter Anderem antw ortet:

Einen sterblichen Mann, längst ausersehn dem Ver-
hängnifs (uitTvi) ,

Denkst du anjetzt von de* Tod’s graunvoller Gewalt zu
erlösen.

Sarpedon fällt, aber sein Leichnam wird auf Juppiters 
Geheifs vom Tode und vom Schlafe weggetragen nach 
Lycien. Diese ¡loiga, d. i. das zugetheilte Loos, und 
diese a ia ij , d. i. die finstere, unausweichliche Nothwen- 
digkeit, sind auch Gewalten, denen selbst die Götter 
sich beugen müssen. Das Fatum in seiner weitesten 
Ausdehnung kennt zwar Homer nicht, er ahnet es aber, 33

33) Odyss. V. 135. (nach Vofs) :
— — ja ich  verhief«  auch

Ihn u n ste rb lich  zu schaffen in ew ig  b lühender Jugend.
Sp auch der Mundschenke (cboyß^) Ganymedes im Olym
pus , Iliad. XX. 230 sqq.



und hat das Gefühl des Schicksals, dessen Unverbrüch
lichkeit er kennt. Dabei aber stellt er wieder nnsterbliche 
Gütler auf, die selbst dem Fatum nicht untergeben sind, 
und grofse Gewalt und Macht besitzen. Homer hat das 
Gefühl der schrankenlosen NothWendigkeit, einer aus- 
thcilcnden und rächenden Gerechtigkeit und eines all
waltenden Schicksals — auf diesen grofsen W ahrheiten 
ruht gleichsam die ganze Handlung seiner zwei grofsen 
Gedichte — und andrerseits hat er wieder Götter, die, 
so zu sagen, Unmögliches möglich machen; und häufig 
sind die Stellen , wo Juppiter die Schranken seiner Macht 
zu durchbrechen strebt. Das ist jene liebenswürdige 
und acht volksmäfsige, mithin poetische Inconsequenz 
des Homerus mit seinem anthropomorphistischcn Götter- 
hirnmel; der Dichter, wie jeder edlere Grieche in seiner 
Kraft, ist sich durch und durch seiner Freiheit bewufst, 
und über ihr vergifst er so oft das Schicksal , gegen 
dasselbe anstreitend. Ueberall finden wir diesen Zwie
spalt; bald ist Juppiter allmächtig, und Nichts über ihm, 
bald steht er klagend unter dem Geschick , dessen Fü
gungen er sich unterwerfen mufs , wie jeder andere Gott 
oder Mensch. Allein es darf uns dies an Homer um so 
weniger befremden, als selbst Herodotus, der Nach
folger Homers, noch in diesem Conllict befangen ist. 
Auch er schwankt, selbst bei mehr philosophisch - theo
logischer Ansicht, zwischen der Freiheit der Götter des 
öffentlichen polytheistischen Glaubens und der Notli- 
wendigkeit des Schicksals. E r kennt zwar als Princip 
seiner Geschichte eine Art von vergeltender Vorsehung, 
Selov genannt, unter welcher Alles steht, allein demun- 
geachtet finden wir viele Stellen , die jenen Contrast 
aufs auffallendste vor Augen stellen (s. mein Buch: Die 
historische Kunst der Griechen p. i5i IT.). Die Home
rische Ansicht betreffend vergleiche man Seneca’s Schrift 
de providentia , mit desMuretusScholien T. 111. p. q3sqq.

4 5 3



ed. Ruhnh., wo auch an <lie bemerhenswerthe Stelle im 
Anfang der Odyssee I. Ti2 jtdjioi erinnert w ird, in wel
cher ein reinerer Begriff von moralischer F reiheit, von 
W illensfreiheit, durchschimmcrt 34).

Die Gütler selbst sind ausgezeichnet durch eine 
schnellere Bewegung, sie eilen dahin wie Blitze (Iliad.
IV. 75.) , oder wie Vögel (Odyss. V. 5 i .) ,  wie Tauben 
oder Adler, wie die W inde und dergl. mehr. Diese 
Eile und Schnelligheit in der Art der Fortbewegung, 
welche die Götter im höchsten Grade haben, wird im 
geringeren auch als eine grofse Tugend der Helden ge
priesen, wie z. B. bei Achilles, dem das Beiwort noäat; 
¿ixiq fast ständig ist 35). Die Götter sind stärker als
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34) Aber hierbei vergesse man auch nicht das deutliche 
Durchschimmern a l t e r ,  i n h a l t s r e i c h e r ,  s y m 
b o l i s c h e r  Lehre in dem hellen kindlichen Epos des 
Homer. Als Beispiele könnte ich, aufser den oben (II. 
pag. 4-18.) gegebenen!, noch Iliad. I. 3y6. von der Fes
selung des Zeus und dem hundertarmigen Briareus , und 
noch vieles Andere in der Odyssee , z. B. vom Wunder-, 
kraule M o I y (X. 305.) , von den durch Circe verwan
delten Geführten des Ulysses (X. 135 ff. ) , von der Nym
phengrotte (XIII. 104 ff.) u. s. w. anführen.

35) Ueber den Gang der Homerischen Götter finde ich in den 
neulich erschienenen Briefen N;lorelli’s bemerkenswerthe 
Gedanken von Hieron. Aleander ( Jac. Morellii EpistoU- 
rum septem variae erudilionis, quarum tres nunc primum 
prodeunt, Patavii MDCCCXVIIIL). Er behandelt pag. 
18 seqq. die Stelle des Heliodorus , wo Kalasiris auf fol
gende Weise von den Homerischen Göttern spricht [Ae- 
thiopic. III. 12. p. 125 Coray.] : „Nicht blos durch den 
unverwandt gerichteten Blick der Augen (anvt; ito~ 
ho-j ßXivcvrtt,) sind die Götter kenntlich, so wie durch 
ihre Augenlieder, die sie nie schliefsen, sondern und 
zwar noch mehr durch ihren Gang; sie schreiten einher, 
ohne dafs die Füfse von einander geschieden und ab
wechselnd bewegt werden (ou zar« ¿imrruciv jeh irsJeiy, ev5s
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Menschen, und, obgleich sie heine irdische Kost neh
men , doch schwerer als Menschen ; auch schreien sie 
stärker als Andere (lliad. V. Ö?9 ibreGröfse über
trifft gleichfalls die der Sterblichen — Mars deckt sieben 
11 ulen Landes (lliad XXI. 4o5 ff. 36). Die Schönheit 
ihrer Leiber ist übermenschlich und so , dafs man sie 
fast nicht mehr leiblich denken noch nennen kann 37) ; 
daneben aberhaben sie, wie H ercules, der zugleich in 
der Unterwelt und im Olympus leb t, einen himmlischen 
K örper, ovpuviuv oäp a , der selbst bei Philosophen 
noch vorkommt j s. Plat. Epinom. pag. 269 ed. Bip. 3S).

¡itroL3i<rtv) , sie scheinen eher die Luft zu durchschneiden 
als zu durchgehen. Derohalben auch die Aegyptier an 
den Bildsäulen ihrer Götter die b’üfse mit einander ver
binden und einigen; Homer aber, in Aegyptischer Weis
heit gebildet, läfst davon in seinen Gesängen Manches 
durchschimmern, das der Verständige wohl versteht.“ 
Homer, ist nun die Meinung Aleanders, hat die Göt
ter zwar in Menschengestalt dargestellt, allein nicht aus 
derselben Materie , wie die menschliche , gebildet, und 
wie in allem Andern die Götter sich vor den Menschen 
auszeichnen , so besonders in ihrem Gange. Sie schrei
ten anders einher, so dafs sie leicht vor den Menschen 
erkannt werden können. Wie sie aber gehen , worin die
ser Unterschied des Ganges besteht, giebt Homer nicht 
an, zufrieden mit der Erklärung, er sey ganz anders, 
als der menschliche , u. s. w.

36) Auch an diesem Vorzüge nehmen die Sfammhelden ver- 
liältnifsmäfsigen Antheil, wie Orestes mit einer Gröfse 
von sieben Ellen und andere Heroen mit noch mehreren 
nach der Volkssage. Ich habe darüber Mthreres zusam- 
mengestellt zu Herodot. 1. 68. in den Commentatt. He« 
rodott. 1. p. 301.

37) So heifst es von der Ceres in dem Homerischen Hymnus 
vs. 277 : — irtg‘ T' u/x<pi t s  nukkoc, utfro. Man vergleichet 
die Ausleger zu dieser Stelle.

38) So sagt Julianus (Grat. VII. p. 219 D. Spanh.) von Her-



Auch Unsichtbarkeit, in der Regel wenigstens, wird 
den Göttern beigelegt; bisweilen aber erscheinen sie in 
menschlicher Gestalt, gröfser und schöner als die Men
schen (lliad. III. 31>6. Odyss. XVI. »58 ff.) , und gewöhn
lich in einem Lichtglanze (lliad. IV. y5. 's9).

Doch ist das Sehen einer Gottheit oft den Menschen 
verderblich :

Schrecken ergreift ihn gewifs , wenn ein Gott entgegen
ihm wandelt

Durch die Schlacht ; d e n n  f u r c h t b a r  zu s c h a u n  
ist de r  G ö t t e r  E r s c h e i n u n g  4°).

die Menschen verlieren die Augen, sie sterben auch, 
oder es trifft sie sonst ein bedeutendes Unglück beim 
Anblick der Göttergestalten. Ihre Lieblinge machen die 
Götter nach Gefallen sichtbar und unsichtbar; s. lliad.
III. 38o. wo Venus den Menelaus verbirgt.

So sind die Homerischen G ötter, menschlich zwar 
gedacht, aber doch in einer herrlichen Steigerung, in
dem das Gefühl des Unendlichen seine Rechte begehrt, 
und diese so physische Herrlichkeit der Götter vermit
telt. Es liegt nämlich bei den Homerischen Göttern
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cules ‘ ti ff ovx VTyv.ovo'sv aurov tüj -hi V.J.L WT£rnp<t o i ^ a n  ;
39) Vergl. Heyne Excurs. I. ad lliad. I. de interventu Deo

rum in Homero (.Observatt. Tom. IV. p. 168 sqq.). Die 
oben angeführte Stelle der Odyssee XVI. 158 ff. ist auch 
deswegen noch bemerkenswerth, weil dort Hunde  — 
also vernunftlose Thiere , vor denen sich die Minerva 
nicht verborgen hält, mit einem scheuen Wesen sich auf 
die Seite schleichen , so dafs also der Naturinstinct das 
Thier zur Ahnung, zum Fühlen der Naturgoltheit fähig 
macht. Vielleicht hängt mit an einer solchen Vorstellung 
auch der Thierdienst der Aegyptier (vergl. oben I. Th. 
p. 483 ff.).

40) lliad. XX. 130. nach Vofs.



nur die Idee der Edeln und Könige im Verhältnifs zum 
gemeinen Volke zu Grunde,  indem der König auf eben 
die W eise zu Gott hinaufbliclien mufs, wie der Gemeine 
zum Könige. I)a3 ganze Götterleben ist nur das ver
herrlichte Leben Griechischer Burgherrn ; der Olympus, 
der gemeinschaftliche Pallast der zwölf G ötter, ist in 
Al lem,  innerlich und äufserlich, so eingerichtet, wie 
die Burg eines Griechischen Königs, wo der Tag der 
Götter, ebenso w ieder der Helden, zwischen Spiel und 
Gesang, zwischen Uehungen, Mahlzeiten, Berathungen und 
dergl. getheilt is t<41). Aber sic lieifsen dennoch unsterblich, 
und Alles, was sie angcht, heifst unsterblich, apßpoTOs, 
w ie sie selbst; sie leben auch nicht so schwer und von 
Sorgen gedrückt, wie die Menschen, sie sind ptla ¿, iSvvei;, 
d. i. sic leben ohne Mühe. Alles, was sic umgiebt und 
was sie brauchen , ist gleichfalls dfp^poTov , so wie ihr 
Nahrungsstoff Ambrosia 41 42 43) heifst. Dieses W ort (oipßpo- 
ffiij) kommt wahrscheinlich von «fißpoTo$. Nach der 
naiven Vorstellung der Homerischen Menschen ist näm
lich jene Unsterblichkeit der Götter dem Lichte der 
Lampe gleich, und würde verzehrt. W'erden, wenn die 
Olympische Ambrosia ihr nicht immer und immer wieder 
neuen Nalirungsstoff gäbe. Vielleicht — und diese Ver* 
muthung liefse sich wohl noch weiter steigern — trägt 
diese ganze Ansicht Indisches Gepräge, und ist zuletzt 
nur eine Verzweigung Indischen Glaubens. Es führt mich 
auf diesen Gedanken vorzüglich die Bemerkung eines 
neueren Sprachforschers ö ) , welcher erinnert, dafs in

41) Vergl. Heyne Excurs. VIII. ad Uiad. I. 4y4. Observait, 
p. 1S7.

42) Vergl. Heyne Excurs. IX. ad Iliad. I. 529. Observait, 
p. iyo.

43) S. Ch. Po u ge ns Trésor des origines de la langue fran- 
coise p. 71 sqq. Derselbe Gelehrte bemerkt auch noch,



dem Bhagavat- Geeta der Indier ein W ort Ampitain vor
komme, als ein Mischtrank, wovon sich die Indischen 
Götter auf dem Meru , dem Indischen Olympus, eben so 
nähren, wie die Griechischen von Ambrosia und Nektar. 
Es hat dies W ort offenbar Aehnlichkcit mit dem Grie
chischen dpjipofftoe , und scheint auch vom Indischen 
m p t a ,  mortuus, herzukommen. Darum sind die Grie
chischen wie die Indischen Götter ¿Sdratroi, aber nicht 
ewig; und um diese Alhanasie zu erhalten, müssen sie 
Ambrosia gebrauchen. Auch Eicklingen unter den Men
schen können sie diese Unsterblichkeit verleihen , aber 
dem Tode können sie dieselben nicht entreifsen , ob
schon sie ihn yoraussehen und wissen. Denn das Fatum 
können sie, wie bem erkt, nicht rückgängig machen, 
wohl aber es aufschieben, und,  wenn es endlich erfüllt 
werden rnufs, beklagen. Sie sind demnach in Absicht 
auf die Naturgesetze sehr beschränkte Götter.
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dafs, wenn man dem Worte ^ » r o j  einen orientalischen 
Ursprung, von h e r ä ,  s c h a f f e n ,  geben wolle, das
selbe zuerst ein G e s c h ö p f ,  ein W e s e n  bedeute. 
Buttmann im Lexilogus nr. 34. p. 132 sq. bemerkt: ¿/x. 
ß  fero; beifse u n s t e r b l i c h ,  davon a p ß f o v  t o$  was 
zur Unsterblichkeit gehört, und daher dßi3po<xi>j als 
Substantiv : j e d e s  die U n s t e r b l i c h k e i t  n ä h r e n 
de M i t t e l ,  sey es S p e is e , T r a n k  oder ein R e i 
n i g u n g s m i t t e l ,  wie z. ü. lliad. XIV. 170.
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A c h t e s  C a p i t e l .

ÜBERSICHT DER GRIECHISCHEN GÖTTER *).

Z E U S ;

§. i.

Einleitung und lieber sicht.
D i e  religiösen Bildungsstufen der Griechischen Mensch
heit müssen natürlich in den Yorstellungen von einer

1) p ie Natur der Sache und die uns hier gesteckten Gränzen 
erlauben uns nicht, von jeder Gottheit Alles zu sagen,



j e d e n  N a t i o n a l g o t t h e i t  sichtbar werden. Jedoch 
möchten sie an keiner derselben sich so deutlich nach- 
weisen lassen, als am Zeus oder Juppiler und etwa noch 
an der Athene-Minerva, W enn ich daher auch hierbei 
die Gränzen nicht überschreiten kann , die in einem all
gemeinen "Werke, wie das vorliegende, den einzelnen 
Erörterungen gesteckt sind, so wird es doch zweck- 
inäfsig seyn , diese beiden Gottheiten , obschon nicht 
mit der Ausführlichkeit, wie die Baccliischen und Ce- 
realischen Religionen sie fordern , doch etwas umständ
licher und in ihren wichtigsten Beziehungen zu betrach
ten. Darum werde ich zuvörderst den Zeus der Grie
chen local zeichnen , wie sein D ienst, aus Phönicien, 
Aegypten , überhaupt aus dem Orient nach Hellas 
verpllanzt, sich dort in einigen Landen ansiedclt, und 
die Spuren seiner Abstammung noch bis in spätere Zei
ten fortträgt. An jenen ältesten Oertlichkeiten hängen 
die ursprünglichen Naturanschauungen, die man von 
seinem W esen batte , aus denen sich zuerst eine Myste
rienlehre entwickelte. Diese, so wie die Hauptsätze äl
tester Philosophen, die sich an die Priesterdogmen un
mittelbar anreihen, müssen sodann unser nächstes Au
genmerk seyn. Darauf freilich wird uns Zeus wieder 
ganz menschlich erscheinen, wir werden sehen, was er 
dem Hellenen in öffentlichen Verhältnissen , auf dem 
Forum und in dem Prytaneum , im Krieg und Frieden, 
so wie im Hause, in der Ehe, kurz in öffentlichen wie in 
Privatverhältnissen w a r ; wie dieser Zeus so ganz in das 
Leben eintritt, wie er am Ende, so zu sagen, historisch 
Wirklich w ird, so dafs man zuletzt nicht mehr bestimmt
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was davon zu sagen wäre, und namentlich in jede örtliche 
Verehrung der Olympier einzugehen. Es kann uns liier 
nur um die H a u p t b e g r i ff e und wi c h t i g s t e n  A t 
t r i b u t e  zu thun seyn.

II. 30



anzugeben weifs, ob man in ihm einen König oder einen 
Golt verehre. Und hier mufs der religiöse Scepticis- 
mus beleuchtet werden, der, besonders seit Alexanders 
Jahrhundert herrschend, sich auch dieser Nationalidee 
bemächtigt hatte , sie aller angestammten W ürde zu ent
kleiden und wo möglich gänzlich zu vernichten strebte.

Somit wäre der W eg bezeichnet, den ich hier za 
nehmen habe. W enn mehrere Beiwörter, A ttribute 
und andere Einzelnheiten von mir übergangen werden, 
so wird sich der Leser desfalls in einer gelehrten und 
schon in der ersten Ausgabe von uns benutzten Mono
graphie 2) Raths erholen können.

2.

A r e a d i s c h e r ,  D o d o n ä  ¡ s c h e r  u n d  C r e t e n -  
B i s c h e r  Z e u s .

Folgen wir den Angaben Ciccro's de N. D. III. 21. 
p. 584 sq. 2 3) , so bekommen wir einen dreifachen Zeus, 
oder vielmehr drei verschiedene Zeus in verschiedenen 
Griechischen Landen. Cicero nennt zwei in Arcadien 
und einen in Creta. Homerus nennt zwar den Juppiter 
überall, die bedeutendste Stelle ist jedoch für unsere Un
tersuchung die in der Uiade (XVI. 233.). W ir werden noch 
mehrmals auf dieselbe zurückkommen. Besonders merk-

466

2) B ö t t i g e r s  Kunstmythologie des Zeus, Dresden 1809.
3) „Principio J o v e s  t r e s  numerant ii, qui theologi nomi-

nantur: ex quibus primum et secundum natos in Arca
dia : a l t c r u m  pa t r e  A e t h e r e ,  ex quo etiam Pro- 
serpinam natam ferunt"; et Liberum : a l t e r um p a t r e  
Cá e l o ,  qui genuisse Minervam dicitur , quam principem 
et inventricem belli ferünt : t e r t i u m C r e t e n s e m,  
Saturni filium, cujus in illa Ínsula sepulcrum ostenditur. “ 
S. auch die dort von uns nachgewiesenen Stellen der 
Alten.



würdig ist uns aber jener Arcadische Zeus, in so fern er 
sich hier hund thut als Zeus Avxeubf. Die Genealogie 
giebt Cicero auf eine gedoppelte W eise also an :

Aether
I .

Juppiter
. 1
Proserpina 

ilnd für den andern Zeus :
Caelus

I
Juppiter

I
Minerva.

Arcadien nämlich — und diese Bemerkung ist hier von 
W ichtigheit — nahm fast gar keinen Antheil an der 
Hellenisirung der übrigen sie umgebenden Griechischen 
Völker; durch seine natürliche Lage und Beschaffenheit 
in der Mitte des Pelopennesus als Bcrgland blieb es, 
auch bis in spätere Zeiten bin, von dem übrigen Hellas 
wie abgeschieden, und die Stürme, welche die andern 
Theile von Hellas trafen, vermochten nicht in diesen 
Gebirgskessel einzudringen 4). Darum ist dieser Arca- 
Üische Juppiter noch der alte Pelasgische G o tt, und sein 
Dienst zeigt uns ganz den Charakter des waldigen, ge
birgigen und wilden Landes; es ist der Juppiter 
der B e r g  j u p p i t e r ,  der hier verehrt wird. Berge 
waren die Hauptsache in diesem Lande, das nur Hirten
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4) Ich denke hierbei besonders an jene grofseh Völkerwan
derungen aus Nordgriechenland her. „M it der Zurück- 
kunft der I l e r a k l i d e n 1 ( sägt Pausanias II. 13. §. 1.) 
ward der ganze Peloponnesus erschüttert, Arcadien!  
a u s g e n o m m e n . ‘‘ Vergl. Diodori Fragmni. Völ. II. 
p. 635 Wessel, und Marx zu den Fragmenten des Epho- 
rus, des Hauptschriftstellers über diese Begebenheiten,* 
p. 57 sqcj.



und Jäger von den ältesten Zelten an bis heut zu Tage 
bewohnten. Ackerbau war nicht so ausgebreitet. Hier 
halte sich in grauer Vorzeit eine Colonie von Aegyptens 
oder Phöniciens Gestaden her niedergelassen, und in 
diese Wildnisse eine höhere Cultur und eine bessere 
Lehre gebracht. Diese Colonisten hatten ein neues, rei
neres Licht angeziindet, ein Licht, das bei dem rohen 
Zustande und der Cncultur der Arcadisclien Hirten und 
Jäger freilich nur den wenigeren Gebildeteren zu leuch
ten vermochte, während der gröfsere Theil des Volkes, 
eben jene Hirten und Jäger, in ihrer R ohheit, die sich 
besonders in der Verehrung ihrer Götter zeigt, belan
gen blieben. So trat liier das Höhere, Edlere dem W il
desten und Rohesten gegenüber, und stand zugleich 
neben ihm. Denn, wenn gleich hier die Rohheit und 
Sinnlichkeit des Volksglaubens in der Verehrung der 
Gottheiten überwiegend i st , so sind doch die Spuren , die 
uns auf Aegyptische Vorstellungen hinweisen, hinwie
derum so deutlich und so offenbar, dafs wir die Verei
nigung Aegyptiselier Ideen oder vielmehr ihre Anpflan
zung, dafs ich so spreche, auf den uncultivirten Fluren 
Arcadiens schwerlich läugnen könnten. W enn wir nun 
hören , dafs dieser Zeus den Beinamen Lycäus fü h r t , so 
ist damit ein Epitheton aus der Thierschrift gesetzt, und 
wir rufen uns zuvörderst ins Gedächtnifs zurück, was 
die Aegyptische Hieroglyphe in dieses Bild niedergelegt 
hatte. Der W olf war ein Symbol des Lichtes nach Ae- 
gyptischer Idee? und erscheint als Führer der abgeschie
denen Seelen auf den Mumiendecken, als das dem Horus 
wie dem Osiris , dem Herrn der Todten , geheiligte 
Thier 5). Andrerseits sehen wir diesen Gott mit einem 
König ähnlichen Namens in Verbindung gesetzt. Lycaon
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5) Ueber den Wolf s. oben I. p. 408. (vergl. 478. 264.) und 
II. p. 133 und 133 f.



(Avxatav), des Pelasgns Sohn und der Arcadier König, 
hatte des Zeus Altar mit dem Blute eines Kindes besu
delt, und war darüber selbst zum Wolfe geworden 
(Pausan. VII1. 2.). Seitdem war der Sage Raum gege
ben : der Genufs von Menscbenfleiseh ziehe eine ähn
liche Verwandlung nach sich. — W ir hören auch von 
Lycäischen Spielen, deren Stiftung von Einigen jenem 
Lycaon selbst zugeschrieben wird. W eit verbreitete 
Spuren eines uralten Volksglaubens , vermengt mit be
deutsamen Namen und immer wieder aufgefrischt durch 
.religiöse H irtenfeste, begegnen uns hier in einem wun
derbaren Gewirre. Die charakteristischen Luperealien 
des alten Roms ruhen auf demselben Grunde. W er 
möchte es aber verbürgen , immer bis auf den Grund 
der Dinge hindurchzuschauen ! — So viel liifst sich mit 
Sicherheit vermuthen. Der Grundgedanke lieg t, dafs 
ich so spreche, zwischen Hund und W olf (entre chien 
et loup) mitten in n e ; d. h. es waren Feste zwischen 
Licht und Dunkel , nämlich Frühlingsfeste , an denen 
der W ust des finsteren W inters wie das Unholde der 
alten Schuld und Unart abgebüfst'ward; Siihnfeste, an 
denen sich der alte Pelasger wie der Arcadier und Rö
mer vom Dunkel zum Lichte bekehrte. Im milderen 
Frühlingslichte, wann die Macht des W inters zu weichen 
begann, wurden die Frevel des alten Jahres gebüfst — 
auch die der alten Zeit überhaupt. Da mochte der W olf 
als Feind der Heerde dem Hunde als deren Beschützer 
in Bild und Liede contrastiren , und für die alle Unsitte 
der Menschenopfer mochte die Wolfsmenschheit (Lyc- 
anthropie) als warnendes Exempel den rohen Gemüthern 
"vorgehalten werden. Zeus konnte an Jenen Freveln 
nur Abscheu haben. E r und sein Priester waren in die
sem Bezug Abwehrer des bösen Wolfs (Avxoepyoi, Lu- 
perci). Dieser W olfsgott, Wolfosiris und W olfhorus 
(Avxoepyog, s. oben) ist nun auch Zehs äxftio f, Juppiter
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Ammon,  8. i. Juppiter als W i d d e r  auf den Höhen der 
Berge und des Himmels , Heerden - und Lichtgott, der 
in dieser Rüchsicht uiitPan zusammensteht, auch mit ihm 
gleiches Schichsal theilt. Denn wenn die Heerden nicht 
gut ausfielen, wenn die junge Zucht nicht gedieh, wur
den die Pansbiider geschlagen; eine Erscheinung, die 
uns die höchste Vollisrohheit in der Verehrung und in 
dem Dienste der Götter recht deutlich zeigt.

Dort in Arcadicn traf noch in später Zeit Pausanias 
die Heiligthümer des Pan und des Zeus Lycäus 6). ln 
Megalopolis sah er auf einem Tische mehrere Arcadische 
Nymphen , zuerst die Nais (N ai?), welche in ihrem Bu
sen den jungen Zeus als Säugling trug , die Anthracia, 
’AvSpaxia, , die von der Kohle den Namen hatte, und 
eine Fachei hielt 7) ; ihr folgte Agno (’Ayrta) , in der 
einen Hand einen W asserhrug, in der andern eine Schaale 
haltend ; dann noch zwei andere Nymphen , Archiroe 
und Myrtoessa (’Ap îpd?; und M/rprcaso-o-v;) , mit Gefäfsen 
in den Händen, aus welchen helles W asser überströmte, 
ln  einem andern Tempel des Zeh« , welchen Pau
sanias ebenfalls hier sah, stand Zeus, von des Argivers 
Polycletus Händen gefertigt, ganz ähnlich dem Diony
sus, auf hohem Cothurn, mit dem W einbecher in der 
einen und dem Thyrsus, auf welchem ein Adler safs, in

6) S. Arcad. (VIII.) cap. 31. §. 2. Hiermit mitssen die Pla
tonischen Hauptstellen de Republ. VIII. 15. p. 565. p. 
252 sq. Ast. mit dessen Anmerk, p. 5y3. und im Minos 
p. 315. C. mit Boeckh dazu p. 55. verbunden werden. 
Die Gebräuche der Luperci werden wir im Verfolg be
rühren. — Zu  Präneste lag Juppiter der Knabe an der 
Brust der Fprtuna Primigenia (Cic. de Divin. II. 41.).

7) Da Anthracia die Kohlschwarze heifsen kann, so läfst
sich fragen, ob sie eine Latona oder Lilith vorstellte, 
die, seihst .Nacht, das Lichtkind im Widder- oder Stier- 
feichen ans Licht bringt. Die Fackel hatte sic.



4 7 l
der andern Hand, so dafs, wie der Erzähler bestimmt ver
sichert, man das Biid für einen Dionysus oder Bacchus 
halten würde, wenn nicht der Adler auf dem Thyrsus 
säfse S) * * 8). — Diese alte Bildnerei, wo Zeus am Busen 
einerFlufsnymphe, der Nöt ig,  liegt, und Ant l i  r a c i a ,  
die Dunkele, ihm das Licht vor tra g t, Ag n o  aber, das 
Symbol der Lycäischen W eihen, ihnt das W asser, und 
zwar das reinigende “Wasser nachträgt, dies Alles sind 
lauter Hieroglyphen, die uns zu erkennen gehen, dafs 
h ier, neben rohem Yolhscultus, auch reinere Lehre sich 
vorfand, dafs hier Mysterien gegründet waren, in wel
chen Reinigung durch Feuer und W asser, dann Salbung 
und neue W eihung, und zw ar im Namen des Höhen
gottes , geschah, welcher die Blitze herabsendet, der 
die Erde befruchtet, der allerwärts waltet, des Diony- 
sus-Z cus, des Freundlichen , wie des Sühnen
den (Mt iXt^toc).

W ir haben also hier eine Phönicisch-Aegyptische 
Metastase, und der Zeus mit dem W idderliorne, Juppi- 
te r-  Ammon, Horns und Osiris, sie fallen alle in das
selbe Bild. E s  ¡6 t d e r  S o h n  d e s  H i m m e l s 
l i c h t e s  (Caeli oder Aetheris lilius; Cicero a. a. O.). 
Es ist die Idee von der Natur und E rd e , von W asser 
und Lieht, die Summe aller Elemente, die Idee des 
grofsen allgemeinen Lebens und der Abhängigkeit der 
Thiere und Pflanzen von diesem Naturleben ; eine Idee, 
die wir h ier, wie ü b e ra ll, wiederfinden. Denn es ist 
hein Localdienst in allen Griechischen Landen so bornirt,

S) v.a! r o i  y s  tcT; A/oviwov X s y o f n 'v o n  tcvto ( nämlich der Ad
ler, der auf dem Thyrsus sitzt) ouyc o/zoAoyouv «Vr/. Pau-
san. VliL 31. 2. vergl. S c h o r n  Uber die Studien der 
Griechischen Künstler p. 332. Der Verfolg wird zeigen, 
dafs Juppiter zu Dodona auch vom Bacchus wenig ver
schieden war. Auch hilf» er dort Nato«. Hier trügt ihn
eine Nais am Busen.



so roh und ungeschlachtet, dafs nicht dennoch eine all
gemeine Vorstellung eben jenes grofsen Naturlebens 
durchschimmern sollte. Es zeigt uns überdies dieser 
Juppiter Dionysus einen Zustand der Griechischen Reli
gion, alter als Homer, und diese Tempel, so wie diese 
Bilder, die uns Pausanias beschreibt, gehören einer der 
ältesten Religionsentwicliclungen an. Hier erscheinen 
noch zwei Gottheiten, Zeus und Dionysus, mit einander 
gemischt. Als aber Homer und He6iod den Olympus auf 
menschliche Art zu einem Königshause und zu einem 
Staate gebildet, und jedem Gott seinen Platz und sein 
Geschäft angewiesen, da erst schieden sich diese Ge
stalten. Da wurden auch die beiden Götter als beson
dere Personen getrennt, und rein menschlich, poetisch 
einander gegenüber gestellt.

Da ich im vierten Thcile, zur Erläuterung der Be
griffe von der Proserpina;Dione, von der Dodonäischen 
Religion handeln muís , so begnüge ich mich hier einige 
Haupt Vorstellungen des D o d o n ä i s c h e n  Ze u s  kürz
lich zu berühren. Herodotus erzählt und erklärt die 
Sliftungslegenden von dem Heiligtliume des Gottes zu 
Dodona ausführlich 9). Aber schon aus zwei Hauptstel
len des llomerus ,0) gewinnen wir ein ziemlich deut
liches Bild jenes uralten Pelasgischen Orakels. In der 
ersteren wird der Gott selbst Pelasgisch genannt, und 
Seiler (ZeXAoi, 'EXXo») — ein Name, welcher sich als 
Stammname der Hellenen ankündigt — sind in rauben,

9) Herodot. II. 54 sqq. vergl. die oben (Tb. I. p. 193 f.) ge
gebenen mehreren Nachweisungen. 10

10) Iliad. XV[. J33 sqq. Odyss. XIV.327 sq. Die DodonSisehe 
heilige Eiche der Pe|asger kennt auch Hesiodus. S. das 
bemerkenswerthe Fragment beim Strabo VII. p. 327. p, 
470 sqq. Tzscli. und vergl. Scho). Sophoclis Trachin. 
vs, 1174. (116-J Erfurdt.)



■winterlichen Waldungen seine Priester. Die zweite Stelle 
la'Pst uns heilige Bäume erblichen, aus deren Wipfel der 
Gott dem Bathsbedürftigen Antwort ertheilt:

„  Jener ging gen Dodona, erzählet er, dort aus des
Gottes

Hochgewipfelter Eiche den Rathschlufs Zeus zu ver
nehmen. “

Zu dieser Stelle hatte schon ein alter Ausleger die An- 
merhung gemacht, es müsse ein doppeltes Dodona utt- 
terschieden werden , ein Thessalisches und eins in Thes- 
protia. Mehrere alte Autoren liefsen daher den Zeus, 
zu welchem Achilles in der ersten Stelle ruft, in Thes
salien wohnen, und dieOrahelgebung aus dem Eichbaum 
in Thesprotia statt finden ,I). Auf diesen Unterschied 
haben neuere Schriftsteller weitere Schlüsse gebaut, wo
nach das Thessalische Heiligthum älter sey, und blos von 
Priestern verwaltet worden , dahingegen erst in Tbes- 
protia Pricsterinnen Hauptpersonen der Anstalt gewor
den ,2). Hiernach miifsten wir die Thebaitische Prie- 
stercolonie, als eine verhältnifsmäfsig spiifere Besetzung 
einer Filialltirclie , dafs ich so sage , betrachten. Hero
dotus scheint aber davon nichts zu wissen. Er nennt 
auch diesen heiligen Ort immer Dodona (AcaSavii). An- 11 12

4?3

11) Stephanus Byz. in AuiSiuvy pag. 319 Berkel, mit den Aus
legern.

12) O l a v i e r  zum Apollodor. I. 35. pag. 78 seq. und in den 
Memoires sur les oracles p. 9 sqq. R i 11 e r in der Vor
halle Cap. II. pag. 386 ff. hat die Annahme von einem 
älteren Thessalischen Dodona gelehrt zu befestigen ge
sucht und weiter ausgeführt. M U 11e r in Aegineticorum 
libr. p. 159. ist entgegengesetzter Meinung. Da ich hier 
blos auf die Grundbegriffe vom Dodonäischen Zeus aus-, 
gehe, so kann ich jezt das Für und Gegen nicht ver
folgen.



dere alte Geschichtschreiber liefsen den Namen B o d o n a 
(B oiSdjvTi) hervortreten, und seihst dem Homer in der 
ersten Stelle wollten gelehrte Grammatiker diese Schreib
e n  angemessener finden , da ja Bodona ein bekannter 
Ort in Perrhäbia oder in Thessalien gewesen H). Ich 
würde es für unrecht halten, die scharfsinnigen Vermu- 
thungen ganz mit Stillschweigen zu übergehen, wodurch 
ein neuerer Forscher, auf diese Wortform gestützt, je
nes Tliessalische Heiligthum des Zeus mit dem weit ver
breiteten Dienste des B u d d h a  in Verbindung zu setzen 
sucht M). Früherhin, als unser Blick noch nicht so wie 
jezt bis nach Indien erweitert war , sollte dieselbe Na
mensform der Vermutl/ing dienen , dafs dieses Heilig
thum ein H a u s  d e s  A d o n  ,5) sey. Andere, der ge
wöhnlichen Benennung Dodona folgend , suchten bald 
eine Niederlassung der heiligen I ’a u b e n (nach der 
Stiftungslegende beim Ilerodotus), bald ein I i e s s e l -  
©der B e c k e n  oraltel herauszudeuten. W ir  müssen uns 
auf diese blofsen Angaben hier vorerst beschränken. Die 
Arten der Orakelertheilung gehören zu unserem näheren 
Zwecke. Sie enthalten auch deutliche Spuren der Vor
stellungen, die die Pelasgischen Stämme hier von ihrem 
grofsen Naturgotte Zeus hatten. Sie scliliefsen sich in 
manchen Zügen an die in Arcadien herrschenden an. 
Dort war eine Nymphe (Natt;) Säugammc des Götter- 
lsfiaben. Hier hiefs er Ztvq  Nouoc. Aber möchte auch 
dieses Epitheton mehr einen W o h n s i e d l e r  bedeuten, 13 14 15

4:4

13) Stephanus Byz. in BwSuiwj mit den Auslegern p. 251 Ber
kel. Scholia Veneta ad Iliad. XVI. 23J sq. und Heyne 
Excuis. 11. ad Iliad. 1. 1. p. 283 sqq.

14) Ritter in der Vorhalle Cap. II. p. 390 ff. besonders 391.
15) s. Trigland Conjectanea de Dodone in Gronovii 

Thesaur. Antiqq. Graecc. Vol. VII. pag. 321 seqq.; wo 
auch die folgenden Etymologien abgehandelt werden.
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wie Manche wollen, so treten doch hier die W a s s e r 
in ä c h t e  gewaltig hervor. Davon giebt die altp Genea
logie Kunde (Hesiod. Theogon. 34© sq<j.):

Oceanus w  Tethys
I

Achelous, Dioue.

Der Londesstrom Achelous war hier durchaus genommen 
wie der Ganges der Indier und der Nil in Aegypten. 
Auch er war der Flufs der Flüsse, und das Bild alles 
trinkbaren Wassers (Artemidor. Oneirocr. III. 43. He- 
sych. 1. p. 65y.). E r ,  als das süfse und nährende W as
se r ,  scheint deswegen genealogisch mit Oceanus und 
Tethys verbunden, um den Gegensatz des bitteren See
wassers und des den Saaten und Pflanzen zuträglichen 
siifsen Wassers zu bezeichnen. Die Acheloischen Becher 
sind noch beim Virgilius das Bild jener Bedingungen 
des ersten rohen physischen Daseyns. Becher oder 
Kessel und Bechen mochten die Sinnbilder des Flufs- 
bechens in diesen Waldungen gewesen seyn, und in der 
schon oft von uns berührten Vorstellungsw eise wurden 
nun Quellgötter und Quellgöttinnen als Rath gebende 
Wesen genommen. Es wurde nun auch aus Bechen und 
Kesseln prophezeit. Priesterlichc Anstalten waren ge
macht , um auch aus dem Tone eherner Kessel sich 
Raths erholen zu hönnen, und das r e d e n d e  Bechen 
von D o d o n a  ward auch in diesem Betracht sprichwört
lich (Spanheim ad Callim. Del. vs. 284.).

Dieselben Vorstellungen hnüpften sich nun auch an 
die heilige E i c h e  an. Der Eichenhranz war npeh spä
ter der Schmuch des Zeus, des Stadthijnigs (ITuXieńę). 
Indem Flutarchus lć) den Grund dieses Attributs angiebt, 16

16) Vit. Coriolani cap. 3. pag. 45 Coray. Das hier genannte 
Getränk //üUrs/sv bestand nach demselben Autor ((¿uaestt.



stellt er pes für diesen Zweig der alt-Griechischen Re
ligion auf den rechten Standpunkt. Die Eiche , sagt er, 
ist unter den wilden Bäumen der, welcher die schönsten 
Früchte hat, und unter den zahmen vor allen andern 
stark. Man nahm auch von der Eiche Speise , die Eichel, 
und Tranlt, den Honigmeth. Fleisch gab sie auch von 
weidenden Thieren und von dem Geflügel dadurch, dafs 
sie Vogölleim brachte zu ihrer Jagd. Wenn wir nun 
die Flora Griechenländischer Wälder beachten, und 
an die efsbaren Früchte gewisser Baumarten 17) denken, 
so wird es uns deutlich, wie diese letztere als wahre 
Lebensbäume, als die Geber der ersten Nahrung, be
trachtet werden konnten ls). Daher auch vom e s s e n  
( rpayeiv) solche Baumarten fa y n i  (pr^ol genannt seyn 
sollten 15) , und daher auch dieser Gott als erster Nähr-

convivall. p. 672. 7’. III. 2. p. 748 Wyttenb.) aus Honig 
und scharfen weinsäuerlichen Kräutern. Besonders mußt 
die Beschreibung jener Pelasgischcn Zeit, als noch die 
Chaoniscben Eicheln (Cbaoniae glandes) das Hauptnah
rungsmittel waren , in der Gleichstelle ( De esu carn. I. 
p. 993 sq. p. 39 Wyttenb.) verglichen werden: — ßakdwj 

ysverausvoi nai (pa-yo'vre;, E^ofeucav u'gj’ ¡¡Soviji irsji ¿¡-üv T;va 
y-a'i ifnjyov, (eiZcufov oh y.a'i jmjrsj.a vicu tjo(pov aVoxaAoüvri; sksi-
vijv. Hier heifst also die Eiche ausdrücklich M u j t e r  
und N ä h r e r i n .  Nach demselben Gesetz der Personi, 
fication wird nun auch der von den Eichen herabträufeln
de Honi g  zur Nymphe Melissa; und so bildet sich aus 
den natürlichsten Bedingungen des Lebens und der Nah
rung um den Säugling Juppiter ein N y m p h e n c li o r , den 
die Cretensische Theogonie deutlicher vor Augen stellte.

17) Quercus esculus Linn. S. Tzetz. in Lycophron. vs. 16. 
p. 291 ed. Müller, vergl. Sprengel Antiqq. botann. I. 2. 
p. 24 sq.

18) Von diesem heiligen Baum der Bäume stehen viele Nach
richten beim Eustathius ad Odyss. XII. 357. p. 494 Basil.

19) Suidas III. p 596 Küster, und Tzetz. ad Lycophr. 1. 1.



vater mit dem Namen Pheganäus bezeichnet wurde. 
So hielt sich hier die Andacht alter Naturmenschen an 
Naturkörpern fest. Im Baume hausete die Gottheit, 
nach ihrer Vorstellung, und das Rauschen seiner Blät
te r ,  Vogelsiimmen aus seinen Wipfeln gaben ihr Da- 
seyn kund,  und waren Winke und Befehle für die, die 
sie befragen. Daher W'erden Rauchopfer unter der Do- 
donäisehen Eiche angezündet 2ü) , wie unter den Druiden
eichen in den Waldungen der Celten und Germanen. 
Mit Rundlanzen wird sie bcgrüfst, wie von den Völkern 
America’s den heiligen Bäumen noch jezt geschieht. 
Kamen nun zu diesen allgemeinen Ursachen noch be
sondere Erscheinungen hinzu, die den rohen Pelasger 
in Erstaunen setzten, wie hier namentlich hei einer so
genannten Wunderquelle dev Fall war 20 21) , so wird es 
begreiflich , wie hier die Religion sich anfänglich ganz 
an physischen Dingen und Oertlichkeiten aufrichtete. 
Ich möchte lieber sagen : sich in sie hinabsenkte. Denn 
ganz auffallend zeigt sich in diesem Dodonäischen Dienste 
ein gewisser t e l  1 u r  is c h e r  Charakter. Dieser Juppi- 
ter war auch mit Aidoneus oder mit dem König der Un
terwelt ein und derselbe. In dieser Eigenschaft heilst 
dieser auch Eubuleus, der gute Berather 22). Aus der Erde 
und von den in der Erde wurzelnden Bäumen herab 
gab Zeus Nahrung und Rath den bedürftigen und unwis
senden Menschen. Das war der Grundgedanke) und wie 
Silenus ursprünglich mit Dionysus einerlei war , so war
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20) Sil. Italic. III. 69.
A rb o r numen l\abet 
C o ü tu fq u e  tepentibu» aris.

21) ’Avairavo/ îvo;. Sie stieg und fiel nach den Tageszeiten. 
S. oben I. p. 157.

22) EJßoxjXevt,, Epitheton des Hades; Nicandri Alexipharm. 
vs. l-il. ¡bkj. Scholiast, p. 31 ed. Schneider«



er cs au£h, und wird von mir im vierten Tlieile als Jup- 
piter - Silenus bezeichnet werden. Aber , nach dem 
herrschenden Triebe der Emanationslehre, werden im 
Verfolg die verschiedenen Aeufserungen eines und des
selben VVesens genealogisch in verschiedene Personen 
gesondert. Das war auch dem alten Horte (ar«5) von 
Dodona (wie ihn Achilles im Gebete nennt) widerfahren* 
ln Athen war er nun Vater von drei Horten (ävaxe^) 
geworden. Er hatte sie mit Proserpina gezeugt. Einer 
davon hiefs nun wieder Euhuleus, der gute Berather, 
der andere Dionysus, der dritte vielleicht Zagreus 2J). 
Mit andern W o rte n : Zeus der Dodonäer , der Lebens
quell in der Erde, gesellt sich zu die lliefsende Trieb
k r a f t , die Proserpina-Dione , und zeuget den Euhuleus 
und die andern , worunter Dionysus ; d. b. e rzeuget die 
begeisternden Dünste aus der Erde, und der Bäume und 
der Pflanzungen buntes, frisches Leben. Oder Diony
sus, der Fliefsende und Weiche, ist auch aus den W ol
ken auf die Bäume herabgeflossen 2i). Das will sagen: 
Zeus, das Erdleben und das atmosphärische Leben, giebt 
sich in der Erde orakelnd als Eubulcus kund , über der 
Erde in des Eichbaums Stärke, und in der Nahrung Fülle 
als Dionysus. Des Himmels Thau und Regen , aus Flüs
sen und Quellen aufgestiegen, mufs den Bäumen Nah
rung und Gedeihen geben , und den Vögeln des Him
mels , jenen Zungen der Götter , Obdach und Auf
enthalt.

Hier liegen die Incünabeln Griechischer und Itali
scher Religionen. Die Pclasger bev ölkerten beide Länder. 23 24
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23) Cicero de N. D. III. 21. p. 586. mit den Anmerkungen. 
Vergl. oben 11. p. 336 ff.

24) Aicvjsto; von Ais; mtrtrai, Zeus Bäumen; Scholiast, mscr. 
Aristid. Panath. (ad 1. p. ISS Jebb.)



Schon die geographische Lage der Dodonäi%chen Pflan
zung läfst vermuthen , dafs viel Dodonäischcs nach Ita
lien hinübergetragen worden. Innere Spuren machen 
dieses noch wahrscheinlicher. Juppiter P i c u s  (der 
orakelnde Specht) und der alte L i b e r  P a t e r  gehören 
dahin oder LÖbesius, der Wallende, Fliefsende , wie er 
auch heifst. Alle sind nicht verständlich zu machen, 
wenn man nicht den Acheloischen Juppiter, von dem 
Söhne ausfliefsen, an den Thesprotischcn Waldwassern 
erkannt hat — eben so wenig ist Venus-Libitina , die 
Italische Göttin der dahinwogenden Lebenswelle und 
der üppigen Lust, ohne die Dodonäische Dione zu be
greifen

Die Gestalt oder die Attribute betreffend, unter 
denen Zeus zuDodona dargestellt ward, so will ich hier
bei im Allgemeinen Folgendes bemerken : Die Stiftungs
sage beim Herodotus (II. 54.) meldet, dafs von der Thc- 
ba'is aus die eine Priesterin zu Ammonium in Libyen ein 
Orakel des Zeus gründete , die andere zu Dodona. Dies 
hinderte nicht, dafs derselbe Gott am ersten Orte als 
W i d d e r  g o t t  vorgestellt wurde , als Juppiter Ammon ; 
während zu Dodona die S t i ß r a t t r i b u t e  vorwalteten. 25

25) Oben Th. I. p. 193. not. 359. ist noch eine andere Pa
rallele mit den Dodonäischen Tomuren, als denPelasgi- 
schen h a r u s p i c e s ,  angedeutet, die iah hier nicht wei- 
ter'Ausfuhren-will. — Aberden Italischen Hauptnamen 
des Zeus wiil ich hier berühren : J u p p i t e r  oder J  u - 
p i t e r .  Jenes hat sattsam Bestätigung aus Münzen und 
Inschriften (s. Forcellini Lex. lat. s. v. und Fr. A. Wolf 
Museum der Alterthumswissenschaft I. 3. pag. 583.). 
D i e s e s  will nun wieder Fea zu Horat. Carm. I. 2. 30. 
p. 5 ed. Heidelberg, aus der Contraction und der natür
lichen metrischen Folge davon vertheidigen. Ueber diese 
Etymologien s. unsere Anmerk, zu Cicero de N. D. II, 
25. p. 305.



Dafs dies der Fall gewesen , ergiebt sieb aus der Aehn- 
lichkeit, die Zeus dort mit dem Dionysus hatte, und 
Achelous, der Wasserstier, tritt in dieser Religion 
mächtig hervor. Für diejenigen Mythologen nun , welche, 
unfähig die inneren Fäden zu sehen , woran dergleichen 
mystische Gewebe hängen, den Beweis fordern möchten, 
dafs der Dodonäische Juppiter selbst als Stier gedacht 
worden sey, will ich an den Crctensischcn Zeus erinnern. 
Der Cretensische Mythus spielt auch mit Stierbildern. 
Man denhe an den Minotaurus und den Stier der Fasiphae. 
Hier mufs sich aber Juppiter selbst, uin die Europa zu 
gewinnen, in einen Stier verwandeln.

Ich habe oben vennuthungsweise den Arcadischen 
H ö h e n g o t t  (äxpioq) Juppiter als Widdergott genom. 
me n , sowohl wegen jenes Beinamens, als weil er dort 
mit Fan verbunden erscheint. Aber der älteste •Pilioq 
ebendaselbst, den noch Polyclet dem Bacchus so ähnlieh 
gebildet, hätte eben deswegen in ältester Form Stier- 
attribute haben müssen. Es war dies Alles ganz im 
Geiste der ursprünglichen Religion : In Aegypten hatte 
Amun (der Widdergott) den Osiris (den Sliargott) zum 
Sohn angenommen. Von Phönicien kommt Juppiter als 
Moloch nach Creta. Die Phönicier, welche die Dodo
näische Priesterin nach Epirus verkauft hatten (Hero- 
dot. II. 54.) , konnten dorthin eben so wohl einen Stier
gott , einen Moloch, bringen i(l). 26
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26) Hierzu vergleiche der I.eser nun unsere Tafeln V. nr. 2. 
Juppiter mit dem Widderkopfe ; VI. nr. 5. Juppiter Am
mon , daneben die Laserpizpflanze ( vergl. Hemsterhuis 
ad Polluc. IX. 6. p. 1027. und Lexic. gr. in der Biblioth. 
Coislin. p. 607.) und tab. V. nr. 10. Juppiter Dodonäus 
zwischen zwei Bäumen , worauf Tauben sitzen. Vergl. 
die Erklärung der Abbildungen p. 14.



Die ursprünglichen Vorstellungen rom Z e u s  v o n  
C r e t a  nehmen im Wesentlichen denselben Gang. In 
diesem Lande der Cureten — denn ( icla selbst hiefs ja 
Curetis (Korprjrtc) — war das groiVe Naturleben und 
Katurprincip . männlich, ebenfalls als Z e u s  aufge- 
fafst. Hier war ein uralter Sitz Aegvptischer und Phö- 
nicischer Pflanzer, wie aufser Anderm zur Genüge 
jenes Labyrinth , die Grottentempel . die Idole mit 
den Stierattributen n. s w. zeugen. Diese Mischung alt- 
Aegyptischer und Plurnicischer Religionsid« en mufste 
eben jenes Göttergeschlecht erzeugen, das uns die Le
gende licnnen lehrt. Obenan tritt U r a n u s ,  dar Ihm* 
mel, auf welchen Kronos, der Gott der Zeit, folgt. 
Dieser zeugt mit de« R hea(rPea) , die wir als Tethys in 
Dodona wiederflnden werden, d. i. mit dem Fliefsenden, 
mit dem feuchten Elemente, den Zeus 'l ') , und dieser

27) Ueber C.reta’s geographische Lage und andere Oertlich* 
keilen spreche ich, mit Bezug auf seine Religion, unttn 
Th. IV. §. 29. pag. >5 erst. Ausg. Man mufs , wie bei 
jedem Lande, so hier vorzüglich auf alle diese Dinge 
merken. AuLer den alteren Nachrichten von Tournefort 
und A. lese man jezt die lebendigen Schilderungen des 
Labyrinths von Gortyna (von dem sich noch Ueberrestè 
finden; von dem zu C iioSsus nicht) in Savary Lettres 
sur la Grèce iir. XXUI.  p. 209 sqq.; des Gebirges Ida 
nr. XXV. p 2.11 sqq ; der Myrteriwälder nr XXXIV. 
pag 292 sqq und so mancher andern MerkwUrdigk> ilen 
dieser von der Natur so begünstigten hisel — Ueber die 
in Absicht der Verehrung des Zeus bemerfeenswtrlheni 
Oertlichkeiten auf der Tusel Cr e t a  vergleiche man auch 
des üicäarchus B/oj'EAAdä. vsl tO — 129. (in unsernMelè-. 
temni. III. p. 2u8. 209.)

28) Den d r i t t e n  Juppiter der Systematiker, Cic. de N. D.
III. 21. p. 58à : — tertium (Jovein) Cretensem , Saturni 
filium. Ich wiederhole nicht was ich dort von Parallel-, 
stellen gesammelt habe.

II. 3i



die Dictynna. Dieses System wurde das herrschende in 
Griechenland und blieb es, woher dann auch die ge
wöhnliche Angabe, dafs Greta der Ursitz Hellenischer 
Religion gewesen und geblieben sey, während das Do- 
donätsche System in den nordwestlichen Gegenden und 
in dem nachbarlichen Italien Wurzel gefaßt, und dort 
zum Mittelpunkte geworden , ohne jedoch unter den 
Griechen den bedeutenden Einllufs auszuüben, und sich 
so zu verbreiten , wie das Cretensisclie. Der ganze 
Dienst aber war ursprünglich hauptsächlich Sonnen - und 
Mondsdienst, mit lauter Gebräuchen und Legenden, die 
sich darauf beziehen. Juppiter war hier in ältester Zeit 
gedacht als S t i e r g o t t ,  als S o n n e n s t i e r  , als Jnp- 
piter-Moloch , und scineTochter Dictynna als d e r Mo n d ,  
als die S t r a h l e n  wc r f e r i n  (von SLxeiv) , die bald als 
Britomartis oder siifse Jungfrau,  bald als Pasiphae oder 
Allleuchterin, bald als Artemis verkommt

2y> S. oben Th. II. pag. 150. 15t. 152. Auch dieser Gottes« 
dienst entlehnte von natiii liehen und örtlichen Dingen 
seine Farbe. Z. li. diese Cretische Dictynna hatte einen 
Kranz von Dictanvnus (4/xra/xvov). Dies Kraut, sagten 
die Allen, war in Greta allein zu finden. Sie nannten es 
das erste aller Krauler, vorzüglich wirksam in Frauen
krankheiten und itn Zustande der Schwangerschaft, und 
der Instinct der Thiere selbst et kannte seine Wunder
kräfte ( s. Cic. de N. D. II. 50. p. <41y. mit den Anmer
kungen). Diese noch jezt häufig vorkommende Pflanze 
ist fortdauernd offlcinell bei den Candioun t, Savary a. a.
O. p 2S0 ff.), — So war sie ein natürliches Attrihnt der 
Dictynna, alAder Diana I. uc i na  oder A.tysi'a. Sie 
als Mondlgöttin\und Vorsteherin der Gehurt hatte dieses 
Kraut mit vorzüglichen Kräften begabt , und auch sein 
Maine war dem ihrigen verwandt. Es lagen auch hier 
magische Vorstsllungen zum Grunde. Ueber jenen Kranz 
der Artemis s. den Sclioliastyn des Euripides im Hippo- ‘ 
lytus vs. 58. 78. mit Valckenaers Note; vergl. auch Phi-
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Zeus d e l’ Pr ie s t er l ehre .
Aus diesen verschiedenen Zeusideen entsprang nun 

das ausgebildete W esen des heidnischen Gottvaters. 
Dieses höchste Wesen, Zeus genannt, das mit der Aus. 
breitung Griechischer und Römischer Herrschaft perio
disch Universalgotiheit geworden , müssen wir nun be
trachten , wie es zuvörderst Priester und Philosophen 
ansahen, und sodann wie das Volk'es sich dachte; wir 
müssen in ihm den Abstand des Pericleischen Zeitalters 
in seinem höchsten Culminationspnnkte von dem rohen, 
cnlturlosen Volke walirnchmen , und zwar auf dreifache 
A r t , indem wir die Sprache, die Bildnerci und die Reste 
alter Priestergesänge betrachten.

Hatte doch schon der alte Ennius gesungen : «Blick 
auf zu diesem strahlenden Gipfel des Himmels; sie rufen 
ihn als Juppiter an» 3n). Hier ist deutlich Juppiter das 
Firmament. Und diesen Lateinischen Sprachgebi auch, 
in welchem der Gott auf diese Weise e 1 c m c n t a r i s ch 
genommen wird,  beweisen noch andere ähnliche Dich
terstellen. Wenn daher Horatius Od. I. 1. 25. sagt: 
manet sub J o v e  f r i g i d o  Venator,  so hat er ihn hier 
meteorologisch genommen, nach Jahreszeiten, so dafs * 30

lochori Fragoim. pag 88. — sichreres über diesen Zeus 
Ki-yrayf.-Jj; (s. Spanheim ad Callitn Hymn. in Jov 3. und 
Bötiigers Mytholog. Vorlesung« n , Dresden 1808.), über 
seine Geburt, Uber stiue Erziehung durch die Nymphen 
Melissa und Amalthea, in den folgenden Tlieilen, wo 
sich die Darstellung nicht trennen lälst.

30) Cic de N D. II. 25. pag. 306 unserer Ausg. A d s p l c e  
hoc sublime candens, quem invocant Joveh* ‘j womit 
man die ebendaselbst gleich darauf ang» iühne Stelle des 
Euripides verbinde und das in den Anmerkungen p. 307. 
Bemerkte.
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er im Allgemeinen überhaupt die Natur mit ihren Erschei
nungen bezeichneto, im Guten und Lösen ; im halten 
Norden ist et' daher der f e i n d s e l i g e  J u p p i t e r .  
Ibid. Od. c>.2. 1 9 : (Juod latus mutidi nebulae m a 1 u s q u e 
J u p p i t e r  urget. Ja er wird seihst Zum H a g e l -  
s c h l a g ;  A'irgil. Georg. Ii. 4 1 9 : et jam maturis me- 
tuendis J u p p i t e r  uvis (i. e. pluvium,  caelum). Denn 
Alles das, was dem Landnianne wie dem Weingärtner, 
dem Hirten wie dem Jäger, droht und verderblich wird* 
ist Juppiter in diesem feindseligen, bösen Sinne. So 
giebt es einen Juppiter der J a h r e s z e i t e n ,  einenJup- 
piter des Frühlings, Sommers und Winters 31) , indem 
jedesmal die Jahreszeit als Juppiter sich personificirt, 
er also die Summe Alles dessen ist ,  was wir am Firma
mente sehen, das Wesen der meteorologischen Erschei
nungen,  das Jahr, das sich in die drei Jahreszeiten auf
rollt , und alles Schöne und Greise in der Natur her- 
lteiführt.

Diesen Juppiter hatte auch die älteste Bildnerei ver
herrlicht , wie wir aus mehreren Spuren ersehen kön
nen. Zu Larissa, erzählt uns Pausanias 3-), war ein 
altes Schnitzbild des Juppiter, so z we i  Augen an dem 
gewöhnlichen O rte , ein d r i t t e s  aber auf der Stirne 
hatte. Man sagte, es sey der Juppiter ttoct̂ woc des 
Priamus 33) , der väterliche, der Gott der Vorfahren,
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31) So z. B. Juvenal. Satyr. V. 78. Juppiter v e r n u s j  Sta
tius Thebaid. 111. 26. Juppiter h i b e r n u s ;  Ovid. Fast. 
II. 2F9. Sub J o v e  (i. e. sub dio) durabunt et corpora 
nuda g'-rebant.

32) C«. ’ ithiae. cap. 24.
63) , , toutsv tov A/'a Tl^idfj-w tyatrh tJvat rw Asc/zsiovro; ira. 

i-fcfiov. “  In den Arcadicis (VIII,) cap. 46. §. 2. sagt 
zwar Pausanias von dem Scbnitzbilde des Juppiter: —



(3er Allen seinen väterlichen Schutz angedeihen läfst. 
Bei der Vertheilnng der Trojanischen Beute hekam es 
Sthenelus, des Capaneus Sohn, welcher es an diesen 
Ort brachte. Von den drei Augen hat der redliche 
Forscher die Muthinafsung, sie bezögen sich auf Juppi- 
t e r , der irn Himmel, unter der Erde (als Pluto) und inj 
Meere (als Neptun) regiere. Aus dieser Ursache, weil 
es ja nur Ein Gott sey, der in den drei durch das Loos 
getrennten Theilen der Welt die. Herrschaft führe, habe 
wohl der ,  so das Bildnifs verfertigt, demselben drei 
Augen zum Sehen gegeben. In ähnlichem Sinne spricht 
auch der Platonische Philosoph Proclus von einer de- 
miurgischen Trias ( tpias  dijpiorpyuoj), deren Theile 
die drei Zeus seyen, der erste , vorzugsweise so be
nannt ,  der zweite, Zeus Poseidon, der dritte, Zeus 
Pluto. Denn in dieser ganzen Trias sey Zeus der Vater, 
Poseidon die Kraft ( irraptt;),  Pluto der Geist (fort,) 34). 
W ir  haben also in diesen ältesten Tempelbildern eine 
Ahnung,  ein Gefühl, eine lebendige Einbilduhg von 
der einen, allwirksamen Kraft, die Alles, was ist und 
lebet, wirkt, hält, bindet und einiget; wir haben eine 
uralte Anschauung von einer kosmischen Trias , einer * 34
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'Stiyi'My ru jKairavt'ui; ro goavov roO A i o ;  sSoify roü  ' E f n s i ' o v ;  

allein dies iüfst sich doch mit der obigen Stelle auf die 
Art vereinigen, dafs wir sagen: das Schnitzbild des Zeus 

¡(jv.iioc, warschon von dem Vater und Vorfahren des Priamus 
(also für den Priamus T-arjcSo;) verehrt worden. Uebrigens 
hätte Facius , der aus ¡lesychitts die Notiz jbjcibriugt, dafs 
Juppiler und Apollo besonders, neben tir^ e ,n andern 
Göttern, ruT (.üo t gyheifsen (vergl. auch oben I I .  p . 15S.), 
diese Puralleistelle wohl nicht übersehen dürfen.

34) Ich habe diese Stelle ans dem ungedruckten Commenfar 
zu Plato’s Cratylus in den Anrnerkk. zu Cic. de N. D. 
H l .  2 t .  p . 58 4 . zum Theil lb i tg e th e i l t .



Preieinheit, die hernach aus einander fährt, und dev 
E rde ,  -dem Meer und dem Himmel einen Juppiter lie
fert. Diese Hellenische Tr imur t i , dafs ich so spreche, 
ging freilich 'unter, a's du1 Kunst der Hellenen sieh his 
zu der Hö.he erhoben hatte, dafs Phidias seinen Zeus 
als Hellenenhönig zu Olympia darstellcn konnte.
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Noch ein anderes Schnitzbild mag uns diese Ansicht 
des Griechischen Volkes yon seinem Zeus oder Gott
vater erläutern, ln Olympia war ein Standbild des Zeus, 
ein Weihgeschenk der Metapontiner, von dem Aegine- 
ten Aristonus gefertigt. Das Gesicht gegen Morgen ge
wandt , hatte er auf der einen Iland einen Adler, mit 
dar andern führte er den Blitz ; sein Haupt schmückte 
e>n Kranz von F r ü h l i n g s b l u m e n  ■3S). Hier haben 
wir also einen J u p p i t e r  v e r n u s ,  wie Juvenal a. o. 
a. O. f.ch ausdrückt, einen Juppiter des Frühlings; und 
wir fiufien hier eine leise Andeutung,  dafs die drei Au
gen des,Zeus nax^oiog zu Larissa eben so wohl auch auf 
die drei Jahreszeiten bezogen werden konnten und auch 
wohl Jne^q'gen worden sind.

So versuchte eine unbeholfene Symbolik dem religiö
sen Gefühl Hülfe zu leisten, und jene Ahnung von einem 
e in z ig e n  Unendlichen in rohen Tempelbildern zu versinn
lichen. Sie stammten aus einer Zeit, als die Vielgötterei 
durch den Zauber der Poesie noch nicht herrschend 
gen orden war. Halten wir nun auch die Gebetsformeln 
lind die Hymnen noch, die tun jene ungeschlachten Pelas- 
gisehen Bit.'er des Gottvaters ertönten,  so wäre es uns 
leichter) *uiieit priesteriiehen Zeus in seiner allen Ge-

(jp
stalf zu erkennen. Jezt sind uns mir Schlüsse vergönnt, 
die wir aus einigen Fragmenten ziehen können. Ein

35) Pausan. Eüac. I, (V.) cap. 22. §. 4.
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rnerhwu'idiges Bruchstück solcher altpriestcHicher Tem- 
pelgesänge hat uns Philostratns aufbehalten ; es hat den 
allen Sänger Pamphos zum Verfasser und lautet:

Zev xvtfuTTe (uej-imre ä e ä v , ellvfieve xonyco 
te «al irnielrf xctl r’̂ uoveig.

«Ruhmwürdigster Zeus, Gröfster der Götter, umhüllet 
yom Miste der Schaafe, Ilosse und Mäuler» ,%). Hier 
w ird also Zeus , der höchste Got t , der Gottvater , zur® 
Käfer, der in dem Miste der verschiedenen Thierc hau
set, ganz nach Aegyptischer Vorstellung, wo der aus 
dem Miste, wie man glaubte, erzeugte K ä f e r  die hei
ligste Tempelhieroglvphe mit der Idee des Lebens und 
der Palingenesie war (s. oben I. pag. 489.). So ist hier 
dieser Juppiter als Käfer nichts weiter, als die befruch
tende x nährende Kraft, to £üwyovovv A1).

Andere Uebcrreste jener bedeutsamen Tempelpoesie 
sind mehrere Orphische Hymnen , die uns Stobäus auf
behalten hat ;  so z 1$. der an Zeus, s. Eelog. I. pag. 
40 sqq. H eer.:

«Zeus war der Erste und der Letzte, Zeus das 
Haupt und die Glieder, aus ihm entsprang Alles, Zeus 
wurde Mann und reine Jungfrau , Zeus die Stütze der

36) Philostrat. Heroic. cap. 2. p. 98 ed. Boissönad.

37) Auch als Pli eg e  oder als M ü c k e  ward Juppiters Kopf
vorgestellt; s. unsere Tafel V. nr. 3. Ich halte schon 
dort in der Erklärung p. lL so wie oben II. p. 86 Note 
112. an die Uebereinstimmuug dieses F l i r g e n g o t t e s  
oder F 1 i e g e n a b w e b r e r s mit dem Beelzebub der 
Ebioniten erinnert. — Schlichtegroll zur Dactyl. Stosch. 
) | .  pag y7. will lieber aiftiie ß  i e n e und an die e r s t e  
N a h r u n g  ( wovon noch weiter unten im dritten und 
vierten Tiieile) bei diesem Zev? denken.



Erde und des Himmels, Zeus dev Athem von Allem und 
die Bewegung des Keuers, Zeus die Wurzel des Meeres; 
Zeus, Sonne und Mond, er der König, der Alles ge
schaffen, Eine Kraft, Ein Got t ,  der grofse Anfang 
(Herrscher) von Allein ; Alles umscblielst Ein einziger 
herrlicher Körper, Feuer, Wasser, Erde, den Aether, 
die Nacht und den Himmel, Metis die erste Bildnerin 
den süfsen Eros, dies Alles umschliefst sein gewaltiger 
Leib » u. s. w.

Hier ist also die höchste göttliche Einheit (Zeus)  
in einem K ö r p e r l i c h e n  G a n z e n  versinnlicht, in 
einem menschlichen Riesenleibe. Das Universum hat 
menschliche Gestalt angenommen. Wie sehr freilich 
diese Ansicht mit den Indischen Mythen und Gebilden 
Von der Trimurti, von Brahma , Locinus und dergl. mehr 
verwandt ist, und wie sehr überhaupt dies Ganze mit 
dem Indischen Pantheismus zusammenhängt, darauf 
brauche ich wohl verständige Leser nicht weiter auf
merksam zu machen. Vergl. z. B. den ersten Th. der 
Symbol, p. 586 ff. 640 ff.

Später freilich erst gelangte die Griechische Nation 
in ihren Philosophemen dahin , sich den Grund dieses 
göttlichen Wesens dialektisch anzugeben , oder seinen 
Urgrund aufzufinden , nachdem nämlich der Seepticis- 
mus sich geregt, und der Anthropomorphismus, schwan
kend gemacht, sich nicht mehr halten konnte. Thaies 
und Auaxagotas waren die Ersten , welche Rechenschaft 
f orderen über ihren Got t ,  und so entstand denn 
die älteste philosophische Schule in Jonien , obschon 
noch ganz priesterlich , in Versen und Bildern sich aus
sprechend. In Prosa sprachen zuerst Pherecydes und 
Pythagoras Erstcrer hatte unter Zeus (Zi;*) den Aether 
verstanden, d. h. den äufsersten, höchsten, Alles um- 
schliei’soiiden f  cuct iiiunuel, oder das Licht, als das po-



tenzirle Urelement ; eine Idee, welche Persischen 
Beligionsideen, die ich oben im ersten Theile zum öftern 
(vergl. z. B. p. 6t)3. 699. 708.) berührt habe, ganz ähn
lich is t , und uns an den Ursprung dieser Philosopbeme 
aus dem Magiersystem erinnert. Eben daher stemmt auch 
die Pythagoreische Ansicht (s. I. Tb. p. 69t)-) von zwei 
Principien , das eine, Gott ,  Zeus, oder die Monas 
va,) und das Gute (to ayaSov) — der vo Ihm steht 
die fiva;, die Zweiheit, als Grund der Materie und auch 
des Bösen, gegenüber (vergl. Stobaei Eclogg. I. p .5 9 ). 
Uebrigens ist es bekannt, dafs die Pythagoreer auch 
von einer Burg des Zeus (Zuvoi oirpyw) und von einer 
&iu<; cpvXaxri oder Warte des Zeus, nämlich von der Ve
sta oder dem Centralleuer , sprachen.

Gehen wir weiter zu den Stoikern, so war hier, 
wenigstens bei Chrysippus, Zeus der a l l g e m e i n e
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ät>) Vergl. Pherecydis Fragmm. p. 44 ed. Sturz, und daselbst 
unter andern Hermiae irrisio gentilium philosophorum 
cap. 12 . pag. 4l)4 ed. Uenedictin. Pherecydes hatte Über
haupt diei Principien der Welt angenommen: Z>jv (Jup- 
piter), X9cvúj und X ^ c v o f . Natürlich erlitten diese Sätze 
verschiedene Auslegungen. Wenn einige alte Schritt
steller den Pherecydeischen Zeus (oder Zjv) als teuer 
nahmen , die Chthonia als Erde , so war dieser Sinn der 
alten Priesterlehre ganz geniäfs, Diese hatte ziemlich all
gemein Himmel (Feuer) und Erde als kosmische Princi
pien gesetzt. Man sehe vkas oben If. p. 329 f. darüber 
bemerkt worden. Andere nannten W a s s e r  als das 
zweite Princip des Pherecydes , welches sich mit der er
sten Angabe vereinigen hi Ist (Sturz a. a. O. p. 42 seq.). 
J)as Verhähnils des ersten Princips zum zweiten hatte 
dieser ahe Denker ganz orphisch ( d. i mysteriös poe
tisch) so ansgedrückt: X S e v iy  ovoftat ¿ysvsTo i ' i j ,  s-niSyj aurij 
Z s j ; y s [ .a i  S 1S 0T ( Diogen. Laert. 1. §, lt9.): ,, Chthonia 
ward E r d e  genannt, nachdem Zeus ihr die Elbre ver
heilen.“ Also Zeus erschien hier auch als liiudcr und 
Ehemann seiner Schwester und Gattin Erde.



L e b e n s  q u e l l ,  die L e b e n s l i r a  f t  in allen Wesen. 
Denn Zeus lie’fse er, weil er Allen das Leben (tö £ijv) 
Terliehen, Dis (Ata), weil durch ihn Alles ist 3’). Im 
Plato erscheint Zeus theils als Weltbaumeister, als De* 
miurg, tlieils als Providenz 40) _ Was endlich die Neu- 
platoniher betrifft, so führt Plolinus sehr oft die Plato
nischen Ideen vom Juppiter aus (z . B. p. 298. p. 4o3. 
p. 55i.), die ich eben deswegen als bekanntere Yorstel- 
lungsarten übergehe. Als Beleg der alttheologischen

39) S. Stobaei Eclogg. 1. p. 48 ed. Heeren. Ueber deq Jup
piter der Stoiker vergleiche man insbesondere Serie c.ae 
epist, ad Lucil. IX. und dazu die Scholien Admets im 
dritten Rande p. 33 üpp. ed Rubriken. Den merkwür
digen Hymnus des Cleonthes an Zeus bat uns ebenfalls 
Stobäus aufbehalten in dm Eclogg.i 1. p. 30 sqq. lleeien. 
und sonst noch oft edirt (s. Fabrice Bibl.gr. III. p.553.), 
auch ins Deutsche übersetzt von Herder in den zerstreu
ten Blättern II. pag. 209. Alan achte hier vorzüglich auf 
den ethischen Geist, worin Zeus aufgefafst ist. Ich ver
weise hierbei auf die neulich erschienene Schrift von 
S c h w a b e :  Specimen theol. exbib. K A e i  v 5 0 u ; u/x vo v 
«7; A i a ,  cum discipl. christ, comparât, induct. etc. Je* 
nae IM9.

40) S. Plato’s Timäns und auch den Phädrus cap. 26. p. 246. 
p. 4t Bekker. vergl, Stobaei Eclogg. I. p. 51. In der an
geführten berühmten Stelle des Phädrus , wo Zeus der 
grofse Anführer im Himmel heifst , hatten viele alte 
Schriftsteller Zeus als S o n n e  genommen (s. die Stellen 
bei Ast im Comment, p. 297. und in den Additamm. ad 
calc. Reipuhl. p. 654 sq.). Da wir aus den orientalischen 
Religionen lier uns gewöhnt haben, die S o n n e  auch als 
I n t e l l i g e n z  oder G e i s t  zu denken , so will ich nichts 
weiter als die kritische Anmerkung hinzufßgen , dafseinige 
Erklärer in die Stelle des Plato sogar ê sotiv ij'Aio; ein- 
schieben wollten , wie man aus dem Verfolg der Stelle 
des Eustathius ad Odyss. AI. p. 476. sieht; welche Ast 
nicht ganz mitgctheilt hat,



( Orphischen ) Ausdrucksart , zu der diese Philosophen 
häufig wieder zurückkehrten, theile ich einen Satz des 
Pornhyrius mit., den uns Slobäus autbehulten: «Zeus 
also ist die ganze W  e i t ,  da9 T h i e r  a u s  d e n  T h i e - 
r e n  (¿¡¿ior ex £<ncer), der Gott aus den Göttern; Zeus 
aber auch, in so fern er die I n t e l l i g e n z  (vnv$) ist, 
durch welche er Al l e s  hervorbringt. D e n n  d u r c h  
d i e  I d e e n  b i l d e t  e r  d i e  D i n g e ( oti d>;p.eovpyeZ 
toI; vo>;[iacn) » ,4'). — Dieser Zeus ist also die höchste 
Ordnung in der wirklichen W elt, wie Ilronos die höch
ste Ordnung in der intelligiblen Welt (ro'fxi;) ist. Zeus 
und seine Burg sind nur ein leiblicher Ausdruck für die 
Einheit der wirklichen Dinge der W elt ,  in ihm erst er
halten alle Dinge ihre Einheit und bestehen nur in ihm, 
dem grofsen Naturleibe , dem Adam Kadmon , demW'elt- 
Gottmenschen 42), In dieser Eigenschaft, geht aus seinem 
Haupte hervor die Athene ('A2>r;rä), die ewig keusche 
Jungfrau Minerva, die Einheit, die sich ihrer selbst als 
Weisheit bewufst ist. und dem gemäfs handelt. Sie 
kennt sich selbst, sic handelt nach ihrem Bewufstseyn, 
sie ist das weise Beginnen nnd kluge Tollenden, die 
personificirte Kriegsweisheit und der Sieg , welcher der 
Strategie folgt, und steht so auf der einen Seite als 
ideelles W e se n , während Zeus in der Mitte steht 43).
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4t) Aus der verlorenen Schrift des Porphyrius -rsfi ayoü.parwv, 
bei Stobäus Eclogg. I. p. 46 Heer.

42) S. Achilles Tatius Isagog. in Arati Phnenom. p. 123. in 
Peiavii Uranolog.) ,, Aratus scheint die Stellung Siaiv) 
des Ganzen dem Juppiler beizulegfn , die Erzeugung und 
Ersinnnng desselben aber dem Asträus — wenn er nicht 
etwa den Asträus als den Schöpfer < irsujnjy d e r  S t e r ne ,  
den Juppiter ab. r als den A u o r d n e r  (koo'Pjtijv; der
selben darstellt.“

43) S. meine Alelttelnm. I. p. 45. Mehr davon im Verfolg.



Zeus zeugt nun tnit der Juno den Ma r s ,  *'Apr;? oder 
'Rvvakioq , d. i. die Stärke des Eisens, aber auch die 
blinde Kriegswuth und die rohe Gewalt, welche besiegt 
wird und weichen mufs, wenn Minerva mit ihrer W eis
heit die Feinde angreift. Einen dritten Sohn gebiert 
dem Zeus Semele; sie die personificirte E rde ,  er der 
V ater:  A e l h e r ,  als Blitz und als himmlisches P’euer. 
Weil aber die Erde zu ohnmächtig ist, die ganze Herr
lichkeit des Strahls zu tragen, so geht sie unter ,  und 
wendet sich auf längere Zeit der unterirdischen Nacht 
zu. Semele stirbt, aber den unreifen Sohn D i o n y s u s  
verbirgt Juppiter in seine Hüfte, und er wird so der 
Sohn seiner Lenden in ganz besonderem Sinne. End
lich geht er hervor aus den Hüften als die personificirte 
A ielbeit, als Natur. Es genüge hier, diese Eine Ansicht 
von Bacchus Geburt und Wesen anzudeuten. Bei den 
Dionysischen Religionen im dritten TLeile mufs doch da
von ausführlicher die Rede seyu.

Ist aber Zeus die Einheit, so ist er auch zugleich 
die \ ie lhe it ,  indem .diese in der Einheit begriffen ist. 
Mit andern Worten : Zeus, der schon zu Dodona und 
in Arcadien vom Dionysus kaum unterscheidbar war, 
ist zugleich die formenreichc bunte Natur oder Diony
sus. nämlich er ist es p o t e n t i ä ,  nicht actu. Die Na
t ur ,  als werdend gedacht, entwickelt sieü (wie auch 
viele alte Philosophen eine Dreiheit von Weltpotenzen 
annahmen) in einer Dreiheit von Zeiten. Dies ist das 
alte natürliche J a h r .  Darum hat Zeus als Jahr auch 
drei Gesichter , weil er das in die drei Jahreszeiten ge
ordnete Jahr bezeichnet, weil er die Ordnung ist. E r 
hat die grofse Eintheilung (uoipa) , und ist es selber das 
Eintheilungsprincip ltalendarisch gedacht. Dies stellt 
sich nun in der Cretensischen Theogonie folgeuder- 
mafsen : Zeus hat drei Töchter, die H o r e n  f ü j u u ) ,  
welche er mit dem Urgesetz, mit der Themis, erzeugt:
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Aix?; ,  das R e c h t  (als menschliches ) , TLv vo p La , die 
G e s  e t z m ä'fs ig k  ei t , das Wohlgeordnete in der Ge
setzespflege, und E ip  r\vrt , der F r i e d e n ,  der nach 
dem Sommer, wo die Kriege geführt werden, eintritt. 
In dieser Hinsicht heifst Z e u s  M 01. p t / j t T i 71; (höch
ster S 0 I1 i cli s a 1 s I e n li e r) , derGesetzgeberdergrofsen 
E in te i lungen , welche sein Werk sind. Diese Horen 
sind, wie bemerkt, calendariscli gefafst, die d r e i  J a h 
r e s z e i t e n ,  und ethisch genommen den Titanen, jenen 
blinden, regellosen Naturkräften, den Feinden aller 
Ordnung, entgegengesetzt ; sie sind die geordneten, 
gleichmäfsigen, in einander übergehenden Strebungen 
in der Natur,  die Ordnungsstifterinnen, die Beförderin- 
nen der Cultur und des Ackerbaues

Ehe ich weiter schreite in der Betrachtung des 
Zeus und seine Idee weiter zu entwickeln suche, kann 
ich nicht umhin, wiederholt den allgemeinen Satz ins 
Gedächtnifs zurück zu rufen, dafs es der Orient und 
namentlich Kleinasien war,  von wo aus Griechenland 
viele Vorstellungen und Bilder von seinen Göttern und 
deren Verehrung erhielt. Dort in Kleinasien, bei dem 
kriegerischen Volke der Carer, die sich auch mit den 
Griechen vermischten, hatte man einen Zeus L a b r a n -  
d e u s  (Aaßpardtrc). Der Name kommt wahrscheinlich 
von Ä aßpvi, die Kriegsaxt 4:) ; denn ein kriegerisches 
Volk denkt sich seine Götter als Krieger. Es war dieser 
Zeus der Carer ein kriegerischer Zeus, ein Kriegsgott, 
in seiner Idee dem Mars zu vergleichen (Zevg o-TpccTio;). 
Dargestellt wurde er als eia schöner, bärtiger Mann,
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44) Man vergl. oben (Th. I p. 165 f.) die Formeln der Athe«, 
niensischen Gebete zum Juppiter Fluvius und zu den 
Horen.

45) S. Jabionski de lieg. Lycnon. mit Te Waters Zusätzen 
pag. 87.



mit der doppelten Streitaxt in der Hand 46). Es ist aber 
in. Grunde derselbe Zeus, der auch unter dem 'vatnen 
C h r v s a o r e u s  vorkommt, worauf ich bei der Cereaii- 
schen Religion zurückkommen werde. Er ist ferner 
auch derselbe mit Zevg dxfiiog und epavviui, , der auf 
den Höhen thront , und von hier aus Donner und Blitze 
sende. , der durch seine Donnerkeile die Wolken zer
spaltet. und in starken Regengüssen herabfahrt (Zers 
x«Tutt^dT),s 4"), Juppiter pluvius), in Regengüssen oder
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46) Die Angaben hierüber, so wie die weitere Ausführung 
der in diesem kriegerischen Zeus der Carer (ganz ähnlich 
dem Z st) ; ’’ A f er o ; der Epiroten , bei Plutarch. Pyrrh. 
cap. 5.) enthaltenen Ideen und Vorstellungen, folgen im 
vierten Theile (vergl. pag. 72 ff der ersten Ausg.). Ich 
will hier nur einige Citate zum Nachlesen beifügen: Ile-, 
rodot. V. 119. mit den Auslegern; vergl. jezt auch Siebe- 
lis ad Dementis Fragmin. p. 21. 82 sq.

47) S. Pttri Burtnauni Jupiter Fulgerator, I.eidae 173(. und 
meine Mtletemm Tom. I. pag. 9 — Erinnern wir uns 
hierbei , dafs der Winter.als ein kämpfender Unhold und 
Dämon Briareus genommen oben II. pag. 429. ’, dafs 
Juppiter als der Eröffner des neuen Jahres im Frühling 
vorgestellt ward (s. vorher) , und dafs nn ältesten Jahres
anfang , im Frühling, die Völker zu Felde zogen, dann 
wird uns der Zusammenhang dieser Vorstellungen von 
einem Juppiter, der Anführer im Kriege ist, wei l  er 
Eröffner der Pforten des Jahres ist, begreiflich werden; 
Vorstellungen, ohne die auch der rettende J u p p i t e r  
p l u v i u s  an der Antomnischen Säule so wenig als das 
Schliefsen des Janustempels beim allgemeinen Frieden 
verständlich sind. — Hierher gehört Zeus der Stifter von 
Friede und Eintracht, von dem Atolischen opoXov ( d. i. 
to ofiovovjTiviov ylu'i sq.ijvmov) genannt 'Ö/aoAu!io;. Unter diesem 
Namen ward er in Böotien, besonders in Theben, aber 
auch in Thessalien verehrt. Es gab auch ein Fest Ho- 
molota Auch Ceres und Pan werden mit diesen Epi- 
theten bezeichnet (s. Photii Lex. pag. 243. Sutd. in voc.



in milden Frühlingsregen, welche den Schnee von den 
Bergen herabschwemmen und die Erde befruchten. So 
wird er endlich zur linden, lauen Luft ,  welche Frucbt- 
harheit bringt, und so hiefs er z. B. hei den Cretern der 
linde, milde, sie beglückende, ihnen Heil und Segen, 
zu Hause b ruchtbarheit, im Felde Sieg verleihende 
Gott, Ti iv 1 0 g ŝ) ; aberden Ander .1, den Feinden seines 
gebebten Volkes, ist er schrecklich und furchtbar, er 
schmettert sie mit unwiderstehlicher Macht darnieder, 
rächend sein getreues Volk , dem er der m i l d e  ist. In 
dieser Beziehung , als eine den Feinden furchtbare Macht, 
heilst er dann Ztvg ’Ahxorio^ (vindex), ein b i t t e r e r  
Genius , 7uxfidg Hai^iav, wie Hesyclnus dieses W ort er
klärt Als Juppiter ultor (’AJldoTtap), als rächender 
Gott, ist er 7.evg M>i<7Ttap, er sendet den Feinden pani
schen Schrechen und Furcht, so dafs sie gescheucht vor 
seinem Dräuen fliehen 5 0 ) .  Seinen Günstlingen aber ist 
er Z e r  g 51) , d. i. der die Feinde zum Weichen, * 49 50 51 *
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und dazu Heinesius und Müller in Obserw. pag. 1S5. 
Soholiast. Throcrit. VII. 103. und dazu Kiefsling p. piS. 
und Siebtüs zu IstriFragmm. p. 56. 57.

IS) S. Etymolog, magn. p. 434. Zonaras Lex. gr. p. 1001. 
Nicetas in meinen Meletemm. I. p. 18.

49) S. Hesychius I. p. 219. und daselbst Alberti. w {.if d. i. 
h e r b ,  b i t t e r ,  s c h a r f ,  wie die zweischneidige Axt, 
die er führt.

50) Zsu;  My a r w?  (pißoto,  Iliad. VIIi. 22 . vcrgl. mit an
dern Stellen, z. B. ibid. 108. VI. 97. S. Dammii Lex. 
Homer, p. 1480. und Apollonii Lex. Homer, p 459 Toll. 
Er heifst aber auch als Berather M^rtup. Apollon. Lex. 
Homer, p. 669. und Heyne Obss. ad Iliad. IV. 328. VII. 
366. und VIII. 22.

51) 0 S o v a / x e v e g  i r o i i j a a i  ( p u y s T v  r i v  u «vSuvov, Phile-
mon, Lex. Technolog, p. 113. Es werden daselbst noch



zur Flucht zwingt, der seinen Getreuen, nenn sie in 
Noth sind, wenn sie eingeschlossen nicht mehr zu ent
fliehen und der Gefangenschaft zu entrinnen vermögen, 
durch seinen hlugen Rath dennoch einen Ausweg berei
tet und sie so rettet. Indem er aber re t te t , indem er 
von Knechtschaft befreiet, indem er das Sclavenjoch 
zerbricht und die Fesseln der Nationen löset 5-2) ,  ist er 
Z e v i ; s X s r &t p i o c ,  J u p p i t e r  L i b e r a t o r ;  aber 
auch im höheren Sinne der ,  welcher die Seele aus dem 
Kerber des Leibes befreit, welcher sie aus allen Müh
seligkeiten des Lebens, hinüber in ihr wahres Vaterland 
zurüchführet 5i).

Aber jener Zeus Moiyar>£Ti?i , den wir eben als 
Eintbeilcr und Ordner der Zeiten und Vater der Hüten 
gesehen , ist ay.ch S c h i c h s a l s l e n h c r ,  aber mchren- 
theils nicht sowohl Entscheider und willkührlieher Spen
der der Schicksale, als nur Austheiler derselben, Ver
leiher dessen, was die Molp« unabänderlich verlügt hat
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mehrere Epitheta des Zeus erklärt. Ueber den Z. Qu'Zic;: 
hat der Scholiast des Apollonius Rhod. IV. 699 Ueher- 
einstimmendes. Auch führte Zeus den Namen (püiio;, 
weil die mit einer Blutschuld Behafteten zu. ihm flüchte
ten ^Kuhn zum Pausanias III. 17. p. ¿52.).

52) Pausan, IX. 2. 4 und 5. Plndar. Olymp. XH. 1. und Ja
cobs Animadvv. ad Anlholog. gr. T. VI. p. 227. 53 54

53) Lipsius ad Tacit. Atinal. XV. 64. und XVI, 35. Hiermit 
war nun der Begriff Zeus des R e t t e r s  ( eruf^iof oder 
cwnjr. ) manchmal nahe verbunden. Ueber das letztere 
Epitheton s. überhaupt Pausan. IV. 31. 5. Aristoph. Plut. 
878. 1176. und Wesseling ad Diodor. Sic. iV. 3. Auf die 
politische Idee des Zeug fXsuStfyef werden wir am Schlüsse 
hinweisen.

54) Pausan. Phocic. (X.) 24. §. 4. und Böttiger Kunstmytho
logie des Zeus p. 27 ff.



(vergl. oben II. p. 457. die Homerischen Vorstellungen); 
er ist das Werkzeug einer allwaltenden höheren Macht, 
eines unergründlichen blinden Fatums, und in dieser 
Beziehung heifst er Ne p t c r T o p ,  welcher jedem zU- 
theilet , was ihm gebühret, oder auch Ta p i o t $ ,  der 
S c h a f f n e r ,  welcher ein ihm anvertrautes Gut ver
waltet. Die Macht aber ,  welche (in anderer Bezie
hung mit ihm identisch , in der gewöhnlichen Vorstel
lung ilim übergeordnet) ihm dasselbe anvertraut, ist 
die Moipa , die über Alles herrscht und Alles bestimmt, 
die den Zeus nur zum Vollstrecker ihres Willens ge. 
macht hat. Zeus hat nur die Waagscliaale für das Le
hen und den Tod der Sterblichen , er kann im Kampfe 
blos die Seelenwaäge prüfen, um zu bestimmen, wer 
sterben und wer leben soll.

,, Jetzo streckte der Vater hervor die goldene Wage, 
Legt in die Schalen hinein zwei finstere Todesloose, 
Dieses dem Feieionen und das dem reisigen Hektor, 
F.ifste die Mitt’ und wog: da lastete Hektor’s Schicksal 
Schwer zum Aides bin, es verliefs ihn Phöbos Apol- 

, Ion“ $5), SS)
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SS) Homer, lliad. XXII. 209 ff. nach Vofs j s. ebendaselbst
VIII. 69. und meine Note.zu Cicero de N. D. 1 Id. p, 
6b seqq. Nämlich das fatum hatte in seiner doppelten 
Beziehung zwei Symbole , Welche die Philosophen von 
den theologischen Attributen des Juppiler entlehnten. 
Als Caussalm xus der wirklichen Dinge betrachtet ward 
cs durch die goldene Kette des Zeus «Aua-,; ) versinn
licht; als V erhangnil's , oder als das unbegreifliche aus- 
tlieiiende Princip (/xo^.a), durch die VVaagscliaalen des 
Zeus (Aiii rftavra oder Aii; (vyd). Diese Ideen wur
den auch astron. misch angeschaut , und das Zeichen 
der Waage am Himmel wurde bald A,V.>j, Justitia, ge
nannt , bald As t r ä a ,  J u p p i t e r s  und der T h e in i s 
Tochter (Hygin. poet. astronom. 28. pag. 477 Staver. mit 
den Auslegern).
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Z e u s  a l s  B e c h t s q u o l l e  u n d  R e c h t s t  ö r p e r .

Mil den Worten ß a o i l e v i  und Trnrriip, d. i. Kö
nig und Vater 5fi) , Beivv ö r te rn , welche dem Zeus in 
H ymnen , Gebeten und sonstigen Anrufungen lieigelegt 
M el den 5*) , eröffnet sich uns nun eine ganz neue Be- 
griflfsreihe , die Mir erfassen müssen, um den Zeus als 
den idealen Mittelpunht des ganzen bürgerlichen Lebens 
ze begreifen. Der Begriff, wonach Zeus als K ö n i g  
gedacht wird, hat sich aus dem des H a u s v a t e r s  und 
H a u s h e r r n  organisch entwickelt, wie aus dem Pa
triarchal regiment die Griechischen Vorstellungen von den

56) Es wurde oben (Th. I. p. 166. not. 277.) bemerkt, dafs 
Zeus vorzugsweise Va t e r  in Gebetsfonnein genannt 
ward. Darauf sollte man doch um so mehr achten, je 
vielfältiger nie Erklärungen sind , welche man bis auf den 
heutigen lag von dun Namen Zsu; und Ziv versucht hat 
(s. oben 1 p. 170 fF.). Wir werden gleich sehen , dafs 
Plato in diesem Namen ganz vorzüglich die Bedeutung 
des L e b e n s  findet. End ich möchte wohl Jeden auf- 
fordtrn , einen Begriff anzugehen, der alles das Viele, 
was der Grieche in seinem Zeus sich dachte , erschö
pf, nder darstellte ; aber man vt rgesse auch den Namen 
At; nicht, so wenig als Plato ihn vergibt. Beides nun 
zusammengefafst , was wird man in der Kürze Besseres 
sagen können , als : Zeus war eben das wa l t e n d e  L e 
ben  beides der N a t u r  und des Ge i s t e s ?

57) So wie a'vitg z. B. in dem Gebet des Achilles tlliad. XVL 
231 sqq.). Auch ward er in Eidsfortneln zu Athen so 
genannt. Auch hielt, er ¿'vag avaxrwv ( Aeschyl. Supplicc. 
vs. 53g ). Zuweilen werden beide Ausdrücke «va; und 
ßaaiXiJ^ verbunden gebraucht (Aeschyl. Pers. vs. o. vgl. 
Spanheun zum Callimach. Jov. vs. 2.1. Besonders ward 
Zeus zu Ainu Köni g  genannt •, vergl. Spanh. ad Ari« 
stoph. Blut. vs. ioyö.



Königen selbst. Man könnte sagen, in dem Namen Anax 
vom Zeus ganz besonders oft gebraucht , liegen 

noch beide Begriffe in ihrer Ursprünglichkeit verbun
den ; und wollte man auf die alt - Attischen A n a c e s  
(Horte), welche auch Ehegötter waren, verweisen (s. 
oben I’h. II. p. 34o.), so lielse dies sich noch mehr be
stätigen. liier will ich einige andere Andeutungen nie- 
derlegen : Den Gegensatz bürgerlichen Vereins erblichen 
wir in der Schilderung des Cyclopischen Lehens beim 
Homer (Odyss. IX. 114 fl.) .

— — „und jeder richtet nach Wiliküh’r 
„Weiber und Kinder allein; und niemand achtet des

andern. “

Zustand der blinden Gewalt und Geistlosigkeit (avorjeria, 
wie Kronos denn wirklich von den Alten gedeutet war 
— es war die blinde Zeit und die blinde Gewalt der 
Urwelt). Dieses Walten (Sre^ua-vevuv) der isolirten 
Hausväter nennen die Griechen tieffend ro oDoxpatei- 
ü9at (Eustath. zur angeführten Stelle), und setzen ihm 
das 3<oivri nolLTEveoSou entgegen. Letzteres wird nun 
zuerst in den Zeus gesetzt. Auf die rohe sorglose Oeko- 
liratie folgt die weise jcuXirela ; und Zeus ist der erste 
ttoXlevi; , d. h. er ist B u r g h e r r ,  worin nun die Be* 
griffe des H a u s v a t e r s  und des R e g e n t e n  ( Köni gs )  
noch verbunden sind. Von dieser Vorstellung einesU
ersten Hausvaters und Hausherrn entspringen nun alle 
abgeleiteten Begriffe des Familien- und Bürgervereins, 
und der Gedanke an Zeus lebt und wirkt in ihnen allen 
fort. Er ist der Mittelpunkt der dreierlei Arten von 
Gemeinschaften, die die alten Griechen als ursprüngliche 
setzten, der TrotTpa, der (ßpo’Tptoc und der 4VGG7 (Dicäar- 
chus ap. Steph. Byz. p. 6 I2 Berkel.). Ich will hier nicht 
in die verschiedenen Bedeutungen, die sich nach Zeit 
und Ort an diese Namen geknüpft haben, weiter ein-
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gehen (Man vergl. darüber die Sclioliasten des Pindarus 
Pvth. VI. 5. und die Ausleger zu Nein. IV. 79. und Mül- 
ler in Aegineticis pag. «38 sq.) — genug,  in. Zeus als 
TCdXievt; und werden alle Rechte und Pflichten,
die die Mitglieder der Phratrien, der Phylae, der Ge
schlechter (ytr);) gegen einander zu beobachten haben, 
gleichsam verkörpert; und so nimmt der Gott von die
sen Familien- und bürgerlichen Eintheilungen mehrere 
Beinamen an. Auf dem Grunde dieser natürlichen 
und volksmäfsigen Begriffe erbauten nun auch die Phi
losophen manche ihrer Lehrgebäude. In diesem Sinne 
redet z. B. Plato vom Zeus als V a t e r  und als Köni g .  
Im Cratylus, wo der Philosoph die Namen Zer; und Ai« 
erklären w il l , sagt er : «Die Einen nämlich nennen ihn 
Zeus, die Andern Dis; stellt man aber beide zusammen, 
d a n n  o f f e n b a r t  e r  u n s  das  W e s e n  d e s  G o t 
t e s ,  welches ja eben, wie wir sagen, ein Namen soll 
ausrichten können. D e n n  k e i n e r  i s t  f ü r  n n s  u n d  
A l l e s  i n s g e s a m m t  so s e h r  d i e  U r s a c h e  de s  
L e b e n s ,  a l s  d e r  H e r r s c h e r  u n d  K ö n i g  ü b e r  
A l l e s »  (Platon. Cratylus p. 3<j6. p. 45 Udl.). Wie 
nun aus der einen Grundidee des Zeus als des L e b e n s 
q u e l l s  das Dogma von der W e l t s e e l e  ganz folge
recht (und auch im Sinne der morgenländischen Prie
sterlehre) entwickelt wird, eben so folgerichtig bildet 
sich nun aus der Vorstellung Zeus des K ö n i g s  die an
dere Idee von eine«' kosmischen Intelligenz oder von einem 
allgemeinen höchsten W  e 11 g e i s t (vov() als demjenigen, 
worin wir den Grund erkennen von Allem, was in der 
Natur, in der Folge der Jahreszeiten und in der ganzen 
Wohlordnung-der natürlichen Dinge vernunftmafsig er
scheint. In diesem Sinne bildet Plato im Philebus (p.3o. 
p. 0/47 seq. Bip. p. 171 seq. Beklier.) seinen Zeus aus, 
indem er unter andern sich so ausdrückt : « Somit wirst 
Du sagen müssen, cs lebe in Juppiter eine k ö n i g l i c h e
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Seele und ein liön ig l ¡ e h e r  V e r s t a n d  » ( ßaatXixrjv 
per ßacn'Aixov 8k vovv). Auf diese und ähnliche
Sätze wurde das immer weiter fotgehildete neu-Platoni
sche Dogma vom Verstand als König (vuvf ßaaiXtvc) ge
gründet. Beide Begriff'sreihen beruheten auf orientali
schen Anschauungen , die wir oben bei den Aegyptischen 
und Asiatischen Religionen angedeutet haben. Hier 
Wollen wir nun die p o p u l ä r e  Vorstellung vom Grie
chischen Zeus als Hausvater und als König in hurzen 
Umrissen andeuten.

Zeus, durch Rheas List vor der verzehrenden Ge
walt des Kronos geborgen , wird zwei Ammen anver
traut, der “It>; (AndereuiA>;) und ’.\8pdarei-a. «Es ge
ben aber die Alten, sagt Plutarchus, dem Zeus zwei 
Ammen, die Ida und Adrasteia , gleichfalls dem Apollo 
zwei, die Aletheia und Korythaleia, Dionysus aber hat 
mehrere, w;eil dieser Gott auf mehrfache Weise erzo
gen, gebildet und seine/Natur gemildert werden mufs»59).
___' - M ____

58) Die Umstande von Juppiters Errettung durch den unter
geschobenen Stein wurden oben (II.  Th. p. 43b.) nach 
der Theogonie bemerkt. Hierher gehört jezt folgende 
Stelle im Lexic. rhetor. -(in Btkkeri Anecdott. graecc. 
Tom. I. p. 224.) : BjutuXo; Xiüot, • ovttut, sxaAstro a äoSs/c, reü
K fr O V W  «VT/ T O V  A l O C , ,  T a ^ a .  TO T v X o V  O 'JT U  KfcK^UvpS/Z/. Vergl, 
eben Th. 1. p. 170 f. Juppiter wurde auch selbst als ein 
Stein verehrt. Das war der Zsu; Ka<r/o; , als' unförm
licher, wohl auch kegelförmiger Stein vorgestellt ( s. Ja
cobs über den Reichthum an plast. Knnstw. p. 4S f. und 
Millin Galerie mytholog. tah. X. nr. 40, wo Juppiter 
Casius als Stein im Peristyl eines Tempels abgebildet ist 
nach Vaillant). — Ueber den Juppiter Idäus vergl. man 
die Ausleger zum Propertius III. 1. 27.

59) Plutarch. Synipos. III. 9. p. 6.57 E. p. 6X1 Wyttenh.:
"Ort Soxo-jtr/v au'riy v.ai ot -raXaioi rou ¡xh Aict; 5 Jo TCi.:7y r/f XV«;, 
rijvTAijy ( Andere T tjjv) v.ai r v̂ ’A ctr t s t /z v • di.it’X&t Tih 

. v.m  tcu ’A toAAwvo;  ¿ J e ,  r^v  1 AA^-e/av Kai txv Ko^uSaAe/av •



5 o2

Auch Callimachus singt : « Dich schläferte ein Adrastea 
in der goldenen Wanne» 6(l). Wicht minder bemerltens- 

' werth ist die Stelle des Proclus: «Der Dcmiurg, wie 
Orpheus sagt, w ird von der Adrastea aufgezogen , mil der 
Ananke aber zeugt er die Heimarmene » 6l). Ueberdiese 
Verbindung erklärt sichZoè'ga in den Abhandll. p .54. so : 
« Die Ordnung der von den Menschen unabhängigen Dinge 
j->t der Grundbegriff von Allem. Sie, als e w i g e s  G e 
s e t z  gedacht, heifst eigentlich T h e m i s ,  als das W e
sen der vollkommensten Gerechtigkeit, D i h e ,  als ab
gebildet in der Schönheit des Firmaments, A d r a s t e a ,  
als nothwendig und unveränderlich, A n a n k e ,  und als 
scheinbar zufällig und wandelbar, T y c h e » .  Ferner 
(pag. 56.): «Gehen wir zurück auf die Geschichte des 
Bildnisses der Göttin von Rhamnus , wie ich sie ge-

toZ 5s Atovjcov 7rAsioya; , 07/ 5s7 tov Ssqg toCtov fv irksioct jj.k~ 
t ('c/5 vu/z(puiy 7 A’UCCsgg¡J.svcV xai Tra/Ssbu/ugyov, "coisTv
W< tpfcvi/m jrijev. Pausanias Arcad. cap. 47. 2. kennt aber 
doch mehrere Ammen des Zeus, darunter die N e d a  
(NsSa  j s. meine Anmerkung zu Cicero de N. D . III. 
21. p .592. Von der Adrastea werde ich in der folge zu 
der Herodoteischen Stelle I. 49. in den Gommentt. llero- 
dott. genauer handeln.

60; Hymn in Jov. 47 sq.
-- — CS Sl V.GtJMCSG 'AS t̂jlT7S1X
A o e y c u  iv i y g 'jc ta j  *

Hier bemerkt der Scholiast, dafs die Adrastea S c h w e 
s t e r  d e r  C u r e t e n  sey. Vergl. auch Spauheitn zu 
dieset Stelle und Zoega in den Abhandll. herausgeg. von 
Welcker p, 4i ff. p. 60 iF.

fit) S. Prochis in Tim. V. p. 423: 0 iij/zicu^yo;, ul; 0 ’Oftflsu;
tyyct, 7(.S^’S77.l [A8'J U7TD 7V,j 'ASgUC7£ia$ , CVVSCTl Sä TVJ AvaY'/.j:,
ytwy. Ss rijv E juâ uäyijv.

62) V ergl auch Saidas in 'PzKvoiiszst Ns'/*sci; » 'IS^-vcara Ss aunj» 
; fofri^a sauroj oveav.
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«Funden auf den Säulen des dritten Thot, Bruder de* 
Thot , den die Griechen Asklepios nennen. Unter den 
ältesten Gottheiten der Kekrupidcn war A t ho r oder 
A d r a ,  die sie nachher A d r a s t e i a  genannt haben, die 
Hutter des Mondes und der Dioscuren, Tochter des 
Okcanos, und sie selbst die Nacht, nicht die Göttin des 
Schicksals, sondern die Mutter der Schicksalsgötter , aus 
deren Schoefs I’hosphoros hervorgeht, und Hesperos 
•versenkt sich in ihre Arme,  und um den Kranz ihres 
Hauptes kreisen die Hirsche der Io» iV). Wiewohl die 
Hauptideen Zoega’s gewifs richtig sind, so sind mir doch 
einige Bemerkungen eingefallen, die ich dem unpar
teiischen Leser zur Beurthcilung hier vorlegen will. 
So inufs ich vorerst fragen , oh denn jene ’AS^dcrveict 
Von den Griechen nach ihrer Sprache und ihren Begrif
fen nicht so gewendet w ar, dafs sie die R a t h s c h l ä g e  
d e r  M e n s c h e n  r ü c k g ä n g i g  oder v e r g e b l i c h  
macht, zumal da dies im Begriffe von äd^naroi; liegt? 
F e iner  nennt auch Apollodorus (I. 1. 7. p. 7 Heyn.) die 
"13i neben der Adrastea als Tochter dcsMelisseus und Jup- 
piters Aninte. Sollte nun die Lesart der Handschriften 
in dero.a. Stelle des Plutarchus richtig seyn, so miifsteman 
annehmen , es habe eine alle Form irdg gegeben für die 
pachherige I'ti;?, d. i. u n t e r n e h m e n d ,  d r e i s t ,  u n 
e r s c h r o c k e n  6/1J. Alsdann käme der Doppelhegriflf 63 64

63) Vergl. auch pag. 41. ebendaselbst, wo er von der Aegyp- 
lischen Atlior  und von der Astaroth in Phönicien „m it 
di in Aegyplischen HauplbegrifFe der Nacht, als der Mut
ter aller D i n g e “  spricht. S. Symbol. I. Th. p. 3t9 ff.

64) S. Plato Sympos. cap. 29. p. 64 Ast. und dazu die Scho
lien p. 4S Rubrik., wo es durch 9 (-a i rü ;  erklärt wird; 
vgigl. AristoUl. Problem. XXIX. 1. wo es in gutem 
Sinne genommen wird , und Schlcusner Curae noviss. 
in Photii Lexic. p. £6. Sohowii Specim. nov. edit. Photii



sehr passend lierans : "hrr; die U n t e r n e h m e n d e ,  
T h a t  b e f ö r d e r n d e ;  'A S^dartia  die H i n d e r n d e ,  
ß a t h s c h l ä g e  r ü c k g ä n g i g  m a c h e n d e ,  s i e  z e r 
n i c h t e n d e .  Diese beiden widerstrebenden Kräfte 
werden also dem Knaben Zeus zugesellt. Denn dieThat- 
lust (’'Irr;) beschliefst Manches zu rasch, was rückgängig 
gemacht werden mufs, was, obgleich es geschehen, un
geschehen gemacht, dessen Folgen völlig aufgehoben 
werden sollen ( ’ \äpaareia ). S o  erwächst der Knabe 
Zeus, ,  von Ite und Adrastea auferzogen, erbesteigt den 
Thron seines Vaters Kronos, er wird Vater der Götter
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Lex. p. 127. Es würde mich zu weit führen, wenn ich 
die Mythen von der Erziehung des Zeus bemerken 
wollte. Der Leser wird beim Spanheim zum Callimachus 
in Jov. das Meiste beisammen finden. Anderes mufs ich 
im Oapitel von der Ceres und Proserpina ohnehin be
rühren. Der genannte Ausleger drückt sich zum vs. 47. 
einmal etwas sonderbar aus: — et Idam , ut ibi legitur, 
s e u Med am , als ob er nur eine Variante darin erkennen 
wollte. Doch man vergl. denselben zu Vers dd. — Die 
andere durch die Handschriften gerechtfertigte Lesart hat 

t  Wyttenbach beibehallen. Dies ist sehr zu billigen. Wahr
scheinlich war auch dieser mysteriöse Name, wie die 
meisten dieser Art nach der Mysterien Weise, vieldeu
tig. Der erste natürliche Gedanke bei dem Namen war 
an das W a I d g e b i rg e Ida ; wie ja auch Hesiodus den 
andern Berg in Phrygien malt (Theog. 1009. 'TS>); _  vfy. 
«Vtr̂ C , und Herodotus (Vl(. 111.) braucht das Wort %  
im Plural und appellativisch so. Das waren natürliche 
Allegorien: Zeus, das Le b e n  de r  N a t u r ,  hat einen 
Flufs Neda und tin VValdgebirg Ida zu Ammen, erzieht 
seine Lebenskräfte aus holur Luft und Bäumen und aus 
Quellen — Sprach und schrieb man aber den Namen an
ders , so konnte man in der Amme I te  an die Kraft und 
Begeisterung denken, die zu kühnen Thaten atitreibt. — 
Man sollte immer, wo möglich, die verschiedenen Be- 
gtiffe solche« alten Manien neben einander hinstellen.
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und MenscTien, wo ihm dann zur Seite treten : KpctTo? 
und E t« , K r a f t  und G e w a l t  ®), die auch dem He- 
pha'stos zur Seite stehen, als er den Prometheus an- 
sehmiedet. Mit diesen Gewalten hat sich Juppiter als 
oberster Gerichtshalter umgeben ; als König ist er auch 
U r q u e l l e  v o n  a l l e n  K ö n i g s r e c h t e n  iÄ). Denn 
dafs die Könige auf Erden Quelle des Rechts und der 
Gesetze sind, dafs sie das Scepter führen hünnen, das 
verleihet ihnen Zeus, der König der Könige. So läfst 
Homerus den Achill von seinem Scepter sagen: 65 66

65) S. Aeschyl. Choephor, vs. 242. Callimach. Hymn. in 
Jgjr. 67.

66) Die Elemente des Griechischen Königsrechts bestimmte 
der Pythagoreer Diotogenes ( apud Stob. Serm. XLVI. 
p.529sq.) bündig so: Dein Könige komme zu die Kriegs- 
führung (ro er^aryp/siv',  die Gerichtsverwaltung (ro biv.ai,- 
xpAgTv) und der Gottesdienst (ro SegaTsustv tou$ SsgJ$). Dals 
dies letzte nicht uneingeschränkt zu verstehen ist, darüber 
belehrt uns Aristoteles ( PolU. irr. ll. Cap. <J p. 125 ed. 
Schneid.). Nämlich gewisse anfserordentliche Opfer, 
Gelübdeopfer, mochten die Könige verrichten für die 
ganze Bürgerschaft. Auch ist es sehr natürlich, dafs sie 
den vaterländischen Heroen und gewissen Stammgöttern 
werden geopfert haben. Denn wessen Opfer sollte die
sen wohlgefälliger seyn , als das der Könige, die ja als 
Nachkommen dieser Götter oder Halbgötter galten. Es 
hing hier Alles an der Idee des E r b r e c h t s. In letzter 
(¿uelle Hofs ‘alle Königsgewalt Awßev, von Zeus, her 
(Aeschyl. Agamemn. 42 sq.). Das Königthum wâ  Jup- 
piters Tochter (Aici; SuyaTiff ij BuaiXeia. , Schol. Arivloph. 
Aves vs, 1540.) , und die Formel , welche Herodotus von 
orientalischen Königshäusern braucht ( xa~; xajd 
skoskô svc; rvfj yr/j lib. J. cap. 7.), hatte ihre volle An
wendung auf das älteste Griechenland. — Allenthalben 
auch hier Erbkönigthümer (xarjmai ßuotksiui Thucyd. I. 
15. ibiq. Schob) — die alle mit einander vom König Zeus 
oder von dessen Söhnen, den Stammheroen, ausfiiefsen.
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— — ,,und cdele Söhne Achaja’s 
Tragen ihn jezt in der Hand , die richtenden, welchen

Krcinion
Seine Gesetze vertrant“ — 6̂>.

Als aber späterhin die Könige. die Stellvertreter dieses 
höchsten Königs auf Erden, abgeschafft wurden , und 
die Hellenischen Staaten sich grofsentheils in Aristo- 
hratien oder Demokratien verwandelten, so blieb doch 
auch in diesen freien Staaten Zeus in der Andacht der 
gläubigen Hellenen als ältester S t a d t k ö n i g und B u r g 
h e r r  (wie z. ß . zu Athen a’s noXiecq , als nuhov-  

lebendig. E r selber sollte non die Stadt seTuiz- 
zen , er selbst die Obhut übernehmen , denn er ist kraft 
seines Königsrechtes der grofse A n t a i n n nicht blos 
Gesctzesquelle , sondern auch G e s e t z e s a u s 1 ü h r e r ,

6 7 ; S . l l i . id .  I .  233.
— — vuv a u  r e ' ¡ju v v T i ;  'A y c t m v  ‘

ev rru '/au-y^  Cpô ecuc/ , o l t  e A e  fA t e  r  ac 5
nr ^ 0 z, A  i 0 9 S i f U S T a r  —

Vergl. Hutnerische Briefe p. 21. 22. und Callimachus H. 
in Jov. ry ,,tx  Ss A i b ; ßza  i ).*i e c, “  eic.; nebst Span- 
heims Bemerkung! n Daher Hohler («{•«■«<) beim Ile- 
siodus Könige (ßu<riXe~i) beißen, ’Ê 7. vs. 202. und in der 
1 lauplsu Ile , die hierin r recht eigentlich gehört, wo vom 
IXeus gesagt wird , von ihm gehen die geraden Rechts
sprüche am besten aus t’E^- 33. vergl die Scholien). 
Hiermit hängt nun die Vorstellung vom Juppiter dem 
A u f s e h e r  zusammen. Denn wenn auch alle Götter 
¿rostet ( inspectores) genannt werden (SopltocJ. Piuloct. 
vs. 1054.) , so hat doch Juppiter vorzugsweise diesen Bei
namen, und ein aller Dichter (beim Stobäus Eclogg. phy- 
sicc. I. cap. 4. §. 9. pag. 106 Heer.) sagt kurz und staik: 
o j y  euSei A« 5  o'CpSak/zo; „  Juppiters Auge schläft nicht“ .

68) S. meine Meltiemm. I. p. 17. und Hemsterhuis zu Ari- 
stoph. Pint. p.26l. Uebef diesen voXuvc, vergl. noch 
Plutarch. Goriolan. cap, 3. Vol. II. p. 44 sqq. ed. Coray.



in dessen Namen die Richter sitzen und Recht sprechen, 
Jn dieser Eigenschaft hat er zur Seite die A Lxri ( j us ) ,  
die Verwalterin und Vollstrecherin des menschlichen 
Rechts, und die 'O0 /17, die Verwalterin des göttlichen 
Rechts. Mit beiden umgeben ist er die Rechtsquelle für 
das P riesterrecht, wie für das Laienrecht der Gemein
de , Rechtsquelle und Rechtsgeher für alle Hellenen. 
Da nun die gröfseste Versammlung der Griechen die 
uyoQ(k is t , so greifen hier die Begriffe ein , die der Rö
mer mit den W örtern fürum und forensis verbindet. 
Auch diese waren in einem Griechischen Juppitcr ver
körpert.- Er liiafs Zehe ayogaloc, und hatte auf dem 
Markte seinen Altar, z.B. zu Athen (Hesycli. I. p. 63 Alb. 
Und daselbst die Ausleger). Diesen Namen führte der Gott 
einmal als Beschützer der Treue und Redlichkeit im 
Handel und Wandel. Darüber belehrt uns eine Stelle 
des Theophrastus (apud Stob. Serin. Tit. XLI1. p. 120. 
p. 281.). Beim Verkauf eines Hauses oder Grundstücks 
mufsten Raufer und Verkäufer beim Apollo Epicomäus 
( ¿Tuxwuaiov, des Q uartiers- oder Cantonschützers) 
schwören, dafs es bei Rauf und Verkauf aufrichtig zuge
gangen. Statt Jessen war in gewissen Fällen ein Opfer 
von Raucherwerk ( SiA>;pacn,) mit, diesem Eide vor dem 
Zeus verbunden (Srvetv ti)v opxov eni tov Aiöi ctyopalov). 
Nur unter Beobachtung dieses feierlichen Opfereides 
durfte die Obrigkeit den Rauf einregistriren. Hier er
blicken wir in den beiden Göttern, die ins Verborgene 
sehen, im Juppiter und Apollo, die Garantie der Ehr
lichkeit bei bürgerlichen Privatgeschäften gegeben. Als 
V orsteher der öffentlichen B eredsam keit, die auf dem 
Markte in der Volksgemeine gilt, gesellt sich Juppiter 
Agoräus seine Töchter, die Musen , hei. Dies erhellet 
®ns dem Orakel an den Vater des Socrates. Jenem 
"lüde  angedeutet, er solle seinen Sohn tliun lassen wTas 
diesem nur zu thun beliebe, er solle ihm weder Gewalt
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anthun, noch ihm sonst eine willhührliche Richtung ge
hen , sondern den natürlichen Trieben desselben freien 
Lauf lassen, wohl aber für ihn zum Juppiter Agoräus 
und zu den Musen Gebete und Gelübde veriichlen ( tü- 
yd^iEvov t Ti £ |> otvTov Aft ücyopoc*ra zwt lYlovoottc), sintemal 
dieser Sobn einen Lebensführer in sich habe , besser 
als tausend Lehrer und Pädagogen (Plutarch. de genio 
Socr p.58q. p. 377 Wyttenb. vergl. auch Stanley ad Ae- 
schyli liumenid. vs. 976. vs. 971 Schütz.). Hier war 1 
also unter den Schutz des Juppiter Agoraus und der 
Musen die Beredtsarrilieit gestellt, wodurch Socratesj sei- ! 
nen Mitbürgern die W eisheit des sittlichen Lebens lie- 
benswerth zu machen wufste. — Rathsherren, werden 
wir gleich im Verfolg hören, mufsten zum Juppiter 
ßovWalog , dem Berather, und zur Minerva beten. Auch 
anderwärts, z. B. zu Selinus, in Elis, in Sparta, hatte 
Zeus Agoraus Altäre (s. Taylor, ad Lys. p. 191. p .7osqq. 
Rcish.). Den Philosophen ist Zeus der Anfang, die Ent
stehung und die W urzel aller Gerechtigheit, alles 
Rechts; nur aus ihm vermögen wir zu bestimmen, was 
Gut und was Böse, was Recht und was Unrecht ist. 
So der Stoiber Chrysippus in einer bemerhenswerthen 
S telle, die uns Plutarch aulbehalten hat ,  und die ganz 
im Sinne des höheren Allerthums abgefafst ist m). ln 69

69) Chrysippus ap. Plutarch. de Stoicorum repugn, p. 1035 
C. Tom V. p. 218 Wyttenb.: OJ ydy sVriv surety riji; S1- 
vi'nofTv'Jvjc, aXXvjV d[yy,'J o-Jbs uaXyo ■ysysmy, 15 rijy nt to0 Ai i ;  
Y.0.1 Tijv «y. Tŷ  y. 0 t y ij ; v a s w f  fivrsuSsv yu^ 5s7 tu'j to 
to icGtov Ttjv 1 s'  pu'AAe/aiv Tfigstv irs^i dya'Xvüv wx 1
«äty.älv. Ueber diesen Juppiter, als göttlichen Ke c h t s -  
k ö r p e r ,  aus dem Volksbewufstseyn herausgebildet von 
den Philosophen, s. Cicero de N. D. I- 15. p. 70 unserer 
Ausgabe: Idemque (Chrysippus) eliam 1 e g i s perpetuae 
et aeternae vim, quae quasi dux vitae et maglstra otfi* 
ciorum eit, J  o v e m dicit esse. Ebenderselbe de Legg.



demselben Sinne eröffnet Plato sein Buch von den Ge
setzen. Yon G o t t ,  behauptet der Crctenser Clinias, 
kommen die Gesetze. Dieser Gott sey Zeus nach der 
Landessage — und darauf Meiden,  nach des Atheni
schen Gastfreundes Vorschlag , die Gespräche über die 
Gesetze auf dem Wege von Cnossus bis zur G r o t t e  
Und dem T e m p e l  des J u p p i t e r  fortgeführt (Plato de 
Legg. I. p. 6e5. p. 8 Ast. p. 180 Beklier. 70).

W ir blicken auf den Zeus IIoXuv^ zurück , dessen 
Begriff sich allmählig eben so erweiterte, wie die Be
deutung der aroÄ.11; (der allen Burg der Griechischen 
Könige) bis zur Stadt und Bürgerschaft. Die Religion

II. 4. 10. (pag. 118 Goerenz.) : Quamobrem l e x v e r a  
atque princeps , apta ad jubendum et ad vetandurn, r a 
tio  e s t  r ec t a  s u mmi  J ov i s .  — Zum 'J'heil Bruch
stücke aus der Schrift des Cbrysippus: vom  G e s e t z
( ir« f i v 6 ¡J.0 u ).

70) Daher Cicero de Legg. I. 5. 15. an jene Scene erinnert: 
„ut il le Crete cum Clinia et cum Lacedaemonio Megillo, 
aestivo quemadmodum describit, die, in c.upressetis 
Cnosiorum et spatiis silvestribus, crebro insistens, inter- 
dum acquiescens, de institulis rerum publicarum ac de 
optimis legibus disputât. “  Ich habe die alle Lesart wie
der hergestellt, wie auch Ast und Becker dem Plato 
Kvwcoij wiedergegeben haben. Meine Handschuft hat 
deutlich G n o s i o r u m ,  und die Münzen dieser Stadt 
geben eben so vvolil Kvwo-i'iuv als F vaietw  ( $. Sestini Clas
ses generales Geograph, numism. p. 28. Die Form Kmw* 
<roj bei Dichtern und Schriftstellern häufiger.). Diese 
Stadt war der reiche Köuigssitz des Minos ( s. Polyb. IV. 
54. $. 2. und die Griechischen Ausleger nebst Hcvne zu 
Iliad. XVIII. 5S0.). Ihr Name ist noch in dem heutigen 
Cn o s s u  übrig, aber von dtr alten Herrlichkeit nichts, 
als die natürlichen Reize und Segnungen der paradiesi
schen Umgegend (s. Savary Lettres sur la Grece XXII. 
p. 1 y2 sqq-).
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sorgte aber dafür, dafs das alte Gesammtbewufstseyll, 
wonach sich alle Bürger wie in einem Familienverein 
fühlten, niemals ganz unterging. Ich will hier von einer 
Stelle des sogenannten Aristoteles ausgehen. Dieser 
fa h rt, nachdem er mehrere Beinamen des Zeus ange
führt hat ,  so fo rt: «Auch heifst er IloXtsr von den 
Städten. Tuvis'Kioi; auch und cEpxeio$ und 'Ofioyvio? und 
IldtT(Ho<; Ton der Gemeinschaft, worin er mit diesen 
Verhältnissen steht» 71 72). Also S t a d t  und H a u s  ist un
ter Juppiters Schutz gegeben, und alle Verbindungen 
sind ihm anvertraut, die wir unter diesen beiden W or
ten zu begreifen pflegen. Gehen wir dem Umfang der 
Begriffe, wie von dem äufsersten Kreise nach dem Mit- 
telpunhte hin , nach , so finden wir dort schon vom An
fang des bürgerlichen Vereins die Mitglieder desselben 
in städtischen und ländlichen Gauen zerstreut, und die 
Bürgerabtheilungen tragen oft die Wanten solcher gött
licher Schutzherrn. Itn alten Attica haben die vier 
Tribus (cpvhai) unter der Regierung des Ericlithonius 
von vier Gottheiten ihre Namen. Sie heifsen Aide;, ’Aär,- 
yaii,, IlooeiSavidc und "HtpoucrTtdes. Das waren die vier 
grofsen Besitzer des Attischen Grundes und Bodens, und 
Zeus war unter ihnen der erste 7<). Aber er hatte auch 
als Gegenstand grofser jährlicher Sühnopfer von der 
ganzen Stadt seine Huldigungen. Am Ausgang des Mo
nats Ar.thesterion feierten ihm alle Bürger sein Fest, 
Diasia (Atdoia) genannt; viele nach alter Weise opfer-

71) Aristotel. de mundo VU. 5. p. 315 ed. Kapp.
72) Bollux VIII. y. §. 109.
76) Bekanntlich hatte nachher jede der zehn Athenischen 

Zünde (CpuAai) zwei Classen (ov/z/zô Äi). Die Mitglieder 
einer soit tien Classe hatten auch ihren Juppiter. Er biefs 
Ziùç, èrai^sïoi (Scholiast. Euripid. Hecub. vs. 3 iS. vs. 312 
cd. Matth.).



ten ihm ländliche Früchte, andere Opfertliiere ; und 
Megen dieser Versühnungsgebräuche hiefs Zeus in dieser 
Eigenschaft d e r  V e r s ö h n t e  , P lacatus),
oder auch Placator, der Versöhner 74), Das war ein 
Fest der städtischen Familie. Denn der alte Begriff von 
Haus und Hoi war dabei nicht vergessen. Das sehe?! wir 
daraus,  weil von der Erhenntnifs und \ereh rn n g  des 
^eus Herceus (EpjtiZot;), d. i. des Zeus, der von dein 
fyxos (nepCßoloi) , von Hofraum und Hofbezirh , den 
Namen hatte, der Besitz des Bürgerrechts abhing ”5). 
'Denn zu Athen ward bei der Prüfung der Magistrats
personen gefragt : ob der Mann ein Athener sey von 
Vater und Mutter her im dritten Geschlecht, ob er Phra- 
toren habe (Mitglied einer Curie sey), und ob er Altäre 
des Zeus Patrons und. des Zeus Herceus besitze 74 75 76). 
Nämlich wer diese Religion bannte, der konnte auch 
auf gewisse Fragen antworten, die nur den Eingeweihe- 
ten dieses mystischen Dienstes bekannt seyn konnten 77). 
Die Frage nach der Phratrie oder Curie schlofs diese 
religiöse Gemeinschaft in sich; und in Athen nament
lich wufstc man sow ohl von einem Zei« ippavpioi als von

74) Thucyd. I. 125. mit den Scholien. Vergl. Scholiast. Ari- 
stoph. Nubb. vs. 407. und besonders T. Hemsterhuis zu 
Lucians Timon. Vol. I. p. 351 ßip. Mehrere Stellen fin
det man in den Melett. 1. pag. 17. lieber die lateinische 
Utbersetzung vergl. man Uenr. Steph. Thes. L  gr. II. 
p. Ißl2. Der erste Stier an dem Altar des Zeus Polieus 
sollte unter dem König Rreihtheus geopfert worden seyn 
(Pausan. I. 28. ll. ). Daran knüpften sich mysteriöse 
Gt bi Suche , die ich im Gerten 1 heile beiden Cerealien 
beschreibe.

75) Hyperldes ap. Harpocrat. in 'E^s7o; Zsu's p. 171 Gronov.
76) Dinarchus ap. Harpocrat. 1. 1. Pollux VIII. 9. §. S5.
77) Hemsterhuis zum Pollux 1. 1. p. 906.
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einem Zevq igxrtot;. « W ir nennen einen Zeus Phratrios 
und Herceus und eine Athenaea P h ra tria» , lesen wir 
beim Plato ?'). Diese Gottheiten waren Penates publici 
oder die Stadt-Penaten von Athen ”9). ln Rom gehörten 
unter andern Juppiter und Minerva auch in diese Göt- 
terclasse (Livius III. 17.). W o Menschen nicht schützen 
und helfen hönnen , da sollten s ie  schützen und helfen, 
und sollten fort und fort das Wachsthum der städtischen 
W ohlfahrt befördern, so wie jeder einzelne Bürger 
von seinen Haus-Penaten unbegreiflicher (und auch 
wohl magischer) Weise seinen Haussegen erwartete. 
Beide Gottheiten sollten auch den Rathsherrn der Stadt 
mit ihrem Rathe beistehen. Darum hatten sie auch in 
den Rathsversammlungen ihr Heiligthum (tepdv), und 
die Mitglieder beteten zu ihnen beim Eintritt in die
selbe sn). Haben wir nun im Bürgerverein den Begriff 
eines religiösen Familienvereins durchschimmern sehen,

78) Z su ; 8’ 1 —  xaA ttra/ i^vüoe, —  n al kui *A3ijvxhj 

(jtfaTj/a Platon Euthydem. p. 302 p 40-i Hdf. ’ASjjvaöj 
lese ich hier statt 'ASyvä aus Eustath. ad Odyss. 11 f. 51. 
p. 112 Basil. nach der Vorschrift der Alten.

79) Nepos in Themistocl. VII. 4: ,, Athenienses suo consi- 
lio , quod connnuni jure gentium facere possent, Deos 
publicos suosque patrios ac Ptriates , quo facilius ab 
hoste possent defenilere, muris sepsisse.“ Ueber diese 
hier genannten Arten von Gottheiten s. man J . Fr. Gro- 
nov. ad Statii Silv. IV. 8. pag. 449. und dazu die Anmer
kung von Hand.

SO) A n t i p h o n  i r s f i  r o v  y o p .  p .  146. p .  789 R eit-k .  v .a i sv auTÜJ 
(rty /SouAsur̂ i'u» A i 0 c, ßOuXaiov v.ai "AŜ va; ßo'jXaiac, /ê .o'v 
sV ti , v .a i ti\iovT ec, 01 /SouAsurai ■yourai. V» rgl. S c h o e -  
m a n n  dt C o m i t i i s  A t h e n j e n s i u m  c a p .  X. p a g .  30t» A u s  
P a u s a n i a s  I. J. §. 4. l e r n e n  w i r ,  d a f s  h i e r  d r e i  S c h n i t z 
bilder s t a n d e n :  d a s  d e s  Z e u s  B u l ä u s ,  d e s  A p o l l o  u n d  d e s  
D e m o s  ( V o l k s ) .
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so ItÖnnen wir j£zt mit Wenigem noch bemerken, wie 
sich auch das religiöse Band der Geschlechter, Familien 
tind Hausgenossenschaften aus der Idee eines göttlichen 
Hausvaters und Burgherrn, Zeus genannt, herausbil
det. Der Zeus Phratrius (Juppi ter curialis) ist uns schon 
oben begegnet. Wir gehen weiter: Zuvörderst die Ge
rieten (gentiles) hatten zu Athen den Zevq 'E^ntZoi, zum 
Schutzherrn ihres Geschlechts , und verehrten ihn als 
den gemeinsamen Vorsteher, wie auch den Apollo Pa- 
trous '̂). Die Söhne der Geneten (yer^rai) nannten 
sich Stammgenossen (öfidyvio.). Diese hatten ihren Zen? 
ounynoi; (Aristotel. de mundo VII. 5. Ruhnhen. ad Tim. 
pag. Mye seq. Daher auch ein alter Ausleger sagt, die 
adeXipoL haben den Zeus öftoyrios [Scholiast. Eurip. He- 
cub. 3/|5. vs. 34c Matth.], welches so wohl Brüder als 
nahe Blutsverwandte bedeuten bann) Eben so gab 
es in den Griechischen Stammreligionen einen Zsĥ  o vy -  
ytvtioc, (Juppiter affinis). In seinen Schutz waren die 
Aifiniiatsrechte gestellt (6 t«  tjjs avyyeveLai; ciixoua 
sfopwv, heifst er in der gleich anzuführenden Stelle). 
Nämlich wenn die ~£o! öuöyvio i als Beschützer der Biuts- 
Ireunde gedacht wurden, so ward hingegen mit demZti>s

81) Demostb. advers. Eubulid. p. 1319 ed. Reisk. und dc-ssen 
Anmerkung Tom. VI. pag. 173. Die ganze Analogie 
spricht dafür, dafs es in Athen auch eine Minerva drr 
Geschlechter gab. Ich nenne sie, nach handschriftlichen 
Spuren , ’A3>jva IV^r/d; (s. Meletemm. I. p. 24 sq.).

82) Eine höhere Deutung eliei es Zeus cfAoyjtê  lesen wir bei 
Cicero de Legg. f. 8 : ,, — aniinum esse ingeneratum a 
Deo , ex quo vere vel a g t i a t i o n o b  i s cum c o e l e -  
S t i b U s ,  vel genus vel stirps adpellari ( Davisius liest, 
adrogari. Unnölhig.) potest. “  Davisius gedenkt bei die
ser Stelle des Griechischen Glaubens an den Zeus ¿¡j-o- 
yvio;, und führt die Stelle des Dio Chrysostomus, Orat. 
I. p. 8. an.

II . 35



avyykvnot; auf die Affinen gesehen , auf Schwiegersöhne 
und Schwiegertöchter; wie denn avyyiv tiu  ganz bestimmt 
als dasjenige Verhältnifs bezeichnet wird, das nicht so
wohl auf der Natur als auf bürgerlichen Gesetzen (Hei- 
rath und dergl.) beruhete 83). Zuweilen mag die ovyyi- 
r s ia in  einem andern Sinne genommen werden ; wie von 
P lato , welcher damit die Gemeinschaft der &col ¿ f i o y v i o i  

zugleich nennt. In derselben Stelle gedenht er auch 
einer andern Gattung von Göttern dieser A rt, der ye- 
vt'ü'hiav’, die man sich geneigt machen liönne zur Er
zeugung seiner eigenen Kinder Si*). Hiermit mufs man 
jezt eine Aeufserung des Porpliyrius verbinden. Dieser 
Philosoph führt (in der cpistola ad Marcellam cap. 2. 
p. 4 ed. Mediolan. p. 282 cd. Lips. ) unter andern Grün
den,  die ihn zur Heirslb bewogen, auch diesen an : «er 
habe auf diese Weise gedacht die Genethlischen Götter 
zu versöhnen» ( ÄJiopetXiljacrSai y.pivaq rot>s yeve&klovg 
Sreovt;'). Das sind nun die dii g e n i t a l e s ,  d. h. die, 
welche der Zeugung vorstehen , und die giücliliche Ge
hurt der Kinder befördern. Dazu gebürte nun nament
lich auch Juppiter. Die Theologen nannten ihn: « Al l -  
« r z e u g e r ,  den Anfang Aller und Aller Ende» 85). 3

5 i 4

S3) Pollux IIi. 5. 6.
84) Plato de Legs;. V. 2. p. 729. p. 163 Ast. mit dessen An

merkung: Jjuyy¿vsiav Ss v.ai ¡¡¿cyviuiv SuZv v-cwuiviav axatrav 
Tasureü tpycvv uifj-arc^ tycutruv ti$ y.m ergßopt'jo^ su v c u ;
« v 7  sv s 5 Xic v 5 ( so Scaliger und Kuhn Utn) S e o u i  ei'i 
TraiSuiv t t -Jrcu c-roqu-j  ’¡<tyoi.  lieber den oben be
merkten Begriff von #uyyivsio; mufs man nachlesen was 
der Scholiast zum Lucian. Timon, § 5t. p. 120 Bip. vgl. 
Suidas I. p. 43 sq. Küster, und Ammonius in 'AyyarrsTi 
pag. 3t. darüber sagen. Diese Bestimmungen hingen mit 
dem Attischen Erbrecht zusammen (s. Valckenarii Anim
adverts. daselbst Cap. 1. p. 4 — y.)

85) Orpbici Hymn XV. 114.1 vs. 7 :
l7 r a v r c y s v i 5 A ’ > «gX1? wwvtwv, tavtmv rsXswnj.



Das war seine kosmische Würde als Welterzeuger. — 
Aber auch im Leben des einzelnen Menschen bewies er 
sich wirlisam, und der Allerzeuger war auch der Gott, 
der die Saat des Kindes ( o n o p ä v  noudoi; s. Plato a. a. O.) 
in jedem Mutterschoofse beförderte. Darum hiefs auch 
er vorzugsweise : Zebq ysreöXiog S6). — Wie wir mit 
Zeus von der Königsburg ausgegangen, so wollen wir 
mit ihm ins Privathaus zurückhehren, und in seinem 
Hilde noch kürzlich die alten Rechte und Pilicliten jedes 
Hausvaters betrachten.

§. 5 .

Zeus als hi mml i scher  Vat er ,  als Hausvater.
Hier begegnet uns nun wieder der fruchtbare Ur- 

begrifT des Zev<; 'Epxsios. Der Hofraum und Burgbezirk 
(i'poc) schliefst alle Güter, allen Segen, aber auch alle 
Satzungen des patriarchalischen Vereins, Vaterrechte 
und Kindespilichten in sich. Er verwahret das Heilig
thum der Ehe in seinem Beschlufs. Die Ehe des Zeus 
und der Here (Juno) ist das Vorbild aller Eben auf Er
den p'7). Sie ist eine heilige Ehe, teptu; ydpo?, eine wahre 
Weihe; und Juno heifst in so weit reXeia,  d. h. die 
durch ein Sacrament, durch eine W’eihe ihrem Eheherrn 
zugesellte Göttin; sie hiefs ferner y u  ¡x ijXt o $ , pro-  
nuba,  die Brautwerberin. In höherer Beziehung fällt 
sie dann mit der Latona als Eine Gottheit zusammen. 
Als nämlich Juppiter die Juno auf dem Cithäron zuerst 
im Verborgenen umarmte, so hiefs sie bei Einigen M«. 

(wegen der Grotte, wTo es geschah), bei Andern 
, weil es bei Nacht geschah ; und diese nächtliche 86 87

86) Aristoteles de mundo VII. 5. p. 313 Kapp.
87) Vergl. Bö t t i g e r :  Die Aldobrandinische Hochzeit p .6 3 .

126 ff. 163.



Juno ist mit L a t o n a  (der  N a c h t ,  9. oben II. p. m3.) 
e in  u n d  d a s s e l b e  W e s e n .  Oder man Sagte auch: 
Juno ist die E r d e ,  Latona die N a c h t ,  welche nichts 
anderes ist, als der Schatten der Erde ss). Ein Abbild 
dieser himmlischen Ehe des Zeus und der Hete war eine 
jede Ehe, welche auf Erden geschlossen war ;  und wie 
Ehestand und Hausstand mit festem Besitz, Ackerboden 
und Ackerbau in Zusammenhang standen, so herrschen 
nun auch agrarische Bilder und Ausdrücke in den älte
sten Vorstellungen von Ehe vor. Hieroglyphische Per- 
sonificationen, wie die vom Buzyges (der die Ochsen 
angejocht) und des doppelleibigen Cecrops , der die Ehe 
gestiftet ( s. oben II. p. 35 ) und dergl. mehr waren in\ 
alt - Attischen Gesetzes- und Mysteriencodex , auch in 
Calendcrn der Priesterschaften redende Beweise davon. 
An dergleichen Bilderschrift und Bildersprache mufsman 
denken, wenn man nur verstehen will, was eigentlich 
Zeus-Moloch der Stiergott, der sich mit Europa gattet* 
was 'Hptj i/vyia (Juno cinxia , jugalis) bedeuten wollen, 
und warum im alten Argos die verheirathete Priesterin 
der Juno mit Kühen zu dem Tempel hin fuhr (Herodot, 
I. 3i.). Da ich bei den Cerealischen Beligionen von die
sen Vorstellungen ausführlicher handeln muPs, so hleihe 
ich jezt hei einem ans demselben Bilderkreise entlehn
ten Ausdruck stehen. Er wird uns zum Zeus, als dem 
Beschützer der H a u s e h r e ,  hinleiten. In ähnlichen 
Bildern drückte inan nämlich auch den Zweck der Ehe, 
die Erzeugung von Kindern , aus , es geschehe die Ehe : 
in ' dfOTw 8<') noudtöv yiriaiwv, i.,e. ad  a r a t i o n e m  88

5i<5

88) S. Plutarcbi Fra?in ap. Euseb. P. E. Ml. 1. p. 83. und 
Yol. X p. 7i6 sq ed. Wyitenb. Ein Mchreres im näch
sten Abschnitt,

Sy) Der Gott Dagnn der Pliönicier, von dem im Vorherge
henden die Rede gewesen, kommt in der Theogonie auch



i i l i o r t j m  g e r m a n o r u m ,  ut serantur g. cxarentur 
iilii genuani, neque spurii 5t)). Bedeutend ist der Zusalz 
yvrjoiuv , d. i. achte , im Hause mit der nun verehlichtea 
Gattin zu erzeugende Kinder, im Gegensatz gegen die, 
die aufser einer solchen, unter dem Schutze der Götter 
geschlossenen, Ehe in die W elt gesetzt wurden. Darum 
ist der Zeus, welcher dem gesammten Hause un(l allem 
dem, was das Haus enthält, vorsteht, der Zeus 'Epxslo,, 
auch Vorsteher der Frauen, die sich unter das Joch der 
Ehe begehen , und im Hause in stiller Unterwerfung un
ter des Mannes Gesetz Ehosegen gewinnen. Denn im 
Hause, nicht aufser dem Hause, soll das W eib wirltep 
und thälig seyn, darum ist die u rfai, der Hof des Hau
ses, gleichsam die Gränze, die Schwelle, die das Weib 
nicht 'überschreiten soll 91) y darum ist Juppiter ipxelo(

als Zju; vor. Er wird als Sohn des Uranus und
Bruder des Kronos au (geführt, und man legte ihm die 
Erfindung des Pfluges bei. Daher dieser Name (.Porphyr, 
ap. Euseb. l \  E. I. p. 37 fin. Colon.).

PO) S. Plalo Cratyl. p. 78 Heindorf, und die dort gegebenen 
Nachweisuugen. Vergl. auch Böuiger Aldobrandinischs 
Hochzeit pag. 166 f. Ich will hierbei noch mit Einem 
Worte an die ähnlichen Ausdrücke der Römer erinnern: 
Eiberorum c r e a n d o r u m ,  procreandorutn und antik 
q u a e s u n d ü m caussä ( s. Festus in quaes o .  Brisso« 
nius de Formell, p. S42 sq. und Heineccius ad Leg. Jul. 
et Pap. Foppaeam pag. 2?1.). Die Frage, wie die alten 
Völker in verschiedenen Perioden Uber den Z we c k  der 
E h e  dachten, würde mich zu weit führen. Man lese ma
ilen schönen Brief des Porphyrius anseine Frau Marcella 
Cap. II sqq. p. 4 sqq. ed. prjnc.

f ) l )  r a v  y 'y a i v .a  Ss7 e(V.ou{«v x a i  svSsv /a iv iv  ,  war das Pytha
goreische Gebot, wie die Pythagoreische Phintys sagt 
(ap. Stob. Serm. p. 411. und bei J . Chr. Wolf in Mulierr. 
grr. fragmm. p. 196. Man vergl. meine Commentt. Ile- 
rodelt. I. p. 239.)
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(Hcrceus), stehend im Hofraum an der Thüre, eben da
durch auch Juppitor C u s t o s ,  der W ächter über die 
H a u s e h r e der F rauen , wie'wir ihn unter Andern auf 
einer Grablampe sehen , mit den Attributen des Blitzes 
und des Hundes, bei Bellori part. II. p. 1.

An diesen Juppiter H erceus, den Beschützer des 
Hauses und aller Habe , den Verleiher jeglichen Haus
segens, wie wir ihn noch weiter unten erkennen werden, 
den W ächter über die Hausehrc, reihen sich von selbst 
mehrere Beziehungen dieses Gottes auf die wichtigsten 
Verbindungen des Lebens und der menschlichen Gesell
schaft an. Eine sehr deutliche Stelle eines Griechischen 
Auslegers mag uns dazu den Uebergang bereiten. «Die 
Schutzsuchenden , sagt er , bergen sich hinter den Zeus 
Ixiaiog, die Beisammenwohnenden hinter den icfieu-TLog, 
die Freunde hinter den rpiXiog, die in einen Heerhaufen 
(rd^ig) und eine Biirgerclasse (Zunftabtheilung, crepjio- 
pia) geordnet sind, hinter Zeus itoupüog, die fremden 
Gastfrcunde hinter den ijen05; die durch Eide Ueber- 
einhünfte treffen, hinter den opxiog; die Brüder (Bluts
verwandte; s. oben, üSeXcf>oi) hinter den Zeus opo- 
yviogv> 92). Also zuvörderst der tpxog der Hofbezirk 
und die i a t ia  der Feuerhcerd und Opferplatz für die 
Hausgötter. — Diese Oertlichkeitcn vereinigten im alten 
Griechenland die Hausgenossen, und gewährten Sühne 
und Schutz den lliilfsbedürftigen. Die erste Beziehung, 
die des Familien Vereins , haben wir oben überblickt. 
W ir  wenden uns zur zweiten. Sie stammt aus grauen 
Zeiten h e r, und aus Zuständen, wovon wir im Morgen- 92

92) Scholiast. Euripid. Hecub. vs. 345. vs. 342 Matth. Ueber 
das Detail dieser und anderer einzelnen Beinamen des 
Juppiter habe ich zum Büchlein des Nicetas in den Me- 
letemm. I. pag. 16. viele Stellen gesammelt, die ich hier 
nicht wieder anflikren will.



land wie in der neuen W elt sattsam Belege finden. Die 
fürchterliche B l u t r a c h e  war es, die diese Institutio
nen ins Leben rief, die wir jezt berühren wollen. —- 
Ist einer erschlagen, vorsätzlich oder unvorsätzlich, so 
ha t, wenn wir uns des Alterthums Sitte vergegenwärtigen, 
der nächste Anverwandte des Erschlagenen diePfiicht der 
Blutrache gegen den Thäter oder dessen Familie. Der Thä- 
tcr muls nun seine Heimath verlassen, und in der Fremde 
umherirren , verfolgt von dem Bluträcher und der gött
lichen Rache M) , d i e , nach dem Begriffe jener Zeit, 
auch unfreiwilligem Morde folgte. Allein hier öffnet 
sich ihm ein Zulluchtsort, ein Asyl, gegründet auf die 
Pflicht der Gastfreundschaft, die im ganzen Altcrthüni 
herrsch te , und in ihren Folgen so segeureich, so heil
bringend war. Zwei Hausväter nämlich hatten sich ver
einigt, und nicht blos für sich, sondern auch für ihre 
Nachkommen auf ewige Zeiten hin,  G a s t f r e u n d 
s c h a f t  O r t« )  geschlossen. Dies geschah auf eine ganz 
einfache Art. Man zerbrach ein viereckiges Stück Holz 93

93) Und hier ward Juppiter zuerst selbst als Bl ut  r äc h  er  
gedacht, und hiet's als solcher Zs-J; zzeiXauvaTo; . So 
hiefs zuerst derjenige selbst, der die Blutschuld aui sich 
geladen hatte , der <pi>vtu? oder picqe'i» Aber eben weil 
Gewaltthat zunächst wieder Gewallthat fordert, so nahm 
auch der Gott, der das vergossfne Blut rächt, diesen 
.Namen vaXa/j-vaiô  an; s. Aristotel. de mundo VI1. 6. (wo 
der xa34;.<r'i>; und 'ly.tmoe, wie auch damit zusam-
mengestcllt wird); vergl. Hesycli. II. p. S41 sq. mit den 
Auslegern, und besonders Piiotii Lex. p 271 Herrn. In 
dieser Beziehung lieifst auch Zeus izgo;Tpzzci, und auch 
dieses Wort bezeichnet einen Mörder, dann aber auch 
einen SchutzsucUenden und Juppiter selbst als den Gott, 
bei dem sie Zuflucht suchen; welcher Zusammenhang der 
Bedeutungen sich aus der Natur der Sache ergiebt (vergl. 
Phot. 1. 1. und p. 342. und Hesycli. II. p. 1W2 sq. ibiq. 
annott.).
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oder Metall, -wovon jeder Theil eine Hälfte mitnahm, 
die er nur vorzeigte, um die freundschaftlichste Auf
nahme und den besten Schutz zu finden (trcpjJoXov , vgl. 
oben I. p. 29. $0.). Solche Xenien fanden auch zwischen 
Familien und ganzen Staaten s ta tt, wie z. B. Cimon mit 
Sparta in solchem Verhältnifs stand (srpo^evia 94), -yyar 
nun Einer des Schutzes bedürftig, so lloh er zum Gast
freunde, welcher verpflichtet war,  den Flüchtling gast
lich aufzunehmen, zu beschützen und zu entsühnen. 
(So flieht der Phrygicr Adrastus, der seinen Bruder er
schlagen, zum Lydischen König Crösus.) E r setzt sich 
(als ¿'peariQi,) neben die'Ecr-rice, d. h. den häuslichen 
Feuerheerd , den ideellen Mittelpunkt aller Gefühle des 
Rechts und Schutzes. E r schlägt seine Augen nieder, 
senkt sein Schwert oder das W erkzeug, womit er den 
Mord verrichtete, in die E rde , und giebt dadurch zu
erkennen, dafs er ein Schutzsuchender — ixerijg 9>) _
sey. Stillschweigend schlachtet jezt der Hausvater ein 
noch säugendes F erkel, mit dessen Blut er die Hände des 
zu Sühnenden bestreichet, indem er dabei zum Juppiter 
dem Sühnet- (MetXfyioc) betet. Darauf wurde alles, was 
zur Sühne gebraucht worden war ,  aus dem llause ge
tragen. Zuletzt verbrannte man Kuchen auf dem Altar,

94) Ueber gtfvs;, ir£.o'gEvp; vergl. man Reiskii Indic. Demostll. 
j). 526 und p. 646, feiner Paciaudi Monunim. Peloponn. 
III. t36. und was ich noch in der Praefatio ad liphorj 
Fragmin. ( ed. Marx.) pag. XXIX. weiter naebgewiesen 
habe.

i)5) Eigentlich: An k ö m ml Ing,  «(pmrwj (s. Taylor ad Ly- 
siae Epitaph, pag 71 sq Reisk.) und d îv.ro t̂  ̂ Ankömin- 
linge, Schutzsuchende (Aeschylus Supplicc. vs. 244.); 
daher Juppiter selbst dtp/xroif heifst ( ibid. vs. t.). Wir 
müssen , iun nicht *u weiüäuftig zu werden, unsere Ressf 

diese ganze Tragödie verweisen,



gofs ein Tranhopfer von W asser aus , und betete, zur 
•Abwendung der Erinnyen (Furien) und zur Erweichung 
des Zeus 5i). Nun e rs t, nachdem durch diesen Act, 
Welchen der H ausvater, als Stellvertreter des göttlichen 
H ausvaters, verrichtet, die göttliche Rache versöhnt 
ist, Ragt man den Flüchtling um seinen Namen und 
Herkunft; und stellt er sich dann durch das halbe Tä
felchen (tessara, arp^oXov) als Gastf'reund dar,  so ist 
ihm auch weltlicher Schutz gesichert; er ist im Hause * 111
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96) Apollonii Rhod. Argon. IV. 693 sqq. Eine Vergleichung 
dieser Griechischen Gebräuche mit den Germanischen 
ist belehrend. S. darüber die schöne Abhandlung von 
G r i m m  Uber die Mordsühne der alten Deutschen , in 
v. Savigny’s Zeitschrift für die Rechtswissenschaft Stuck
111. — Uebrigens mag die Griechische Sühne noch an
dere Gebräuche enthalten haben , nach Zeit und Um
ständen. Ich will nur noch einen anführen , weil er sich 
auf den J u p p i t e r  als den grofsen Sühngott bezieht. 
Wenn man dem Zeus MiiA/yio; tin Opferthier geschlach
tet hatte, so bewahrte man das Fell desselben auf, und 
die, welche gereinigt wurden, nntfsten mit dem linken 
Eufse bei der Reinigungscäremonie darauf treten. Dieses 
Fell hiefs vom Zeus: A/o; xuJäiov, und es wird bei dieser 
Gelegenheit auch Zeus als Krijtrio; bezeichnet (s. Sui- 
das s. v. Vol. 1. p. 604 Rust, und Ilesych. Yol. I. p. 1005 
Alb. ibiq. Interprr.). D.h. Vom Mausaltar, wodieSühne 
geschah, ging aller Segen aus, und derselbe Penate , der 
die Sühne gewährte, verlieh auch Habe  und Bes i t z .  
Deswegen stejlte man sein Bild, in einem Schrein (vaiäicv) 
uderGefäfs (v.uifcxoc,) verwahrt, in den Vorratbskammeni 
fra/zis/oiO auf. Der Dienst dieses Gottes gehört zu den 
geheimnifsvollen Hausreligionen der Griechen. Ein Bruch
stück aus dem Exegeticus des Anticlides , worin die Cä- 
rimonien angegeben werden, womit das Bild dieses Zeus 
eingeweiht werden mufste, giebt uns einen redenden Be
weis von der ängstlichen Sorge, womit die Griechen diese 
Gebräuche beobaphteteu (Atbenaeus XI. p. 473. p. 251 
gphweigh. mit den Anmerkk. der Ausleger).
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und bleibt do rt, 'wenn er niclit mehr in »eine Vaterstadt 
oder in sein väterliches Haus zurückkehren bann. E r ist 
hier aufgenommen als ein Sohn des Hauses, er theilt 
alle Rechte, er ist gesichert und geschützt. Ueber dies 
Alles wacht Zeus, er steht allen diesen Verhältnissen 
Tor als höchster Schutzherr und Obhüter, als Zeus H i -  
v io t; ,  m eo  to s  oder I x t r y a t o q ,  x a S a p c r i  og oder 
a v x a  a in s (den letzten Beinamen führt er wegen der 
Feigen , deren man sich bei Entsühnungen auch zuwei
len bediente), endlich al» Zeus p si'KL^ to t;, d. i. der 
Freundliche, der Beschützer derer, die mit Sühnopfern 
ihm nahen und ihn besänftigen ,J7). Aber eben so wird 
er auch zum furchtbaren strafenden Gott für Jeden, der 
diese geheiligten Rechte der Gastfreundschaft nicht ach
tet ,  und sie frevelnd verletzt. Als Zeus, der V o r 
s t e h e r  und V o l l s t r e c k e r  des Eides, heifst er o (>- 
x i  o t;, und so war er mit zwei Blitzen in beiden Händen 
in dem Rathhause zu Olympia furchtbar vorgestellt 9S). 
E r ist in dieser Beziehung H err (raiiiut; s. Euripid. 1.1.) 
des Opxoi , des Eides, welcher selber als eine Person 
vorgestellt war. Ein O rakel, das uns Herodotus auf- 
hchalten hat, gieht uns von diesen Vorstellungen der al- 97

97) Die Stellen der Alten und der Neueren hierüber habe ich 
gesammelt in meinen Meletetnm. I. pag. ¡6 sqq. Not. 6 
und 9. Hier will ich nur bemerken, dafs i\p»crr«j; eigent
lich den bezeichnet, der sich »m Hausaltar befindet (.0 iVi 
rit *Tr,St wv, wie es der Scholiast Apollonii Rhod. IV. vs. 
747. erklärt). Daher ursprünglich in diesem Worte die 
Begriffe von Hausgenossenschaft und von dem' Schutz« 
suchen verschmolzen sind. Deutlicher unterschied man 
nachher so: Zeus als Vorsteher der Hausgenossen heifst 
i(pi'or/o; , als Hort der Schutzsuchenden aber Iximoi (s.di«
o. a. Stelle des Euripides).

SS) Pattsanias V. 24. 2. Euripid. Med. vs. 17t sq. vs. 169 sq. 
Matth, vergl Luciau. 'JLitnon. J. 1. ibiq. Hcmstcrhusiue
p. 322 sqq. I3ip.
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ten Griechen einen deutlichen Begriff, und beweiset zu
gleich , dafs die Orahcl Griechenlands dem Meineide zu 
steuern suchten. Ich will es daher hier ganz mittheilen:

„Glaukos, du Sohn Epikydes, es bringt zwar jetzo dir
Vortheil,

Wenn du durch Eidschwur siegst, und den Schatz zur
Beute gewinnest;

Schwöre nur, weil ja der Tod auch redliche Männer er
wartet.

Aber es folget dem Eid (o'fxo;) ein Sohn, der führet nicht
Namen,

Führet nicht Hand noch Fufs, docli ereilt er dich , bis er
das ganze

Haus ergreift, und das ganze Geschlecht von der Erde
vertilget.

Doch des redlichen Mannes Geschlecht hat Ruhm bei
der Nachwelt“ ").

Schrecklich straft die Gottheit den Meineid , und furcht
bar zernichtet sie de n , welcher des Eides vergifst. 
Schwören ja selbst die Götter bei den unterirdischen 
Flüssen, bei dem Höllenwasser Styx, d. i. der furcht
baren Göttin der dunkelen Tiefe; und dieser Eid ist 
unverbrüchlich, die Götter selbst können ihn nicht un
gestraft brechen (Hesiod. Theogon. 4o°0"

§. 6-
F o r t s e t z u n g .

Aber das Hajis gewährt auch Besitz ; und hier liegt 
im Begriff des Juppiter Hevceus der eines Beschützers * *

iß) Herodot. VI. 86. 3. nach der Uebersetzung von Lange .  
Ueher die treffliche Allegorie vom namenlosen Sohne 
des Eides l^Ofxeu Trai"; avuJvuytô ) vcrgl. man die Ausleger;
auch Heyne zur lliade IX. vs. 498 sq. und Huschke de 
fahull. Arcbilochi, in Matthias Miscellann. philoll. I. 
p. 20 sq.



des ganzen Hauses, des ganzen E ig en tu m s, jeglicher 
H abe, hui z , Alles dessen« was der Römer unter detu 
W orte  familia begreift. Er ist der Vorsteher des Hau
ses , der Schirmvogt des Heerdes und aller der Dinge, 
die in diesem W orte gedacht werden: Eigenthum, Habe 
aller Art ,  Vieh,  Sclaven , Familie, Sicherheit des Hau
ses, Vaterrecht, väterliche Gewalt u. s. w. Daher an 
seinem Altar Beeinträchtigungen des Hausrechtes gefragt 
und abgeurtheilt werden. Dieser Hausaltar mit dem 
Bilde des Juppiter Herceus stand am äufsersten Thore, 
welches den Hof und die denselben einschliefsende 
Mauer und Zaun 1W)) öffnete. In diesem Zeus lag
also religiöser Weise die (Quelle und Ursache des Haus
segens, des durch Aich und Feld gewonnenen Reich- 
ihums. Er ist der Penate, welcher dem Hause W ohl- 
stand und Segen giebt, der des Hauses Reinheit und U11- 
beflechtheit, der strenge Sittenzucht bewahrt, und den 
Bruch der Ehe und Treue straft. So führt in Sparta 
Demaratus, um seine Herkunft aus dem Geschlecht der 
Procliden zu versichern, seine M utter, die eines uner- 
laübten Umgangs mit Andern beschuldigt worden, vor 
den Altar des Juppiter Herceus, schlachtet ein Opfer
th ie r, und läfst seine Mutter auf die Eingeweide des 
Opfers schwören, ihm die W ahrheit zu sagen wegen 
seiner Herkunft; also vor dem Altar des Gottes, der 100

100) Ehen von ff ne; ,  der Zaun, die Mauer, welche den 
Hof einschlofs, kommt dir Name 'E ¡ vls7o$ oder H e r 
ceus.  Daher noch der Ausdruck h e r c i s c e r e ,  bei 
Erbschafts vertheil ungen,, wo das Haus mit aller Habe 
unter die Erben gctheilt, und die Mauer des Hofes einge- 
ri.sen wird; s. Ernesti Clav. Cicer. ibiqite Digest. X. 2. 
und dort Gajus ad edictum provinciale. — Zeus ward auch
vorzugsweise wfOTarwf, Stammvater, genannt (TüeopkU 
lus ad Autolycum Üb. I. p. 4i td. J. Chr. Wolf.).



5a5
die Haiisehre schützt und rächt ,01). Einen ähnlichen 
Fall erzählt Pheyecydes (pag. 80 Fragmm.). Als Danae 
schwanger war,  wollte Acrisius wissen, wer des Kindes 
Vater sey , und läfst deswegen seine Tochter hei dem 
Altar des Juppiter Herceus schwören. Hier hätte frei
lich Zeus gegen sich selber zeugen müssen, da e r  Vater 
des jungen Perseus war;  aber diese Sage soll uns hier 
nur als Spiegel alter sittlicher und rechtlicher Begriffe 
dienen. Der mysteriöse Hintergrund des Mythus ist an 
andern Stellen dieses Buchs berührt worden. Noch auf
fallender tritt 'dieses Verhältnifs in der letzten Kata
strophe des Trojanischen Krieges hervor. Die ganze 
Ursache dieses Krieges ist Verletzung der Gastfreund
schaft. Paris , gastlich aufgenomroen , bricht das Gast
rec h t, er verfuhrt die Gattin seines Gastfreundes , und 
entflieht mit ihr in sein Vaterland. Dort schützt ihn 
sein Vater Priam ns, statt den ehebrecherischen Sohn 
zu bestrafen , und die durch denselben verletzten gast
lichen Rechte zu wahren. Darum nuifs Troja in die 
Hände der das Unrecht rächenden Griechen fallen und 
Untergehen. Bei dem Untergang der Stadt flüchtet sich 
Vor den mörderischen Händen der Griechen der alto 
Priamns an den Altar des Zeus Herceus; allein an die
sem Altar,  vor dem Bilde des Gottes wird der Greis 
ohne Erbarmen erschlagen. Jezt ist Juppiter Herceus 
gerächt. Aber der gerächte Gott verlafst seine Stätte, 101

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101) Herodot. VT. 68. ich habe in den Commcntatt. Hero- 
jdott t. p. 2d(> — 2ty. zu erweisen gesucht, dafs , du in 
demselben Königshause die Capelle eines Ih ros genannt 
wird, Jnppiur Herceus dort als Renale genommen war, 
jener Heros aber als l.ar denn man zweifle nicht, dafi 
diese sacra in Griechenland und Rom ursprünglich einer-« 
lei waren) ; ferner , djU beide .Juppiter und der Heros im 
Hofraume ihre Capellen und Bilder batten.
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er zieht mit den Grieehen fo rt, und wird nun als Schutz
gott im Hause des Slhcnelus angesehen , w elcher dieses 
Gnadenbild des Trojanischen Königshauses als Waff'en- 
beute mit sich genommen hatte wi).

Aber nicht blos über eheliche T reue, auch über 
F r e u n d e s t r e u e  wacht Juppiter Herceus. Adrast, 
der Sohn eines Phrygischen Königs, buchtet sich wegen 
eines unvorsätzlich begangenen Brudermordes zu Crö
sus; er erhält die Sühne, und wird als Gastfreund auf
genommen. Crösus übergieht ihm vertrauensvoll so
gar seinen eigenen Sohn zur Obhut und Fürsorge. Al
lein der unglüchliche Adrast tödtet durch Zufall den 
Sohn seines Wolilthnters auf der Jagd , und nun klagt 
Cr.üsus zum Zeus xa&dpaioi;, ecpeaTioi und ¿TaipEioj. E r 
ruft ihn zum Zeugen des erlittenen Unrechts in der ersten 
Eigenschaft an , weil der Gastfreund in seinem Hause sey 
gesühnt worden ; in der zweiten, weil er (C rösus) ihm 
in seinem Hause Obdach und Nahrung gegeben, ohne 
zu ahnen, dafs er in ihm den Mörder seines Sohnes 
nähre ; in der dritten , weil er den Flüchtling als W äch
ter seines Sohnes auf das Abenteuer ausgesendet habe. 
Adrast, des Unglüchssterns sich bewufst, der über ihm 
w altet, tödtet sich se lbst103).

102) S. Virg. Aen. If. 506. und dort Heyne. Pausan. Corinth.
24. 5. und Arcad. 46. §. 2. Dieser Zeus wird in der er
sten Stelle , in der zweiten ¡¡-hsTo; genannt. Vergl.
tiber diese Epitheta des Zeus Mehreres in meinen Mtle- 
tenim. I. p. 17. liot. 7.

103) flerodot. I. 35 — 45. Aus diesem e r b l i c h e n  V e r 
hä l t  ni fs der <W«z ist namentlich die Ilerodoteische 
Stelle zu erklären; worüber ich die weitere Erörterung 
den Herodoteischen Commentationen Vorbehalten mußt» 
Der Unterschied , der zwischen dem Freunde (tp/Acj) und 
dem Genossen (intij-s;) stau fand, ging nun auch aut die
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D e r  Z e u s  des  P h i d i a s  a l s  H e l l e n i s c h e r  K ö 

n i g  u n d  G o t t - V a t e r .  — Di e  O l y m p i s c h e n  
S p i e l e .

W ir haben gesehen , dafs alle diese Begriffe: Zeus, 
H err des Himmels und der Erde, Vater der Götter und 
Menschen, König, Beherrscher der Natur, Quell alles 
Lebens, Ursprung aller Ordnung und alles Rechtes, in 
allen Liedern und Tempeln bedeutsam genug, bald ro
h e r, bald feiner angedeutet worden waren. Aber das 
leibhaftige Abbild des Zeus, die sinnliche Erscheinung 
des ganzen Vereins jener Begriffe fehlte noch — der 
Grieche wollte und sollte nun auch seinen G ott-V ater, 
wie er war, lebendig vor Augen sehen. Und dies be
werkstelligte P h i d i a s .

„Also sprach, und winkte mit schwärzlichen Brauen
Kronion ;

Und die ambrosischen Locken des Königes wallten ihm
vorwärts

Von dem unsterblichen Haupt; es ei liebten die Höh’n
des Olympus“  ><>*).

In diesen W orten, worin allerdings die zwei Hauptideen 
■von Zeus, als Herrn der Natur, andrerseits als König 
und Gebieter der Götter und Menschen . liegen, hätlen 
Wir, nach einer bedeutsamen Sage, die Entstehung die
ses Juppiters durch Phidias zu suchen. Dieser G e 
w ä h r u n g  w i n k e n d e  Z e u s  — Zei>$ i m v s v  u v , * 104
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Begriffe vom Juppiter Über. Daher ruft liier Crösus den 
irai^tiei als Zeugen verletzter Jagdgenossenschaft an. 
Freund im engeren ‘'inne war er nicht gewesen. Feh 
habe Uber diese Unterschiede die nöthigen Belege in den 
Meletenun. I. p. i7 und ts. Not. 7 und 11. gegeben.

104) lliad. I. 528 ff. nach Vofs.



der gnädig auch ganzen Nationen zuAvinkt und sie huld* 
voll anblickt — dieser Zeus ward nun das vorzüglichste 
Abbild des Gottvaters am Hauptorte der P a n h e l l e -  
n i s c h e n  S p i e l e ,  zu O l y m p i a .  Diese Spiele halte 
in alter Heroenzeit ein Sohn des Juppiter und ein Kö
nig , von Juppiter eingesetzt, H e r c u l e s  und P e -  
l o p s  ,0j) , gestiftet. Das sollte Hercules der Idäer, einer* 
derD actylen, gewesen seyn, also einer der Sterngenien 
aus dem Lichtsystem der Samothracier und Kleinasiaten, 
einer der Trabanten des grofsen Zeus auf dem Scheitel
punkte des Himmels — mit Einem W o rte , Hercules, 
der S o n n en s o h n , der Kämpfer im Lichtstreite , der 
Nachfolger des Perseus von Chcmmis, avo man diesem 
zu Ehren auch Jahresspiele — Segensspiele feierte (He- 
rodot. II. 91. s. oben I. Th. p. 339 f. und 11. p. 204.) , 
wann Hercules, des Juppiters Sohn, den Scheitelpunkt 
des Himmels als ein rüstiger Kämpfer im Thierkreise er
kämpft und erklimmt hatte, wann die gereifte Sonne 
gereifte Erndte brachte. Zu Olympia sollte der Sage 
nach Juppiter einst selbst mit Hercules gerungen ha
ben lu6) , wie dort Jacob mit Gott. Hier hatte einst 105 106

528

105) S. Herodot. VI. 127. Pausan. V. cap. 1. 2. 3, VI. 22. 2. 
Scholiast. Pindar. Olymp. 1. 144. Apollodor. II. 15. lind 
daselbst Heyne. Es kann meine Absicht nicht seyn, in 
die Sagenfülle von diesen Spielen hier einzugellen. Ueber 
die Perioden dieser Anordnungen und über das politische 
Gewicht derselben auf die Verhältnisse verschiedener 
Königreiche von Griechenland vergl. man Müller Aegi- 
nett» p. 36 und p. 55. lieber die Art der Feier 8. die 
Nachweisungen und Stellen in meinen Meletemm. P. I. 
pag. •< — 6 ; wo der Scholiast. ad Aristid. sagt: eßSo/x«;
( a y a v )  0  ’O / e z —r/.ic, 'H ffflx A ib u ; v o /zoS srijffav ro ; s x i  l i i / . tT /  —

also von Hercules gestiftet wegen des Pelops.
106) Tzetz. in Lycophr. vs. 662 sq. p. 724 Müller. TlccXai/jwv

e «yVo$ (nämlich ) Y.aXsnai Sici ri y-araruXalfai Au
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Pelops , welchem Zeus verliehen das Scepter und damit 
Königsrechte und Königsmacht (axriirvpuv r)Si Steyuaiai,), 
im W agenrennen die Tochter des Oenomaus, die llip- 
podamia (Tstiroddpettx , die von den gebändigten Rossen 
den Namen trä g t) , errungen 107) , und war dadurch 
Erbe des reichen Peloponnesus geworden los).

iv ’OAu/nr/a. Die Thaten' des Hercules, als geglaubten 
Stifters dieser Spiele, waren auch am dem berühmten 
Tempel des Juppiter zu Olympia angebracht (Siebenkecs 
über den Tempel Und die Bildsäule des Jupiter zu Olym
pia pag. 39_ Völkel pag. 64 ff.). Bekanntlich Streitet man 
über den Sinn der Localbenennungen von Pisa (ILo-at 
über diesen Namen, in welchem Einige tiViz , wasser
reiche Ebenen, finden wollten, s. meine Meletemui. I. 
p. 1 y.) und Olympia ( s. Larcher Takl. geogr. zum Ile- 
rodot. Tom. VI H. p. 390 und 454.). Die anschaulichste 
Vorstellung von diesen Oertlichkeiten gewähren Charte 
und Plan des Barbi^ duBoccage zu der neuesten Ausgabe 
der Voy. d’Anachurs. nr; 29 und nr. 30. mit den Nachwei
sungen aus den Alten in der Analyse des cartes p.38sq.; 
womit die Resultate von Fauvels Untersuchungen an Ort 
und Stelle in Pouqueville’s Reise durch Morea und Al
banien ( Leipz. von Müller 1. pag. 88 — 93.) verbunden 
werden müssen. Die historischen Perioden dieser Feier, 
und wie eie erst denen von Pisa eignete , nachher seit 
der Heraclidenwanderung ein Besitzthum der Eleer wur
de (Müller Aeginett. 1. ) .) , gehören nicht in meinen 
m y t h o l o g i s c h e n  Kreis.

107) Schob Pindar. Olymp. I. 114 — 127. Ilygin. fab. 253.
/

108) Wer obige Ansicht der Olympischen Spiele zu astrono
misch finden sollte , der möge bedenken , dafs ich die 
andern Betrachtungsarten damit nicht ausschliefsen , dafs 
ich aber den Zeus hier als p a n h e l l e n i s c h e n  N a 
t u r -  und B u n d e s g o t t  deutlich machen will. Ich 
mufste also die oben (Tb. I. p. 329 ff. 471. 743. und II. 
pag. 204 — 208.) angeknüpften Fäden hier weiter fort
führen.

II. 34



Diese alten Jahresspiele sanctionirten nun Gesetz
geber und Alle , welche sich zum Dellenenhunde hiel
ten ; sie wählten aus ihrer Mitte 'EXkavoSlxaq , Richter, 
welche, auf dem Marlitc zu Elis versammelt, über Sinn, 
Zweclt und Absicht, über Ordnung und Zucht bei die
ser Feier wachen mufsten. Ton ihnen empfingen die 
Hellenischen Jünglinge und Männer, den Olivenhranz ü<;), 
wenn sie in tüchtigen Kämpfen und Hebungen sich als 
würdige Nachfolger erwiesen von den alten Göttcrsöh- 
nen , welche Jahressegen und H eil, bürgerlichen Verein 
und Recht gegründet, und den vaterländischen Roden 
verlheidigt hatten , sie selber nur Nacheifrrer d e s  
g r  ö f s t e n V a t e r s .  Dieser war der e r s t e  Ka mp  f e r 
über die finsteren Erdmächte , über die Titanen und 
Giganten, der erste Ringer zu Olympia gewesen, daher 
niufste er auch der erste (der himmlische) Heilanodihe 
seyn , und dazu palste nun ganz die Homerische Idee 
d e s  g n ä d i g  g e w ä h r e n d e n  H e r r n  d e r  N a t u r .  
Da safs er nun,  von Phidias geschaffen, am Ende der 
Altis in seinem Tempel in colossaler Gestalt 109 ll0) ,  die

109) Von einem wilden Oelbaum in der Altis zu Olympia, 
ctApavo; tV. v.ozi'jo'j (s. die Stelltn in meinen Meletemin. 
1, p. 4 sq.).

110) Ueber T'empel, Thron und Bildsäule lese man nach: 
ß  ö 11 ig e r Andeutungen p. 95. V ö 1 k e I a. a. O. p.20 IT. 
p. 125 ff. S i e b e n k e e s p .  100. T o e l k e n  de Phidiae 
Jove Olympio, Goetting. 1810. March. Haus  Saggio 
sul tempio e la statua di Jove Olympio , Palermo 1811. 
und besonders g u a t f e m e r e  de Qu i n c y  le Jupiter 
Olympien p. 256 sqq. p. 208 sqq. und dazu die Kupfer-, 
tafeln nr. XI — XVII. — Ueber die unzähligen Denk
male in dem heiligen Haine (Altis) vergl. man J a c o b s  
über den Reichthum der Griechen an plast. Kunstwerken 
pag. 31 ff. Dafs übrigens Zeus sitzend vorgestellt war, 
bezogen Einige allegorisch auf die Festigkeit seiner Macht 
(Suidas in Z«Jj R. p. 5 Küster.).



oberen Theile, Haupt, Hals, Brust und Oberarm e, in 
grofsartigen Formen hervortretend, die Unteren Theile 
durch einen wallenden Mantel verhüllt, in Behleidung 
und reichen Attributen init höchster festlicher Pracht, 
auf der rechten Hand die Siegesgöttin —• N/xtf, welche 
ihn, den ersten Sieger, selbst behränzt, in der Linken 
den Scepter mit dem Königsvogel, dem Adler, auf der 
Spitze ,]l) , umgeben von den Horen, den Jahreszeiten 
und Ordnungsgenien , so wie von den Grazien; zu 
seinen Füfscn die gcheitnnifsvollen Sphi.ixe , in seinem 
göttlichen Angesicht leiblich ausspreche'nd die drei höch
sten Eigenschaften , Macht, W eisheit und Güte; M a c h t  
im Ganzen des Kopfes, in dem mächtig empörst rehen
den und wellenartig herabiliePsenden Haupthaar; W e i s 
h e i t  in der edlen, grofsen Stirne, deren Augenbraunen 111 112
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111) P in i i a r .  Pyth. I. 10. — Diesen Jüppiier als Sieger auf 
seinem Throne, auf der Rechten die Nike haltend, die 
ihm den Kranz darbeut, zeigt der Holzschnitt, den ich 
oben p. 464. habe beifügen lassen. Andere Darstellungen 
des Zeus liefern die beiden Gemmen aus der Sloscbi- 
Schen Sammlung , die auf unserer Tafel V’. nr. 3 und 4. 
copirt sind.

112) Ein schönes Fragment des Archytas beim Stobäus Senn.
X U . p. 269 sq. belehrt uns, dafs Juppitcr als Anördner 
der Jahreszeiten und Naturordnung auch vs/Mjic; biefs. Er 
redet von dem Laufe der Sonne durch den Thierkreis, 
Und wie dadurch Leben und Nahrung der Erdbewohner 
möglich 'werde , und’setzt dann hinzu : (caX«;) rav su’Kfa- 
criav rwv aifwv xafafrvsuaaäMSVo;. A/s v.ai vo/z/o; v a / ve- 
¡j. 'X 7 a; Zfuc, v.aXitTat, v.ai o Siaviftiuv r d ;  )a; reu;
cüm. Hier haben wir also den alten Naturgott auch als 
Hirten und Ntihrer der Schaafe wieder. — Davon unter
scheide man den Zsu; Nf/xefoi oder auch wohl Ne/zs>jrij; 
Von Locris und Argolis (Thucyd. HI. 96. Pattsan. II. 20.
3. und Steph. Byzatit. p. 586 Berkel, und dazu die Note 
Ober die verschiedenen Formen dieser Localnamen).
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Gewährung v inhen , der Thetis dort und hier dem Preis- 
hfW!- ...»d Sieger; G ü t e  in den sanften Zügen um 
den Mund. Also in W ahrheit e i n e  h ö c h s t e  G o t t 
h e i t  i n  M e n s c h e n g e s t a l t  für den Hellenen, ja 
auch für den frommen Römer noch, wie der grofse 
Paulus Aemilius fühlte ll3).

§ . 8.

Z e u s  d e r  O l y m p i s c h e  u n d  P a n h e l l e n i s c h d .

Um nun die Vorstellung des O l y m p i s c h e n  J u p - 
p i t e r s ,  so viel in der Kürze möglich, deutlich zu ma
chen, will ich vorerst von diesem Namen ausgehen. E r 
verräth uralte Verehrung der B e r g e .  W ir blichen 
zum Lyciiischen Höhengott zurücb, von dem wir oben 
ausgingen. Hier begegnet uns P a u s a n i a s  ( Arcad. 
XXXVIII. 1.) als Führer. «Zur  linken Seite des Tem
pels der Despoena, sagt er-, ist der Lycäische Berg, 
d e n  s ie  a u c h  O l y m p u s  n e n n e n ,  und andere der 
Areadier d ie  h e i l i g e  Hö h e .  S i e  s a g e n ,  J u p p i -  
t e r  sey d a r a u f  e r z o g e n  w o r d e n » .  W ill man 
nun auch sagen: das W'aren Arcadische Legenden, wo
durch die Landesbewohner ihre Berge zum höchsten 
Göttersilz steigern wollten , wie sie auch ebendaselbst 
von einem Arcadischen Creta sprechen — so will ich 
dies zwar nicht in Abrede stellen; aber, um jezt von 
Creta zu schweigen , so beweisen doch schon die Home
rischen Beschreibungen des Olympus hinlänglich, dafs 
die älteste Volksmeinung das Olympische in einem sol
chen Sinne nahm, dafs man nicht w ufste, ob von himm-

113) Livius XLV. 28: — „ J o v e r a  velut p r a e s e n t e m 
i n t s e n s ,  mo t a s  ani mo e s t. Itaque haud secus quam 
si in Capitolio inunolaturus esset, sacrlficium amplius 
solito apparari jussit.“
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tischen Dingen oder von Dingen auf Erden die Bede 
W ar; und Homers Olympus scheint manchmal in höhere 
Räume über den Wollten versetzt ( s. die Nachweisun
gen oben II. p. 462 f.). Das uralte W ort '‘OXvuiroq hatte 
eben die glückliche Unbestimmtheit einer Bedeutung, 
die dem Nationalgefühle gemäfs Irdisches und Himmlisches 
vermischte. Daher allenthalben Olympi, Götterberge; 
und wenn auch Einige nur sechs nannten (Scholiast. 
Apollonii Arg. I. ögq.), so wollten Andere noch von 
mehreren wissen. Es waren gewöhnliche Hochgebirge, 
deren Gipfel sich 'n den Wollten verloren. Dies gilt 
namentlich' von dem Phrygisch - Mysischen (Ilecisce- 
daghi, n ie  er jezt h e ils t; inan lese die malerische Be
schreibung des Sestini 1,/|) ; nicht minder von dem zwi
schen Thessalien und Pieria , v.o die Natur in grofsarti- 
gen Zögert sich Jeu ' Urmenschen noch heut zu Tage 
ltund th u t, und wo die Fülle der ßergwasser und die 
reichste Mannigfaltigkeit der Vegetation an die verbor
genen Kräfte der Natur mächtig erinnern 114 115 116). Dieser 
im Stammlande der mächtigsten Hellenischer! Stämme 
gelegene Berg ward nun durch das grofse Nationalepos 
vor allen andern verherrlicht, und mit ihm Juppiter, 
dessen Verehrung von Alters her in Thessalien allge
mein war ,!6). Alter Elis in Südgriechenland, wo inäch-

114) Voyage dans la Grece Asiatique XVIII. pag. 143 sq. — 
Stellen det* Alten über diesen Olympus s. in meinen Hi« 
st jrr. antiqq. fragmm. p. 177 sqq.

115) Man s. Stuart bei Barthélémy Voyag. d. j. Anachars. 
III. pag. 384 sqq. ed. stereotyp. Paris 1817. Vergl, über 
diesen Thessalischen Olympus Larcher zum Herodot. 
Tom. VIII. pag. 389. und Heyne zu Iliad. I. vs. 494 sqq. 
(Excurs. VIH. p. 187.)

116) Daher wollte Havercamp, Dissert, de liter, graecc. for
ma in numis pag. 275. eine Münzengattung mit dem be-



tige Fürsten von ollen Zeiten Jahresspiele angeordnet 
batten , inufstc auch seinen Berg Olympus haben (Scho- 
liast. Apollon. Bhod. 1.1.). Auch auf dem Thessalischen 
sollten Olympische Spiele ( ’OXnpm«) gefeiert worden 
seyn (ibid.). — Alle diese Berge und Alles, was um sie. 
her war und geschah, umstrahlte nun in der Volksan
schauung eine himmlische Herrlichkeit — die Berge 
waren seihst zu Göttern geworden, wie Amanus der 
A orderasiaten , wie Meru hei den Indiern. Auf ihrem 
in Wolken gehüllten Gipfel verbergen sie die Ge
heimnisse der Götterzeugung und Göttergeburt. Doch 
im V o I h s d i e n s t der Griechen mufste der mystische Na- 
turinstinct einem helleren Bewufstseyn Platz machen ,17). 117

kränzten Juppiterskopf und mit der Beischrift FA. nach 
.Alea in Thessalien ziehen. Andere vet weisen sie zu den 
Faliscern. Jezt wird sie den Eleern mehremheils znge- 
eignet (Volke] über die Bildsäule des Jupiter p. 137. und 
Adionnet llecueil d. Medaill. T. 1. p. dy. p. y8. vergl. 
tah. LXXill. iir. 2.).

117) Dafs der Satz: die Berge sind Götter (s. oben Th. I. 
p. 158 f.) aucli hei den Griechen Eingang gefunden , und 
dafs namentlich der O l y m p u s  mit Bezug auf Juppitejp, 
eine m y s t i s c h e  T o p o g r a p h i e  gehabt hat, möchte 
wolil nach dem , was wir oben von der Dodonäischen 
Eiche gehört haben , picht unwahrscheinlich seyn. Dafs 
aber dieser Gölterberg selbst zum Zeus geworden, da
von will ich einige Spuren nachweisen. Bekanntlich wird 
im Homer von Beugungen (irru'^s; heifsen sie) des Olym
pus geredet;. Im zwanzigsten Gesang der Iliade vs.5. wird 
besonders von einem Ha u p t  des  v i e l ge b  eigenen 
Olympus —  0 'jXvjj.-izoto ir o X v -k t  u ^ o u) gesprochen.
Die ganze Stelle hat etwas Besonderes. Alle Flüsse (irc- 
Ta/zo«) und alle Nymphen müssen zur Versammlung kom
men , die auch diesmal aufserordentlicher Weise von der 
T h e m i s  zusammenberufen wird, weil dieser Götter
verein, wie ein Ausleger bemerkt, die höchste und letzt*
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Sie nähern sich Jen Persern m ehr, Jie auf Jer Berge 
Gipfel opfern und beten , u n d  d e n  g a n z e n  ü m  l i r c i s
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g e s e t z l i c h e  E n t s c h e i d u n g geben soll (Schol.Ve- 
net. ad vs 4.). Hier gab es nun für die Erklärer zwei 
Wege. Einige obeliairttn die Stelle als fremdartig dem Ho
merischen Epos (s. Heyn. Obss. adh. l . );  Andere legten 
sie in bedeut-amen Beziehungen aus. Diesen war hier 
der Olympus uer Weltgrist Juppiier selbstt Das Haupt 
des Berges war also Juppiters Haupt, und die vielen 
Buchten (vrv'xsi)  des Olympus waren die acht Himmels- 
Sphären. einschliefslich der einen fixen, unbeweglichen 
(Eustath. ad 1. 1.). Dafs die Theologen nun auch diese 
Seite des Olympischen Juppiters als Weltrichters aus
gebildet hatten , läfst sich kaum bezweifeln. In einem 
Orphi.schen Fragment (nr. II. pag. 4S0 seq. Herrn.), wo 
von dem Schauen und Erkennen Gottes die Rede ist, 
werden die Tmyai neben einer Wolke'tv&poO als die Hin
dernisse genannt, warum die Menschen das Walten der 
Gottheit nicht durchschauen können ( v’s. 20. 2t. ). 
Homerisch würde dies , nach allegorischer Auslegung 
(s. vorher , lieifsen : ln die Schluchten des in Wolken 
gehüllten Olympischen Gipfels dringt kein Sterblicher 
ein. Dort versammelt Themis die Versammlung der 
Götter, die im Verborgenen das Gesetz geben. Nun 
werden auch Falten und verschlossene Rollen Juppiters 
mit Bezug auf dessen Richtersprüche genannt (s. das Frag
ment aus Euripides Melanippe und daselbst Valckonaer 
IJiatrib. pag 1S5.) ,  und das Schauen des Zeus in diese 
Gesetzesrollen war fast sprichwörtlich geworden (s. eben
daselbst), Eine kosmisch-mysteriöse Legende, wie Zeus 
einst die Here mit goldenen Ketten gebunden und mit 
eisernen Ambofsen beschwert habe , wird aus einem 
Buche des llellanicus angeführt , welches der einzige 
Schriftsteller, der es nennt, Dios p o l y t y c h i a  betitelt 
(s. Fulgent. I. 2. p. 631 Staver.). Man hat geralhen *oAu.. 
t*xw«, so dafs das Buch von den vielen Kindern Juppiters 
gehandelt hätte. Sturz, der die noch kühnere Aenderung 
sv AtpiAoAcyi« des Gyraldus Mistor. Deorr. p. 118. gar 
nicht anführt, vertheidigt die gewöhnliche Lesart. Daun
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t lcs H i m m e l s  Z e u s  n e n n e n  f,s). Des H i m m e l *  
Umfang ist dort der T h a t p n  k r e i s  des Ormuzd 119).

wäre es ein Buch von dem mannigfaltigen Geschick des 
Zeus gewesen (ad Hellan. p. 75 ). Ich dachte, das Buch 
\vdre betitelt gewesen A;ö; x o A ux r u y ¡a. Letzteres Wort 
hat noch mehr Auctorität als jenes, das gar keine hat. 
Alsdann enthielt es eine Erklärung des vielgebogenen 
Olympus ( xoAuxruyou. ’OAu/zxou) — aber des Olympus« 
Zeus. Denn mit Einem Worte: Es gab eine Ansicht, 
wonach der Olympus dem Griechen eben so wohl ein 
Gott war, wie der Berg Argäus den Cappadociern (s. das 
oben Angeführte). Nach solchen Vorstellungen werden 
heilige Berge zum lebendigen und lebendigmachenden 
Gott selber. In der Sternenschrift des Himmels ist das 
erste Gesetz gegeben. Themis und die Horen bewahren 
es, und versammeln die Götter, und weisen sie hin auf 
die siderische Satzung. Das zweite Gesetz wird gegeben 
auf des Olympus Gipfel. Seine lichte Höhe ist für die 
Menschen in Wolken gehüllt; in seine Untiefen dringt 
kein sterblicher Fuis. Juppiters Winken ist des Gesetzes 
Ausdruck. — Aber dieses Bewegen seines Hauptes er» 
schüttert die Olympische Burg; und unter Donner und 
Blitz werden seine Gesetze verkündigt. Wenn aber Mo
ses den Israeliten vom Gesetzesberge Sinai steinerne Ta« 
fein bringt, so werden dem Griechischen Volke Olym
pische Rollen aufgescblagen, bereitet von der Haut der 
Ziege Amalthea, die mit himmlischer Milch den Gott 
der Gesetze erzogen. Was diese Rollen in ihren vielen 
F a l t e n  enthalten — das Geselz'der Natur und des Gei
stes — das ist Ato$ »oAu i r t y / a ,  und wunderbaren, 
oft räthselhaften Inhalts.

flS) Herodot. I. 131.

119) v. Hammer Morgenländisches Kleeblatt p. 4. und dazu 
Note 1. — Daher Zeus auch xavo/ztpAo; ist ( Eustath. ad. 
Odyss. XX. 9d. pag. 724 Basil.), der alle o/zipa?, alle Er
scheinungen d.s Vogelflugs, alle Auspicia siebet und zu
winkt. Daher ihm der Adler beigesellt ist, der Vogel auf 
des Himmels Höhe, aber auch der Königsaar (vergl.oben



E r durchschreitet alle zwölf Zeichen des thierischen 
Kreises, streitend, richtend, schreckend, begnadigend; 
und er begnadigt die Heroen und die Stammhinder der
selben, die ihm auf dieser Bahn nachfolgen. So geht 
die astronomische Ansicht des Nationalgottes in dio 
menschliche und practische über. In diesem menschlich- 
practischen Gesammtgefühl der Griechen wird nun der
selbe Gott zum Beschützer und Vorbild aller Hellenen, 
und heifst daher auch an einigen Orten der Hellenische 
('EAXjJj’uk) und der Panhellenischc (notveA7.i;i't.o<;). Na
türlich waren diese Namen früherbin, bei der Absonde
rung der Griechischen Stämme, oft auf kleine Bezirke 
beschränkt, bis nach und nach , und besonders mit den. 
Perserkriegen, das Nationalgefühl sich erw eiterte, und 
alle Griechen, im Gegensatz der Nichtgriechen (ßdpßoi- 
pol) , in jenem religiösen Gesammtnamen beschlofs. Da 
wurden auch bei P latäa, nicht weit von dem gemeinsa
men Hellenengrabe, und bei einem Altar Zeus des Be
freiers ( ’EXec&epiou) Freiheitsspiele ( ’FAerötpia) alle 
fünf Jahre gefeiert, und der Hellenische Zeus wurde 
nun auch von jedem Griechen eben deswegen als Befreier 
(’EXevSepLoc,) gedacht 12°).

W endete sich nun so der H e l l e n i s c h e  und Pan
hellenischc Zeus mehr dem L e b e n  d e r  V ö l k e r  zu;  * 120

537

T h. I. p. 33 f. P- 723.). — Man sagte dann auch: Juppi- 
ter hat dert A dler, zum Zeichen dafs er Uber die luft
durchwandernden Götter ( twv dsQoiro'fwv) oder Geister 
(xysuptartuy), herrsch t, wie der Adler über die Vögel in 
hoher Luft (Suidas Vol. lf . p. 5. ibiq. Küster.).

120) Pausau. IX. 2. 4. vergl. M üllen Aeginetica p. 155 sqq. 
— In diesem Sinne reden auch die Athenischen G e
sandten zu Sparta von Zeus Hellenius, beim Herodot.
IX. 7. l ;  und M äandrius, der Samos befreien will, ge
lobt dem Zeus eleutherius Altar und Priesterthum ( He
rodot. III. 142.).
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so ward im O l y m p i s c h e n  beides das N a t u r -  und 
das V o l k s l e b e n  angescliaut. In der Grundanschauung 
war Beides ursprünglich nur eins und dasselbe. Es wa- 
l’en ja Calendergöttcr diese Olympier; und den Zeus 
hatten die ältesten Priester aus den Thierkreisen Baby
lons und Aegyptens den Griechen zugebracht. Er kam 
auch zuerst in Thiergestalt aus der Thebais. E r hatte 
an sich das V\ iddejZeichen, das Zeichen des Stiers; und 
wenn die Pasiphae in Creta’s labyrinthischen Grotten 
nach dem Stiere gelüstet, so war das eine siderische 
Eust. Es war das Gelüsten des Mondes nach der Sonne 
im Stier. Der iiostere regellose Trabant will den or
dentlichen Bahnen der Sonne folgen. Der labyrinthische 
Tanz zu Cnossus an Zeus Geburtsort legte diese W ahr
heit fort und fort den Königstöchtern practisch ans Herz, 
ln des Mannes geregelten Willen sollen sich die Frauen 
fugen. So ward in alten Religionen' vom Himmel das 
Gesetz des Lehens entnommen, und Natur und Geist, 
ursprünglich Eins, vermählten sich immer aufs neue. 
Denn alle natürlichen Kräfte und alle ethischen Aeufse- 
rungen liegen in Juppiter beschlossen; und wie Osiris 
der Sunnenstier und Pharao zugleich wegen verschie
dener Kräfte und W irkungen verschiedene Benennungen 
annimmt, so der Zeus der Hellenen 12<). Abstammend 
aus der ungemessenen Zeit, aus dem verborgenen Sclioofse 
des Kronos, macht Zeus denUebergang zu einer andern, 
zu der begrenzten Zeit m ). Mit ihm werden calendarisch 
und naturgemäfs die Zeiten geordnet. E r geht im Früh
lingslichte des W idders auf,  und thut seine Macht kund 
bald durch Blitze und Donner und Regengüsse, bald in 121 122

121) Jamblich, de myster. Aegyptt. VIII. 3. p. 1.5.9. mit Ga
le’s Note. — d/./.ae, bi äAA<25 8jyufA£t$ re Hai ivs(.yia$ 67rwyu, 
fj-iau, 't'yjn.

1 2 2 ) Aristotel. de mundo VII. 4. p. 312 Kapp.



ätherischer Hcitcrheit. Durch beides giebt er Früchte 
und Nahrung. Darum heifst er äaTpanvüog und (fpor- 
■valcx; undcuSptog oder tai&tpto., und xepavmog u n d 'r ttio j 
und ejiixapnioi; auch 12̂ ).

So war es also ganz im Geiste der alten Religions- 
begriffe, wenn späterhin der logisch sondernde Verstand 
einen elementarischen, einen psychischen und einen 
pragmatischen Juppiter unterschied. Danach war Zeus 
elementarisch (üT<n%iiavio. ) die reine heitere Himmels- 
luft und die obere Hemisphäre; psychisch (^ü /ixb ig )  
war er der Geist ( tu v , ) ; pragmatisch (■ jrpay^d-rixbic ) 
endlich war Zeus der König m ). Das Alles war er wirk
lich und ursprünglich dem Griechenvolke gewesen , und 
der Glaube religiöser Griechen empfand fortdauernd 
dies Alles wirklich, wenn ihr Mund den Namen Z e u s  
d e r  O l y m p i e r  aussprach.
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Z e u s ,
§• 9-

d e r  v e r g ö t t e r t e  Me n s c h .  
System des Euhemerus.

Es harn eine Z eit, wo jene altreligiöse Denkart, 
■yvelche gewohnt gewesen w ar, alle jene natürlichen, 12

12i) Ibid. D aher auch Zeus mit einem Fruchthorn und mit 
einer Scliaale vorkommt (Winckelmann Descripliou d. p. 
gr. du cabinet de Stosch p. 46.). Auch wurde Juppiter 
als Gebieter d tr  Winde und Beschützer der Seefahrer 
gedacht, und in dieser Hinsicht Zsv; ci'p/o; genannt, wel- 
chen Gott Cicero (Verrin. IV. .57.) a u ch  Imperator nennt. 
Andere haben eine andere Bedeutung in ou'fios suchen 
wollen ( s. Jabionski Opuscc. p. 72 sq. mit Te W ater’s 
Note). — Juppiter usVio; (pluvius) sollte auf den) Gebirge 
Tmolus seine Geburtsstätte haben (Joh . Lydus de menss.
I> %.).

121) ’A W . i j y Gvopürivv Sswu; in meinen JMeletemm. Part. 1. 
p. 4J s q q .



sittlichen und rechtlichen W ahrheiten in einem grossen 
National rater Zeus zu vei'körpern , einer ganz andern 
Denkart Platz machen mufste. Nachdem die Philosophie 
in Griechenland eine Macht geworden , die nun schon 
Jahrhunderte hindurch ihre Waffen mannigfaltig ver- I 
sucht hatte, so würden diese auch endlich gegen die re
ligiösen Volksideen gewendet. Dies Mar schon früher 
im Einzelnen versucht worden. Aber den Angriff auf 
das ganze II eligionsgebätide machte erst mit der gröfse- 
sten Kühnheit der Oyrenaikcr Euhcmerus zu des Königs 
liassander Zeit. W ohl wissend, dafs er es mit Griechen 
zu thuu habe, einem Volke, dessen Religionsglaube auf 
dem alten Epos, also auf dem Grunde der Sage beruhete, 
grill er die Sache historisch an. Da wufste er denn sei
nen Landsleuten zu erzählen, wie er viele fremde Län
der durchwandert und ünbehannte Meere durchsegelt 
habe, und wie er endlich nach manchen Tagereisen im 
südlichen Oceän auf eine Insel gekommen mit Namen 
Panchäa , von Cretern bewohnt, welche ungemessene 
Schätze und Reichthümer besäfsen. Euhemerus rühmte 
die Ordnung, Pracht und Herrlichkeit, die er auf jener 
Insel gefunden. Sechszig Stadien von der Hauptstadt li!5) 
entfernt, erzählte e r ,  lag ein grofser Tempel, dem er
sten der Götter (Jupp iter) gewidmet, von erhabenem 
Bau,  mit unermefslichen Schätzen j darin stand eine 
Säule von Gold, mit den Lebensbeschreibungen der 
G ötter, des Uranus, Kronos, Zeus, Apollo und Diana 
(als der Gottheiten, deren Verehrung im Volksglauben 
vorzüglich ausgebreitet war). Hier fand denn Euheme
rus.. auch die Nachricht aufgezeichnet, dafs diese Götter [ * * * *

5 4 o

U S) Diese Hauptstadt heifst bei Diodor. V. 42. Panara, und
ihre Einwohner nannten sich Schützlinge oder Diener des
IJSeus der drei Stämme (Aio; TfitpuAicu; s. die Note yott
Wesseling daselbst p. 365.).



54i
a l l e s a m t  f r ü h e r  M e n s c h e n ,  dafs Insbesondere 
Z e u s  e i n  a l t e r  K ö n i g  v o n  C r e t a  g e w e s e n .  
Mithin, scblofs er w eiter, sey allein w ahr, dafs die Na
tur ein W erli des Zufalls, und kein wirklich von Göt
tern gebildetes W esen sey. Denn die Bewohner jener 
ln?el, die Verfasser der Lebensbeschreibungen, seyen 
eben Philosophen, aus Creta abstanimend, gewesen, 
die folglich das Alles aufs genaueste gewufst hätten.

Dafs Euhemerus angebliche Entdeckung, die er in 
einem eigenen W erke , lipdt dvay^acpiij betitelt ,2r'), nie
derlegte, nichts ganz Neues war ,  läfst sich nicht be
zweifeln. E r hatte selbst eine alte Sage benutzt ,  die uns 
Lucianus mitgetheilt hat m ). Auf der Insel Creta, mel
dete s ie , sey Zeus begraben. Auf dem Grabe stehe 
eine Säule mit der Inschrift: «Juppiter werde nicht mehr 
donnern, denn er sey längst gestorben ». Gegen diese 
Sage suchten sich freilich manche Altgläubige dadurch 
zu wahren , dafs sic behaupteten , es ichle in dieser In- 126 127

126) S. Cicero de N . D . I. 42. p. 191 unserer Ausg. und die 
dort von Davies und mir gegebenen weiteren Nachwei
sungen ; ferner Polyb. ap. Strabon. p. I6d. Plutarch. M o
ral. p. 8S0. Diodor. ap. E ustb. P . E . p. 49. Vergl. oben 
T h . I. p. 205.

127) Luciani Juppit. Tragoed. Tom . VI. pag. 279 ed. Bip.
„£T6i oi ys *k >,xovrs; uAAa Siyyoü'jrai, rdtpov tivcb
Y.itUi &atY.maüai, nai tmjAijv i îrrrd-jai aijAoucav tu; c v v.iri 
ß g o v r y e t i e v  2 v  o Z i v S t  rsS v siu ; i rdXui .  Auch Ci
cero de N . D. III. 21, wo er von den drei Joves spricht, 
führt den dritten so an : Tertium Cretensem, Saturni 
filium , c u j u s  in i l l a  i n s u l a  s e p u l c r u n i  o s t e n -  
d i t u r . “  S.-dort die Nachweisungen von Davies p. 5S5 
uns. Ausg. Hiermit verbinde man die Stelle des Grego- 
rius von Nazianz, die ich , So wie einige andere D ata, im 
ersten Bande der Meletemm. p. 44. gegeben. M ehreres 
im vierten Theile der Symbol, (p. 461 der erst. Ausg.)



schrift ein W o rt, und statt tov A105 rarpoc Lahe es ge- 
heifsen und müsse es heii'sen M iv w o c ,  tov Aiog xaffoc, 
d. i. Grab des Minos , des Solines Juppiters. Auch der 
berühmte CaHimaehus , am Hofe der Ptolemäer zu 
Alexandrien lebend , widersetzte sieh dieser Guhemeri- 
süschen Ansicht, die auch in der Thal . obwohl so fein 
und kunstreich ausgesponnen , doch nie zum herrschen
den V o l k s g l a u b e n  werden konnte. E r spricht in sei
nem Hymnus auf Zeus deutlich und wiederholt die Idee 
von der Ewigkeit des Zeus aus >-■).

I)a ich bereits oben, bei Entwickelung der Idee vom 
Osiris (I h. 1. p. 9a)5 — 307.), die Anlässe des Systems, 
welches den Götterdienst der alten Völker aus der Apo
theose herleiten will,  erörtert habe, und im vierten 
I heile bei den Cerealischen Religionen zu den Mysterien 
des Cretensischen Zeus zurückkehren mufs , so will ich 
hier zum Schlufs noch einige Ausdrücke berühren , 
welche der Vorstellung von der Apotheose manchmal 
V 01 schob geihan haben mögen. So sprach man z. R. 
Von Juppiter zuweilen , als sey er Sohn des Prometheus ; 
welches dann freilich Einige dahin erklärten , er sey der 
Vorsehung Sohn 1̂ ). Vielleicht hat es auch, um in den 
Jbessalischen Gebieten forlzufahrcn , einen Juppiter 
Amphictyon gegeben <30). Und da Juppiter der beste, 
vorzüglichste der Götter war (öt(ncrTog) , so dürfen wir 
uns nicht wundern, wenn derselbe Gott auch als Lester 
T ierischer, als Zevg Apiarapftog , bezeichnet wird. So 128 129 *

5 42

128) S. Hymn. in Jov. vs. 8 Sqq. nach Alihvardt:
„ I m m e r  lügen die K re te r !  ja selbst d ir  König ein Grabmal 
„ H a b e n  die K re te r  e rbau t ,  d i r  E w ig e n ,  der  du n ich t  s t i lb es t .“

129) Job. Lydus de metiss. p. 96. u X X o i  1 (p acrh  t lv cu  

wov ( t o v  A ia ) ,  oiovt' i rijc, irpovci a g .  Vergl, Fulgentii Myihol. 
II. 9- p. 6S0 Staveren, ibiq, Interprr.

, 130) Mülleri Aeginetica p. 31,



hatte ilm der Dichter Simonides genannt ,31). Mit ähn
licher allegorischer Bezeichnung wurde Hades (Pluto) 
’AyriatXaoq und’AyjjaarSpo? 131 132 133 134) genannt; ein schicklicher 
Name für den Gott, der die Schaaren- ins Todtenreich 
führt  und ihnen dort gebietet — eben so passend, als 
wenn die Asopier dem Aesculap den Namen 
Yolksfreund, gaben, andere den Hercules und
die Diana TijXe'pa^os nannten ,33). — Je practiscber
aber nun der Begriff des grofsen Volksgottes Zeus ge
worden w ar, je durchgreifender durch alle Griechische 
Stämme, je herrschender in allen Städten und Gauen, 
desto weniger konnten hei diesem Gotte gerade Beina
men ausbleiben , welche seine Idee ganz in menschliche 
Nähe rückten und in örtliche Schranken beschlossen. 
Aber dafs die von Priestern geleitete Religion hierbei 
doch das Allgemeine dieser Idee von dem Besonderen 
und Bedingten wohl zu unterscheiden pflegte, dafür 
spricht eine hemerkenswerthe Nachricht des Herodotus. 
« Folgende E rbrechte, sagt e r ,  haben die Spartaner 
ihren Königen verliehen: Zwei Priesterschaften , d e s  
L a c e d  a in on i  s e h e n  Z e u s  und d e s  H i m m l i s c h e n  
Z e u s »  13/|). Hier war also, dem Namen zufolge, Zeu6

5 4 3

131) Valckenaer ad (terodot. VI. 56. Vergl. Uber diese und 
einige folgende Benennungen Oasaubori. ad Athen. III. 
21. Tom. II. p. 195 Schweigh. und BtJtker ad Apollonium 
de Conslruct. pag. 399. — Vom Juppiter A s t r t i u s  ein 
Mehrere» im Verfolg (s. T h . IV. p. 402 erst. Air-g.). l ir  
hießt auch ia/A7o;, Geber der Feuchtigkeit, auf der Insel 
Ceos (Clem. Alex. p. 753. wo UjMiiiu gelesen werden mufs 
statt 'lcSfj.iui).

132) Callimach. Lavacr. Pallad. 130.
133) Valckenaer a. a. O.
134) Ugcxrvva; 5uo , A 1 0 4  vs Aav. sä a i  ¡x 01/ 0;  , z a i A 1 0 ; O j - 

gav i ov .  Herodot. VT. 56. Man vergl. daselbst Valcke
naer und Larcher.



zum Laccdämon, wie zu einem ideellen Stadtgenius* 
geworden ; wovon der allgemeine König des Himmels 
nach hieratischen Satzungen bestimmt unterschieden 
Ward. Nach einem andern Schriftsteller wäre dieser 
städtische Zeus von Sparta noch mehr individualisirt 
worden , da er auch Agamemnon genannt worden. Man 
weifs aber, dafs die Allen früher schon in diesem Kö- 
nigsnamen etwas von allgemeinerer Bedeutung gesucht 
haben (s. oben Th. I. p. 453.). Vielleicht hatte es mit 
dem Namen Hector dieselbe Bewandnifs. Derselbe Au
to r m eldet, dafs dieser denen von Ilion für einen Gott 
galt >35). Auf solche Weise konnte dann manchmal das 
erliöhete Selbstgefühl eigenliebiger Menschen sich in der 
Art hinaufsteigern , dafs sie sich selbst göttliche Namen 
gaben, wie der Syracusische Arzt Menecrates, der alle 
himmlische Herrlichkeit mit dem Namen Zeus auf seine 
Person überzutragen wähnte ,36)-

§. io.
J u p p i t e r  d e r  I t a l i s c h e n  V ö l k e r .

Diese Betrachtungen hängen mit der Vervielfälti
gung des Juppiter zusammen, wovon auch die R ö m e r  135 136
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135) Athenagoras: o 'IX/sJ; Ssov "Exroja X iy t i , o Se Aam5a.ifj.a- 
v/sj ’Ayain'/xvovii A ia  as'ßsi. Vergl. die oben angeführ
ten Ausleger.

136) M u v i Kf dr i j ;  — o XujctHoi/ovo; o Z e u ; ¿■viv.aAovy.rjcn, — 
tu; hHvcq aiTioc, rou jj v to7; ¿vSj-tuVot; ysvo/zsvo; Athen. VH. 
p. 2SP. p. 54 sqq. Scliweigh. wo mehrere ähnliche Bei
spiele angeführt werden; vergl. Aeliani V. H. X II. 5f. 
Die Etymologie, worauf Menecrates als Arzt bauete, 
habe ich oben aus dem Platp angeführt. Sie war aber 
von Vielen angenommen) s. z. B. Aristotel. de mundo 
V II. 2 . pag. 311, welcher Autor offenbar aus dem Plato 
geschöpft hat; vergl. auch Fulgentij Mytholog. üb. I. 
p. 629 Staver.



wofstcn. Värro hätte zum Beispiel von dreihundert 
Göttern dieses Namens (Joves oder Juppiteres) gere
det ,3~). Besonders mufsten die Italischen Völker viele 
Juppiteres haben , weil sie Juppiter appellalivisch von 
vielen andern Gottheiten brauchten 13s). W irklich wird 
uns in Römischen Sagen Juppiter mit mehreren Bei
namen genannt, theils in Beziehung auf einzelne Bege
benheiten , theils in örtlicher Bedeutung. Dahin gehö
ren z. B. die Namen feretrius, stator (Livius I. io. 13.), 
ferner Latialis (Cicero pro Milone cap. 3i. Macrob. Sa
turn. I. 2.). An den Dienst des letzteren war bc-lianntlich 
der Latinischc Bund zum Theil geknüpft, und in so fern 
könnte dieser Gott mit den Ampbictyonischen Bundes
gottheilen ,f9) gewissermafsen in Verbindung gebracht 
werden. Aber auch im physischen Verstände hatten die 
alten Italier eine Mehrheit von Juppiteres , um die alte 
Namensform bcizubehalten. In diese Classc gehört Ve- 
jovis , den Einige als einen unholden , schädlichen Gott 
bezeichneten (Gell. N. A. V. 12.) ;  Andere als einen 
zur Hülle unfähigen, schwachen, knabenartigen Gott; 
E r w ar bartlos vofgestellt, und eine Ziege war ihni 
beigegeben (Ovid. Fastor. 111. 443.). Es liegt des
wegen sehr nahe, dafs man an den Zeus Aexcao? der 
Arcadier dabei erinnert, den wir oben mit Pan ver^ 
blinden gesehen haben. Hiernach fällt er mit dem Jup
piter Axur oder Anxur zusammen, von dem die heutige
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137) Geilii N. Ä. V. 12. Lacfant. divin. Institut). I. 9. 40.
vergl. Davies zum Cicero de N. D. II. 25. p. 305 meiner 
Ausgabe. ■

138) Spangehberg de Veteris Latii religionibus domesticis p. 13. 
Mit dem Namen Juno war es fast eben so.

139) Saintecroix sur les anciens gouverneniens federatifk pag. 
98 seqq. Tittinann über den Bund der Amphiktyonetl 
p. 99 1F.

II. 35



Stadt Terracina ihren alten Namen hatte *40), Nach der 
ursprünglichen Vorstellung im calendarischen System der 
Aegyptier mufs er Zeus - Harpocrates heifsen. — Die 
höchste Herrlichkeit und die Oberherrschaft über Natur 
und W elt dachte sieb der Römer in seinem J u p p i t e r  
o p t i m u s  m a x i m u s  verein ig t, der auf dem Capitol 
seinen Sitz hatte , und als Capitolinus Mittelpunkt der 
öffentlichen Stadt- und sofort auch der Reichsreligion 
geworden war Ml).
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§. 11.

H E R E  — J U N O .

Aus dem alten Calenderhreise hatte sich in der ge
bildeten Théogonie eine Zwölfzahl von göttlichen Wesen 
( o i  dw dexa  , SnSexdSeo^) entwickelt, eine Götterfamilie : 140 141

140) S. die gründliche Ausführung dieser Meinung in Thor- 
lacii Proluss. et opuscull. Academm. XV11I. besonders 
p. 237. 25 f sqq. vergl. die Annott. zu Cic. de N. I). III. 
24. p. 630 sq. und p. 78S.

141) Tacit. Histor. IV. 72. Auf die Ordnung dieser Worte 
legten Philosophen ein besonderes Gewicht s. Cicero 
de N. D. II. 25. pag. 305 sq. wo ich über diese Formel 
Nachwf isungen gegeben. Gleichwohl übersetzt Rudolph 
von Montfort im Barlaam und Josaphat p. 244. 15. 16. 
nach Köpke’s Ausgabe; d e r h ö l i e s t e  und bes t e .



Zeus nebst einem B ruder, drei Schwestern, drei Töch
tern und vier Söhnen. In dieser Olympischen Ordnung 
ist nun H e r e  dem Zeus als Schwester und ordentliche 
Gattin beigesellt. Sie mag ihren Ursprung herleiteh 
■w oher sic wolle, worüber gleich das Nähere bemerht 
Werden so ll: ihren Namen bann man als Griechisch an
erkennen. Die alte Sprache, deren Formen im Aeoli- 
schen Dialect am häufigsten verkommen, kennt  %o?, 
eppoi, wovon sich epoe und hernach "Hp?? natürlich ablei
ten lassen, jenes in der Bedeutung von H e r r  und mit 
h e r  us verwandt, dieses H e r r i n ,  h e i a  142). Den 
Italischen Namen J u n o  wollten bekanntlich schon alte 
Schriftsteller von j u v a r e ,  h e l f e n ,  herleitcn. Neuere 
haben lieber an j u r a r c  denken wollen , weil man bei 
ihr vorzüglich zu schwören pflegte, während doch das 
alte Jovis , Jovina (Jovino) näher liegen mochte, und 
noch näher Dione; Aiävrj i von Ah; 143). Es darf hierbei 
nicht vergessen werden, dafs diejenige U n b e s t i m m t 
h e i t  von ßegrifl'en, die mit diesen Namen verbunden 
wurden, bei den Italischen Völkern sich länger erhalten 
hat, als bei den Griechen. Es wurde nämlich die alte 
Grundvorstellung von einem grofsen w e i b l i c h e n  
S c h u t z g e i s t  durch die Benennung Juno in Italien 142 143

547

142) Hesych. I. p. 1445 Alberti. Lennep. Etymoi. lirig. gr. 
pag. 222. 246 ed. alter. Böttigers Kunstmythologie der 
Juno. Oder ipa, j d ie E r d e ;  vergl. Payne Knight 
Symbol, laug. §. 35. p. 25 sq.

143) Cicero de N. D. II. 26. und dazu Wyttenbach pag. 754 
unserer Ausg. undjezt Payne Knight symbol. lang. §.36. 
p. 26, D is  (Ai;), davon Di a ,  scheinen die einfachsten 
Formen, und auch der Bedeutung nach ganz allgemein 
Go t t ,  G ö t t i n ,  zu bezeichnen. Nun folgt auch A>jiu 
und dann die abgeleiteten Formen Dj a t i us  ( J a n u s ) ,  
D i a n a ,  D i o n e  und J u n o .



5/, 8
auf mehrere W esen ausgedehnt, z. B. auf den Geist 
der Ceres und auf den Schulzgeist aller Matronen »**).

Uebet blicken wir nun die bedeutenderen S a c h 
e r  kl  ä r u n g e n , die von der H ere-Juno hei den Allen 
sich finden, so wird es uns,  hei der W citschnnligheit 
von jenen , sehr begreiflich werden , wie diese Gottheit 
mit vielen weiblichen Naturwesen des Orients für gleich
bedeutend genommen werden mufste. Sagten die Stoi
ber z. B. : Here ist der Luftkreis zwischen Alter und 
Himmel 1<}5) ; so sagten Andere : Here ist der Mond,  sie 
ist die Erde und das Dunkel auf und unter der Erde, 
sie ist Fhm crnifs und Nacht, und die ßewufstlosigkeit 
der Schlafenden «<-)• — Diesen Vorstellungen zufolge 
würde es zuvordeist statthaft seyn , in der Here - Juno 
jene Indische B h a  van  i zu finden , welche von Brehm, 
dem unbekannten Got te,  ausgehend, die Mutter der 
drei greisen Dejola’s, der drei Bedingungen der ganzen 
sichtbaren W e lt , wird (s. oben Th. I. p. 587.). Als 
Mond ist sie, nach einer herrschenden Vorstellung des 
Morgenländer« , die Empfängerin aller zeugenden I.eime, 
die von ihr der Erde mitgetheilt werden (s. oben lh .  II.
p. 8 ff.). _ So will Juno ferner nachgerade zur Anaitis
pder zur Mitra der P e rse r, zur Astarte, zur Venus - 144 145 146

144) S. meine Anmerkung zu Cicero 1. 1. p. 309. und beson
ders auch die dort angeführten Alterthumsforscher: 
Lanzi (Saggio di ling. Etrusc. p. 238. 578.) und Marini gli 
Atti de’ fratelli Arvali p. 1(50. 17-1. 3S6. 40. 500 sqq. und 
p. 086. — Sclavinnen schwuren in Rom bei ihren Juno- 
neu , d. i. bei dem Geist ihrer Gebieterinnen. Aber jene 
Bedeutungen : Geist der Ceres und der Matronen hatten 
doch einen g e m e i n s a m e n  Grund.

145) Cicero de N. D. a. a. O.
146) Plutarch, ap. Euseb. Pr. Ev. pag. 83. vcrgl. Plutarch. 

Fragmin. IX. p. 756 sq. Wyttenb.



Urania der Phünicier und Carthager w erden, welche 
letztere ja auch unter Römischer Merrschait vorzüglich 
die Juno verehrten (s, oben II. p. «4b P* * '¿1° ^ •)» 
und Niemand wird es dem Lucianus verderben wollen, 
wenn er die Syrische Göttin zu Mahog-Hierapolis mit 
der Griechischen Here vergleicht (s. II. p. 61 fl.)«

W ie wenig uns aber solche allgemeine Verglei
chungen genügen hünnen , mag daraus ersehen werden, 
dafs einige altere Schriftsteller mit Zustimmung des ge
lehrten Plutarclius 117> die Here und Leto (Latona) lu r 
einerlei nahmen , welches einen Aegyptiscbcn Ursprung 
jener Göttin voraussetzen würde,  während doch ilcro- 
dotus ««) die Here der Griechen ausdrücklich den we-

H o

147) s. Fragmm. laudd. p. 7.57 Wyttenb. -  Damit man mich 
nicht mifsverstehe , so soll da» was nun im Texte folgt 
keine Opposition gegen die Annahme machen , dafs Juno, 
wenn wir nach der letzten Quelle tragen, aus dem Ema
nationssystem der I nd i e r  abzuleiten seyn möchte. Viel
m e h r  bitte ich, nachzulesen was im ersten Theil (p.603.) 
von der Juno-Lucina als Indischer Bhavani vermuthet 
wird. Ich knüpfe hier aber meine Untersuchung an die 
Babylonische Mylitta, welche letztere dann vielleicht 
se lbst Bhavani ist.

*48) Herodot. II. 50. — Man wird im Verfolg sehen, dafs 
ich auf jene Mythen beim Plutarch viel Gewicht lege, 
aber um der Begriffe willen , nicht tun das Vaterland der 
Juno daraus *u erforschen. ,J«-ne Verlegenheit Griechi
scher Schriftsteller aber — wohin sie bei der K.fofsen 
Asiatischen Naturgöttin mit ihren vielen Namen sollen — 
was zeigt sie uns anders, als dafs in Griechenland ein 
poetischer Polytheismus tief ins Volk eingedriiiigen war, 
wahrend sich hei den Barbaren Asiens von der ältesten 
Religion, dem Monotheismus, noch mehrere Spuren 
erhalten hatten. Wenn andere Griechische Schriftsteller 
von einer Aegyptischen Juno reden, z- B. Horapollo I. 
11 so mufs man darunter Athor verstehen; s. Larcher
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nigen Gottheiten beigesellt, die ihren Ursprung bei den 
Aegyptiern n i c h t  genommen haben. I)afs eine Here 
von Argolis, mit dein Beinamen Prosymna bezeichnet, 
jener Aegyptischen Buto-Latona im Wesentlichen ähn
lich gewesen , wird der Verfolg wahrscheinlich machen; 
aber jene Achnlichkeit, die sie mit der Latona gehabt, 
macht sie auch der Artemis von Ephesus und jener Asia
tischen Lilith - llithyia beinahe gleich , weil alle diese 
W esen in gewisse Grundbegriffe von Nacht und Licht 
sich gemeinsam theilen. Und so bleibt also die erste 
I  tage nachdem w i r k l i c h e n  S t a m m o r t e ,  der den 
Griechen ihre Here geliefert, vor wie nach zu beant
worten übrig.

Derselbe Vater der Geschichte, der uns bei dieser 
Frage von Aegypten ablenkt, läfst doch einer Griechi
schen Here von einem Aegyptischen Könige Wcihge- 
schenkc senden. Sie wurden vom Amasis nach Samos 
gestiftet; und eben wegen seines Heräum wird S a m o s  
von dem Geschichtschreiber ausgezeichnet. Es war der 
gröfsestc Junolempel in Griechischen Landen, der nur 
gewissen Bauwerken der Aegyptier nachstehen mufste * 149 150 151). 
Diese Inselstadt, zum Jonischen Bunde gehörig «0) j 
mufste frühe und schon vor der Jonischen Pflanzung’ 
mit den Asiatischen Völkern in geistigem Verkehr ge
wesen seyn. Vielleicht war selbst ihr Name Phönicisch «1),

zum Herodot. 1. 1, p.278, Bemerkenswerthist die Nachricht 
des Manetho ( ap. Porphyr, de Abstin. II. 55.) , dafs zu 
I ieliopolis der Juno täglich drei Afenschen geopfert wur
den , wo man wohl an die Bubastis (Diana) denken mufs; 
S. Rhoer zu dieser Stelle p. 200.

149) Herodot. II. 180. vergl. H. 148. und III. 60.
150) Herodot. I. 142.

151) Samos, die h o h e ,  f e r n h i n  s i c h t b a r e  Insel, ver-



Hier mochte früher mancher alte Tempel gestanden ha
ben , im Geschmache der Asiaten gebaut, bis endlich 
der Samier Rhölios jenes grofse Heräum zwanzig Stadien 
Ton der Stadt aufführte, •welches, wie bem erkt, die 
Bewunderung von ganz Griechenland auf’sich zog, und 
nachher ein Hauptverein Griechischer Kunstwerke 
ward ,5;ä). Man wird erw arten, dafs ein solches Heilig
thum an Stiftungslegenden keinen Mangel hatte. W ir 
müssen sie berühren, weil sie uns den Ursprung dieses 
Dienstes und seinen Charakter kenntlich machen. Ihnen 
zufolge machten die von Argos auf das höhere Alter
thum ihrer Here Anspruch. Von dort hätten erst die 
Argonauten das älteste Bild nach Samos gebracht ł5<). 
W enn die Samier sich dagegen den Ursprung der Him
melskönigin zueigneten , so wufsten sie dafür eine he- 
merkenswerthe Beglaubigung beizubringen, und die 
Tempelexegeten sorgten dafü r, dafs sie nicht unterging. 
In ihrer Insel, sagten sie, sey die Göttin geboren, am * 152 153

muthet Munter (Erklärung einer Griechischen Inschrift 
pag. 29.), sey aus dem Phönicischen abzuleiten. Strabo 
sagt (lib. X. pag. 457.), . habe man die Höhen ge»
nannt; s. Schelling Die Gottheiten von Samothr. p. 44 f. 
not. 1. Sie führte auch den Namen U^Btvia (Parthenia), 
welchen Namen die Sage für den früheren äusgeben 
wollte (Spanhem. ad Callimach. Del. 48). — Samos war 
von Pelasgern besetzt worden, und hatte mehrmals Grie
chische Colonien aufgenommen; vergl. Raoul Rochette 
Hist, de l’etablissement des Colonies Greoques Tom. I. 
p. 293. Tom. II. p. 206. 222. 226 sqq.

152) Appulej. Florid. I. p. 350 Elmenhorst. Vergl. Böftigers 
Andeutungen pag. 52. Jacobs über den Reichtlium der 
Griechen p. 14. und Quatremere de Quincy le Jupiter 
Olymp, part. HI. vergl. auch Heyne Opuscc. Academm. 
Vol. V. p. 343 sqq.

153) Pausan. IV. 7. 4. p. 247 Fac.
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Flufse Imbrasus 1S/|) , und unter einem Slamrne von 
einer W eidenart (X-jyoc), den man nach dem Pausariias 
im lleräum  zeigte. Diese Legende tragt nun ein Sami- 
scher Chronist, Menodotus, so charalsteristisch vor, 
dafs wir das Wesentliche seiner Erzählung aushehen 
m üssen: Admeta , des Eurystheus Tochter, entilieht 
yon Arges nach Samos. Dort erhält sie eine Epiphanie 
der Here. Dies bestimmt die Schutzsucliendc, Prieste
rin des alten Tempels der Juno zu werden. Nymphen 
und Leleger hatten ihn gebaut. Aber seeräubeiischc 
T yrrhener, von den Argivern aufgestiftet, müssen das 
ölte Bild der Göttin rauben, um der Admeta Strafe zu
zuziehen. Allein nun steht das SchiiT' unbeweglich. Die 
erschrockenen Seeräuber tragen es ans Ufer zurück , 
und versöhnen cs durch eine Spende von Buchen. Am 
andern Tage suchen die wilden Einwohner das Bild. Da 
sie es am Ufer finden, glauben sie, es sey von selbst 
entlaufen , und befestigen es an einem Zaune von W ei
denbüschen. Admeta löset es ab , und stellt es wieder 
auf seine vorige Unterlage. Daher alljährlich das Fes
selungsfest (T örsa),• wobei das Scbnilzbild ans Gestade 
getragen wird, und Spenden yon Kuchen empfängt135). 151 * * * 155

151) Pausan. ebendaselbst. Daher 'T lp j 'I/xß^aa-^ J |e noch
bestimmtere örtliche Benennung der hämischen Here.
Audi hiefs sie von e iner Königin , oder von einem Orte,
dieser Insel : ’feyoövr/j oder fovowia. Stephan, ßyz. 
p. 421 Berkel, vergl. p. 4l6.

155) Athenaeus XV. p. 672. p. 449 Schweigb. Man vergl. 
daselbst die Anmerkk. Voi. VIII. pag. 56 — 59, Heyne, 
der dieser Sage in der Urgeschichte der Griechischen 
Bildnerei die gehörige Aufmerksamkeit schenkte, stiefs 
doch dabei an, dafs die N y m p h e  n und Leleger den äl
testen lempel der Ilere gebaut haben sollten. Erschlug 
vor ,  für Nuptpüy zu setzen : AuSwv (Arlium inter Grae- 
C°S tempora Opuscc. Acadd. V. pag. 315.). Raoul Uo-
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Ich übergehe mehrere Umstände,1* welche schon im 
Vorhergehenden erläutert worden , und verweile bei 
andern. Hier ist nun von « t der alte barbarische Ur
sprung des Tempels und Tempeldienstes ausdrücklich 
bemerkt. Here war nicht zuerst von Argos gekommen. 

.Barbarisch sind auch die Gebräuche und Vorstellungen. 
Es ist ein magisches Bild , dessen Besitz auch magisch 
befestigt wird. Es thut W under, und das jährliche T ra
gen des Bildes ans Ufer, seine Fesselung und Lösung 
(ursprünglich von Jahresepochen und Mondsphasen und 
deren symbolischer Andeutung ausgegangen) werden 
nun in Volkslegenden umgedcutet. Man erinnere sich 
nur an die Ar t ,  wie im alten Aegypten die heilige Buh 
mit Attributen von Sonne und Mond jährlich aus den 
'Tempeln hervorgeführt ward.

Dieses Schnitzbild der Samischen Himmelskönigin 
war roh , und zuerst vermutblich einer Spitzsäule ähn
lich, oder doch gewifs ein blofses Schnitzwerk aus

cliette Hist, de l’etabliss. des Colonies Grecques Vol.IV. 
pag. 3S6. möchte lieber Miv-tüv lesen , so dafs diese zwei 
Volksstamme , die öfter beisammen genannt werden, als 
Bewohner von Samos Urheber jenes Tempels wären. — 
Heyne schickt aber seiner Conjectur den Zweifel voraus: 
Nisi mythicum aliquid subest. Dieses Mythische nun, 
örtlich betrachtet, macht uns auf den Fl uf s  Imbrasus 
aufmerksam , an dessen Ufer der alte Tempel stand. Das 
konnte wohl mythisch heifsen : die N y m p h e n  haben 
ihn gebaut. Wenn man nun aber weil's , dafs die Leleger 
selbst symbolisch als Störche genommen worden, und 
wenn man sich erinnert, dafs zu Dodona das Heiligthum 
von T a u b e n  besorgt worden scyn sollte, und dafs Bie
nen zu Delphi ein Tempelchen aus Vogelfedern und 
Wachs sollten gebaut haben (Pausan. X. 5.); dann wird 
man auch an den Samischen Nymphen und Leiegern kein 
Aergernifs nehmen.



Holz 15l!). Nachher noch ward es mit dem Calathus oder 
mit dem modius (Scheffel), dem Bilde der Fruchtbarkeit, 
auf dem Kopfe gebildet. V e  ausgebreiteten Hände ru- 
heten auf Stäben, welche (verua) an der Basis oder im 
Boden befestigt wurden; gleich den Standbildern der 
Artemis von Ephesus (s. oben II. p, 176.). Auch ver
schleiert waren dergleichen Bilder häufig. Nur Here 
wurde auf Münzen oft entschleiert vorgestellt, indem 
<ler Schleier , der sie vom Kopf bis auf die Füfsc be
deckte , zuriichgeschlagen is t, oder von beiden Seiten 
des Kopfes hinten herabhängt. Hiermit wurde sie als 
Stifterin der Ehe bezeichnet, indem die Griechische 
Ehefrau von dem Brautschleier nun befreit erscheint ISO) * * * * * * 157).

Die Hauptsache für unsern jetzigen Zweck ist, dafs 
wir in jenen Legenden auf die Erwähnung der W e i 
d e n z w e i g e  merken. Es kommt uns hier nicht sowohl

5 5 4

ISO) Pintarchi Fragmin, p. 162 sqq. Wyttenb. Sj v.2'1
Xa/z/a; gu'Amv 1 lypv slSô  , (f»js7 Es folgen
die Worte, welche in den Fragmenten des Callimachus 
stehen pag. 477. Erst hatte man zu Samos ein blofses 
Holz, Brett, als Gegenstand der Verehrung. Nachher
hatte Smilis ein menschenähnlicheres Schnitzbild der
Göttin gemacht ( Clemens Alex. pag. 4t Potter. vergl.
Heyne Artium inter Graecos tempora; in Opuscc. Acadd.
Vol. V. p. 342. 344.).

157) Spanheim ad Callimach. Dian. vs. 22S. mit den zwei 
Bildern p. 333. und p. 417. Böttiger Kunstmythologie der 
Juno p. 89. Dessen Aldobrandin. Hochzeit p. 38. p. 126. 
Münzen von Samos und ein Relief mit den älteren Vor
stellungen der Juno liefert Millin Galerie mytliolog. Tab. 
VI. 21. Tab. XII. 49. Zu diesen älteren Vorstellungen 
der Göttin sehe man auch unsere Tafel IV. 21. und die 
Römische Münze , worauf Juppiter der Ehegott und Juno 
die Ehegöttin erscheinen, auf dem Holzschnitt, oben vor 
diesem Paragraphen eingedruckt.
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darauf an , dafs von der W eidenart die Rede ist, die 
die Griechen Ivyot; nannten (vitex agnus castus, Keusch
lamm). Dieser Baum hatte auch in den Thesmophorien. 
der Ceres seine mysteriöse Bedeutung, und die Alten 
legten ihm besondere Kräfte bei 15S). Auch will ich nur 
mit Einem W orte an die ähnliche Geschichte von der 
Diana Orthia erinnern , welche die Lacedämonier des
wegen XvyoSeonuv nannten, weil das alte Schnitzbild 
derselben in einem solchen Strauch eingewachsen und 
aufrecht stehend gefunden worden, so wie die Aegyp- 
tier ihren Osiris und die Thebaner ihren Dionysus in 
einem Baume oder in einer Säule gefunden haben woll
ten W ir werden durch die in Weidenzweigen ein
gebundene Samische Here auf eine B a b y l o n i s c h e  
Here und auf Phönicische Benennungen aufmerksam. 
Ein alter Lexicograph sagt uns Folgendes : « Ad a  (’Add): 
Lust, Quelle, b e i  d e n  B a b y l o n i e r n  d i e  H e r e  
(Juno ); b e i  d e n  T y r i e r n  a b e r  d i e  W e i d e »  ,ö°). 
Betrachtet man,  wie man sonst wohl oft m ufs, diese 
Glossen als getrennt, so hat der Weidenbaum dort mit 
der Juno nichts gemein als den Namen. So sieht einer 
der Ausleger diese Stelle a n , bescheidet sich jedoch, 
dafs auch eine andere Ansicht richtig seyn könne 158 159 160 161). 
E r erinnerte sich der Legende nich t, die uns die Juno

158) S. nurEustath. ad Odyss. IX. 427. p. 367 und p. 369 Ba- 
sil. Andere Stellen der Alten führe ich im Verfolg, bei

• den Cerealischen Religionen , an. Man vergleiche vor
läufig Th. IV. §. 44. p, 489 der ersten Ausg.

159) Pausan. III. 16. 7. p. 403 Fac. vergl. meine Commentt. 
Herodott. I. p. 246. 248 sq.

160) Hesych. Tom. I. p. 81 Alb. ’A5a • ¿¡So»j- m jyj• mi Jxs 
Bst/3uA(uv/'cuv >}. "Ifja ■ ragd Tuf<s<; äs, tj tria,

K>1) Alberti a. a. O.
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in dem Weidenzaune vor Augen gestellt liat. Daher, 
•werden wir auf die andern Erhlärer hören, wovon der 
eine uns leh rt, dafs am Lauberhüttenfeste der Israeliten 
Weidenzweige in den Händen getragen wurden, und 
dabei der Freuderuf Hosanna Adonai erscholl (wie in Ae
gypten bei derOeffhung der Nilsclilenfsen Lotusslengel mit 
Freudengeschrei getragen wurden und werden; s. I. Th. 
p .284 ff.) Daher die W eide selbst den Kamen der festlichen 
Freude gewann. Den Namen Ada als Namen der Juno be
zieht aber ein anderer Erhlärer zunächst auf den Mond, 
vclchesGestirn dieserGötlin besonders zugeeignet w ar,6;2), 
und vermuthlich unter jenem oder einem ähnlichen Na
men ( 'A rid , Trent) bei den Tyriern göttliche Ehre ge- 
nofs. W elche Meinung nun aber auch die vorzüglichere 
scheinen mag, in jedem Falle haben wir Zeugnisse ur
alter magischer Religionsgebräuche im Dienste einer 
Asiatischen Juno. Denn einmal ist gewifs , dafs man der 
W eidenart, Keusch-lamm genannt, besondere Kräfte 
gegen den Bifs der Schlangen und erhaltende , den Ge
schlechtstrieb hindernde, W irltungen beilegte. A ndrer
seits wissen w ir, dafs die alten Italischen Frauen die 
Juno unter dem Namen Fluonia anbeteten, weil sic nach 
der Empfängnifs die Menstruation zum Stillstand b rin
gen sollte 1<3). Hierin ward Juno also ganz und gar der. 
Göttin M e n a ,  Juppiters Tochter, ähnlich, welcher die 
Alten gleichfalls die monatlichen Reinigungen unter- 162 163

162) S. die Noten a. a. O. und daselbst Macrob. Saturn. I, 
15. vergl. Gerh. Vossins de Idolol. üb. II. cflp. 6.

163) Festus in voce , vergl. Arnob. adv. Gentt. III. 30. und 
daselbst die Amncrkk. Tom. II. p. 157 Orell. Allein in 
einem allgemeinen Sinne war Juno auch als die feuchte 
Natur und als Wasser genommen (Job. Lydus de menäs. 
p. 66.). Rliea , das personificirte Fließen , war auch ihre 
Mutter.



worfen glaubten; während Andere diesen Einflufs derGat- 
t in de ■ Juppiter , der Juno , selber zuschrieben “ *). Und 
so trug also jener Sainische M c n o d o t u s  einen Kamen, 
der ganz aus dem Kreise dar Mondsgöttinnen genommen 
war , deren eine er in seinen Legenden verherrlichte. 
Es möchte dies «ohl der schicklichste Ort seyn , d i e s e n  
Kreis der alten Junonischen Religion kürzlich zu berüh
ren. Alle physische Zustände und alle moralische nie 
auch rechtliche Beziehungen , in «eiche das weibliche 
Geschlecht sein ganzes Leben kommen konnte , wa
ren unter den Schutz der genialen Hera - Juno gestellt, 
und sie war ihnen selbst unterworfen gewesen. «Da 
wird, sich, sagtein alter Kirchenschriftsteller, keine 
Schwester und Gattin des allmächtigen Juppiter finden 
lassen ; keine Fluonia , keine Pomona ( Covona) , keine 
Ossipagina, keineFebrutis, keinePopulonia, Cinxia und 
Caprotina» ,65). Die Bedeutung des ersten Beinamens 
wurde so eben von uns angegeben. Das zweite Epithe
ton würde sich auf die Gartenfrüchtc beziehen , wenn 
man nicht lieber Covona (Covella) lesen w ill, welches 
die Urania, die Göttin des gestirnten Himmels , bezeich
n e t  ,66). Ton dem Beinamen Populonia werden ver
schiedene Erklärungen gegeben, die, so widersprechend 
sie auf den ersten Blick erscheinen , sich dennoch ver
einigen lassen. Die Ehe,  sagten die E inen, giebt Völ
kern das Daseyn , daher keifst Juno:  P o p u l o n i a  164 165 166
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164) S. die Anmerkk. zum Arnobius a. a. O. Juno kommt 
als Mond auch beim Job.Lydus demenss. Romann. p.36. 
vor. vergl. p .66.

165) Arnobius a. a. O. vergl. Augustinus de Civitate Dei 
VII. 2.

166) Covona ( a c o v o i .  e. coelo) oder Covella ; \ arro dt 
L. L. V. p. 49. vergl. die Noten zum Arnobius p. 15S,
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(a  populis) M). Ein anderer Zeuge führt gerade die 
Populonia als Wittwc (vidua) an «8). W enn nun ein 
gelehrter Lexicograph >«») diese Benennung hei der Juno 
unpassend findet, und darin eine besondere Göttin ver- 
m uthet, weil Juno nicht als W ittwe gedacht werde, so 
erinnerte er sich nicht an ein bemerhenswerthes Zeug- 
nifs, welches uns von einem alten Dienste der Arcadi- 
schen Here Nachricht giebt. Die Stymphalier hatten 
folgende Legende: Temenus, Sohn des Pelasgus PO), 
erzog die Here zu Slymphalus, und weihete ihr drei 
Tempel : den ersten der Jungfrau (n a f i iv q )  } den zwei
ten der Ehefrau des Zeus unter dem Beinamen Telea 
(t tke ia )- den dritten der W ittwe ( * % ) ,  als sie sich 
Ton Zeus einst getrennt hatte , und nach Stymphalos zu- 
riicltkam >71). Hier sehen wir also die Here vor der Ehe, 
in der Ehe und nach deren Auflösung. W ann aber die 
Stifter des Ehebundes sich trennen, wann Juno Wittwe 
Wird , dann wird die W elt verheeret und menschenleer 
(populatur). — So konnte sich die Italische Sprache 
selbst von dieser Vorstellung Rechenschaft geben 172). 167 168 169 * 171 172

167) Macrob. Saturn. III .  2. der das Jus Papirianum dabei 
erwühnt. Martianus Capella de nuptt. philol. II.  p. 33. 
vergl. zum Arnob. a. a. O.

168) Seneca apud AugUstinum de Civit. Dei lib. VL cap 10i
sub fin. 1

169) Forcellini im Lexicon tot. Latin, unter Populonia.
170; Juno hiefs auch selbst Pclasga, welchen Beinamen Ei

nige aul die Argivische Hera bezogen; Andere auf die von 
Samos , weil diese Insel auch Pelasgia geheifsen hatte.

171) Pausan. VIII. 22. 2. p. 4ll Fac. Ueber den Beinamen 
Tl^Be-jia, den man bald auf die Samische bald auf die 
Arcadisclie Hera bezog, s. Pindari Olymp. VI. vs. tiOff. 
und Pylh. 11. 62. und an beiden Orlen die Scholiasten.

172) Hermann nimmt die Griechische "H ^  auch als Populo-



Wenn nun in jenem dreifachen Stande von Jungfrau, 
Frau und Wittwe die erste und letzte Beziehung weni
ger ausgebildet ward, so hatte dies in dem Hauptbegriffe 
seinen Grund, weil Hera-Juno doch vor Allem als E h e - 
f r a  u und als Vorbild aller Ehefrauen galt. Daher diese 
Würde nun auch, wie wir sehen werden, in vielen My
then und Beiwörtern nach allen Beziehungen hervortritt- 
An das Mädchen Here schliefst sich nun die als Braut 
verhüllte , bräutliche (vvfufjevopevq) an. Nun wurde sie 
zur Heimführerin (domiduca, interduca). — Nun sollte 
siea uch unxia heifsen, weil die Thürpfosten des neuen 
Hauses, das die Braut aufnimmt, vorher gesalbt wur
den* 173 * 175). Hier empfängt sie auch die Schlüssel, derent 
Bewahrung daher auch der Juno beigelegt wird171). Die 
Vollziehung der Ehe ist ihr zuletzt noch als der Zjvylot 
(Cinxia) anvertraut ,75). Und die ganze Ehefeier ward 
durch den Vorgang der ersten Olympischen Ehefrau, 
Here selbst, als eine W e i h e  betrachtet und behan
delt 176). Hieran schlicfscn sich nun Beinamen der Göt-
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nia , und denkt dabei an die Verwandtschaft des ersten 
Wortes mit d^iva i, in Scbaarensammeln , und mitH e e r  
(s. unsere Homerischen Briefe p. 188 f.). Aber ich habe 
dort schon bezweifelt, dafs dieser Begriff der Hauptbe
griff sey.

173) Wovon man auch uxor herleilen will. Andere wollen 
dabei lieber an jüngere oder auch an das Griechische 
gu'vwf denken; s. Melett. III. p. 131.

474) Auch mit Beziehung auf den Verein der Ehe selbst; 
Aristoph.Thesmophor.9S2.y85. >} nAjjäa; ydpov  (pu- 
A arrt/.

175) Zuyix und TiXtia; sieh. Stanley ad Aeschyl. Agamemn. 
vs. 65.

176) Diese Begriffe wurden schon oben heim Juppiter be
rührt ; und jch bin Überhaupt um so kurzer darüber , da
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tin , die den Ehesegen, glücldiches Gebären und dergh 
bezeichnen! Dahin gehören die Juno Natalis und Luci- 
na , die zum Lichte fördernde, und mehrere Bezeich
nungen , die den geburtshelfenden (yev&Xioic) Gottheiten 
gemeinsam sind. Und wenn wir in der Juno Opigena 
wirklich eine Geburtshelferin haben, so würde die Os
sipagina (oder Ossipaga) gar eine Gottheit bezeichnen, 
Welche im Mutterleibe die Knochen der Embryonen bil
det 177 178). — Mit dem Beinamen Februtis oder Eebrulis 
ferner wird Juno als reinigende Göttin bezeichnet, die 
im Reinigungsmonat Februarius Heerdcn und Hirten 
entsühnet — Vorstellungen, die wir oben beim Arca- 
dischen Juppiter berührten, und die sich in den Römi
schen Luperealien wiederiinden 17s).

B ü ti i g e r derselben zweimal gelehrte Ausführungen ge
widmet hat, in der Kunstmythologie der Juno pag. y l if. 
und in der Aldohrand. Hochzeit p. 1'iO ff;

177) Arnob. Uf. 30. mit den Anmerkk. p. 158 Orell. An
dere wollen zweifeln, ob Juno beide Epitheta gehabt 
habe; aber das Ossipaga ist gut vertbeidigt von Gerln 
Vossius und Andern. Daher auch die Römer an den 
Kalenden des Junius auf dem Capitol der Juno Gelübde 
darbrachten , und von Morgens früh an kaltes Wasser 
tranken. Das sollte gegen Krankheiten , besonders gegen 
das Podagra schützen , und zugleich die Frauen vor mon
strösen Geburten und Zwillingen bewahren (Joh. Lydus 
de menss. Komm. p. 106.).

178) Arnob. und die Annott. 1. I. Beim Johannes dem Ly
dier de menss. p. 68. lesen wir : der Februar sey der Juno 
geweiht, weil diese Göttin physisch als die Luft genom
men werde , und weil die Reinigung wesentlich der Luft 
zugehörig sey. Martianus Capella It. pag. 38: ,, Uic te 
(Junonem nämlich) aeriam potius ab aeris regno nuncU- 
patavn puto“ . Wegen dieser reinigenden Kraft der Luft 
sollte sie auch als Attribut die Scheere haben , weil man 
auch den Körper mit der Scheere reinige (Suidas II. p.t>7.
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Hiermit ist endlich die Juno Caprotina verwandt, 

der unter einem wilden Feigenbäume (caprificus) jähr
lich an den Nonen des Julius die Frauen in Latium mit 
allerlei Gebräuchen ein Opfer brachten, und wie die 
Samierinnen vom Weidenbaume , so von jenem die 
Zweige mysteriös gebrauchten 17!>). — Zu den uralten 
Religionen Italiens gehörte auch die Verehrung der Juno 
der Retterin (Sospita) zu Lanuvium. Die Beschreibung, 
die uns Cicero von ihr macht, giebt den Beweis davon. 
Sie hatte ein Ziegenfell umhängen , war mit einem Spiefs 
und Schildlein bewaffnet, und die Füfse waren mit auf
gestülpten Schuhen behlcidet. So sehen wir sic noch 
in einem Bilde der grofsen Pio-Clementinischen Samm
lung lso). Die Römer, ob sie gleich ihre Juno Romaua

und daselbst Küster; vergl. Eudocia pag. 208.). Viel
leicht hatte die Scheere aber auch auf die Juno als To
desgöttin Beziehung. Auf Römischen Kaisermünzen er
scheint Juno mit dem Beinamen Ma r t i a l i s  mit Spiefs 
und Scheere j s. Eckhel D. N. V. Vol. VII. p. 358 sqq.; 
welcher dieses Attribut auf die Hülfe, die man von der 
Juno in der Pest erwartete , bezieht, zugleich aber auch 
andere Erklärungen anderer Archäologen angiebt. Dafs 
tpaAi; von dem Instrument zum Haatscheeren gebraucht 
wird , ist klar. Einer anderen Bedeutung des Wortes 
werde ich weiter unten gedenken.

179) Varro de L. L. V. 3. pag. 47. Macrob. Saturn. I. II. 
Arnob. a. a. O. mit den Annotatt. Um diese Zeit ge
schah an einigen Orten die Caprificatio oder k ü n s t 
l i c h e  V e r e d l u n g  de r  Fe i g e n ;  s. Columella de re 
rust. XI. 2. 56 p. 518 Schneider. vergl. Ilerodot. I. 193. 
und daselbst Larcher und die Ausleger zum Athenaeus 
XIV. p. 651. Animadvv. Vol. VII. p. 599 Schweigh.

180) Museo Pio-Clement. Vol. II. tab. 21. mit Visconti’s 
Bemerkungen. Die Stelle des Cicero steht de N. D. 1, 
29. p. l31 unserer Ausgabe, wo in den Anmerkk. Meh
rere« darüber gesagt ist. Sie wurde auch selbst mit gros-

II. 36
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und Capitölina halten , verschmäheten dennoch nicht, 
dieser allen bewaffneten Hirtengöttin, an welcher das 
Italische Yolli mit abergläubischer Verehrung hing, in 
ihrer grofsen Roma Tempel einzuräumen. Im Anfang 
des Insubrischen Krieges weihete ihr einen ordentlichen 
Tempel auf dem Foro Olitario der Consul Cn. Cornelius 
Cetbegus (Liv. XXXII. 3o. XXXIV. 53.) , und selbst 
vom Augustus wurde ihr in der Nähe des Palatinischen 
Hügels eiast am ersten Februar ein heiliges Haus ge
weiht; welcher Tag,  in die Tafeln von den Thaten die
ses Fürsten und in die Jahrbücher des Reichs eingetra
gen, noch späterhin seine Feier behielt 181 182). So hatten 
die von Gabii ihre Juno und mehrere andere Städte Ita
liens. Die kriegerischen Sabiner stellten ihre Juno Cu- 
ritis ls2) gleichfalls mit dem Spiefse bewaffnet vor. Man 
wollte auch ihren Namen von curis, auf Sabinisch Spiefs, 
lierlciten ; und die Römischen Hochzeitgebräuche hatten 
aus diesem Kreise einen Zug aufbehalten. Der Bräuti
gam scheitelte das Haupthaar der Braut mit der Spitze 
einer Lanze 183) j ein Gebrauch, über dessen Sinn die

sen Hörnern vorgcstellt •, vergl. die Nachweisungen da
selbst.

4SI) Ovid. Fastor. II. 55 sqq. mit den Auslegern. Juno Ro- 
mana Cic. de N. D. I. 29. p. 131. Die Juno Capitolina 
hatte auf dem Capitol mit Juppiter und Minerva ein ge
meinschaftliches Tempeldach. Rechts stand Minerva, 
links Juno ( Lactant. Firmianus lib. I. cap. 11. vergl. 
Just. Ryckius de Capitol. Cap. XIII. p. 138 sqq.).

182) Auch Quiritis genannt, wie in einer alten Inschrift in 
den Antiqq. Beneventt. CI. I. nr. 8.

183) Ovid. Fastor. II. 559. 560. vergl. vs. 475. mit den Aus
legern. Festus in Curis und Celibaris ( Caelibaris , wie 
jene Lanze auch genannt wurde). M aerob. Saturn. I. 9. 
Arnob. adv. geilt. II. 67. .mit den Annotatt. p. 102 Oreli.



5 6 5

Allen selbst verschiedener Meinung waren. BöttigerS 
Vermuthung, dafs die Bewaffnung der Here Cretensi- 
scben Ursprungs se.y, mag hierbei noch von uns bemerht 
werden, ohne dafs wir darüber entscheiden möchten. 
So viel ist gewifs, dafs die Italischen Yüllier, wie in 
Betreff der übrigen Gottheiten, so auch mit ihren Ju- 
nonen an der alten bedeutsamen Weise fester hingen, 
als die meisten Griechen, obwohl auch sie, selbst nach 
ausgebildeter Kunst, gerade in der Darstellung dieser 
Gottheit manches mysteriöse Attribut beibehielten.

Dieses erinnert uns zunächst an die S a mi s e h e  
J u n o ,  wovon wir ausgegangen waren. Me h r e r e  
S p u r e n  l e i t e t e n  uns dahi  fl, daf s  d i e s e  G o t t 
he i t  von de in G o t t e s d i e n s t e  der  B a b y l o n i 
s c he n N a t u r g ö t t i n  a u s g e g a n g e n ,  o d e r  v i e l 
me h r  d i e s e l b e  sey.  Schon die obigen Bemerliun- 
gen müssen hier den Einwurf beseitigen, dafs ja die 
Mylitta der Babylonier ausdrücklich Aphrodite (Venus) 
genannt werde Abet — hier noch ein bestimmterer * 552

Am Verinählungstage wurde auch im Hause des Bräu
tigams ein eigenes Lager aufgeschlagcn, das dem Genius 
und der Juno geweiht war , und lectus geniaiis hiefs ; s. 
Arnob. a. a. O. — Sehr berühmt war auch einst derTem- 
pel der Juno Lacinia, gleichnamig mit dein Italischen 
Vorgebirge am Tarentinischen Busen (Virgil. Aeneid. III.
552. und daselbst Servius und Heyne). In der Nähe lag 
Croton (Livius XXIV. 3.) , und diese Juno kommt auf 
den Münzen dieser Stadt vor (Eckhel D. N. V. Völ. I. 
p. 171.). — Der vorgebliche Tempel einer Juno Lacinia 
zu Agrigent beruht auf einem Irrthume des Fazellus , wie 
Dorville in den Siculis 1. p. 100. gezeigt hat. Er stand 
bei Croton , und war im Alterthum auch durch ein Bild 
von Zettxis berühmt. Heut zu Tage sieht man noch 
Reste dieses Gebäudes; Dorville a. a. O. und p. 274.

181) Ilerodot. L 131. ibid. cap. W'J.



Beweis ! — auch Griechenland hatte seine Here-Aphro
dite. In Laconien hatte der Eurotas den gröfsten Theil 
des Landes überschwemmt. Das Orakel gebietet in die
ser Noth der Here Hypercheiria ( ) einen
Tempel zu bauen. Ihr Schnitzbild wird Venus-Juno 1S5) 
genannt. Es ist ein alter Gebrauch, dafs die Mütter ihr 
Opfer bringen , wenn ihre Töchter sich verheirathen. 
Hier sehen wir so recht die alte Naturgöttin , die ihre 
beiden Aerme ausbreitet, die in Fluthen der Wasser 
sich kund giebt, die dem Monatsilusse der Frauen Vor
sicht, die die Ehe einsegnet. Man weifs aber nicht, ob 
sie Hera oder Aphrodite heifst. Sie ist an Wasserfluthen 
Babylons geboren; und dieselben Weiden ( ireou) ,  an 
denen Israels verbannte Sänger ihre Harfen aufbängen 
(Psalm i 36. 137. 2.) , wölben sich der Göttin zum älte
sten Tcmpeldach. Diese Bäume , die sie hier umschat
ten , sind durch die Kräfte der Flüsse hervorgeti ¡eben 
und genährt. Also hier zu Babylon , wie dort zu Samos, 
haben die Ny mp h e n  dieser Göttin ein grünendes Haus 
gebaut. Das ist der Geist der allegorischen Sprache 
religiöser Vorzeit — oder hören wir nicht auch vom 
Griechischen Volke die schönen Bäume , die auf einer 
Anhöhe ein Grabmal umschatten, J u n g f r a u e n  ge
nannt? (Pausan. VIH. 24- 4- p- 4*9 s<b Fac.)

In den klaren Fluthen der Gewässer wie in der 
blauen Luft spiegeln sich die goldenen Sterne des Him
mels. Darum ist ihr, der Himmelskönigin ( Urania - 
Juno), der Pfau gewidmet, der auf seinem Schweife 
einen ganzen Sternenhimmel trägt 18Ä). Er hat sich die 183 * *

183) ’A(p£ceS/T!j9 — ; s. Pausanias III. 13. 6. p. 387 Fac.
18b) Joh. Lvdus demenss. p. 66. n«i ratma rijv opjiSa to1$ /sjoi;

t ijc ,'Hya; 0: (pusvvwi SiSeartv , •iievii r iv  uCrt^tUTev «fya, irrn

5 6 4
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Pracht des Frühlings zugeeignet, und scheint mit der 
bunten Fülle der Wiesen wetteifern zu wollen ,s7). E r 
ist der stolze Vogel, mit dem ein Perserkönig in seiner 
blendenden Pracht verglichen wird ,ss) ; der eitle auch, 
dem der Liebling der Venus , Paris , in seiner selbst
gefälligen Schönheit zum Gegcnbilde dienen mufs 1S?). 
In jeder Hinsicht war also der Pfau zum Junonischen 
Vogel geeignet. Zu Samos hat, sagt ein alter Schrift
steller , Here das goldpne Geschlecht der Vögel , die 
überaus schönen Pfauen, die aller Augen auf sich zie
lten Im Samischen Tempelbezirk wurden der Here
heilige Pfauen genährt. Ob sie dort nun zuerst waren 
und von daher in die übrigen Länder kamen, wie der 
andächtige Menodotus in dem Buch über den dortigen 
Tempel zu sagen geneigt scheint, geht uns nichts an. 
Genug,  die Samier verewigten den heiligen Vogel auf 
ihren Münzen

Es war eine alte Meinung, dafs Juno den Sternen 
angehöre. Euripides spielt darauf a n , wenn er sagt, 187 188 189 190 191

187) Lucianus de domo §. 11. vergl. Hemsterh. zum Nigri- 
nus I. p. 247.

188) Ibid. und daselbst Pliilostrati Icon». II. cap. 32.
189) Philostrati Heroica p. 724, p. 186 Boissonade.
190) Antiphanes apud Athenaeum XIV. pag. 655. pag. 3S3 sq.

Schweigh.
191) Athenaeus a. a. O. vergl. die Animadvv« p. 625. Eck

hel Doctr. Nunim. velt. Vol. II. p. 468 sq. Und weil die 
Volkssage meldete, ein Strauch von Keusch-Lamm 
habe der Göttin zur Wiege gedient, gab man ihr auch 
noch auf Römischen Kaisermünzen aufser dem Pfau ei
nen Strauch als Attribut. Barthelemy Anacharse VI. 
p. 297. Man vergleiche daselbst zu P. 42. im Atlas die 
Grofsmlinze von Sumos.
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Hera wohne in dem bunten Revier der Slerne 152). Auf 
diese Priesterlehi e beruft sich Plotinus bestimmt. Nach
dem er zu zeigen gesucht, dafs Venus die Seele des Jup- 
piter sey, lügt er bei, dies bezeugen auch die Priester 
und Theologen, welche die Aphrodite und die Hera auf 
Ein W esen zurüchführen, und nennen den Stern der 
Venus am Himmel Stern der Juno ,9J). Dadurch ward 
Juno also Göttin des Morgen - und Abendsterns. Damit 
mögen die Vorstellungen von der Juno Lucina Zusam
menhängen, ob man gleich auch diesem Beinamen zwei 
verschiedene Deutungen gab. Nach der einen war sie 
vom Lichte so genannt Dahin würde auch die Juno 
Matuta gehören, die beim Aurelius Victor und in mehre
ren Handschriften des Livius vorkommt lw). Habe sie * * * * * 193 194 195

■¡92) Helena vs. 1103. (1096.) vs. 1105 Matth, vergl. Spann
hem. ad Callimacl). Dian. vs. 161. 201. — Das Epithe
ton der goldthronenden Ilere ( ygvtrdfyovoi) wurde auch
von Einigen auf die von der Sonne wiederstrahlende Luft
bezogen (Schob Venet. ad Iliad. A. vs. 611.).

193) Pag. 298. — rca.\rj ^ca r̂u^ouyrwy rourca rui Xoyw /ŝ scuy rs Hat 
äsoXoytw, ci £ / ;  rau’riy " H f a v  hui  ’Aip^oSi'rijv ctyovtrt • v.xi t cv  

rijt, ’AipfoSiVij; aarfya  e'y ou’fayüi ,1 1  yu; Xt'yovin. Er hat hiern 
bei auch die Pythagoretr im Auge. Denn Timäus de 
anima mundi p. 550. (in Gale’s Opuscc. mytholl.) redet 
auch von einem Sierne der Hera, und setzt hinzu: „den 
das Volk Stern der Aphrodite und Phosphorus nennt“ . 
Als S e e l e ,  wie Plotin die Venus nimmt, wurde auch 
die Juno von alten Mythologen genommen ( s. unsere 
Meletemm. I. p. 44.).

194) Ovid. Fast. II. 449 sq. mit den Auslegern. Ueber die 
Juno Lucina vergl. Eckhel D. N. V. II. p. 569. und VII. 
I>. 99.

195) XXXIV. 53. mit den Noten in der Drakenhorchischen 
Ausgabe, wo im Texte jezt Junonis Sos p i t a e  steht, 
weil ihr Tempel auf das Forum olitarium versetzt wird,

k.
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aber bestimmt Matula gelicifsen oder nicht, sie war doch 
als Inhaberin des Morgensterns die Göttin des Morgen
lichtes. Die weifse Lilie auch war ihre Blum e, und 
biefs die Junonische Rose. Und weil die Augenbraunen 
das edle Organ beschirmen, durch welches unser Kör
per Licht empfangt, so waren sie vorzugsweise unter 
der Juno Schutz gestellt (Y arro de L. L. IV. 10. und 
Festus in supercilia). — Aber wie der Morgenstern auf 
der Scheidelinie von Nacht und Tag erscheint, so gehört 
ihr , der himmlischen Sternenkönigin , auch das Reich 
der Nacht an. Es ist dieselbe Mutter , die des Menschen 
Auge schliefst und die es öffnet ; und die Scheere in 
ihrer Hand löset das Kind von der Nabelschnur, und 
schneidet die Locke des Sterbenden ab. Das Alles ist 
Junonisches W alten , oder Dione'isches, Denn Dione 
ist Proserpina - Venus ; und wie uns im Peloponnesus 
eine zum Schlaf, auch zum Todesschlaf einwiegende 
Hera begegnen wird, eben so werden wir in Italiens 
Tempeln eine Juno-Feronia oder Proserpina finden

wo Celhegus dieser einen solchen geweiht hatte. Andere 
wollten lieber I n o n i s  Matutae lesen, weil Ino bekannt
lich Matuta hiefs (Cic. de N. D. III. 19. vergl. cap. 15.). 
Aber es könnte gar wohl seyn , dafs Juno beide Beina
men hatte; und Ino (’Ivul) , die man als das W a s s e r  
deutete, war reell der Juno verwandt (s. oben und vergl, 
Olympiodorus ad Platonis Phaedon. p. 251 ed. Wyttenb.).

1J6) Die Dodonäische Dione oder Proserpina-Venus wird 
beim Cerealischen Religmnsdienst im vierten Theile deut
licher erscheinen. Jezt will ich nur mit Einem Wort© 
andeuten, dafs die Dodonäischen Wesen Tethys und 
Achelous (s. oben II, p. 475.) die natürlichen Vorbilder 
von T h e t i s  und Ac h i l l e s  sind; jene das Bette der 
Urgewässer und jener der Urstrom, diese die Nymphe 
und dieser die schnell vorüberrauschende, mächtige, küh
ne Lcbensfluth. Correlat scheinen die Verhältnisse stt
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Alle diese Gegensätze verbergen sieh unter den 
Schleiern der Babylonischen Mylitta und unter der Hier 
roglyphendeche der Ephesischen Artemis. W ird  Mylitta 
unter dem Namen Venus-Urania zur H era-Juno , so 
verbirgt sich Diana mit der Juno unter dem gemein
samen Namen Lucina oder Lichtbringerin; und wenn 
die Alten die Syrische Göttin schon nicht unähnlich 
der Juno erkannten , so dürfen wir uns nicht wundern, 
diese letztere ganz bestimmt d ie  A s s y r i s c h e  benannt 
zu hören W). — Mit Einem W orte : die Indische Bha- 
vani mag bei den Persern als Mitra sich in die Strahlen 
des Sterns der Liebe versenkt haben; bei den Arabern 
als Alilat - Lililh in neuem Morgenglanze aufgegangen 
seyn, um in Assyrien und im üppigen Babylon als Ada - * 197

seyn zwischen Juno - Fluonia und Ino-Matufa. Darum 
wil! ich aber dem Achilles sein ohnehin kurzes wirkliches 
Leben und Daseyn nicht abgesprochen haben. — Hier
her gehören übrigens, um nur einige Winke zu geben, 
die Mythen von der Erziehung der Thetis (^urch die Ju
no , von den Verwandlungen der'l'hetis, von ihrer Hoch
zeit , bei der sich die Götter im Sturm und Regen ein
finden wollen (Apollodor. III. 13. pag. 346. Schoüast. 
Apollonii IV. 816.) , und besonders folgende sonderbare 
Legende: Juppiter verfolgt die Juno mit seiner Liebe j 
sie entflieht in die Höhle des Achilles, des S o h n e s  
d e r  E r d e  (Y'jysvctj;) , der sie aber überredet, sich dem 
Juppiter zu ergeben , und so wird Juno vom Juppiter 
zum erstenmal umarmt ( Ptolem. Hephaest. ap. Photium 
p. 252. p. 332 ed. Gale.).

197) Junoni Assyriae auf Inschriften hei Spanheim zum Cal- 
limachus Dian. vs. 187. Daher die Syrische Sage von 
dem klaren Plusse Burrhas (Bov^uq — Aborrhas), zwi-, 
sehen dem Euphrat und Tigris fliefsend. Er duftete weit 
umher Wohlgerüche aus, weil Juno nach dem Beilager 
mit dem Juppiter sich darin gebadet (AeÜan. H. A. XII, 
30, p. 396 Schneid.).



Mylitta zu schwelgen , und aufs neue dann als Hera zu 
walten in dem stolzen Eilande von Samos 198 *). — ln der 
Religion der Baalims ist sie allenthalben als Baaltis oder 
Königin begrüfst worden, und noch Rom eignet ihr 
vorzugsweise den Namen R e g i n a  zu. Der Venus-Li- 
hitina wird dort das schweigsame Reich der Todten an
heimgegeben. Die Peloponnesische Prosymna und die 
Dodonäische Dione waren alle beide noch Königinnen 
der Lebendigen und der Todten zugleich gewesen.

§. 12.
Bei diesen vielen Spuren inniger Verwandtschaft 

der Griechischen Here mit den weiblichen Naturgotthei
ten Asiens wird es uns nicht auffallen, wenn selbst die 
Lacedämonische Here auch der Phrygischen Cybelc ähn
lich vorliommt. Ein Griechischer Grammatiker be
lehrt uns, die Laconier hätten einen Kranz ( CTSCpavoi; ), 
den sie dem Bilde der Juno aufzusetzen pflegten, pyleon 
(nv'Ktiiiv) genannt. Nun stehet diese Sprachbemerkung 
zwar in dem Capitel Yon Kränzen; was die neuesten 
Lexicographen noch bestimmt h a t , die Laconische Juno

569

tys) D er Poet Asios und der Historiker Duris beim Athe- n i i u s  (XII. pag. 525. e. f. pag. 453 Schweigh.) geben uns 
einen Begriff von dem orientalischen Luxus', womit die 
Samier ihrer Hera zu .Ehren festlich einherzogen. Sie 
hatten dabei weifse Gewiinder an , die bis auf den Boden 
herabfielen; künstlich gearbeitete Armbänder schmückten 
ihre Hände , ihre Haare flössen in wohlgeordneten Locken 
auf die Schultern herabs, goldene Bänder und goldene Ci- 
caden waren eingeflochten. Dieser Prachtaufzug wurde 
sogar sprichwörtlich : ßahifav Hl^afov sfxirefcXeyiJ-svov ( Ince- 
dere Junonium implexis capillis). Darauf spielt Horatius 
Satir. I. 3. 9. an.

199) Pamphihts apud Athen. XV. p. 678. p. 469 Schweigh. 
vergl, p. 681. a. p. 482 Schweigh.



mit einem Kranze geschmückt zu denken. Allein W in- 
ckelmann, der auf Münzen die Juno mit der Thurm
krone bedeckt fand, hat auf die viel ungezwungenere 
Herleitung von nv\r¡ , T h o r ,  P f o r t e ,  aufmerksam 
gem acht,  und angenommen, dafs die Laconische Hera 
mit dem Hauptschinucke der Phrygischen Cybele bedeckt 
gewesen; eine Erklärung i der neuerlich der gelehrte 
Herausgeber von Alkmans Fragmenten ü̂0) , meines Er- 200

200) Welcker in den Fragmm. AIcmanis Lyrici nr. XXIX. 
p. 47. Winckelmann Monumenti inediti zu Nr. 6. Ue- 
brigens ist »uAiuJv (so schreibe ich mit Schweighäuser) 
einerlei mit -iruAuiv. Ueber letzteres Wort s. Diodor. Sic. 
I. pag. SG Wesseling, und die Description de 1’ Egypte 
Vol. II. p. 142. Antiqq. mit den Kupfern , woraus wir uns 

jezt den anschaulichen Begriff bilden können von dem, 
was itn Alterthum Pylone waren. — Bei dieser Gelegen
heit bemerke ich, dafs die Kopfbinde, die die Alten we
gen der schleuderförtnigen Gestalt nannten ( s.
meine Mejetemm. I. pag. 73.) , vorzüglich bei der Juno 
häufig war. Man sehe ßöltigers Andeutungen pag. 1 2 6 . 
und die Juno auf dem alten Relief auf unserer Tafel IV. 
nr. 1 . So ist auch die sogenannte Barbennische Livia 
(Museo Pio - Clement. Vol. I. tab. 2 .) c.ostumirt, die 
Millin jezt Jutio die Königin nennt (s. zur Galerie mythol. 
jir. 47.). Ganz so ist auch die Juno bei Schöpfiin Alsat. 
illustr. Vol. I. (ab. Vif.  nr. 7. pag. 472. geschmückt. — 
Blofee artistische Bemerkungen liegen aufser meinem 
W ege; aber hier mache ich eine Ausnahme, weil ich 
auch in jenem Diadem etwas Symbolisches vermutlie. 
Da die ältesten Reliefs, wie bemerkt, schon diese Kopf
binde der Juno haben, da Homer auch von einer in der 
L u f t  schwebenden Here weife, so war dieses Diadem 
vielleicht eine Andeutung darauf. Aber auch selbst die 
der Ellipse sich nähernde Form der Binde konnte mit 
den Vorstellungen von der Juno Zusammenhängen; so 
dafs wir also in der Juno mit dem pyleon die Göttin der 
Ei dfeste, in der mit der sphendone die Göttin der Luft 
vermuthen dürfen.



achtens mit Recht, beigetreten ist. Ein Schmuch, der 
die Phrygische Göttin der E r d  f e s t e  bezeichnet, ltann 
der Hera nicht fremd seyn, die uns ja ganz bestimmt 
E r d e  genannt worden ist. J a , eben die Here sollte 
auch mit einem Sohne der Erde, mit dem Titanen Eu- 
rymedon , heimlich gebuhlt und mit ihm den Prometheus 
erzeugt haben 201) , der hernach als Feuerbringer be
straft wird. Dieser Mythus eröffnet nun eine Reihe von 
Traditionen, womit sich die Sander trugen. So wufs- 
ten sie auch zu berichten : Zeus und Hera hätten sich 
dreihundert Jahre heimlich geliebt, und ohne W issen 
des Kronos und der Rhca (oder des, Oceanus und der 
Tethys) den Hephästos gezeugt. Endlich, nach des Kro
nos S turz, führt Zeus die Hera als ordentliches Ehe
weib heim, und seitdem hiefs sie eigentlich erst telea 
( t tk u a ) .  Damit aber Hera als Jungfrau auftreten honnte, 
so ward vorgegeben, Hephästos, der unterdessen auf 
der Insel Naxos beim Kedalion die Schmiedehunst lernte, 
sey von Hera ohne Zuthun eines Mannes geboren. Die 
Samier jedoch hielten jene heimliche Umarmung ihrer 
grofsen Göttin so heilig, dafs sie die eheliche Vertrau
lichkeit der Brautpaare als etwas Religiöses betrachte
ten , und nachher erst die öffentliche Vermählung folgen 
liefsen. Homerus läfst auch nachher noch mit Entzücken 
den Zeus und die Here daran denken, als sie sich um
armt hatten :

„ — — — geheim vor den liebenden Eltern. “

Eben deswegen aber trifft den Dichter der sittliche Ta
del des Philosophen 202) ; wogegen ihn hinwieder andere

2 0 1 ) Eustathius ad Iliad. XIV. 296. p. 987. vergl. Scholia Ve- 
, neta zu dieser Stelle und zu Iliade A. 609.

202) Des Plato in der Republik III. 4. p. 390. p. 69 sq. Astii. 
hlan vergl. Iliad. XIV. 296 . und dazu Heyne Observv.



D enker, wie Syrianus und sein Scliüler P roclus, zu ver- 
tbeidigen suchten. W ir werden wohl gestehen müssen, 
dafs der naive Sänger diese Sachen nach seiner Art g a r  
s e h r  n a t ü r l i c h  beschrieben, dafs es aber auch seines 
Amts nicht war , noch eine andere Hülle hinweg zu zie
hen , und die k o s m i s c h e n  N a t u r w a h r h e i t e n ,  
die dahinter liegen, vor Augen zu stellen. Diese phy
sichen Wahrheiten sind für uns sehr einfach. Denn 
Wer sicht nicht, dafs zuvörderst das Buhlen der Juno 
mit einem Erdriesen und das Gebären eines Feuergenius 
aus dieser Buhlschaft, dafs sodann die dreihundertjährige 
heimliche Liebschaft mit dem Juppiter und das verbor
gene Erzeugen eines lahmen Feuergottes — dafs dieses 
Alles Yolkssagen sind, alte Erinnerungen an das, was 
sich in und um Samos, Naxos und Leinnos (d. h. um In
seln, die so viel vulcanische Spuren an sich tragen) zwi
schen Himmel und Erde und unter der Erde in grofsen 
Zeiträumen zur Verwunderung alter Pelasgischer Men
schen Aufserordentlicbes und Furchtbares , aber in sei
nen Folgen Heilsames, zugetragen hatte. D enn, um 
der Sache auf den Grund zu sehen, müssen wir uns an 
die Ansicht gewöhnen , dafs allemal, wo Sonnen wärme 
mit atmosphärischer L uft, Erdfeuer mit dem Meere und 
mit dem Dunstkreise in eine auffallend thütige Berüh
rung und Bewegung kommen , die symbolische Physik 
der Vorwelt, von einer H o c h z e i t  d e r  J u n o  ("Hyas

p. 5SS. — Ueber die Verstofsung des Heph.lsfos habe ich 
bei der JiaccbiBchen Religion im dritten 1 heile mehr ge
sagt. Man vergi. §. 26. pag. 4 14 — 4 21 der ersten Ausg. 
Jezt bemerke ich noch, dafs Vulcans Rache an der Ju 
so  in scenischen Handlungen vorgestellt ward. Auf einer 
Vase bei Mazcchi Tabb. Ileracll. p. 137. sehen wir die 
H era ,  wie die alte Beischrift zeigt, auf dem Fesselstuhle 
sitzen; Mars (Fneualios) will sie befreien, und streitet 
darüber mit Vilican, der hier als p.aiha\oi bezeichnet ist.



zu reden weifs. Dichter nahmen diese Sätze 
priesterlicher Physik in ihre Gesär.ge auf’, und führten 
sie in heiligen Legenden aus — jeder nach Standpunkt 
und Ort. Vom Cithäron und vom Berge Thronax her 
werden wir ähnliche Liederfragmente sammeln , nur in 
etwas anderer'A rt, nämlich in der Weise von A r g o l i s  
und von B ö o t i e n.

Schon Homer lehrt uns diese J u n o n e n  d e s  P e -  
l o p o n n e s u s  und des m i t t l e r e n  G r i e c h e n l a n d s  
kennen. Er stellt zusammen 2M) :

„H ere  von Argos zugleich und Athen’ , Alalkömene’s
Göttin. “

Und die .erstere zählt in demselben Gesänge (vs. 5» ff.) 
ihre Peloponnesisclien Hauptsitze a u f :

,,  Siehe , drei vor allen sind mir die geliebtesten Städte, 
Argos und Sparta 2°4) zugleich und die weitdurchwohnte

Mykene. “ 203 204

203) lliad. IV. 8 . nach Vofs.

204) Z u  den Junonischen Städten gehörte auch Tirynth; 
Pausun. II. 17. 5. p. 23y Fac. Ueber das Heräum ohn- 
weit Mycene mufs manjeztdie Forschungen von William 
Gell in der Argolis p. 44 ff vergleichen. In Betreff von 
Sparta macht Heyne Observv. ad Homerum 1. 1. p. 563, 
die fruchtbare Bemer kung , dafs die Verehrung der Here 
dort in den alten Pelasgischen Zeiten bedeutender war, 
als nachher, alsvdurch die Dorer nach der Rückkehr der 
Herakliden die alten Religionen Überhaupt grofse Er» 
sciiütterurrgen erfuhren. Pausanias kennt in Laconien 
einen Tempel der Argtvischen Here und einen der Here 
Hypercheiria , auch Aphrodite genannt (III.  13. 6 . p. 387 
Fac.). Von dieser Juno ist schon im Vorhergehenden 
die Rede gewesen. Irr Laconien verehrte man auch eine 
Ziegen essende Juno ( Hj>j ntyo^ayo; ) , von welchem Rei* 
namen eine Sage ans den Herakleen erzählt wird (,Pau» 
San. IH. 15. 7. p.397 Fac.).



Hieran schliefst sich nun die Beschreibung, die Pausa- 
nias a)5) von diesen Oertlichkeiten giebt , und wovon 
wir ausgehen wollen: « Zur Linken von Mycene befin
det sich in einer Entfernung von fünfzehn Stadien das 
Heräuin. An dem W ege fliefst ein W asser, Eleutherion 
genannt. Dieses brauchen zu den Reinigungen die Vor
steherinnen des Tempels und der geheimen Opfer m ). 
D er Tempel selbst stehet auf einer Niederung von Eu
böa. Denn diesen Berg nennen sie Euböa, und erzäh
len , der Flufs Asterion habe drei Töchter gehabt, Eu
böa, Prosymna und Aliräa, und diese seyen Ammen der 
Here gewesen. Von der Aliräa benennen sie den Berg, 
der dem Tempel gegenüber liegt $ d e r, worauf er selbst 
steht, heifst Euböa, und Prosymna, das Blachfeld zu
nächst unter dem Tempel. Der gedachte Asterion , dei’ 
unter dem Tempel fliefst, fällt in einen Schlund, und 
verschwindet. Es wächst aber an seinen Ufern ein 
Kraut ,  sie nennen es Asterion5 und dieses selbige Kraut 
bringen sie der H ere, und machen von seinen Blättern 
Kränze. Als den Baumeister dieses Tempels nennen sie 
den Eupclemos aus Argos.»

Das genannte Kraut heifst Asterium (aa-repior) , und 
gehört zu den Arten des Phalangium , welche gegen den 
Bifs der Phalangien (Giftspinnen) als wirksam bezeich
net werden. Dieser Art legten die Alten noch andere 
besondere W irkungen bei 205 206 207). Hieran reihen wir eine 
andere physicalische Bemerkung, welche mit dem Got
tesdienste der Juno verbunden wird, «Es findet sich

205) 11. 17. 1. 2. p. 238 Fac.

206) d vc^T w v  schlug Kuhn vor, und Clavier hat es aufge- 
nominen.

207) Nicandri Theriaca vs. 725. ibiq. Scholia und die Noten 
p. 105. p. 2 6 1  sq. Schneider.



in ihm (im Argolischen Flusse Inachus) auch ein Stein, 
dem Beryll etwas ähnlich. Dieser wird schwarz,
Wenn ihn einer in die Hand nimmt, der ein falsches 
Zeugnifs ahlegen will. Es liegen aber -viele in dem Hei- 
ligthume der Prosymnäisclien Here (npo<rrpvouc*s"H(}a(;), 
wie Timotheus in den Argoliscben Geschichten berich
tet. Es gedenkt derselben auch der Samier Agathon im 
zweiten Buche von den Flüssen » 20S). — Diese einfachen 
Legenden stellen uns gleich wieder auf den Grund und 
Boden dieser Naturreligionen, bei denen es ohne magi
sche Verstellungen und Handlungen nicht abging. Ein 
Sternenflufs und ein Sternenkraut von wunderbaren 
Kräften — und der alte Landesstrom Inachus selber 
führt Steine in seinem Grunde , die durch ihre Verdun
kelung die Falschheit des Herzens ans Licht bringen ! — 
Es lagen viele Steine der Art in dem Tempel der Ilere, 
und es mochte hier Mancher die Lichtprobe haben be
stehen müssen. Denn die Göttin, glaubte ohne Zweifel 
das V olk , bewirbt solche Gewissensprobe wunderbar, 
so wie sie auch dem Sternenkraute Phalangium die W un
derkraft gegen giftige Thiere mittheilt.

Diese Göttin heilst nun hier die P r o s y m n a  i s c he .  
Der Ort in der Landschaft Argolis, wo sie einen Tempel 
ha t, heifst selbst Prosymna. E rlag  beiM idea, und zwar 
auf einer Höhe ; denn Statius singt:

Celsae Junonia templa Prosymnae 2°9).

Aber Prosymna nennt Pausauias auch eine der Töchter 208 209
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208) Plutarch, de fluminib. XJTIII. 3. p. 1160 sq. p. 1032 6q. 
Wyttenb.

209) Thebaid. lib. I. vs. 383. wo schon Casp. Barth erwiesen 
h a t , dafs die Stadt und die Landschaft Prosymna hiefsen 
(s. p. 132.). Man vergl Strabo VIII.  p. 373. mit Casau- 
bonus Commentar (p. 232 Jzsch .) ,  womit man jezt Will. 
Geil's Argolis p. 44. p. 52 sq. verbinden mufs.



des Flusses Asterion. Alle drei geben Oertern den Na
men. Die älteste Euböa einem O rte , den man bald von 
den guten Kühen bald von der fetten Weide benannt 
wissen wollte. Es wäre überflüssig, hierüber etwas mehr 
zu sagen als die zwei einfachen Dinge : dafs wir uns am 
Flusse Inachus befinden, dessen Tochter Io mit Stier
hörnern abgebildet w urde , und dafs die Juno in dem 
Attribut von Stier und Kuh hergenommen der Io hier 
ganz ähnlich war oder vielmehr einerlei mit ih r; so dafs 
die Tempelsitte zu Argos gebot, die Priesterin der Juno 
mufste auf einem mit Rindern bespannten Waagen zu 
dem Tempel fahren 21°). Die dritte Flufsnymphe und 
Dienerin Ahräa trägt einen Namen, der an die Höhen 
von Argolis erinnert. Die Stadt Prosymna heilst auch 
die h o h e  ; und wenn Juppiter der Gott der Höhen 
(azpioi) genannt wurde, so wird auch Juno so geheifsen 
haben. Sie kommt wirklich unter diesem Namen vor 2<'). 210

210) Herodot. I. 31. II. 4l. In der letzteren Stelle vergleicht 
der Geschichtschreiber eben deswegen die Io mit der Isis. 
E r  hätte sie auch mit der Astarte vergleichen können. 
Beide hatten als Attribute bald den Stierkopf, bald Sonne, 
Mond und Stern (s. I. T h . p. 264. und II. Th . p. 65 IT.). 
Ja  auch zu Ninus in Assyrien halte man ein Bild der ge
hörnten Io ( Philostrat. Vit. Apollonii I. 19. p. 23 Olear. 
vergl. meine Anmerk. in Bekkeri Specim. Philostr. p. 61. 
not. 12.). — So war auch Juno in Argos eine als Kuh 
dargestellte Gottheit gewesen , mit Beziehung auf den 
Mond , und im Sternenflufs und Sterncnkraute (Asterion) 
spielt noch das siderische Attribut durch. — Noch Rö
mische Kaiserinnen, deren Vorbild die Juno war ,  wur
den auf Münzen und andern Bildwerken auf einem von 
Kühen gezogenen Wagen fahrend vorgestellt; s. des jün
geren Visconti Memorie encyclopediche di Roma sulle 
belle arte T . III. p. 6 1  — 67.

Uli) Man s. den Zenobius Proverb. I. 27. p. 7 Schott. Der 
Tempel der Juno Akraea stand auf dem Wege nach der



Mit Einem W o rte , eine jede W ärterin wird den Namen 
ihrer grofsen Pflegetochter theilen wollen. Das lieifst, 
■Wenn wir auf den Geist alter Religionen sehen, die ver
schiedenen Eigenschaften einer Gottheit, mit ihren Na
men bezeichnet, müssen zu besonderen Personen wer
den, und als selbstständige W esen handelnd vor unsere 
Augen treten.

Dies sind aber die Ämnien der Juno noch nicht alle. 
W ir hören noch von einer vierten; und diese wird uns 
nach der andern Euböa und nach Böotien geleiten, wo 
uns jene grofse Juno - Piosymna noch mehr von sich zu 
erkennen geben wird. Pinta ich führt als Beispiel eines 
symbolisch - allegorischen Mythus folgende Sage an 212) .  
Juno wird auf Euböa erzogen, Juppiter entführt sie, 
und Citha'ron gewährt ihnen eine Döhle zum schattigen 
Brautlager. Ihre Amme Macris (M axpi^) kommt, die 
Gerauhte zti suchen. Gilhäron weist sie mit der Nach
richt zurück, dafs Juppiter dort mit der Latona (r ij  Aij-' 
•rot) in Diebe vereinigt ruhe. Scildem will Juno mit 
der Latona Einen J emjiel und Altar haben , heifst auch 
selbst die nächtliche (vv% ia), die verborgene (¡eu^i«), 
ja wird selbst für Eine Gottheit mit Latona genommen. 
So weit die Sage. Es folgen physicatische Erklärungen: 
Juno sey der Erdschatten , der die Luft verfinstert und 
den Glanz des Mondes in den Eklipsen. Niemand wird 
leugnen wollen, dafs der Grundbegriff richtig aufgefafst 
sey. Dafür spricht der Name Prosymna. E r kommt 
immer bei tellurischen oder chthonischen Dingen und
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Burg von Argos (Pausan. II. 2 l. 1. p. 266 Fac.). Utbri- 
gens hatten mehrere Gottheiten den Beinamen 

*Anpaiai ( Spanh. Callim. in Jov. vs. ¡$2 .).

212) Apud Euseb. P .  E . III. pag. 8! sq. und in den Fjragmm. 
p. 756 sq. Wyttenb,

II. 3?



Personen vor. Ceres führt ihn im Lande Argolis in den 
Religionen von Lerna (Pausan. II. 87. 2. p. 320 Fac.), 
eben dort, wo ein Genius Prosymous dem Dionysus zum 
Führer d ien t, als er seine Mutter Semela aus der Nacht 
der Unterw elt wieder ans Lieht bringen will 213).

Jener Raub des Mädchens H ere, wie Juno in dieser 
Sage bestimmt heifst, und ihre Umarmung auf dem Ci- 
thäron ist also ein wahrer Raub der Kor a .  Sie, die 
Juno,  ist hier Proserpina, und e r ,  der Juppiler, ist 
der unterirdische Zeus. Unter diesem Namen kennt ihn 
noch Humerus 2Ili). In alten llerahleen war auch die 
unterirdische Juno vorgekommen, und auch davon hat

213) Clemens Alex. Protrrpt. p. 8 sq. vergl. Zoega de Obe- 
liscc. p.'iSsq. Die Form llfoo-u/wc; ist nur eine weichere 
Aussprache für FlfoVurvo; ; und derselbe Genius kommt 
auch als P o l y p n u s  vor. Es ist sehr erläuternd was 
Plutarch in unserer Stelle zur Erklärung des Begriffs der 
Latona .Juno sagt : vag Si tj -Atjrcu, Xvfiui rt; ovax rtvv »t’{ 
vxvov rfSTc//.6vcuv. Es sititi eben Gottheiten und Genien 
des Schlafes und desTodes. — Nun konnte es auch nicht 
fehlen, dafs Juno-Latona in der vergeistigteren Lehre 
der Philosophen als V e r g e s s e n h e i t  d e s i r d i s c h e n  
u n d  in a t e r i e 1 1  e n L  e h e 11 s genommen ward. Leto, 
sagte man in diesem Sinne, bringt Vergessenheit aller 
Uebel, die die Seele belasten, in so fern sie ihnen das 
Bewufstseyn nimmt von den stürmischen Wogen dieses 
leiblich, n Daseyns, die die Seele nicht zur Ruhe kom
men lassen, in diesem Sinne wird Lelo dem gemeinen 
Gedächtnifs (rtj iJ-v^xy) entgegengesetzt. Dieses haftet an 
sinnlichen Dingen. Hingegen die Mnemosyne erweckt 
das Angedenken an das Ideelle. Iva! wiwsp *j Mv^/xotrJ- 
V7 tijv /xvij/jujv rtEy yotjrujy t iv ty e fy e t ,  ourtvc, xa! 7 A jjtw rijit 

bx^tirai rtBv ¿vuAatv ( P r o c l u s  mscr. in Platonis 
Cratyl. mit Anführung des Plotiüus).

14) Iliad. IX. 4 5 7 . Zev; te v.aruypo'Jto; y.ui sxaivij Tlegeefyiveta. 
Vergl. Pausan, II .  24. 5. p. 208 Fac.



Homerus die Spuren auibehalten. Hercules verwundet 
die Hera. Ob dieser Kampf nun um Pylos geschah, cjder 
am Thore der Todten , wie ich glaube 2,s), mag dahin 
gestellt bleiben — genug , sie bekämpft dort den Her
cules als Bundesgenossin des Hades-Pluto. W ir brau
chen nach allem Vorhergegangenen nicht viel W orte zu 
machen. Ls ist eben Hercules im Kampfe mit Busiris, 
H ercules, der zum Lichte ringet, und gegen den die 
Mächte des finsteren Schattenreiches sich verschworen. 
W7ann die Tage kürzer werden, und die Erde mehr und 
mehr in das Reich der Schatten fällt, dann ist Juno - 
Terra dem finsteren Bräutigam zugethan ; dann ward in 
Aegyptenland das Kind der Isis mit einem schwarzen 
Schleier behängt. So wird auch Juno-Isis oder !o in 
Griechenland den Augen entzogen , und mufs sich im 
Verborgenen dem unterirdischen Juppiter vermählen 2'6). 
Isis ist jezt zur Athor geworden; und wenn, wie wir 
wissen, Juno hei den Babyloniern Ada hiefs , so steht 
die ) cnnulhiing fre i, dais mit diesem Namen etwas 
Achnlichcs gemeint scyn konnte.
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2iä) Und wie auch \ \  olf und Vofs die Stelle genommen ha
ben. Heyne ( Observv. ad I. I. p. 77.) weifs auch , dafs 
Hades und Juno in demselben Kampfe gegen Hercules 
vcwundet Worden, hat aber nicht auf cten Grund des 
Dl) thus durchgeschaut. Sonst hätte er nicht so geschwankt, 
und am Ende gar die Vermuthung wahrscheinlich gefun
den , dafs diese Stelle erst aus späteren Herakleen der Iliade 
angefliclu sty. Nein, das sind Nachklänge aus allen Lie
dern, die noch von einem dreifachen Juppiter wulsten 
und auch von einer unterirdischen Juno , von einer J u n o - 
Prosymna.

2 1 6 ) Die Aegyptische Grundlage dieser alten Calenderfeste 
ist oben im Capiiel von Aegyptens Religion nachgewiesen. 
Man sehe besonders I. p. 40!) — 412. vergl. p. 5 2 0 .
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§. i3 .

W endet sich aber Juno dem finsteren Hades freund
lich zu , so wendet sie sich eben deswegen ab von dem 
Juppiter des Himmels. Auch von diesem Zwiespalt ha
ben wir eine sprechende Sage übrig ) : Juno honnte 
sich mit Juppiter nicht vertragen , und hielt sich vor 
ihm verborgen. In rathlosem Zustande irret dieser 
herum, und trifft einen gewissen Alalkomenes. Dieser 
giebt ihm den listigen Anschlag, die Juno dadurch zu 
täuschen, dafs er Miene mache, als wolle er eine Andere 
heirathen. Juppiter haut mit des Rathgebers Hülfe eine 
grofse Eiche, schnitzt sie menschenähnlich, schmückt 
sie bräutlich aus,  und nennt sie Haedale ( AcaJaXtjr ). 
Schon singt man den iiymenaus , schon bringen die Tri- 
tonidischen Nymphen das W asser zum Brautbade, und 
schon rüstet Böotia Flöten und festliches Mahl. Da kann 
sich Juno nicht länger halten , sie eilt vom Cithäron un
ter einem Zulauf von vielen Platäisclien Frauen ztim 
Juppiter hin. Der Betrug wird sogleich entdeckt. Zorn 
und Eifersucht verwandeln sich in Scherz und Freude ; 
Juno selbst geht als Brautführerin vor dem Trugbilde 
h e r, stillet zum Andenken das Fest Dädala (A-ziDaXa), 
verbrennt jedoch aus einem Ueberreste von Eifersucht 
selbst das todte Bild. — Hier stellt uns der Referent, 
dem wir diesen Volksmylhus verdanken, selbst auf den 217

217) Plutarch. ap. Euseb. HI. pag. 83sqq. und in Fragmm. 
pag. 75y seqq. Wyltenb. , der diesen Mythus einfältiger ( s 'j’ jjS s a r s fo v )  als die vorherigen findet. Das Folgende wird 
gleich zeigen , dafs die Scene in Böotien ist. Homer Iliad.
IV. 8. stellt die Alalcomenisclie Athene mit der Argivi- 
schen flere zusammen; und zu Platüa in Böotien, wo 
Juno einen grofsen und sehenswürdigen Tempel hatte, 
lnefs diese Göttin wieder rsAs/a ( Pausan. IX. 2. 5. pag. ¡7 
Fac.) , also die vollendete und geweihete Ehefrau.



richtigen Standpunkt. E r bemerkt zuvörderst, dafs der 
Ehezwist, der die Juno vom Juppiter tren n t, nichts 
anders als eine Störung und Zerrüttung der elementari- 
schen Verhältnisse sey, so wie die Aussöhnung die W ie
derherstellung der elementarischen Ordnung. Dann aber 
macht er uns acht mythologisch auf Böotiens Naturrevo
lutionen aufmerksam. Dieses Land sey in der Vorzeit 
grofsen Theils vom W asser bedeckt gewesen ; end
lich beim Ablauf der Fluthen hatten die hohen Eichen 
zuerst ihre Wipfel erhoben , und dieser Baum habe den 
Menschen zuerst durch seine Früchte und durch Honig 
zur Verehrung angeregt. So weit Plntarchus. — ünd 
in W ahrheit, dieser rohe und volksmafsig - freie Mythus 
— er trägt die «Spuren einer alten Pelasgerzeit., als die 
Flufsbette des mittleren Griechenlands noch nicht gere
gelt w aren, als'die Vblcitupgswerke am See CopaVs die 
grofsen Wassermassen noch nicht gehändigt hatten. Da
mals Konnte der himmlische Zeus seine Erdbraut ver
geblich suchen. Sie w ar unter den W assern verborgen, 
und der Name Tenor»; spielt an auf ihr altes W asser
haus 21&) — Da mufs er die von der Berge Gipfel
hervorragende Eiche einstweilen und zum Nothbehclf 
als Erde nehmen , bis diese selber wieder allmälilig sicht
bar w ird, und in neuer Liehe sich mit ihrem Gemahl, 
dem Himmel, vereinigt. — W enn wir nun von den Ac- 
gyptischen Pamylien lesen, an denen man das Männliche 218

218) So hatte Euphorion sie genannt, Etymolog, m. p. 703, 
p. 637 Lips. Auch bei Nicetas und Andern kommt dies 
Epitheton vor; s. Meletemm. I. p. 30 sq. An die F l u -  
oni a  der Römer haben wir schon verschiedentlich er
innert. Der physischen Revolutionen vom alten Böotieu 
und der Ennssarien am See Copais habe ich bereits oben 
gedacht. Jezt bitte ich meine Leser, R i t t e r s  V o r 
h a l l e  p. 3yS ff. zp vergleichen.



58a
des Osiris in hölzernen Bildern einhertrug , weil Isis, 
während er in den Wassern begraben lag, dieses heilige 
Abzeichen eingesetzt hatte 2,v) — werden wir dann 
mifsverstehen können, was von dem Böotischen Bilder
feste (A a iS a \a )  beigefügt wird ? Es waren Calender- 
feste, die an die alten Perioden der Fluth erinnerten. 
Jlei e - Rheione war verborgen. Alte Lieder gaben die 
Runde von dieser Böotischen Juno-Fluonia. Es waren 
T rauerlieder, aber auch zugleich freie Hymenäen. — 
Unter Scherz und Lachen (fteToc ^apotc xu l yeXaxog') 
umarmt die wiedergefundene Göttin den himmlischen 
Juppiler wieder 2-ü). Was beim Osiris T o d h e ifs t , heifst 
bei der Proserpina und Juno V e r s c h w i n d e n ,  E n t 
w e i c h e n ,  sich V e r b e r g e n .

Aber auch T o d e s g e d a n k e n  waren mit dem Be
griffe von der Juno verbunden. Ich mul'ste schon eini
gemal diesen Punkt berühren. Jezt soll uns dieselbe 
Ideenreihe zu der A r g i v i s c h c n  Here zu rückführen, 
von der wir ausgegangen waren. Aus ihrem Tempel zu 
Argos brachten einst die Griechen das Gottesurtheil zu
rück , wie es dem Menschen besser sey zu sterben als 
zu leben. Einst war die Stunde des Junonischen Festes 
erschienen, aber die Rühe fehlten, die den Wagen der 
Priesterin ziehen sollten. Da zogen ihn deren beide 
Söhne Rleobis und Biton — und die Belohnung der 
Juno für diese Rindesliebe war ein sanfter Tod beider 
nach dem Festmahle am selbigen Tage. Zum ewigen 
Andenken wurden die Bilder der beiden Brüder nach 219 220

219) S. oben Th. I. p. 262 ff.
220) Wenn wir lesen, dafs die Priesterinnen der Argivisclien 

Here nicht blos 'Hjsd-i'Ss;, sondern auch 4'aAAe; genannt 
wurden (s. oben Th. I. p. 181. not. 325.), so scheint dies 
auf eine Vermuthung von Phabagogien zu führen.
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Delphi gestiftet 221). Zu Argos waren sie mit der te- 
bennus (•ctjßg'vvo^) oder mit langen Feierlileidern ange- 
than , dergleichen die Könige im Alterthume zu tragen 
pflegten 222). W ir wissen ja , wie sehr das Königliche 
Argos agyptisirte. W ir haben daher an die alte Prie« 
sterwürde zu denhen, die mit den Königen so Vieles ge
mein hatte ( s. oben Th. I. pag. 3o4-) , und müssen also 
bei solchen Namen an die langen Priesterröche auf den 
Aegyp tischen Sculpturen denken ( s. z. B. unsere Tafel
XVfh).

In solchen Umgebungen erblichen wir die alt-Grie
chische Here. Hier zunächst mufs sie nun als Prosymnäa 
gedacht werden , d h, als Göttin, die selber ins Dunhel 
binabgestiegen, und die durch des Schlafes Pforten zum 
Tode führet. — Auch diese Vorstellung hatte das alte 
Italien aus dem Peloponnesus herübergenommen , und 
zwar von Lacedämon her. In Latium, im Sabinerlande 
uni Circeji und bei den R utulcrn , bannte man eine

221) Uerodot. I. 31. Auch zu Argos sah man dergleichen; 
Pausan. II. 20, p. 250 Fac.

222) Pollux Vll. 61. mit lleringa’s Verbesserung Observv.
C a p .  3. p. 2(J sq. njv 5 s t>Jv3*vvov.rd; jwsv rav
TÜtuivx na! ■KXsoßiv etV.ova; sv ’’Af-yst (psfifv ($a<n. ryiiimi5j 
S' avTy/y KctXttv cl îcjaiv. Sollte etwa nach 5’ auT>jv fehlen: 
t>)v"IIquv , so dafs dieses letztere ein Epitheton der Göttin 
selbst witre ? Die Argivische Juno des Polyklet hatte 
auch vom Gewände einen Beinamen. — Photius Lex. 
gr. p. Dp. sagt von der tebennus: (psj.oüotj r -J ja v jo i; vergl. 
Zonar, Lex. gr. pag 1727. Es wird dies Gewand auch 
Persischen Königen beigelegt (Plularch. I.ucull. cap. 3y.). 
Hiiufig ist das Wort von der Römischen Toga gebraucht; 
Schweigh. Lex. Polyb. pag. 617. Man vergl. Jo. Lydus 
de Magistratt. Romann. I. 7. p. 20—22. (dort ist von den 
Römischen Königen die Rede) und Du Gange Glossar, 
p. 1577. in Tij/teva , denn diese Form, kommt auch vor.
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J u n o - F e r o n i a .  Der Same wird im Griechischen ver
schieden geschrieben Um ihren Begriff richtig auf
zufassen, merken wir auf drei Sätze, die wir aus den 
Alten gewinnen. Sie heifst einmal bestimmt Persephone 
(tbepo-eqädri)) ; sodann erhielten in ihrem Tempel die be- 
ficieten Sclavcn die Haarschur und den Hut der Frei
h e it; endlich ward sie auch als die blühende oder Blu
men tragende ( dvSieia , ävSijcpnpoi;, (fnlocrTefavoi;) 
bezeichnet. Der Verfolg wird uns bei den Cerealischen 
Beligionen zeigen, dafs Proserpina unter dem Blumen- 
pflüclien geraubt worden , und dafs ihr der Blumenkranz 
überreicht wird zum Zeichen, sie solle im Frühling 
wieder zum Olymp zurückkehren (s. unsere Taf. XIII.). 
Dieselbe Proserpina befreiete auch die Seele von den 
Banden des Leibes, wie Juno - Feronia. Beide schnei
den die Locke der Sterbenden ab. Feronia schneidet 
auch die Loche des Sclaven, der von den Banden der 
Knechtschaft befreiet wird. Juno ist überhaupt eine 
Freundin der Bedrängten und Schutzsuchenden, und der 
Flüchtling Adrastus, nachdem er in Sicyori Schutz und 
Königreich gewonnen, errichtet der die Männer schützen
den Here einen Tempel 223 224 225).

223) tf'sfawsia, d’sfujvia, i'y'juivsid, «lijfujvia., auch tf’afu>vs!a und 
4'o(.iuvsia • s. unsere Meletemm. I. p. 29. und daselbst die 
llauptstellen: Dionys. Antiqq. II. 49. p. 34Q Reislt. III. 
32. p. 595. Livius 1. 30. XXII. 1. XXVI. 41. XXVII. 4. 
V irgil. Aeneid. VII. 800. nütden Auslegern. Borat. Serm. 
L 4. 24. Sil. Ilal. XIII. 84. Fabretti Inscriptt. p.451sqq. 
Patin numisnnn. iämill. Romm. p. 205.

224) Gerade als ’AvSsiu hatte Here auch zu Argos einen Tem
pel; Pausan. II. 22. 1. vergl. Eckhel D. M- V. Vol. VII. 
p. 287.

225) dXsZd-jSgov Menaechmus Sicyonius apud Sclioliast. 
Piadari Nem. IX. 30. Here hatte in Argos auch den
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Dieses Mitleid gegen Hülllose hatte einst Juppilrv 
benutzt, um sie zu seiner Gattin zu machen. Die jung
fräuliche Here safs, die Einsamkeit suchend, an der 
Südspitze von Argolis ai f  dem Berge Thornax. Zeus 
erregt einen Sturm , und in einen Kultuk verwandelt 
flüchtet er zu ihr hin. Sie nimmt den erstarrten furcht
samen Vogel in ihren Schoofs auf,  und so wird vom 
wieder umgewandelten Zeus das erste Beilager gehalten. 
Daher hier auf dieser Stelle der Here ttXtia. ein Tempel 
erbaut worden 226).

S c h i l d ,  und ward öfter bewaffnet vorgestellt. Ihr zu 
Ehren ward auch an einem Fest ein Wettstreit angestellt, 
ya}M~ot, oiytyVf Htsych. I. p. 79 Alb. Callimach. in Pal- * 
lad. vs. 35. und daselbst Spanheim. Böttiger Kunstmy- 
thologie der Juno p. 130 ff. In der Erklärung der Bilder 
p. 4l f. habe ich die verschiedenen Sagen vom Argoli- 
schen Schildkampfe berührt.

226) Pausan. II. 17. 4. p. 239 Fac. vergl. II. 36. 2. p. 316 sq. 
Scholiast. Theocrit. XV. 64. und Valckenaer zu dieser 
Stelle. Ich finde von den Herausgebern nicht beiqerkt, 
dafs der Berg beim Pausanias ©efvag, beim genannten 
Scholiasten aber ©¿«vag heifst. Nachher liiefs er of.o5 
Koyy.üyiov. Unter Wolken war der Kukuk gekommen. 
Ob vielleicht Aristophanes, der die altreligiösen Sagen 
so gerne komisch benutzt, bei seiner vŝ eXcysy.y.uyia in 
den Vögeln 819 ff- darauf mit angespielt haben mag? Da 
er dort den Namen Sparta komödirt, und auch bei Sparta 
ein Berg Thornax lag, so hätte ihn dies vielleicht auf 
den Einfall bringen können. Vom Kukuk hatten die 
Griechen schon viele Sagen. Hierher gehört, dafs sie 
ihn der Weihe (h^ag) ähnlich , und als einen furchtsamen 
und geschwätzigen Vogel beschreiben (Tzetz. Schob ad 
Lycophr. vs. 395. p. 576 Müller.). Utber die Oertüclw 
keiten lese man noch Gell in der Argolis pag. 132. nach. 
Der andere Vogel i'uyg ward als Symbol des Liebeszau
bers betrachtet. Eine Zauberin , die durch ihre Liebes- 
tränke den Zeus zur Liebe der Io bewogen hatte, sollte
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Dafs Zeus liier der Here im Sturm und Regen naliet, 
deutet auf den Grund der Fabel hin. Die Samothraci- 
scho und alt-Italische Priestersprache nannte es eine 
Vermählung des Cölus mit der Dea Dia, des Himmels 
mit der Erde , wann sich in fruchtbaren Gewittern die 
electiiscbe Hiroroelskraft der Erde mittheilt. Recht 
grofsartig und im ächten Geiste des Alterthums hat Yir- 
gilius (Georg. II. 324.) dies ausgesprochen :

Tum pater omnipo*ens , fecundis imbribus A e t b e r  
Co n j u g i s  in gremium l a e t a e  descendit, et omnes 
Magnus alit, magno cominixtus corpore, fetus.

Liegt aber auch nun die Hauptbedeutung der Fabel vor 
Augen — wer wollte es unternehmen, alle Nebenzüge 
enträthseln zu wollen ? Es waren eben Hieroglyphen, 
die ihren geheimen Sinn enthielten. Dies läfst schon 
die Art m erken, womit sich Pausanias über jenen Mythus 
erklärt. Und selbst noch der Urheber des Junonischen 
Ideals, Polyklet, hatte in seiner Here zu Argos jenem 
Vogel, der die mysteriöse Götterehe bezeichnete, unter 
den Attributen seinen Platz gelassen.

Denn auch h ier, zu A rgos, erwachsen alle Reli
gionsideen dieses Kreises aus denselben örtlichen An
lässen, wie zu Samos. Was dort der Weidenstrauch 
war ,  war hier der wilde Birnbaum. Erst war Meeres
grund und trockenes Küstenland zweifelhaft gewesen; 
und wie zu Athen um den Besitz der Burg die Athene

von der Juno in diesen Vogel verwandelt worden seyn 
(Nicephorus in Scholiis ad Synesium p. 360 ed. Petavii). 
Ueber die Jynx in andern Bedeutungen s. Th. I. p. 360 IT. 
Mit S i r e n e n  auf der Hand war das alte Bild der Juno 
vom Thebaner Pytuodorus zu Coronea in Böotien vor- 
gestellt. Diese Sirenen waren Töchter des Achelous 
(Pausan. IX. 34. 2. p. 107 Fac.).



mit Poseidon siegreich gekämpft hatte, so hatte Ilerc 
um die Herrschaft über Argos mit demselben Gotte den 
Kampf bestehen müssen 2i7) .  Nachdem Here gesiegt, 
d. h. nachdem die Wasser in ihre Grannen gewiesen, 
ordnet Pirasus, des Argus Sohn , den Dienst der Göttin, 
aber eben wie er in einem wilden Lande seyn kann. 
Er schnitzet aus den wilden Birnbäumen um Tirynth ein 
Bild derselben, und stellt dabei seine Tochter Kallithyia 
als Priesterin an M ).  Also werden aus W eiden, aus 
Eichen und Birnbäumen die ersten Junonischen Bilder 
gemacht. Dort stand das alte Schnitzbild, bis Tirynth 
von den Bewohnern von Argos zerstört ward. Hier fand 
es im Heräura seine Stelle. Ebendaselbst sah man aber 
noch ein etwas späteres auf einer Säule. Es wird , als 
das alte, von jenem, dem ältesten, unterschieden, und 
Von beiden das neue, aus Gold und Elfenbein, ein Werk 
des grofsen Polycletus. Das war nun die Argolische Here 
in aller ihrer Herrlichkeit, auch e v e i p a v  genannt, von 
ihrem schönen Gewände w ) .  — Also drei weit von ein. 227 228 229
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227) »Scholiastes mscr. Aristidis ad Panathen. ( ad verba ou*’
GtiOLi roic, 'A(.yetoi$ p. 188 Jebb.). Aeyst äs o I Is/.i'aav sy rg 
'EAA>jvmg icT-opiix, c t i ijp«rav Kai irspi rsO ”A pyou; notrsiäcSv nai 
r i I a  , nai jjrrtjOyj mui sv-sü.

228) Pausan. Ii. 17. 5. p. 239 Fac. Plutarrli. ap. Euseb. P.
E. III. 99. und in den Fragmin, pag. 763 Wyt enb. Er. 
sterer nennt den Stifter lls^acot,, letzterer I Ui\ut, ; erste, 
rer den Baum » letzterer eyyvij. Wer die ältesten
Mythen kennt, wird es nicht tadgln, wenn hierbei von 
mit an den BergJ Ox>) und auf Euböa erinnert wird,
der den Namen haue uto rv; *k s 7 o^sta;, {¡toi tüiv Ssüv p:•• 
gtw; Aioc, Kai r,Hpa; (sieh, die Stellen beim Valokenaer zu 
Theocrit. Adoniaz. vs. 61. pag. 366 sq.). Die Birne ist 
häufig ein erotisches Bild bei den Alten.

229) Pausan. a. a. O. Strabo VIII. pag. 517 B. und dazu jezt 
die in» Einzelne gehende technische Beschreibung bei
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ander entfernte Zeitabschnitte sah hier der Beschauer 
in Bildern vor Augen. In dem letzten war Here nun 
erst in einem andern Verstände vollendet ( r e ? . e i a )  g e 

w o r d e n ,  d. h. sie war nun vollendet im Homerischen 
Geiste, wie der Olympische Juppiter desPhidias, neben 
dem Juno auch zu Olympia einen Tempel hatte, und 
dazu noch einen Altar 2j0). Polyklet hatte ihr nun, als 
der Olympierin , einen Kranz gegeben, worüber die Ho
l e n  und die Chariten schwebten, und zur Seite hatte 
Naucydes die Hebe gestellt, oder die Göttin der schön 
gereiften Jugend. Aber auf Juno’s Scepter in ihrer einen 
Hand safs noch immer der mystische Kukuk, und die 
andere hielt den noch mysteriöseren Granatapfel ¿31). 
Davon haben einige Alterthumsforscher ausführlich ge
handelt a -'). Doch kann ich ihnen darin nicht beistim- 
mcn , dafs er blos ein Liebespfand bedeuten soll , weil 
die Arpfel überhaupt erotische Gaben bezeichnen. Die
ses verbietet meines Erachtens schon die Stelle des Pau
sarías, sodann aber der Gebrauch des Granatzweigs bei 
mysteriösen Opfern, wo vom Apfel gar nicht die Rede 
ist Wenn wir lesen, dafs im Dienste der Rliea eia 230 231 232 233

Quatremere le Jupiter Olympien p. 326 sq. mit der co- 
lorirten Kupfertafel XX.

230) Pausan. V. l4. 6. p. 63 Fac. Auch die Argivische Juno 
wird von einem alten Dichter Olympische Königin (’OAu/a- 
mdi ßouriXeia) genannt ( Phoronides Auctor ap. Clement. 
Alex. Strom. I p. 4i8 Potter.).

231) Pausan. II.. 17. 5. nennt den Mythus von ihm einen noch 
verborgeneren (u-ko$‘¡S y r e rs jcv).

232) Böttiger in den Andeutungen p. 124; in der Kunstmy
thologie der Juno p. i>8. Welcker in der Zeitschrift für 
alte Kunst I. p. 10 — 12.

233) Festus in voce i n a r c n l u m (so nennt eres) und Ser- 
vius ad Virgil. Aeneid. IV. 137: A r c u l u m  vero est vir-



gewisses Gefäfs cernus («¿pvo?) besondere Bedeutung 
batte, dafs es allerlei Sämereien enthielt, wovon gewisse 
Personen etwas genossen , so ist es wohl zu vermu- 
then erlaubt, dafs der Granatapfel, als ein natürliches 
Saamenbehältnifs , mit besonderen Vorstellungen von 
der Farbe , Gestalt und von den Eigenschaften dieser 
Frucht verbunden, den Göttinnen eignete , in deren 
Schoofse so viel physisches Leben und so viele Saamen 
der Pflanzungen und Geschlechter verborgen lagen. 
Denn nicht vergebens wird Juno als ’Te iibvn  (Fluonia) 
bezeichnet. Sie hat am meisten von der R h e a an sich 
Mit andern Worten , sie ist im neuen Göttersystem der 
Olympier was Rhea im alten war. Sie ist eben auch das 
U n s t ä t e  und Fl i e f s en . de .

Fassen wir nun diese unbestimmten Prädicate in 
ihren verschiedenen Momenten auf, so werden wir zum 234 235
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ga ex malo Punico incurvat?, quae fit quasi corona, et 
ima summaque inter se aliigatur vinculo laneo albo, quam 
in sacrificÜ8 certis regina (d, i. die Gemahlin des Rex sa- 
crificulus) in capile habebat. F l a mi n i c a  autem D i a -  
l is omni sacrificatione uti debebat. Das Vorhergehende 
wird schon belehren, dafs Thiersch (über die Epochen 
der bildenden Kunst p. 8.) so Unrecht nicht hatte , wenn 
er den Granatapfel der Proserpina dabei in Erinnerung 
brachte. Auch die q/aAi's, welche einen Bogen bildete, 
war der Juno heilig. Es war dabei vielleicht eben so an 
die bogenförmige Gestalt gedacht, als an die Scheere (s. 
oben und vergl. Schneider im Wörterb. unter \faA<0.

234) Aihcnaeus XI. p. 477. p. 265 Schweigli. vergl. meinen
Dionysus p. 223 sq. >

235) Mit der Rhea wird Juno auch in der Pythagoreisch- 
symbolischen Geometrie zusammengestellt. Denn beiden 
Göttinnen , und aufserdem der Venus , Ceres und Vesta, 
eigneten sie die Figur des Vierecks ( r st? a-yuiveu ) zu (Eu- 
doxus beim Plutarch. de Isid. st Osir. p. 363. p. 487 sq. 
Wyttenb.).



Schlüsse dieser Betrachtung, so weit cs in schlichter 
Prosa geschehen kann, Zusagen im Stande seyn, was 
de nn  J u n o  e i g e n t l i c h  im R e l i g i o n s s y s t c m c  
d e r  a l t e n  V ö l k e r  i h r e m  W e s e n  n a c h  wa r .  
w ir hörten oben : Juno sey die Luft zwischen Erde, 
Meer und Himmel 23fi). Vom Juppiter wird sie an dc9 
Himmels Gipfel schtvehend aulgehangt., und der tellu- 
rische Vulcan hält sie unten in seinem Fcsselstuhle ge
fangen. Sie buhlt mit dem Erdensohne, dem Titanen, 
und ein Erdensohn beredet sie doch wieder, sich dem 
Herrscher im Himmel zu ergeben. Sie prangt nun c.n 
seiner Seite in Sternenglanz, und gefällt sich, durch 
ihre Pracht und Hoheit aller Augen auf sich zu z ehen, 
und dennoch sucht sie oft die Einöde, und weicht von 
ihrem Gatten; sie ist nicht selten widerspenstig, erkennt 
aber doch auch wieder seine Herrschaft an, und ist am 
Ende doch und heifst auch d ie  Gut e  ■®). Sie scheint 236 237
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236) So giebt auch Augustinus de Civit. Dei IV. 10. auf die 
Frage, warum Juppiter um) Juno verbunden seyen , die 
Antwoit der Meiden an : „Quia Jovem (inquiunt) in ae- 
tliere accipimus, in aere Junonem.“

237) Bona Juno Virgil. Aeneid. I. 734. Ich weifs zwar wohl,
dafs sie eigentlich so liiefs, weil sie zu den alten Penaten 
oder den guten G ü 11 e r n gehörte. Man lese nur was 
Servius zu dieser Stelle sagt: „Aut sicut supra dictum 
*st j j quod est b ona ,  quam intrr Penates Tro-
jani habuisse dicuntur. “ Vorher hatte er der Juno in-  
ferna gedacht. Man vergl. auch daselbst zu vs. 15 sqq. 
Allein Juno, als Vorbild der Ehefrauen , ward auch irs 
diesem Sinne als die Gute bezeichnet. Piutarchus 
(Fragmm. IX. 2. pag. 755 seq. YVyttenb.) redet von der 
Feindschaft der Here und des Dionysus, bemerkt dabei, 
dafs die Priesterinnan zu Athen sich gegenseitig erinnern, 
keinen Epheu, die Bacchische Pflanze, in den Tempel 
der Here mitzubringen , und wendet dies als Andeutung 
der Nüchternheit, als der nothwendigen Bedingung des



ihm gegenüber keinen eigenen Willen zu haben , und 
dennoch schweift sie wieder in blindem Eigendünkel über 
alle Gränzen hinaus. Ihr Sinn ist klar, sie verbreitet 
Liclit (Lucina) , und dennoch entziehet sie sich wieder 
dem Lichte des Juppiter, w andelt als rasende Mondskuh 
lo ihre ungemessene Bahn, und wird ganz und gar zur 
finsteren Brimo - Proserpina , bis sie wieder umkehret, 
und zur würdevollen und geordneten Juno sich verklä
ret. Sie ist die grofse allgemeine S e e 1 e , solange der 
grofse Geist der Welt (Juppiter) sie leitet. Sie weicht 
Ton ihm , und sofort schweifet das seelerliafte Leben 
ohne Bahn und Maafs — aber auch er, der Geist, fühlt 
alsdann sich verödet, und mufs die Seele suchen. Nur 
in ihrer Eintracht blühet das volle Leben. — So ist also 
diese Göttin nichts anders als eine Personilicalion der 
Natur, aufgefofst in dem beständigen Wendepunkte von 
Chaos und Ilosmos (Unordnung und Wohlordnung). 
Das ist die Geschichte ihrer Ehe mit Juppiter. Es ist 
keine andere, als die wir oben aus dem iepbg X oyog  vom 
Cölus und von der Dia, vom Mercurius und Proserpina, 
zu entwickeln versucht haben 23s). Das Ehegesetz, des
sen Anerkennung oder Verwerfung hier in leiblichen 
Handlungen hieroglvpliisch erscheint —• dieses Gesetz 
ist ein kosmisches und ein bürgerliches zugleich. Es ist 
das Gesetz der W elt und des Hauses. Der weibliche
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Eheglücks und Ehesegens. Daran knüpft er die Nach
richt, dafs diejenigen , welche der Juno opfern , ihr nie
mals die Galle der Opferthiere mit darbringen, sondern 
sie neben den Altar begraben, weil das eheliche Leben 
zwischen Mann und Weib rein bleiben solle von Leiden
schaft und Bitterkeit (u i; St'ov aSuficv v.ai äyoXcv v.ai v.aßa- 
fsuo-jua-j kui iriv.̂ iag ¿xaVijs r>)v yjvmv.be, v.ai tivat

23S) Th. II. p. 326 ff..



Thcil soll es hinnehmeil, ob es von ihm erkannt ist odefr 
nicht. Im letzteren Fall erscheint ihm dieses Gesetz oft 
?ls G e s c h i c k , im ersteren sieht er darin sein Gl ü c k ,  
In keinem Fall hat das W eib das Gesetz gemacht. Dat 
her in diesem Junonischen Kreise so viel vom Genius 
w altet, im guten und iin bösen Sinne. Was in der W elt
ordnung wie im Hause als eines stärkeren , als eines 
männlichen Geistes Willen empfangen w'erden mufs, das 
Alles ist Junonische Regel. Aber im Verzichtleisten auf 
den eigenen W illen , in freier Einigung mit dem Manne, 
ist die g e n i a l e  J u n o  die G l ü c k l i c h e ,  und stehet 
als der gute Geist den Hausfrauen vor Ihr Thun
und Lassen hat Italiens alte Religion in mehrere weib
liche W esen zerlegt, in die geisterhaft schreckliche Ma- 
nia , in die buhlende Acca Larentia und in die gute Anna 
Percnna .Sie alle sind schwebende geniale Gestalten, 
und was die Zeit in ihrem Laufe, was das kreisende 
Mondcnjahr 2V)) in Stadt und Land, in Haus und Hof 
Gutes und Böses bringen — das Alles ist Junonisch in 
ihnen begriffen. 29

2i9) S. oben zu Anfang dieses Abschnitts die Anmerkk. und 
vergl. Plin. H. N. II. 7. Daher auf Inschriften : Junonts 
Augustae; Juno Claudia, Julia, Junia, beim Gruterus 
p. 21 sq. Daher die Schwüre der Frauen bei der Juno 
und der Sclavinnen per Junonem herae (s. die Ausleger 
zum Tibullus III. 6. 48. und Ruperti zum Juvenalis II. 
£18.). Juno ist auch reXi/a, Aufseherin über die eheliche 
Treue , und beifkt auch, nebst Juppiter, Vorsteherin der 
Ehe (Tguraw; tcuv y iuuiv Suidas in rskiia Tom. III. p. 443 
Küster.). Daher sie auch bei Verlöbnissen als Zeuge an- 
gerufen wird. Ovid. Heroid. XII. 87: Conscia sitJuno, 
sacris praefecta maritis.

240) Juno wurde von den Pontifices an den Kalenden als No- 
vella angerufen, und in Laurentum ward sie von Alters 
her als Kalendaris verehrt ( Macrobius Saturn. I. l4.).
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P O S E I D O N  — N E P T U N Ü S .

Uehcr den Namen des Poseidon ( IIocreiÄtöi' , ITocret- 
tia v , Neptunus) hat man m ehrere vergebliche Etymolo
gien der Griechen . die ich hier übergehe 21') Denn eä 
ist derselbe vermu! hl ich Pnnischcn Ursprungs, und be
deutet den B r e i t e n ,  A u s g e d e h n t e n  wi). Auch die

Auch war ihr der erste Tag jedes Monats gewidmet. Mit«* 
hin war die Beobachtung des Vlondenjahrs an die Juno
nische Religion geknüpft. Wenn wir nun hören . dafs sie 
auch M o n e t a  hie ('s, mit welchem Namen di« Lateiner 
auch die Mnemosyne,,  Juppiters Weib und der Musen 
Mutter, bezeichnten (s. zu Cicero de N. I). 111. 18. 
p. 5f>y uns. Ausg.), so möchte iin Namen Juno Moneta 
wohl zuerst der mündlich überlieferte Priestercalender 
personilicirt seyn. Naturphänomene gehörten in den Kreis 
aller Kasti , und so wird es begreiflich , warum Juno Mo« 
neta bei einem Erdbeben gebietet, wie man die Götter 
Versöhnen solL(Cic. de Divin. 1. 45,;, Dafs sie von der 
Geldnotb , die sie in dem Tareiuinischen Kriege von den 
Römern abgewendet, den Namen Moneta erhalten, und 
dafs seitdem die Münzen in ihremTempel geprägt worden 
(Suidas in Movijra Vol. 11. p. 872 Küster vergl Spanhem. 
de usu et praest. numm. Vol. 1. pag 2y.), ist, wr Jeder 
sieht, eipe spätere Sage. Sie erscheint aber darin in ihrer 
königlichen und politischen Bedeutung , wie früher schon, 
als ihr Bild den Willen erklärte, die Göttin wolle Veji 
verlassen , und den Römern folgen ( Livms V. 22. und 
cap. 31. und Dionys. Hai. Excerptt. et Fragmin. XIII. 3, 
p. 26 sq. ed. Mediolan,.).

241) S. Etymolog, magn. p. 68-5. vergl. mit dem Etymolog. 
Gudianum p. 476. 40 sqq.

242) So Bcchartj vergl. Lennep. Etymol. L. Gr pag. 602. 
Münter (die Religion der Carthager p 63 ) verwirft zwar 
Bocharts Erklärung durch die Behauptung, dafs L i b y 
s c h e  und F u n i s c h e  Sprache v e r s b h j e d e n ,  und

i i .  3 a



Gottheit selbst ist Punischen Ursprungs. Nach Hero- 
dotus verehrten die Libyer zuerst den P o s e i d o n  (II. 
So. IV. 188. vergl. oben II. Th. p. 261. ) ,  und von dort 
her haben ihn die Griechen, welche ihn sodann in ihr 
Cretensisches Göttersystem eingeführt. Nun ward er 
des Zeus Bruder und selbst M e e r z e u s ,  ir eXayoüog 243) . 
daher mit Bezug auf die Farbe des Meeres der Dunkele, 
Schwärzliche, 6 MtAav&og, genannt 244). E r ist IforTo- 
Ttocrtiduiv, d. h. er hat die Herrschaft über das innere 
M eer, über den Pontus (vergl. Th. II. p. 427.). Dort 
■waltet er furchtbar gebieterisch und tosend , als

2<i5). Doch sänftigt er sich auch , und hält die Erde * 243 244

Poseidon keine Phönicische oder Carthagische, sondern 
eine L i b y s c h e  Gottheit sey ; s. auch oben I. Th. pag. 
321. Not. Schelling hingegen ( Uber die Gottheiten von 
Samothr. p. £)1.) hat die Bochartsche Erklärung wieder 
angenommen, zumal da sie (vergl. oben II. 'Th. p. 375.) 
mit allen übrigen Attributen und Beinamen dieses Gottes, 
insbesondere wo er der Unfeste , der Erderschütterer 
keifst, in Einklang ist; s. auch oben II. p. 438.

243) Ucber dieses, so wie über andere verwandte Prädicate 
des Poseidon, ist Pausanius Achaic. 2t. §. 3. Haupt
stelle.

244) S. Eustathius zur Odyss. XVII. 212. p. 626. 42 Basil.
24ä) S. Cornutus de N. D. p. iy3. Ettdoc.'p.341. Aus die

sem Brüllen und 'losen der Woget#, das dem des Stiers 
gleicht, wollte man auch den andern Beinamen des Po
seidon, ratufe/05 (statt dessen bisweilen auch gerade 
» a u f o ; ,  der S t i e r ,  steht, s. Hesych. II. p. 1353 .) er
klären, wiewohl Andere bald an die Gestalt der Wogen, 
oder an das dem Neptun gewöhnliche Opfer von Stieren 
dachten: s. Hesiod. Scat. 104. und Iliad. XXI. 237. nebst 
den Scholien (Meletemm. 1. pag. 3 2 .) .  — Nicht minder 
zahlreiche und verschiedene Auslegungen giebt man dem 
Namen A i ya i wv  , unter welchem Poseidon öfters vor
kommt. Da dachte man bald an die Stadt Aegä im



zusammen (r«t^o^oi) und stellt sie fest und sicher, als 
A o t y c i l io$ 246). Er erschüttert sie aber auch durch Erd
beben, er ist Erderschütterer, ’Errocrijaios, ’Eroai^- 
&£ar, 2,uoi% Se)v und K ivJia lföb iv  247̂ . £ r trotzt wohl
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Achaierlande, wo er verehrt wurde (s. Heyne’s Observv. 
zu Iliad. VIII, 303. Pausan. VII. 25. 7.), oder an Aegä 
auf Euböa (s. Strabo VIII. pag. 386. vergl. mit Heyne’s 
Observv. zu Iliad. XIII. 2U), oder an die Wogen, wel
che wie die Ziegen ( ä<mjv ah/it, ) emporspringen ; oder 
man leitete es endlich ab von aiyaTm, das so viel als *V- 
layoc, , Meer, bedeute; s. Tzetzes zu Lycoplir. 1.35. Wie 
Fherecydes ihn genommen, lafst sich nicht mitSicherheit 
bestimmen; s. Schob Apollon. Rhod. I. 831. und Sturz zu 
des Pherecydes Fragmm. p. 215. (Meletenun. I. p. 32.)

246) Ueber yanjoyoc,  und die andern verwandten Formen 
s. Iliad. XIII. 43, Pausan. III. 20. 2. Spanh. zu Callimach. 
in Del. vs. 30. und was ich sonst noch in den Meletemm. 
I. pag. 31. Not. 30. bemerkt habe. In derselben Note 
(p. 32 habe ich auch die nöthigen Beweise für das Bei
wort ’A«r(pdX-ci  beigebracht, und die verschiedenen 
Abweichungen in der Schreibart bemerkt; s. Heliodor. 
Aethiop. VI. p. 232. und dort Coray p. 207. Pausan. 
VII. 21. und III. 11. 8. Die Ithodier insbesondere ver
ehrtenden Poseidon unter diesem Namen; s. Strabo I. 
p. 57. p. 155'I zsch. Auch kommen öfters beide Namen 
in Verbindung vor, z. B. bei Plut. Theseus, zu Ende, 
cap. 36. Schol. Aristoph. Acharn. 509. 683. Suidas I, 
p. 363.

247) Ueber diese häufig vorkommenden Namen des Posei
don habe ich schon in den Meletemm. I. p. 32. gespro- 
chen. Sie haben alle den Sinn: E r s c h ü t t e r e r ,  B e 
we g e r  de r  E r d e ;  vergl. z. B. Iliad. XIII. 10. und

. sonst häufig. So erklären auch die alten Grammatiker 
dieselben, z. B. Apollonius im Lex. Homer. p.-246: 0 * 
MT>)4 Tij; y Z i ,  oder wie Pindar. Istlim. IV. 32. sagt:
0 mvijTijy y ä ;  , und Sophocles (Trachin. 503. nebst 
den Scholien) : yai a i .  Vergl. noch Span-
lieim zu Callimach. Hymn. in Del. 30. Rerodot. VII.



selbst dem Zeus, doch erhennt er öfters seine Über
macht an ;

„Umnuthsvoll nun begann der Erderschütternde Herr
scher :

Traun, das heifst, wie mächtig er sey, hochmUthig ge
redet :

Mir, der an Würd’ ihm gleicht, mit Gswalt den Willen
zu hemmen.

Denn wir sind drei Brüder, die Kronos zeugte mit Rhcia.“  

und dann:

Nimmer folg’ ich demnach Zeus Ordnungen: sondern
geruhig

Bleib’ er, wie stark er auch ist, in seinem bescheidenen
Driitheil.

Nicht milden Armen fürwahr, wieden Zagenden, schrecke
mich Jener“ 2i®).

Sein Zorn ist Seefahrern oft furchtbar , n ie  dem Odys
seus, seine Rache nicht minder schrecltlich, wie die, 
■welche er am treulosen Laomedon nimmt, u. dgl. mehr.
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129. mit Wesselings Bemerkungen. Kurz und klar sagen 
die Scholien zu Odyss. I 74. vergl mit III. 6 : ,,'Evc-
c i y ^ B u f V ,  c rJjv y  ij v w/vt i iv  l 'v u i c n  y d f  >J K i v a f f i ; . 1* 
Proclus spricht in einer Steile , welche icli in den Mele- 
tenim. mitgetheilt, aus dein ungedruckten Commentar zu 
Plato’s Cratylus , dieses Verhältnis des Poseidon folgen- 
dermafsen aus: „Der  mittlere unter den drei Göttern, 
Poseidon , nimmt man an , ist für Alles , selbst für das 
Unbewegliche («¡4 nai au«7; reit, dv.rjvjTOi  ̂ ) , Ursache der 
Bewegung. Als Urheber der Bewegung hc-ifst er ’£»vo- 
aiyaiot ,  , und ihm ist unter denen, welche um dasKro- 
nische. Reich gtlooset, das mittlere Loos und zwar das 
leicht bewegliche Meer zugefallen“  (<5 /zea-e; v.PiJfo; v.ai 
vj suk/vi}T04 5a7.a<rera txvTtp dvciasiTUij .

248) lliad. XV. 185 IT. nach Vofs j s. ebendaselbst VIII. 440, 
XIII. 355 ff.



E r ist in dieser Hinsicht ein wilder, furchtbarer Dämon, 
und seine Söhne sind wild und vermessen, wie er (vgl. 
oben Th. II. p. 386. 249). Meerdurchbrüche und andere 
physische Revolutionen an den Küsten Griechenlands 
und im Archipelagus mochten wohl die historische 
Grundlage zu diesen dichterischen Bildern des Poseidon 
gegeben haben. Eben dahin gehört auch sein Beiname 
<I> v t a X p. i o ; , der das Meerwasser, wodurch er vorher 
Saaten und der Gewächse W urzeln verdorben, von der 
Erde zurüclizicht (ovxexi aApTjv üviixev et; irjv der
also das Gedeihen der Früchte befördert. Zwar wufs- 
ten Andere auch ganz allgemein von einem Ilocreiiwy 
(-poirdX^uog, d. i. der in der Salziluth, im Meere Hau
sende (Ö EV T7J diXp?) (pOiXÖiv 2:0).

Das W erkzeug seiner Gewalt, das Zeichen seiner 
Macht, so Arie daher das Symbol der Seeherrschaft, ist 
die rp iaivu  , tridens, fuscina, der D r e i z a c k .  Sein 
Attribut ist ferner das P f e r d ,  woher er der R e i s i g e ,  * I.

Si'J) Ucber den BegrifT der W i l d h e i t ,  welchen die Alten 
häufig mit dem Bcgritf; M e e r ,  P o s e i d o n ,  so wie 
mit den Söhnen desselben, den Söhnen der Floth , ver
banden , s. aufser dem schon oben Th. II. pag. 3R6. Be
merkten , Eustathius zur Odyss. IX. 1S7. pag. 346 Basil. 
oben , ferner Davits zu Cicero de N. D. I. 23. pag. 102. 
und den dort angeführten Erklärt r des Lvcophron vs. 156,: 
„  reu ; 5 u yt i s o e j zai ctväp£7'ou; noceääuivo;  zceAc Z<n 
t  a  75 a “

250) Ueber diesen Poseidon d’urdA^o; hatte ich schon in der 
ersten Ausgabe der Symbol. Th. IV. p. 67 f. Einfgts be
merkt. Jezt verbinde man damit das in den Meletemm.
I. p. 33. Gesagte. — Ueber die letztere Erklärung vergl, 
man besonders Zonaras Lex. Gr. p. 827. Ueb^r die er- 
ttere Plutarch. Sympos. VIII. S. p. 730. p. 1013 Wyt- 
tenb. und die Hauptstelle des Pausanias II. 32. 7. von 
dem Poseidon d'vriz'A/zio;, den die Argiver verehrten.



der R i t t e r ,  6 " lm uo< ;  und " I n i r t i o f ,  heifst. Denn nach 
Attischen Mythen ist er auch Schöpfer des Pferdes. Es 
möchte aber wohl schwerlich dieser Mythus blos daher 
zu erklären seyn, dafs Poseidon im Vaterlande der 
Rosse, auf den Küsten der Barbarei, ursprünglich ver
ehrt ward, und dafs die Phönicier mit dem Neptunus- 
dienste zugleich die Pferde aus Nordafrica in ihr Vater
land brachten, und Beides an die Griechischen Küsten, 
besonders an die Peloponnesischen, Attischen und bis 
nach Thessalien hinauf eingeführt haben, in welchen 
Ländern der Poseidonsdienst hauptsächlich blübete. 
Böttiger (Andeut, zur Kunstmythol. des Neptun p. i 5 5  f.) 
hat ihn so erklärt 2S1) (vergl.auch oben Th. II. p. 278 f.). 
Oder müssen wir zugleich an die Pelasgische Religion 
der Cabiren denken , an die Rofsgeburt der vom Posei
don geschwängerten Demeter, an das dunkele Rofs der 
tellurischen Kräfte, und an dessen Gegensatz gegen das 
weifse Rofs des solarischen Geschlechts ? Die erste Mei
nung , dafs Poseidon von der Bändigung der Pferde die-
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251) Ueber "t t ic ; oder ?iriri/o ;, wofür auch /ir-rij'yeTjj; 
(unter welchem Namen ihn die Delier verehrten; s. 
Tzetz. zu Lycophron 767. ) vorkommt , und über die 
verschiedenen Erklärungen dieser so häufig Vorkommen-, 
den Epitheta s aufser dem im Texte schon Angeführten, 
Wesseling zu Diodor. V. 6y. p. 586. Aristoph. Null. 83. 
mit den Auslegern. Euripid. Phoeniss. 1701. Cornutus 
de N. ü . p. 195. Eustath. zu Odyss. I. 174. (p. 43.) u. 
s. w. (Meletemm. I. p. 32.) — Der Ansicht von Böttiger 
über den Grund dieser Beinamen scheint auch Hüllmann 
beizupflichten ( de Consualibus scripsit C. D. Hüllmann, 
BonnlSty. p.4.), wenn er nämlich das Attribut desPferdes 
daher leiten will, dafs vor Alters ü b e r  das  M e e r  die 
Pferde in Griechenland , besonders in den Peloponnes, 
eingeführt worden, und wenn er eben darauf die ver
schiedenen Namen des Neptun, deren ich oben erwähnt, 
beziehen will.



*en Namen habe, trägt Pausanias (Achaic. cap. s t. § .3 .) 
Tor. Derselbe Schriftsteller theilt aber an andern Stel
len , -wie wir gleich sehen werden, Mythen und symbo
lische Züge mit, die uns eben veranlassen, diesen hi
storischen Sinn nicht für den einzigen oder ältesten zu 
halten. Man vergesse nicht, dafs die Arcadier auch noch 
Von einer T o c h t e r erzählten , die aus derselben Um
armung geboren worden. Es war ein Xoyos, den
man sehr zurückhaltend berührte ; selbst über den Na
men dieser Tochter Despöna will Pausanias (Arcad. 37. 
§. 6 . coli. s 5 . §• 5 .) nichts Bestimmtes sagen. Auf jeden 
Fall gehören diese Symbole und Mythen in den Cereali- 
schen Geheimdienst von Arcadien und Attica, wie denn 
die Athener namentlich die Erschaffung des Pferdes 
durch Poseidon sich zueigneten. Auch P a m p h o s ,  der 
uralte Dichter der Attischen Cereshymnen, hatte des 
Poseidon als des Gebers der Schiffe und Rosse gedacht 
(Pausan. Achaic. 21. §. 3 .); ein Mythus, den nachherige 
Dichter und Verfasser der Atthiden weiter ausbildeten 
(Virgil. Georg.‘I. 12. ibiq. Interprr.). Ohne die histori
schen Züge von der Verpflanzung der Pferdezucht durch 
Seefahrer zu verwerfen, wird man bei einem näheren 
Blick auf diesen Arcadisch - Attischen Fabelkreis bemer
ken , dafs das aus dem Meere geborne Rofs ein Synfliol 
alter Religion war , wodurch physische Erinnerungen 
festgehalten wurden. An tellurische Wirkungen erin
nert auch die Ceres Erinnys, wie bereits oben bemerkt 
Wurde. Hiermit verbinde man nun die merkwürdige Er
zählung des Pausanias (Arcad. 4 3 . § .3 .) von dem alten 
Schnitzbilde der Ceres zu Phigalia in Arcadien. Dieses 
hatte einen Pferdekopf mit der Mähne und mit Bildern 
Von Schlangen und allerlei andern Thieren. Auf der 
einen Hand hielt es eine Taube, auf der andern einen 
Delphin. Der übrige Leib war mit einem schwarzen 
Unterkleide bedeckt. Daher nannte man diese Ceres die

599

I .



6oo

s c h w a r z e .  Es war ein Trauerkleid, wie Weiter erzählt 
wird, und diese schwarze Ceres war die trauernde und 
die zornige Ceres , die über Poseidon zürnende. Wer 
ltann hei diesen Erzählungen den Cbarahter alt-symbo
lischer Sprache und Bildnerei verkennen, und zugleich 
die, Aehnlichheit mit den Aegypt'sch-Attischen Mvthen 
von der trauernden Isis- Demeter ? An der physicali- 
schen Bedeutifng dieser letzteren zweifelt aber Niemand.

ln die alten Pelasgischen Religionen gehörte auch 
das dem Neptunus eigene T h ier, der D e l p h i n .  Ueber 
die physische Geschichte dieses W underth iers, dem 
Bilde des Mittelmeers (s. ölten 1. pag. 27a.), haben sich 
schon die Alten seit Aristoteles verbreitet (Schneider 
Eclog. physic. pag 4 1-)- bis ist der Tümmler, der Del
phinus dclphis Linn., und nicht der Manatus 252 * *). Hier 
Itur einige Bemerkungen darüber in Bezug auf Neptu- 
rius : Den Pelasgern nämlich eignet schon der Homeri
sche fünfte Hymnus,  auf Bacchus, dieses Sinnbild zu. 
Dort verwandelt dieser Gott die Tyrrhener (ohne Zwei
fel 'Tyrrhenische Pclasger) in Delphine. Das war denn 
der Delphin als Sternbild , nach Aglaostlienes in den 
Naxischen Geschichten , der uns die ganze Erzählung 
mittheilt (Hygin. poet. Astronom. XVII. p. 460 S taver.); 
ein berühmter Mythus, dem man im Bildwerke darge
stellt sah auf dem Monument des Lysicrates zu Athen 
(Heyne ad Apollodor. p. 233.). Auch durch andere Fä
den hing der Delphin mit den ßacchischen Sagen zusam
men. Man denke nur an Ino (Leucolhea) und deren 
Sohn P a l ä in o n 25S) , dessen Bildsäule man auf einem

252) Beckmann ad Antigon Caryst. p. 110. Schneider ad Ae-
lian. fl. A. II. 52.

{¡53) Vergl. Appulrj. .Metamorph. IV. p. 30S ed. Oudendorp. 
„ e t  aur i ga  p a r v u l u s  D e l p h i n i  F a l a e m o n “ ,
wo man Oudenriorps Anmerkung vergleichen mufs.
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Delphine stehend darstellte (Pausan. Corinth. cap. 3 .
§. 4.). Auch die Bacchischcn Vasengemälde zeigen nicht 
selten dieses wunderbare Thier. So hatten auch die Ver
fasser der Dionysiaden vielfältige Gelegenheit desselben 
zu erwähnen. An den Hauptsitz des Bacchusdienstes, 
Naxos , schlofs sich die alte Sage von Delphinmenschcn 
an , und so wurde dann in den Poemen dieses Kreises 
häufig darauf angespielt. Das zeigt noch Nonnus 5̂l). 
Dafs er aus früheren Vorgängern schöpfte, beweisen 
theils die angeführten Excerpte bei Hyginus, theiis an
dere Spuren, wie z. B. das Fragment aus den Bassarica 
des Dionysius bei Stephanus von Byzanz (in Kdaneipoq). 
Doch wir hehren zum Vorliegenden zurück : der Del
phin war und hiefs T y r r h e n u s  p i s c i s  (Seneca Aga- 
memn. 451.) , weil die vvqotivoi (Tyrrheni) ihn zum Sinn
bilde ihres Landes und ihrer Schilfe w ählten (Buonarota 
bei Passeri Pictur. vasc. Etrusc. 1. p. 5o.). Fragen wir 
aber nach dem Grunde, so fallen darauf verschiedene 
Antworten : weil ihr Name mit /3cm Namen des Meer
schweins, t u r s i o  (Griechisch q i w x a i v u )  , grofse Aelin- 
lichheit hatte , oder weil der Delphin eine glückliche 
Seefahrt bezeichnete 2y). Nach den Beweisen, die ich 
anderwärts aus älteren Griechischen Dichtern , I indarus 
(Pyth. IV. 29.) , Euripides (Helena i4Ü7‘ Electr. 433.), 
beigebracht habe, kann kein Zweifel übrig bleiben, dafs 
die letzte Erklärung die einzig richtige ist. Von Alters 
her war der Delphin ein dem Menschen freundliches 
Thier ( xpikdv'bpuiitov £woj>), ein T h ie r, das durch d ie1 
Töne der Musik rührbar ((pihopovoov) war , und , nach 254 255

254) S. z. B. die Stellen: XXIII. 292. XXXVIII. 371. XLIIl. 
19l. 2bS.

255) Bochart Geogr. s. p. 386. Spanheim de Usu et Praest. 
Numisin. I. p. 224.
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fielen Erzählungen der Jasier und C arier, der Bewoh
nei von Puteoli in Italien, Menschen, besonders Rin
dern wunderbare Anhänglichkeit bezeigte; ein Thier, das 
den Sängern Arion und Hesiodus gehuldigt haben sollte ; 
dessen Gestalt der Gott der Musenhunst, Apollo, sel
ber angenommen, als er das Heiligthum von Delphi 
stiften wollte. Mit Einem W orte , durch eine von frü
hen Zeiten her fortlaufende Tradition war der Delphin 
ein Symbol der Humanität im Abgrunde des Meeres, der 
sonst nur wilde Ungeheuer b irg t; und was Dante in der 
Hölle (nach A. W . Schlegels Uebers.) als Gleicbnifs ge
braucht :

,,W ie ein Delphin mit hoch gekrümmtem Rücken
Die Fluth durchspielt, und so den Schiffei warnt,
Sein Fahrzeug schnell den Stürmen zu entrücken“  —

das war im Grunde uralter Griechenglaube. Hiermit ver
banden sich Beobachtungen oder Vorstellungen von der 
ungemeinen Schnelligkeit dieses Fisches a6). W as das 
Pferd zu Lande war , das war der Delphin zur See. 
Sprichw örter, wie das: ovx ¿arl StXcplvoi; Iv ßla,
zu  L a n d e  h a t  d e r  D e l p h i n  k e i n e  M a c h t  ( Wyt- 
tenbach ad Selcct. histor. p. 423.) , deuteten anschaulich 
auf die Herrschaft beider Thiere über Land- und W as
serreiche hin; und wenn die weissagende Medea das ver
änderte Schicksal der Insulaner von Thera bezeichnen 
w ill, die zu Cyrene Landbewohner werden würden, so 
setzt sie das Ruder dem Zügel und den Delphin dem 
Hofs entgegen (Pindar. Pyth. IV. 2t).). So war also der 
Delphin ein ganz natürliches Bild der S e e f a h r t  und 
S e e h e r r s c h a f t  geworden (s. meine Abhandlung My- 
thor. ab artium operibus profectorum excmplum). So 26

2i6) Pindar. Pyth. II. 93 sq. Attius bei Cicero de N. D. II. 
35. und dort die Note p, 351.
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konnte nun auch in  d i e s e m  S i n n e  P f e r d  und D e l 
p h i n  symbolisch verbunden werden, und der alte Pe- 
lasgische Mythus von der Ceres Erinnys und Neptuns 
Verfolgung, in der Bedeutung eines E l e m e n t e n -  
h a n i p f s ,  lionnte in dieser neuen Ideenreihe den Streit 
und die nachherige Vereinigung über L a n d -  und S e e 
h e r r  s ch  a l t  bezeichnen, Dafs die Teichinen von Rho- 
dus und der Gegend, die nach der Sage Erzieher des 
Poseidon waren , von Juppiter aber, ihrer Zauberei we
gen , ersäuft wurden , zuerst den Libysch • Pliönicischen 
P f e r d e s c h ö p f e r  mit dem W  a s s e r - Z e u s  verknüpft 
haben, ist sehr möglich, ja wahrscheinlich. Ob aber 
aus der gemulhinafsten Verwandtschaft des W ortes te 1. 
•¿iv (SeXyir, Zauberer) mit dehepiv 25") die NaxischeSage 
von den in Delphine verwandelten Schiffern gedeutet 
werden könne (wie Böttiger a. a. O. p. i Ö7. vermuthet), 
möchte ich bezweifeln ; unter andern auch deswegen, 
weil die ältere Aeolische Sprache nicht delrplv , sondern 
ße'KcpLv sagte, wodurch also ein W urzclbuchstab we
sentlich verändert wird (s. Etymol. magn. p. aoo, 27 cd. 
Sylb.). Aus demselben Grunde kann ich auch Lennep 
nicht beipflichten, der (im Etymol. p. >72.) den Delphin 
Von seiner bauchigen Gestalt (3ik<fv<;') genannt seyn 
läfst.

Auf jeden Fall "war der Delphin Symbol des Posei
don, in der mystischen Sage der wilden Pelasger, wie 
in den Poemen der gebildeten Hellenen und in den 
Schöpfungen Griechischer Kunst. Die Meeresstille, die 
auf ebener Bahn die Schiffe sanft und schnell dabin 
gleiten läfst, die gesänftigte F lu th , die glückliche Fahrt 
und der versöhnte freundliche Meeresbeherrscher (¿u^a-

2-57) Vergl. über die Verbindung dar Teichinen mit den Del
phinen oben Th. 11. p. 305.



Gc>4 S  1 •

°s) das waren die Begriffe, die man an dieses durch 
und durch poetische Thier anknüpfte. Daher verbanden 
die Künstler es auch mit dem Bilde des Gottes, bajd 
gaben sie cs ihm in die Hand,  bald unter ilie Füfse 
Auf diese letztere Art gebildet stand derselbe auf dein 
Markte zu Anticyra (Pausan. Phocic. 3t ), den Dreizack 
hatte er in der Harid. Auf einem Delphin über einem 
Schiffsschnabel ruhend sieht man ihn zu Dresden als 
Statue (Beckers August, tab. 40.). Bei Lucianus in den 
Mecrgültergesprächen (Toni. VI. pag. u>5 Bip.) fordert 
Poseidon , um geschwind zu seiner Geliebten Amyrnone 
nach Lerna zu kommen, einen der schnellen Delphine, 
der ihn also ans Ziel seiner Wünsche trug. Das war 
denn im eigentlichen Sinne eine g l ü c k l i c h e  F a h r t  
(Manuel Phile de aniir. lium proprietate hist. 65.), eine 
tvn X o ia ; welche W orte auf einem Carneo angedeutet 
sind, das uns den E r o s  auf einem Delphin reitend zeigt 
(Winckclmann Descript. du cab. de Slosch. p. 139.). Das 
menschenfreundliche Thier begünstigte wie die Kunst, so 
die Liebe. Zu Cnidiis verehrte man die aus dem Meere ge- 
horne G ö t t i n  d e r  L i e b e  seihst als E u p 1 öa »*). Der 
Schmetterling über dem Delphin schwebend, wie eine 
andere Gemme ihn zeigt, könnte sonach die menschlich 
gesänftigte und gerührte, sehnende Seele seyn, wenn 
inan nicht lieber (mit Winckclmann Allegorie p. 612 der 
neuest.A.) an den Zephyrwiud denken will, der die See
fahrt fördert. Auch zur geliebten Amphitrite hatte ein 258

258) Eu'irKcia; s. Pausan. Attic. I. 3. Als solche hatte sie, 
am Gestade , an Hafen und auf Inseln ihre zahlreichen 
Tempel. Hierauf beziehen sich auch die Beiwörter H o v -  
r i a ,  A ipcvtai ' ,  unter welchem Namen sie zu Htrmione 
einen Tempel hatte (Pausan. Attic. It. 3i.) , und in vie
len Epigrammen noch besungen wird; s. Mitscherlich zu 
Horat. Od. 1. 3, 1.



Dolphin ¿en Poseidon hingetragen ; fur -welchen Dienst 
er unter die Sterne versetzt ward ( Ti rat ost !i. Catast. 3 t. 
Hygin. I. I.). Daher gehörte er nach alter Malerconven- 
tion immer in Poseidons Umgebung (Philostrat. Icon, 
p. 7 7 4  Olear.). Er war sein Liebling und zugleich lie* 
Lender Diener seiner Günstlinge und Söhne. Daher 
auch zur Hochzeit der Thetis und des Priens Eros . der 
Gott der Liebe, auf einem Delphine reitet ( s. das Bas
relief hei Zoëga Bassir. nr. 5 3 .). Daher auch die übri
gen Wesen des Meeres häufig durch Delphine kennt lieh 
gemacht werden; wie z. B. der Triton , oder, wie An
dere deuten, Oceanus im Musce Napoléon (XIII. nr.45.), 
aus dessen Bart zwei Delphinenköpfe hervorragen ; wie 
der Nilus ebendaselbst (nr. 46.). Die Delphine auf der 
Architrave in einem Circus (ebendas. VII. 6 7  ) erklärt 
man als Anspielung auf den Neptunus, von dessen Ca
pelle man noch Spuren unter dem Circus des Caracalla 
siebt. Es ist bekannt, dafs die alten Künstler dieses 
Thier wegen der geschw'ungenbn Wellenlinie seiner Ge
stalt sehr gern zu ihren Darstellungen wählten , aber 
Lei dem Circus lagen noch andere Zwecke zum Grunde. 
Man zählte an den Delphinen die Tom en der Wagen (Pe
tit Badei 1. 1.) ,  und das hing wieder mit dem ursprüng
lichen Begriff vom Neptunus ï n n i o;, voyi Pferd und Del
phin , als Bildern der Schnelligkeit, zusammen.

Seestädte und Seefahrer aber wählten sich letztere 
besonders zum Zeichen, ln diesem Sinne führte ihn auch. 
Odysseus in seinem Schilde und, wie man hinzusetzte, 
auch im Siegelringe (Lycoplir. Cassandr. 6 5 5 . ibiep Tzctz.). 
Daf ür mufste um so mehr ein Grund ersonnen w erden , da 
man aus den vôaroiç den Poseidon als Verfolger des Odys- 
seus kannte, weil dieser den Polyphem geblendet hatte 25l?).

6 o5

25y) Odyss. XI. 100 ff. V. 282 ff. — Auch den Schlauch, den 
Aeolus dem Odysseus gegeben, und worin dje Winde

É
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Da sollte denn einst ein freundlicher Delphin den in die 
See gefallenen Telemachus gerettet haben (Plutarch. de 
solert. animal, pag. g85 B.)- Diese Sage gehörte in die 
Reihe jener SchifT'ermährchen, die täglich mehr und mehr 
inwaelisen mufsten, je häufiger die Seefahrer längs den 
Küsten von dem fernen Hesperien bis nach Vorderasien 
hin Rüder von Delphinen als hergebrachte Symbole von 
Seestädten erblickten. Das Bild auf Tänaron in Laconien 
batte, bei dein alten Glauben von der Sanftmuth und 
Kunstliebe dieses Thieres, zu dem schönen Mythus vom 
Sänger Arion Anlafs gegeben. Das alte seemächtige Ta
rent hatte auch seinen Delphin zum W ahrzeichen (Ma- 
zochi Commentar. ad tabb. Heracll. I. p. 99.). Da sollte 
nun bald der Heros Taras, d e s  N e p t u n  us  S o h n ,  
selbst auf einem Delphin geritten seyn , bald sollte des 
Taras Sohn, den dieser mit der Nymphe Saturia erzeugt 
hatte, aus einem Schiffbruch durch den Delphin wun
derbar gerettet worden seyn (Probus und Pompon. Sabi- 
lius ad Virgil. Georg. 11. 197.). So schlang sich allent
halben um dieses wunderbare Seethier ein schöner Zau
berkreis von Mythen, der uns, wollten wir ihn in alle 
W endungen verfolgen, zu weit von unserm Ziele ent
fernen würde. — Hierzu vergleiche man die im Bilder- 
liefte Tab. VI. nr. 4. beigefügte Münze von T arent, mit 
dem Heros Taras auf einem Delphin.

W as das Geschlecht des Poseidon betrifft, so habe 
ich über seine mystische Ehe mit Demeter schon oben 
geredet. Seine Gattin , nach öffentlicher Religion , war 
Amphitrite, Tochter des Oceanus ( Hesiod. Theog. 930. 
Apollodor. 1. 4. 4.). Mit ihr erzeugte er den Triton und 
die Rhode. Seine übrigen Kinder sind, von der Iphi-

verschlossen waren, hieben Einige für die Haut eines 
Delphin und für verzaubert; Euslath. ad Odyss. X. ty. 
p. .i7y Basil. Cs. oben II. p. 305.)



aiedia: die Aloiden (s. oben II. p. 385.) ; von derMolione 
die Molioniden (s. II. p. 388.); von der Libya : Agenor, 
Belus und die Beliden; von Ilippothoe: Proteus; von 
der Medusa: Pegasus das Flügelrofs u. s. w. ( s.Tab. VI. 
zu Apollodor. ed. Heyn.). — Sein Wohnsitz war bei Aegä 
im Meeresgründe, daher A l y u l & v  (s. oben), oder bei 
den Aetbiopen (Odyss. I. 22. V. 282.) ; die berühmte
sten Tempelsitze zu Tänaron, Trözen , Helike , auf dem 
Isthmus von Corinth , wo ihm zu Ehren feierliche Spiele, 
die Isthmia, angestellt wurden; ferner auf dem Vorge
birge Sunion. Blicken wir nun noch in der Kürze auf 
die Tempelbilder und Kunstideale dieses Gottes , so fin
den wir ihn in den älteren Vorstellungen bekleidet, mit 
einem langen, faltenreichen, bis auf die Füfse herab
gehenden Mantel, in schnellem Schritte , wie im Sturm
schritt, einherschreitend, mit, dem Dreizack, dem Zei
chen seiner Macht; in der Hand; so z. B. auf unserer 
Tafel IV. nr. 1. (vgl. Erklärung p. i3. und Taf. XXXVE 
2. d.) Charakteristisch auf den verschiedenen Vorstel
lungen des Neptunus ist ferner das strenge Ansehen , der 
fast wilde Blick, das etwas verworrene Haar und dergl. 
mehr. Die Ideale dieses Gottes, majestätische Colosse, 
schufen dann Praxiteles und Lysippus. Sein Gefolge, 
die H i p p o c a m p e n  ( s. Vofs Mytholog. Briefe Th. II. 
p. 22 — 29.) , bildeten in mehreren Kunstdarstellungen 
Myron und Scopas , wovon wir noch Nachbildungen in 
dem Museo Pio - Clementino besitzen. Auch die Münzen 
von Posidonia und einigen andern Seestädten geben uns 
schöne Darstellungen des Neptun 260). Hierher gehört 
auch die weibliche Figur, die mit dem Oberleib aus W el
len hervorragt, und mit beiden Händen vier P f e r d e  
hält, unter denen zwei grofse D e l p h i n e  spielen, auf

6 0 7

260) S. Böttiger Andeutungen p. 159. und Kunstmythol. der 
Juno p. 158. 15y.
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einer alabasternen Urne abgebildet; bei Micali ( l’Italia 
avanti il dominio dei Romani tav, XXY.), der eine aus 
dem Meere heraufsteigende Aurora darin sehen will 
(s. T. II. p. 76.).

Entsprechend dem Poseidon der Griechen sind die 
Italischen Götter N e p t u n  us und C o n s u s  (s. Dionys. 
Habe. II. 3i. Plutarch. Romul., cap. 14.). Den Namen 
Neptunus leitet der Stoiker Baibus bei Cicero de N. D.
II. 26. p. 3 10. ab: a n a n d o ,  d. i. vom S c h w i m m e n ,  
Andere zwar, wie Yarro (de L. L. IV. p. 20.), lehrten: 
a nupto oder a nubendo , weil das Wasser die Erde um- 
giebt, einhüllt (quod aqua nubatterram , s. Arnob. 111. 
3 i. mit den Auslegern p. 160.) , s. Davies und meine An
merkung zu der a. St. Wyttenbach (ebendas, pag. yS)-) 
will lieber an das alte n e p o s ,  Griechisch vsjio's , Fisch, 
oder v i - n r e i v ,  olluere, denken; eine Ableitung, bei 

‘ welcher, wie bei der Ciceronianischen , doch immer der 
Begriff von W a s s e r  oder M e e r  zu Grunde liegt. An
dere erklären den Namen aus dem Libyschen ( s. Th. I. 
p. 3si. Not.).

Den andern alt-Lateinischen Namen Consus deuten 
die alten Grammatiker fast eisniimmig auf den Gott der 
R a t h s c h l ä g e ,  den B e r a t h e r ,  deus consiliorutn, 
ßovla loc, wie Plutarchus a. a. O. sagt -6I). Unter sei
nem Schutz und unter seiner Obhut versammeln sieb 26

26l) Arnobius advers. gentt. III .  23: Salutaria , et fida con- 
silia nostris suggerit cogitationibus. C p n s u s ;  sirh. die 
Note von Elmenhorst I'. II. p. 14J Orell. und den dort 
angeführten Servins zu Virgils Aeneis VIII.  636: „ C o n 
s u s  autem D e u s  est c o n s i l i o r u m ,  qui ideo tem- 
plum sub tecto habet, ut ostendatur, tectum esse debere 
Consilium.“  Festes s. v. p. i)6. „ C o n s t t a l i a  ludi Hi- 
cebantur , quos in honorem C o n s i  faciebant, quem 
d e u t n  c o n s i 1 i i putabant.“

I



die \  dlkcrstämme Latiums, um über die gemeinsamen 
Angelegenheiten des Vaterlandes sich zu berathen: ihm 
zu Ehren feiern sie die Consualia, ihm, dem Neptunus 
equester , nach Livius I. 9. mit den Auslegern ; ein Fest, 
wie Hülimann Consual. p. 8. glaubt, blos zur Feier der 
Versammlungen jener verbündeten Völker Latiums, un
ter dem Schutze des Consus. Sie scheinen nachher in 
die Circensischen Spiele hbergegangen zu seyn 26 ^

Die philosophische Ansicht von dieseni Gotte, ins
besondere die der Stoiker, giebt Cicero, wenn er de N. 
D. III. a5 . vergl. II. 28. sagt: Neptun sey der Ge i s t  
oder der verständige Hauch, d er  dur c h  das JJeer  
v e r b r e i t e t  sey — animus cum intelligentia per mare 
pertinens. Ihm entsprechend sagt Maximus Tyrius Dis- 
sert. X. 8. A ol. I. p. i 8 3  Reish. : Poseidon sey <c — vö 
TiVBv îct, ()iu xat ôtXüCTTT̂ c; iov , otxovo^iovv ocvtcov rti^v
c rrd ir iv  x a l  ¿ppoviav.» Aelinliche Salze finden sieh bei 
Cornutus de N. D. 22. pag. 192 sqq. cd. Galc,  und an
derwärts; vergl. meine Anmerkung zu Cicero a. a. O. 
p. 323. 262

262) S. Servius a. a. Ö. „Iste ConSus et eqüestris Neptunus 
dicitur, unde etiam in ejus honorem G i rc e 11 s e s cele- 
brantur. “ An dem Feste der Consualien beging Romu- 
lus den Raub der Sabinischen Jungfrauen , und Dionysius 
(II.  30.) giebt diesen Raub als Grund der Einsetzung 
dieser Spiele an. Hülimann (de Consualibus p. 11 sq.) 
sieht in diesem Raube eine Eheverbindung, wie sie un
ter benachbarten Völkern der ältesten Zeit üblich gewe
sen , und zur Vermehrung oder Errichtung von Biirger- 
abtheilungen , Phratrien oder Curien beigetragen. Die 
Freier erwarben sich als Sieger in den Wettkämpfen zu 
Pferde vor dem versammelten Völkern die Töchter eines 
andern V olksstammes , deren Väter ungern in die Ver
bindung mit fremden Stämmen willigten , und so die Sa
che vor der Versammlung dem Siege im Kampfe über- 
liefsen.
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A R E S  — M A R S .

W ir werfen hier noch einige Bliclie auf A r e s  
C ' A ' P o d e r  Mars, den wir schon oben in Samothrace 
als Axiokersos gesehen haben (II. p. 3ao ff.). ¡Vame und 
Vaterland des Ares ist Thracien (s. Arnobius adv. gentt.
IV. 25. und die Ausleger Tom. II. p. c3i Grell.). Die 
Idee dieses Wesens bietet eine Vergleichung mit der 
Pallas dar. Der Areopagus zu Athen. Der Gott führte 
mehrere Beinamen; vorerst ' E w a X i o  <; ( lliad. XVIII. 
221. und dort Heyne), der K r i e g e r i s c h e ,  6 noXspi- 
xö$ , wie es die Grammatiher erklären. In der Folge 
jedoch unterschied man zwischen Mars und Enyalius als 
zwei verschiedenen Gottheiten. Letzteren gab man für 
einen Sohn des Mars und der F.nyo , oder, nach Andern, 
des Kronos und der Rhca aus -63). In demselben Sinne 
heifst er auch UTiiario;; s. riu tarcb. ’Epwr. p. 35: ojiX« 
_  — — eiyxl tu; ¿(poptiiv xa l ßpotßevoov ’F.v v ri }, l o c xeT 
crrpdiTLo g. Daher 'singen die Krieger, wenn sie in die 
Schlacht gehen, dem Enyalius zu Ehren einen Hymnus 
— aXocXa^str 'ErroX/w, und bringen ihm Opfer als dem 
Vorsteher der Waffen und des Kampfes 263 264 265). E r heifst 
ferner AipixjHo« und Ai^oro; 265) mit Bezug auf seine

263) S. Schob Arisfoph. Pac. 456. Alkman, heifst es dort, 
soll beide bald für Eine Gottheit genommen , bald sie un
terschieden haben. S.Fragg. Alcman. Lyric. ed. Welcher. 
XLI. p 55. Sophocl. Ajac. 179. und dort die Ausleger, 
nebst Cornutus de N. D. 21. p. 190.

264) Z . B. Xenoplion Anab. I. 8. 12. Cyropaed. VII. 1.3. 
Arrian. F.xped. I. 14. 10. etc. — Pausan. UI. l4. Mum 
cker ad Albricum p. 900.

265) S. Zonaras Lex. gr. p. 507: Atp-ir̂ tot, •' ö 6vo 'ju'rpft syeuv,
0 ¿an (u!»a 5 u (p a 1 v 0 p i  v a e, Sid /¿itou • ŝ po-



Rüstung als Kriegsgott: der eiinen d o p p e l t e n  K r i e g s 
g u r t  um seine Lenden träg t, einen gewebten oder einen 
ehernen und ledernen. Daher ihn auch So'phocles (Ajax 
179.) XocXjio&atpal; , d. i. d e n  m it  e h e r n e m  P a n z e r  
G e w a p p n e t e n ,  nennt. Derselbe (Antigon. i /jo. mit 
den Auslegern) giebt ihm ferner den Namen Ae^Loaupo; 
(vorher stand poc), d. i. der U n g e s t ü m e ,  mit
Rücksicht auf das Iiriegsrofs , wie Hermann zu der an
geführten Stelle meint. Nicetas (Epithelt. Deorr. in mei
nen Mcletemm. I. p. 35. vergl. ilie Note p. 37.) nennt ihn. 
aber (h^iothtpos, analog mit und ■tavuoäei.
po?, vielleicht mit Bezug auf das Pindarische (Olymp. 
IX. i65.) sü^Etp und SeS^ioyvioi; , der M ars, der mit seinem 
beweglichen Nachen leicht und geschieht die Streiche der 
Feinde vermeidet oder gewandt ausspähet. E r ist der 
M a n e r n e r s t  ii r  m e r , Tst^so rnXjiTJ}, (Lliad. V. 3 1. und 
dort lleyne), der Me n s c h e n v v  ii r g e r ,  der die Männer 
im Kriege tüdtet, ’AviVpogmrinjs, ’Ardpenporvcs' (lliad. II. 
651. und dort Heyne) , ßpoToXoiyoc; und fuaufwvoi; (lliad. 
Y. 3i. 8/|6. mit den Bemerkungen von lleyne). AIit Be
zug auf die Stärke seiner Gewalt und seiner Stimme 
heifst er ferner fip ir^vo i;, d. i. der S t a r k  s c h r e i e n 
d e ,  6 ^.eyaXai; ßoujv (lliad. XIII. 5a 1. und dort Eustath.). 
Endlich führt er den Beinamen Mrojaiog (Cornutus de 
N. D. 21. pag. 191.) , entweder als der U n g e s t ü m e ,  
T o l l e ,  oder, wenn (ivaip die Peitsche, den Sporn be
deutet * 266) ,  der R e i s i g e ,  6 'injtioc, wie Lei Patisanias 
V. 14. 4. Ebendaselbst kommt er vor als ’Ar^tLxat; (111. 
19. 8.) ,  und zwar hei den Lacetlämoniern ; ein Name,

p o C v r 0 Be a u r a i  sVuIrifov t Xayovo; y a :g t v  do -tyc iX sia ;,  >j ^ a X -  
v.a~ Xs i r i äsc , .  Inden Mcletemm. 1. p. 36. habe ich aus
führlicher diese beiden Epitheta des Mars zu erläutern 
gesucht.

266) S. Xenopli. Equestr. VIII. cf. Ilesych. s. v.



v eichen man von seiner angeblichen Amme 0>;pM ablei- 
te ie , oder, wie Pausanias, von S>?p (wildes T h ier); 
also der W i l d e ,  M u t h i g e , U n g e s t ü m e ,  denn der 
Kampfer müsse sich nicht mild , sondern wild wie ein 
Löw e, im Karapf'gewühl zeigen. Im Gefolge des Mars 

* ist , tbofioi; , Aitpot;. In die mythische Geschichte 
dieses Gottes fallen die Aloiden ( lliad. V. 385 fif.), Dio- 
modes ( Und. 855 ff.), Pallas (XXI. 4o3. s auch oben 
II. TI», pag. 385 ). — Des Römischen Mars ( Ma r n e r s ,  
M a v o r s )  Genealogie und Kinder giebt Ovid Fast. Y. 
sei, sqq. Auch er entspricht seiner Idee nach ganz je
nem Sarm-thracischen Axiokersos , wie sich unten deut
licher ergeben wird,  wo von dem ihm geheiligten Monat- 
März (Marlius Mensis) , von seinen P riestern , den Sa
liern , von den Ancilien und dem Campus Martius zu 
Rom geredet werden mufs. Dort tritt auch sein Ver
hält nifs zu der Bellona hervor. — Den Namen Mayors 
erklärt Cicero de N. I). II. 26 : qui magna verteret. An
dere, wie ich in den Anmerkk. zu dieser Stelle p. 3 13. 
bem erkt, gaben, und vielleicht richtiger, dein VVoite 
einen Oscischen oder Sabinischen Ursprung; s. Festus 
und Varro de L. L. IV. 10 fin. etc. und Lanzi Sagg. di 
iirig. Etr. p. 723 sq. p. 740. 267).

Von Kunstvorstellungen des Ares beschränke ich 
mich, die anzuführen, welche unsere Talei IV. nr. 3. 
unten zeigt, wo Mars nach alt-Griechischem Styl, in 
starkem Schritte, mit Speer und Harnisch und mit dem 
d o p p e l t e n  G ü r t e l  erscheint. Den Ilclm hat er ab-

267) Buttmann im Lexilogus p. 195. bringt, wie Mars — mas 
— maris , so mit einander in Verbindung,
als nach einer und derselben Analogie. Festus s. v. Ma
rners p. 217 Dacer.: Osci Ma r t e r n  M a m e r t e m  ap
pellant , und : Ma r n e r s  Mainertis fäcit, id est 1 i n g u a 
Os ca  Ma r s  Martis.
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genommen, und trägt ihn mit der einen Hand. Durch 
denselben ist er auch kenntlich unter den übrigen eilf 
Göttern auf dem runden Altar,  s. Tafel XXX\ I. nr. 2.

§. «b.
A P H R O D I T E  — V E N U S .

Der Ursprung dieser Göttin ('Atppod tij ) gehört, 
nach dem schon vielfach Gesagten ( s. I. Th. p. <y33. II. 
p. 22 if. 62. 75. und über den bamothracischen Dienst 
II. p. 32u ff.) . nach Asien. Sitze dieser Gottheit waren 
Cypern, Cythere (Pausan. I. 14. 6. mit Wesselings Be
richtigung zu Hcrodot. 1. io5.) , Cnidus, Cos, Milet, 
A then, Sparta , in Sicilien E ryx , Corinth ( s. die Aus
leger zum ersten Briefe Pauli an die Corinther). Meh
rere Spuren alter Venusbilder finden wir auch in Grie
chenland : Urania (Pausan. Attic. 14. § .6. 19. § .2.) , die 
schwarze Melänis (Pausan. Arcad. 6. §. 2. 2<iö) , die be
waffnete (Lacon. 23. §. 1.) u. s. w. Ihre Griechische 
Genealogie giebt Iiesiodus (s. oben II. pag. 43o.). Sie 
entstand aus dem Schaume des Meeres , worin des Ura
nus Zeugungsorgan gefallen war. Nach llomerus hinge
gen und nach dem Cretischen System (Apollodor. I. 3.
1. und dort Heyne) stammt sie von der Diorje ab. Jene 
führt Cicero unter den vier Vencres (de N. D. 111. 23. 
pag. 621 sq.) als die zweite auf;  diese, die Tochter des 
Zeus und der Dione, die Gattin des Vulcan, als die 
dritte 265). Daher ihre Beinamen Anayunj und Atwrij

■268) Sie heifst M t Xa iv ! ; , „ u a t  aXXo \itv oi'Ssv, Sn Sè avS^ultivv 
1-1*1 tu iràvra al «i;irsÿ tc/ç nr>jvs<ri /asS’ ij/rs'^av, rà  xAsi'u»
St vaiv év v.ukt/.“ S. Pausanias a. a. O. Sollte jedoch liier 
nicht eine tiefere kosmische Bedeutung tum Grunde lie
gen? Ich will nur an die Acgyptische Nachtgöttin Athor 
erinnern; s. I, Th. p. 5i9 ff.

2ö9j S. meine Note zur a. St. des Cicero. Ich füge hier eine



(wovon Mehreres im vielten Theilc), 'Acppoyiveia, die 
in  oder au s  dem  S c h a u m e  G e b o r e n e ,  Nach ihren 
liauptsitzen und Verehrungsörtern führt sie verschie
dene Namen, als: KvnQoylvua, diczuCypern geborene, 
KvStpetoc, die Cythercische 27°) und Tlaqna , die Paphi- 
sche, Tpai^tjvia. , die Trüzenische, ZjIiqvvQia von der 
¡^erynthischen Grotte inThracien, auch M vyja  , cinßei-

o 14-

fi'tr diesen Punkt besonders merkwürdige Stelle aus dem 
ungedruckten Commentar des Platonischen Philosophen 
Proclus in Plato’s Cratylus bei, fol. reet. 144 der Münch
ner Handschrift: „ Siatps'foua-i ijXm euv dXXyXwj a! 2sa), y,utci ts 
alria ttai xard tolc, tdz“! Kal nara rd; Suva/«/; • y p iv  yag ¿k 
tom o v j av om u ir s p v. o c ju t o ; srrt Kai dvayaiyoc,  sm ro 
VO-̂ TOV k a A A o ; Kai dŷ dvroM <cul7; yo^yoc, Kai ysvso-scu; ĉu- 
g • >5 S& S 1 u>v a ta «iriffoirtus/ nwa; rd; sv rti)' ou’jayiy y.cou.-.m 
Kalyti GMGTciyhiat, Kai o-uvSe? ir̂ o; aAAij’Aa; , Kai rsAiicf ra; ysv- 
vijriKd; auruiv xfooSou} 5id ri); c/zovi»jT/K>j; u ( vcrgl.
Meletemm. I. pag. 28 sq.). Von dieser Venus, welche 
Cicero die zweite nenrit, und aus Hermes ward Eros ge
boren (Job. Lydus de menss. p. 89.), Andere gaben als 
die Eltern dieser Venus den Aphros an , d.i. denSchaum, 
und die Eurynome , des Oceanus Tochter , welche ge
wöhnlich die Mutter der Grazien genannt wird; s. Apol
lodor. I. 3. 1. und dort Heyne p. 12. — Ueber die Geburt 
der Venus aus Schaum s. Cornutus de N. D. 21. p. 197. 
und über die dritte Venus, aufser Cicero, Joh. Lydus a. 
a. O.: Tfenjv A/o; Kai Amlv̂ ;, ijv (yyfxiv 'TiCpaiffro; , AaŜ a Sä 
au’rj} (TuvtXSdiv"Â vjc, 8T8KS Tom ’ Av̂ Sfwra “ (besser ’Avr .̂cura). 270

270) XJpber KuSe'gsia s. Homer. Hymn.TX. 1, und Ruhn- 
ken. Epist, crit, I. p. 51. Heyne Antiquare. Aufsätze I. 
p. 135. u. s. w. Ueber natpfa vergl. die Genannten und 
insbesondere Pausanias VIII, 5, 2. Der Gründer von 
Paphos, Agapenor , hatte auch hier der Venus einen 
Tempel erbaut, welche bis dahin von den Gypriern an 
einem Orte, der Golgoi hiefs , verehrt worden. In Pa
phos sollte sie auch mit Cinyras , ihrem Geliebten , be
eidigt scyn (Schol, in Gregor. Naz. Carmm. p. 35.).
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w ort, das sie mit mehreren Göttern der alten Griechi
schen und Italischen Religion (den Penaten) gemein 
hat 27 ) , KwXtai von einem Vorgebirge gleichen Namens 
in Attica , wo sie einen berühmten Tempel hatte. Ueber 
ihre Verbindung mit Anchises vergleiche man den Ho
merischen Hymnus in Venerem vs. 53 sqq., so wie über 
ihren Zaubergurtei (xEcrrdc.) Heyne ad Homer, lliad T. 
Vi. p. 6ao — 22. In den Homerischen Kreis fallen fer
ner die Namen Ttoivdtfuot;, ebroairpotptot SocÄawtov araooct, 
so wie die , welche ihr als der Göttin der Schönheit 7.ü- 
homtnen : ^pccretj, die goldene (lliad. III. 64. Odyss. IV. 
14. mit den Scholien und ErlUärern) , , die
das Lachen liebende, die freundliche 27J) ,  ¿XixußXt'q-apos, 
die schönäugige u. s. w.

Ihr analog ist die Römische V e n u s ,  so genannt, 271 272

271) Ueber die Venus T s .  Euripid. Hippolyt. 32 sq. 
mit Valckenaers Note. Tzelz. zum Lycophr. 610. p. 697 
Müll. Eustathius zurliias 11. p.2s7. Ueber die Z e r y n -  
t bis che Aphrodite s. das Etymol. magn. pag. 411 , 25 
Sylb. p. 373 Lip$. und Tzelzes zum Lycoplir. 449- p. 617. 
Von der Aphrodite iv o 1 i a s sprechen Pausanias I. 1. 4. 
und AlciphronEpistt. Ill. 11. 8. p. 49- mit Berglers und 
Wagners Anmerkungen. Statt f*uyja findet sich auch f*u- 
ysia , wie bei Suidas II. 5y2. und Orphei 11. I.X1X. (08) 
3. Ui ese Sto) \J-d'ytci der alten Griechischen Religion ver
gleicht Dionysius von Halicarnafs I. 67. p. 54 Sylb. mit 
den Penaten des alten Roms.

272) S. lliad. III. 24. wo die Scholien es durch <(>MysAt»s und
¡>.jj.a erklären. Dahin gehört auch der Name ’AtpjeSiTtj. 
ey 6 f c-; y s A tu r i ; , unter welchem sie in Orphisc.hen Ge- 
«liclttcn vorkommt; s. Werfer in Actt. Philoli. Monaco. 
][. 1 p. 150. Ilesiodns hingegen (Theogon. 100.) hatte 
die Venus (jtt Ao S y ; genannt, weil sie aus den Ge- 
schlechtstheilen des Uranus hervorging, ön s;s(paaV

; s. Lennep zu Coluth, II. 4. p. 93 sq.
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•— « quia ad res omncs venit» 273). Sie erscheint als 
Genitrix (Plin. 11. N. XXXV. 9.) und V i c t r i x  (eben- 
das. VIII. 7.) , wie ich in der Erklärung der Bilder pag. 
so f. gezeigt habe ( auch Victor auf Münzen ; s. Bur- 
maun ad Quintil. II. 4. ]'■ 143.). Venusfeste gab es in 
Vorderasien, Griechenland, Sicilien ( di’aytyyint) und 
Bom. Unter den Ifunstvorstellungen bemerke ich die 
Aphrodit^ von Cnidus auf einer Münze dieser Stadt (s. 
unsere Tafel VI. nr. 3.), ferner die Venus Victrix auf 
unserer Tafel L. nebst der Erklärung pag. 19 ff. Eine 
Venus, welche auf einem Schwane sitzt, habe ich auf 
der Tafel LI1I. nr. 2. copiren lassen. Die ältere Vor
stellung der Venus , ein blos konisches Idol mit dem At
tribut der zwei Tauben und Leuchter, zeigt eine Cypri- 
$che Münze auf unserer Tafel III. nr. 7. vcrgl. Erklär, 
pag. s3. Auch das Bild der ' A f p o S i x i j  iv Kifcroig in den 
Gärten zu Athen war noch in jenem alten Sinne vier
eckig , wie das der Hermen ( x a v x r , g  yap t ryr^a.  per xe- 
xpdfmvov x a x o t x a v x d  x a i  x o l g  'Eppai? Pausan. I. 19'. e.). 
Von ihrem Sohne P r i a p u s  und dessen Gefolge s. oben
II. pag. 111 ff. Der Dienst desselben war besonders in 
Propontis verbreitet, so wie der des E r o s  (”Epag ). 
Ferner bemerken wir noch den Eros von Parium und 
den Dienst des Eros zu Tlicspiä in Büotien (Pausan. IX. 
27.) , wovon im Verfolg. An beiden Orten hatte Praxi- 273

273) So leitet der Stoiker Baibus bei Cicero de N. D. II. 27. 
fin. den Namen her (s. die Note pag. 320.), und eben so 
Arnobius adv. gentt. III. 33. „ q u o d  ad c u n c t o s  v e 
n i a*“ , wo Elmenhorst und Nourr. noch einige andere 
Etymologien angeführt haben Tom. II. p. l 63 Orell. Die 
meisten folgen jedoch der Ciceronischen Etymologie (s. 
G. Vofsii Etymol. L. L. p. 546 ). Auch Lennep im E.tymol. 
p. 211 sq. sucht die Wurzel dieses Wortes im Griechi
schen n « ,  wovon v e n i o  selber abzuleiten sey.



teles die Ideale dieses'"Gottes geschaffen. Griechische 
llichterideen von Eros gehen ihm auch ein Gefolge , als 
Himeros (‘'Ipepoę) , Pothos (TtóSot,). So sah Pausanias 
den Ei os, Himeros und Pothos von des Scopas Hand 
(Pausan. I. 43. vergl. oben I. Th. p. 33a.). Eros selber 
War der Sohn des Mercur und jener Venus, die aus dem 
Schaume des Meeres entstanden ; den Anteros hatte sie 
(angeblich die Tochter des Zeus und de r Di one ,  die 
dritte des Cicero) aus des Ares heimlicher Umarmung 
geboren (s. den oben angeführten Lydus und Pausan. I. 
3o. VI. a3. vergl. meine Anmerkung zu Cicero de N. D. 
23. p. 023.). — Ueber den Mythus von Amor und Psyche 
vergl. vorläufig Thorlacius Opuscc. academm. p. 3i5 sqcj. 
Ueber den Einllufs dieser Ideen auf diel Mysterienlehre 
im Verfolg ein Mehreres.

In dem Sinne der Philosophen endlich war Aphro
dite genommen a l s ' Lu s t ,  B e g i e r d e ,  ¿1x&vßia. oder 
tjdor/j; wie Theodoretus de Provid. Orat. I. Tom. IV. 
pag. 484 Opp. sich bestimmt ausdrückt. Als emSv/iim 
wird sie auch erklärt in den Allegorr. Deorr. (s. Mele- 
temm. I.) p. 44- *• Tzetz. zur Ilias p. 55. Apion in den 
Homerischen Glossen (ad calcem Etymol. Gudian. p.6o3, 
48.) sagt , Aphrodite bezeichne daipova xai
avvovoLav.» Vergl. Apollon. Lex. Homer, p. 180 s<j.

, §• «7-
H E R M E S  — M E R C U R I U S.

Ueber den Ursprung des Namens ('Eppiję, Mercurius) 
und der Gottheit selber in Aegypten und Pliönicien aus 
der Zusammensetzung von Thoth (Taaut) und Anubis 
haben wir oben I. Th. p 363 ff. und H. p. 14 f. ausiühr-

! hch gehandelt, so wie über die Bedeutung desselben in 
den Samothracischen Religionen als llasmilos oder Had- 
ntilus, II. Th. p. 3so ff. Phönicische Handelsleute hatten

G17
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diesen Gott den Griechen angeführt. Daher er auch hei 
diesen als die pei'sonificirte K l u g h e i t ,  II an de  Is-  
h l u g h e i t ,  genommen wird; s Böttiger Vasengem. I. 2. 
Mit Bezug darauf, so wie auf seine frühe Gewandtheit, 
haben ihm die Griechen verschiedene Namen gegeben, 
als 7. B. 6 oocpoi , der W eise, Kluge, 6 loyiot;, der Be
redte 27 ) , aber auch ttoixiXo[iijTtj$ , der Vcrsch'agene, 
Gewandte, ¿ViXtoc;, der Listige, der Lisi und feinen Be
trug aussinnt und angiebt, crT(>otpulo<; in demselben Sinne 
der Gewandte, Kluge, Listige 27s).

Im Griechischen Göttersystem ist seine Geburtsstätte 
auf dem Berge Cyllene in Arcadien; woher er auch der 
C y l l e n i e r ,  6 KnXXiirnx;, so häufig heifst 276). Er ist 
der Sohn des Zeus und der Plejade Maja 277). Haupt-

27-i) S. P l a t .  P h a e d r .  p .  272. p .  3 )0  H e i n d .  n e b s t  d e n  S c h o l i e n  
d e s  H e r m i a s .  K u s e b .  P .  E .  f .  9  p, 3 t .  D i o d o r .  Sic.  V. 
7 5 .  m i t  d e n  A u s l e g e r n  , u n d  A n d e r e ,  d ie  i c h  in m e i n e n  
M c l e t e m m .  1. p, 33. N o t e  31. a n g e f ü h r t .  A u s  d e m  m e r k 
w ü r d ig e n  S c h o l i o n  z u  d e r  R e d e  d e s  A r i s t i d e s  ( T o m .  I I .  
p .  173 J e b b . )  will icli n u r ,  d e r  K ü r z e  w e g e n ,  d e n  S c h l i l f s  
b e i f ü g e n  : //a/Acv bk 5 l l d v  X o y o c , S w  v .a i 'E  g ¡/. o 5  u / 0 5  0 / ,  0 - 
y  0 c, 0 nett S s o ü  S iS i^ s v o c , st> tou 'Ss v o t j . A l s o
i s t  H e r m e s  s e l b e r  o X l ' / o ; ;  s .  o b e n  I .  T h .  p .  3 8 t .  
u n d  ü b e r  Ao'ys;, W o r t ,  S i c h l e r s  T h o t h  p .  X V  I I I .

275) S. S p a n h e i m  zu  A r i s t o p h a n .  P l u t .  v s .  115S. p a g .  6 3 6  d e r  
ß e c k s c l i e n  A u s g .

216)  S. E u s t a t h i u s  z u r  I l ia s  I I .  603. X V .  6 t 8 . O d y s s .  X X I V .  
1. n e b s t  S p o h n s  D i s s e r t a t .  dir  e x t r .  O d y s s .  p a r t .  p . 3 8 s q ,  
A p o l l o d o r .  B i b i .  I I I .  1 0  2. u n d  d o r t  H e y n e  p .  273. P a u -  
s a n .  V I I I .  17. 1. u n d  w as  i c h  s o n s t  n o c h  in  d e n  M e l e t t .  
I .  p .  3 l .  N o t .  a n g e f ü h r t .

277) D i e s e r  M e r c u r ,  d e s  Z e u s  u n d  d e r  M a j a  S o h n  , i s t  u n 
t e r  d e n  f ü n f ,  w e l c h e  C i c e r o  d e  N .  I ) .  U I .  2 2 . a u fz i ih l t ,  
d e r  d r i t t e  ,  u n d  d e r  V a t e r  d e s  P a n ; s .  a u c h  J o b .  L v d u s  
d e  m e n s s .  p .  100 s q q .  U e b e r  i h n  v e r b r e i t e t  s i c h  P r o -  
c l u s  z u  P l a t o ’s A lc ib i a d e s  I . fo l .  78. m i t  A u s f ü h r l i c h k e i t .  
H i e r  z e i c h n e  i c h  n u r  d ie  b e m e r k e n s w e r t h e n  W o r t e  a u s  :



urliundc ist hier immer der herrlicho Homerische Hym
nus auf Hermes, verglichen mit Iliad. V 3()0. und Apol
lodor. 111. io. 2 sqq. In diesen rein Hellenischen Sagen- 
hreis fallen nun seine Verbindungen mit der Chione, 
H eise, Polymela und A ndern, worauf ich hier nicht 
weiter eingchen will; ferner der Kaub der Rindei Apol- 
lo’s ,  die W egführung des gefesselten Ares, der Mord 
des Argos, der ihm den Namen A r g o s t ö d t e r ,  Apysi- 
cfiovrni 27s) , verschallt hat. Hermes ist ferner der Göt
te rb o te , ö , der W anderer zwischen Erde und
Himmel, der Seelenführer, ö<;, ytxponoptrtoi;,
der Führer der Träum e, der Geber des Schlafes 279) , 
der Unterirdische, und epiovviog ■i ’n) , Leinamen,

„ I *  bk  r i i ;  M m ;  xjeiwv ( o ' E ^ O  ,  « t ?’ y  * $jnj<ns
tjjv s ü p e e i v  S w ^ s T r u i  rc7~ ¿u v t o j  T pc(p /j*ct$  u  f s .  m e i n e  A n m e r 

k u n g  z u  C i c e r o  p .  6 1 0 .).
278) S .  I l ia d .  I I .  103. n e b s t  H e y n e  s  O b s e r v v .  H o m e r ,  l l y m n .  

in  M e r c u r .  v s .  1 3 . u n d  d o r t  I l g e n .  F u lg e n t .  M y t b o l .  I .  
24. ¡b iq .  I n t e r p r r .  E s  ist d i e s e r M e r c u r ,  w e l c h e r  d e n  A r g o s  
g e t ö d t e t  , u n d  d e s h a l b  n a c h  A e g y p t e n  f l o h ,  w o  e r  d e n  
A e g y p t i e r n  ( a l s  T h o t h )  G e s e t z e  u n d  S c h r i f t  g e b r a c h t  h a t ,  

d e r  fü n f te  b e i  C i c e r o  d e  N .  D .  H l -  22.

27D) V e r g h  O d y s s .  V I I .  13S. w o  d a s  S c h o l i e n  d e r  P f i l l z c r  
H a n d s c h r i f t  v o n  H e r m e s  s a g t :  «Vsi s v E i f O T j y T o ;  r.ai 
u i r v o S o n j ; .  E u s t a l h i u s  z u  O d y s s .  V i l l .  278. p .  3 t  l i l a *  
s i l . ,  b r i n g t  d o r t  m e h r e r e  E t y m o l o g i e n  d e s  W o r t e s  E j p s  
o d e r  'Epfziv ( d e r  F u fs  a u  d e n  B e t t s t e l l e n ) v o r ,  u n t e r  a n 
d e r n  a u c h  e in e  v o n  H e r m e s ,  a l s  G e b e r  d e s  S c h la f e s  , d e r  
d e s w e g e n  a u c h  a n  B e t t s t e l l e n  a b g e b i l d e t  w a r  -  >j i t a ^ a n v  

' E - p j v ,  l a u t e n  d ie  W o r t e ,  b o T ^ u a v r a  « J  5 w s  y  b ia  tp z<nv 

v /X i  r a i c ,  i ^ a i v  Ü v i t u t o v t o .

280) S .  I l ia d .  X X .  72. m i t  H e y n e ’s  B e m e r k u n g e n  , d e n  H o m e 
r i s c h e n  H y m n u s  a u f  M e r c u r  v s .  3. u n d  d a s e l b s t  I l g e n .  
E t y m o l .  m a g n .  p .  374. C o r n u t u s  d e  N .  D .  c a p  l 6 . p .  1 6 i.  
( s .  M e l e t e m m .  I.  p .  3 4 .)  — E i n e n  s o l c h e n  E pp}; s j  i o  •- 
v i  e j  o d e r  E r d g e i s t ,  d .  i.  d ie  o r g a n i s c h  "bilde ¡»Je F 
k r a f t ,  e r b l i c k e n  w i r  a u f  u n s e r e r  T a f e l  X X X V i l .  e b e n ,
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deren tieferen Sinn wir zum Theil schon oben (II. T b .  

p .  379 ff.) erliannt haben, und die Aegyptisch. PhünicU 
schcn Ursprungs sind (vergl. I. Th. pag. 3 7 6  ff.). Eben 
•lahin gehören auch die Attribute des Bechers ( a n o v -  
Selo i), des Hcroldstaabes (xjjpr!xeiov, caduceus), Sym- 
hole dieses Gottes schon in den ältesten Religionen ( s. 
I. I h. p. 3 77 ff. und Dionysos p. 209 sq<j.). Daher das 
Epitheton Xprooppam;, das ihm Horner häufig giobt, 
d e r  e i n e n  g o l d e n e n  St ab  f ü h r t  -8'). Hermes ist 
endlich Diener beim'Göttermahl, Camillos , Menestrator.

Eie ältere Bildung dieses Gottes mit spitzem Barte 
und mit einem Stabe zeigt unsere Tafel IV. nr. 3 . vergl. 
mit VVinckelmann Monumm. I. 3 o. Auch das Schlan- 
genattribut ist hier nicht zu übersehen. Auf Etrurischen 
iJenliivtalen soll er mit Flügeln gebildet erscheinen. Ich 
habe daher nach einem Vasengemälde bei Fassen einen 
solchen angeblich Etrurischen Mercurius mit Flügeln, 
mit der Reisehaube (petasus), mit Flügelschuhen und 
dem Attribut der Schlange, auf unserer Tafel II. nr. 3. 
(s. Erklärung p. 5 7.) copiren lassen ; obgleich damit der 
ttixblich Elrurische Ursprung desselben nicht ausgespro-

wo ich in der Erklärung pag. 16. insbesondere auf Cicero 
de N. D. UI. 22. pag. 603 sqq. meiner Ausg. verwiesen 
habe. Auch «rwao; wird er in Verbindung mit ŝ icu/v/sj 
genannt; [liad. XX. 22. mit Heyne’s Bemerkk. undApol- 
lonius Lex. Moni. p. 628. — Nicht blos als Führer der 
Seelen heilst er x 0 w0 lx T i und n j i n l i q  sondern 
auch als Führer der Irrenden, des Weges Unkundigen, 
als Wegweiser; er ist Hermes *¡y s¡x¿ v 1 9 ; und ívóá, ct . 
Auch hierüber geben die Erklärer des Aristophanes, 
Spanheim, Bergler und Fischer, au vs. 1160 des Flutus 
viele Nachweisungen.

28t) Z. B. Odyss. X. 277. 331. Apollon. Lex. Hom. p. 715. 
Cornutus de N. D. p. 16S.. u. s. w. vergl. mit Virgils Afi
néis IV. 2t2. und den Auslegern,



chen seyn soll. Sein Name in Etrurien soll Turms ge
wesen seyn ; s. Wincltelmann a. a. O. II. 5 3 .

Unter den vielen Beinamen dieses Gottes bemerke 
icli hier noch einige der aulfallenderen und gewöhnli
cheren. 'Axaxijaioi, heifst er als der Gute, der Bosheit 
und Uebel aller Art abwehrt, der ein Feind alles Fre
vels ist (s. Spanheim zu Calliroach. Hymn. in Dian. '4 3 .). 
Als Beschützer der Ileerden heifst er Nopios 282 283 284) ,  wo
her ihm auch das Attribut des Widders zukommt (sieh. 
Winchelmann a. a. O. I. 3 i.). Mcrcur ist Erfinder dev 
Lyra, Yoi’steher der Palästra — hayrano; ( vergl. Eu- 
ttatliius zn Odyss. VIII. 266. p. 309 Bas.) — überhaupt 
der Wettkampfe; er ist praeses agonum, dessen Bild 
darum auch am Eingänge des Olympischen Stadiums 
stand, wie Pausanias V. 14. berichtet. Einige schrieben 
ihm sogar die Erfindung und Einrichtung der Wettkäm
pfe selber zu (Oppian. Cyneg. II. 27.); was er sonst ge
wöhnlich mit Hercules theilt -8 ). Als Gott und Vor
steher der Marktplätze und des Handels endlich heifst er 
ayogaios und xegdipog 28 ).

282) So z. B. in dem Homerischen Hymnus lillufig ; s. Hesiod. 
Theogon. 444. mit den Scholien; Apollodor. III. 10. 2. 
und dort Heyne ; Cornutus de N. D. cap. 16. p. 16S.

283) S. Spanheim und Bergler zu Aristophanes Plutus vs.1162.
284) Ueber den Namen ks[Swo; , der dem Mercur besonders 

im Homerischen Hymnus so oft beigelegt wird , s. Span
heim zu Callimach. Hymn. in Dian. 68. und zu Aristoph. 
Plut. 1156. Hemsterhuis zu Lucians Timon. T. I. p. 407 
ed. Bip. und Andere, die ich in den Meletemm. I. p. 34. 
angeführt. Ich habe dort auch eine Stelle aus dem Com- 
lnentar des Proclus zu Plato’s Cratylus mitgetheilt, wo 
dieser Platonische Philosoph , nachdem er die verschie
denen Begriffe erörtert, welche die Idee des Hermes in 
sich enthält, also schliefst: Tti 3s xai rffiy s¿tu TOjipuiv Suva- 

(xsujv v.ai r # i  x  s p c) tu v y o g ^ y c t -  rcMta, yag scri r «  t V ^ a r «



In den Kreis der Kunstvorstellungen dieses Gottes, 
deren ich oben einige erwähnt, gehören auch die Her
men,  i ( S ta l  über deren Begriff und Ursprung Gurlitt 
Versuch über die Büstenkunde p. 3  ff. nachzulesen ist; 
ferner der llermaphroditus, Hermerahles , Ilcrmathene, 
Jlermeros, Ilermares, Hermopan, Hermanubis ; wor
über Welcher in dem vierten Th. der Studien p. 187 ff', 
sich verbreitet hat.

§. 18.

II E S T I A —  V E S T A.

Der Name dieser Göttin — 'Eerria , F e a r l a  und 
Komisch Ve s t a  — wird von edto oder wahrscheinlicher 
von '¿¿,01 oder von '¿crxa , l a x i o  (aract) abgeleitet; daher 
ia x i r ,  oder i e r x ia  , der feste Sitz ( s. Tib^ Hemslerhuis in 
Lenneps Etymol. pag. 234.). Auch Cicero bemerkt aus
drücklich , dafs der Name Vesta den Griechen angchöre, 
und von Ea-ria herkomme ( « vis autem ejus ad aras et 
focos pertinet» de N. D. II. 27. p. 3 r4  stj. * 25

toü Stoü Sijügci y.rn iVjXa , ' tej , w; (paejy o! dprgoXcyot, r/7~
SixSi'ctatv 0 3 sc ;  b ih tu a eu . — E b e n  d a h i n  g e h ö r t  a u c l i  

d e r  B e i n a m e  s 0 X a ~ i 0 c , } d e r  H a n d e l s m a n n  o d e r  d e r  
V o r s t e h e r  d e s  H a n d e l s ;  m a n  s e h e  S p a n h e i m  u n d  die  ü b r i 
g e n  E r k l ä r e r  z u  d e r  a n g e f ü h r t e n  S te l l e  d e s  A r i s t o p h a n e s  
p .  634 ff. d e r  B e c k s c h e n  A u s g .  B e i  d i e s e m  D i c h t e r  e r h ä l t  
e r  a u c h  (.vs. 1154.)  d e n  N a m e n  o - r f  0 tipafo $ ,  in s o  f e rn  e r  
n e b e n  d e r  T h ü r e  Bei d e n  T h ü r a n g c l n  ta r fe tp f i t , ,  c a r d i n e s )  
s t e h t ,  u m  d ie  D i e b e  a b z u h a l t e n ;  w ie w o h l  d a s s e l b e  E p i 
t h e t o n  a u c h  d e n  B e g r i f f  l i s t i g ,  v e r s c h l a g e n ,  g e 
w a n d t ,  in s i c h  s c h l i e f s t ;  m a n  s e h e  n u r  d ie  A u s l e g e r  z u  
d e r  a n g e f ü h r t e n  S te l le  ( v e r g l .  o b e n  11. p .  618.).

2S5) S. a u c h  C i c e r o  d e  L e g g .  I I .  12. u n d  O v i d .  F a s t .  V I . - 299. 
w o  G i e r i g  m i t  R e c h t  d ie  S te l le  d e s  A t n o b i u s  I I I .  p .  119. 
[ c u p  3 2 . ]  b e i g e s e t z t ,  e in e  S t e l l e , z u  w e l c h e r  j e z t  O r e l l i  
( T o r a .  11. p .  162.)  v ie le  N a c h w e i s u n g e n  g ie b t .
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Der Ursprung dieser Gottheit ist na eh Herodotus 
II. 5o. nicht aus Aegypten herzuleiten ; er möchte eher 
in dein mittleren Asien, in den Religionen Irans, zu 
suchen seyn. Im Cretensischen Göttersystein ist sie die 
älteste Tochter des Kronos und der Rhca 28')- Sie 
schlug Poseidons und Apollo’s W erbungen aus , und 
blieb J u n g f r a u .  Sie ist atdurfvri, wie Athene ; daher 
einer wie der andern die einjährige Kuh,  juvenca, ge- 
weihet ist ( s. Spanheim zu Callimäch. in (lerer. 109.). 
Sie hat auch am wenigsten mythische Geschichte, sie 
hat die wenigsten Symbole , den einfachsten Tcmpel- 
apparat u. s. w.

Den Grundgedanhetl, welcher hei der Verehrung 
dieser Göttin unter verschiedenen Namen vom entfern
testen Osten bis in den AVcsten vorwaltete , habe ich be
reits oben I. Th. p. 776 ff. auseinandergesetzt. Es ist die 
Vorstellung von der u n v e r l ö s c  b l i c h e n  Kraf t  des  
im Mi t t e l p u n l i t e  de r  E r d e  und des  Hi mme l s  
V e r b o r g e n e n  F e u e r s  (s. I. Th. p. 680. Not. und 
p, 777.). Daher denn der Vesta das reine Feuer gehei
ligt ist, das nie verlöschen darf, und das ihr zu Ehren 
auf dem häuslichen Altäre, dem Heerde, angezündet 
wird 28"). Denn sie, die grofse Feuergöttin, w'elche 26

2S6) Hesiod. Theogon. diU Homer. Hymn, in Vener. 21. 
vergl. Heyne Observv. ad Apollodor. p. 7. und oben der 
Symbol. 11. Th . p. 4i7.

287) Dionysius Hal. Antiqq. II. p. 126. giebt als Grund an:
¿Ti y ij  t s  0 j <T6: Sso;, aal t&v f j .s e  o j  v.riT iy o \ia a  r o y  M e f J o v  r o ir o v ,  

ra; dvdifs;; tov ¡jerapriou -rois'irai irujo; dip’¿rivrijs. Denn Einige 
nahmen die Hestia als F e u e r ,  Andere als E rd e ;  s. unten. 
Span he im Diatril». de Vest. §. 1 0 . p. 678 sqq. in Graevii 
Tbesaur. Anti<|q. Komm. T . V. giebt viele Stellen der 
Alten über das der Vesta zu Ehren unterhaltene ewige 
Feuer.



aus dem Innern der Erde unsichtbar wirbt, ist auch die 
Göttin, welche vom Innern des Hauses aus Segen und 
Heil über das ganze Haus und über die ganze Familie 
verbreitet. Der lleerd im Innern des Hauses (in pene- 
tralibus) ist ihr llciligthum , ihr Altar, hier wohnet sic, 
liier opfert man ihr, hier lodert ihr ein Feuer beständig 
empor, eben weil ja vom Heerde, vom Innersten des 
Hauses aus, auf unsichtbare, verborgene Weise jeg
licher Haussegen und alles Glück des Hauses ausgeht 
und gefördert wird. Sie ist also die unbegreifliche, mit
hin wunderbare Bedingung alles dessen, was in den Wor
ten H a u s ,  H a u s s e g e n  und h ä u s l i c h e r  S c h u t z  
liegt; sie schliefst überhaupt den Begriff des s i c h e 
r e n ,  b e r g e n d e n  M i t t e l p u n k t e s  de r  h ä u s l i 
c h e n  und b ü r ' g e r l i c he n  V e r e i n i g u n g ,  E i n 
t r a c h t  und dergl. mehr in sich. Und in dieser Bezie
hung konnte demnach Cicero de IN. D. 11. 27. pag. 3 i5 . 
wohl sagen : Vis ejus a d a r a s c t  fo co s pertinet. Itaque 
in ea dea , quae est r erui n c u s t o s  i n t i m a r u m ,  
otnuis et precatio et sacrilicatio exlrema est. (Auf letz
teren Punkt werde ich unten zurückkommen.) Man ver
gleiche überdies noch Cicero de Legg. II. 12. Darum ge
hört sie auch ganz vorzüglich zu den Penaten der Rö
mer, wie unten deutlicher werden wird, und führt bei 
denselben den ehrenvollen Namen Mut t e r ,  Mat er  
Andere Beinamen sind 'EoTia trpocTproa, d. i. d o me s t i c a ,  288

288) Unter diesem Namen ( Ve s t a  Ma t e r )  kommt sie 
häufig auf Münzen , Inschriften und in feierlichen An
reden , Anrufungen u. s. w. vor ; gleichwie der andere 
grofse Stadtpenate von Rom , MarS, als Ma r s  P a t e r ;  
s. Spanheim de Vesta §. 14. pag. 682. a. a. Ö. -r- Wegen 
der Vesta, als Römischer Penate, will ich vorläufig auf 
Spanheim vei weisen ebendas, p. 684 sqq.
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pa t r l ma  2*9) ,  zum Unterschied von der 'Etnr/ot tr iq  n o -  

Äeb ic , der Göttin, unter deren Obhut das Wohl und 
Glück der ganzen Gemeine, des Familienvereins, ge
stellt ist (s. Lesbonax Protrept. p. e i5 .); ferner Su>fxa~ 
t l T i j q , e r p e a r io q , e v o i x o q , auch a v v o ix o q  'Eitti<x. Und 
in alter Dorischer Sprache hiefs der Hausherr als Be
sitzer des Heerdes 'E<TTto7tap(»r (si Pollux Onomast. X* 
20. p. 1164 Hemsterh.). Weil aher der Heerd, als der 
Sitz der Vesta, ein Zuiluchtsort, ein Asyl , eine gehei
ligte Stätte ist, die einem jeden Unglüchlichen , der hier 
um Schutz flehet, Sicherheit und Unverletzbarkeit ge
währt, so tritt Vesta mit ihrem Bruder Juppiter, wel
cher als Zeig sep ea z io q  (s. oben II. Th» pag. 5 eo. 5 a2. 
Not. 97. 290) der Beschützer dieser um Hülfe Flehenden 
ist, der ihre Rechte wahrt, der sie aufnimmt und süh
net, in ein nahes Verhältnifs, und wird darum häufig 
mit ihm in Bündnissen angerufen (s. Reinesii Inscriptt. 
p. 201.). Darin liegt auch der Grund , warum bei dem 
feierlichen Abschlüsse von Bündnissen, Verträgen u. s, 
w. die Vesta vor den andern Göttern angerufen wird, 
warum man bei ihr vorzugsweise schwört, warum end
lich der Schwur bei dieser Göttin ganz besondere , bin
dende Kraft hat ,  und unverbrüchlich - heilig ist 29‘).

289) Die Beweise und weiteren Erörterungen liefert Span
heim ad Callimach. vs. 109. und insbesondere in der Dia- 
trib. de Vesta §. 3. p 666. a. a. O. — Vesta sollte auch, 
der Sage nach , deswegen in jedem Hause verehrt werden, 
weil sie die Verfertigung der Wohnungen und Häuser 
erfunden , und durch Mittheilung dieser Erfindungen um 
das menschliche Geschlecht sich so verdient gemacht.

£90) S. auch die vielen Stellen , Welche hierüber aus den alten 
Autoren Spanbeim de Vesta §. 8. pag. 675 sqq. a. a. O« 
gesammelt.

291) S. Spanheim a. a. O. 6. p. 671 sqq.
II. 4Ö
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Der Vesta Opfert man und zu ihr fleht man , ehe man die 
andern Gottheiten anruft und ihnen Opfer bringt; mit 
der Vesta endigt jedes Gebet, das an die Götter gerich
tet wird, mit einem Opfer an sie schliefst sich jede got
tesdienstliche Handlung -92).

Aber es erweitert sich gleichsam der Begriff dieser

292) Die Beweise giebt Spanheim de Vesta et Prytann. §. 1. 
p. 664 sqq. a. a. O. Und darin, dafs mit der Vesta bei 
jedem Opfer, Gebet u. s. w. der Anfang gemacht wird, 
hat auch die Redensart ihren Grund, welche bei Grie
chischen Schriftstellern so häufig vor kommt: dtp’ 'Eerin% 

Aufser Spanheim (a. a. O. p. 668. A. B.) sieh. 
Schol. Aristoph. Vesp. 842. Plat. Cratyl. p. 401 A. und 
dort Heindorf p. 62 Wyttenbach zu Plutarch. de S. N.
V. p. 22 Animadvv. Aber auch den Sc h l u f s  machte 
ein Opfer oder Gebet an Vesta , welche daher bei Homer
* r Tl * *“« * » f ä r i ,  die e r s t e  und die l e t z t e ,  heifst, 
s. Spanheim a. angef. O. Cicero de N. D. II. 27. p. 315. 
sagt deshalb: „Vis autem ejus (der Vesta) ad aras et fo- 
cos pertinet. itaque in ea dea, quae est re rum custos in- 
timarum , omni s  et p r e c a t i o  et s a c r i f i c a t i o  
e x t r e m a  e s t . “ . Bei diesen letzten Worten, omnis — 
extrema est, sucht Davies die Meinung geltend zu ma
chen , dafs liber diesen Punkt sehr wenige Zeugnisse 
vorhanden seyen , indem die meisten blos bewiesen , dafs 
man mit dieser Göttin den Anf a ng  bei dem Opfer ge
macht habe. Diese Behauptung des gelehrten Britten 
hat aber, wie ich in der Note zur angeführten Stelle des 
Cicero bemerkt, Marini (gli Atti de’ frat. arvali p. 378.) 
widerlegt, indem Davies hier blos Griechische Schrift
steller vor Augen gehabt, und R ö m i s c h e  Si t t e  mit 
G r i e c h i s c h e r  verwechselt. Denn dafs bei den R ö 
me r n  wirklich mit dieser Göttin der Sc h l u f s  beijedtm 
Gebet und beijedtm Opfer gemacht worden, beweisen 
nicht nur bestimmte Stellen Römischer Autoren , wie Vir
gil. Georg. I. 498. Vellej. Paterc. II. 131. Juvenal. Sat.
VI. 385., sondern auch die Formeln der Arvalischen 
Bruderschaft.



Schutzgöttin des Hauses; es wurde, wie ich schon oben 
angedeulet, die 'Eo-ria , der schützende Mittelpunkt des 
Hauses, auch zum schützenden Mittelpunkte des bürger
lichen Vereins, der alle Familien in sich schliefst, der 
Stadt und Gemeine. H eim  a th , also ö f fe  n 11 ich  und 
p r i v a t ,  ist auch hier wieder als Grundbegriff erkenn
bar. Wie in jedem Hause das Innerste, der Heerd, ihr 
heilig ist, so ist im Innern , im Mittelpunkte der Stadt 293 * 295) 
ihr ein Haus gebaut, wo, wie dort auf dem Hausheerde, 
so hier, als auf dem Stadtheerde, ein Feuer brennt, das 
nie verlöschen darf 29̂ ). Dieses Haus lieifst H p v r a v e l o v ,  

und hier bringen im Namen der Gemeine die Obrigkeiten 
der Stadt, . U f t v c a v e i q  genannt, der Feuer- und Schutz- 
göttin Opfer. Sie selber, der personificirte Stadtheerd 295) t 
heifst auch ngvT av'nu;, xoivrt 'Eoxia, 'Euita jtöXs&s,
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293) Vergl. oben Note 287. Es brannte, wie Spanbeitn de 
Vesta §. lt. p. 679 sq. a. a. O. erwiesen, in den verschie- 
denen Griechischen Prytaneen der Vesta oder'E<rr7a nicht 
blos ein immerwährehdes Licht, sondern es loderte auf 
dem ihr gewerteten Altar ein Feuer , das beständig , Tag 
und Nacht , unterhalten wurde. Darauf scheint insbe
sondere Pausanias Eliac. I. (V.) cap. 15. §. 5. hinzuwei
sen : „ sir’ aur% (sc. ' Ear i a ; ,  nämlich im Prytaneum 
der Elerr) trug avä vätrav rs  j«» xat  iv tscjj 
VUKTt u! ; st u r tu 5 U l t r a  i “ etc.

£94) S. Livius XLI. 20. Cyzici P r y t a n e u m  idest p e n e -  
t r a l e  u r b i s  etc. Dionys. Hai. II. cap. 65. p. 125 , 39 sq.
E ir ia ;  S i  aetvi); tsgov Sv T<p y.garitTTUi t s  yaShSguovrai rijrj
irc'Astu; axavrs4 etc. S. Spanheim zu Callimaclius llymn. in 
Cerer. 129. p- 734 sqq.

295) CicerodeLegg.il. 12. §.29: cumque Vesta quasi f ocum 
u r b i s ,  ut Graeco nomine est appellata (qttod nos pro- 
prie idem Graecum interpretatum nomen tenemus) com- 
plexa sit, ei colendae virgines praesint u. s. w. Und 
ebendas, cap. 8. §. 20: Virgines Vestales in urbe custo- 
diunto ignem foci  p u b l i c i  sempiternum.



’Eo-ria ßovlala  u. s. w. So kann es nicht befremden, 
■wenn in ähnlichem Sinne das Delphische Oralle 1 die Stadt 
Athen eine xon jj 'Eo-ria oder Xh^vxavtlov -rrfs ’E’KlaSui 
nannte 9 ’)■

Der Dienst dieser Heslia TtovravlriQ Mrar, aufser den 
eben genannten Prytanen oder Stadtobrigheiten, Prie- 
sterinnen anvertraut, und zwar in Griechenland auch 
wohl Wittnen (s. Plutarch. Vit. Num. cap. 9.) , in Rom 
aber keuschen Jungfrauen, die denn liier, imRömiscben 
Cultus, als V i r g i n e s  Ve s t a  1 es  besonders hervor
treten, und deren Hauptgeschäft die Unterhaltung des 
ewigen, unverlöschlicben Feuers war. Bei den Grie
chen beifsen diese Priesterinnen : ‘E a x i d S e g ,  I l ^ v x d v u g  

oder II( w x a v td e e  (s. Spanheim zum Callimachus Hymn. 
in Cer,er. 129.).

Der Dienst dieser Göttin selber war übrigens, wie 
schon oben bemerkt, in den ältesten Zeiten sehr ein
fach. Aufser dem Feuer, das a u f  dem Heerde ihr flamm
te, streuete man anfänglich ihr zuerst und dann den 
übrigen Göttern g r ü n e  Gr ä s e r  aut den Altar (Tlieo- 
phrastus beim Porphyr, de Abstin. 11. 5 . p. 106 Rhoer.). 
In Rom libirte man der Vesta, nebst Janus und den La
ren, mit Wein (s. Spanlieim de Vesta §. 8. pag. 676 D. 
a. a. O.). F.bcn so nahm man statt der Gräser später 
"Weihrauch (s. ebendas, p. 6 6 5  E.) , und endlich sogar 
schlachtete man der Vesta, wie den übrigen Göttern, 
Thiere. Dieses fand aber sowohl bei Griechen ( s. z. B. 
Aeschyl. Agam. io6 5 .) als bei den Römern statt, w’o wir 
insbesondere das S c h a a f  o p fe  r bemerhlich machen, das 
die Arvalischen Brüder der Vesta brachten. 296
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296) S. Aeliani V. H. IV. 6. und dort des gelehrten Perizo • 
nius Note. Aufserdem: Spanheim de Vesta $. 7. p. 674. 
a. a. O. Mehreres habe ich darüber in den Anmerkk. zu 
der Rede de civitate Athenar. p. 54 sq. zusammengestellt.



Und hier mögen sich einige kurze Bemerkungen über 
die Verehrung und den Dienst der R ö m i s c h e  n Ve s t a  
anreihen 2i’7). Dieselben Grundgedanken , dieselben 
Grundbegriffe, die ich oben zu Anfang dieses Paragra
phen angegeben , und die der Perser, wie der Grieche, 
mit dem Worte Vesta verband, walten freilich auch 
hier vor, ja sie treten hier fast noch mehr hervor. Der 
Ursprung dieses Dienstes, worüber man mehrere Sagen 
anzugeben wufste, fällt ohne Zweifel in die ältesten 
Zeiten Roms. Die meisten Angaben vereinigen sich in- 
defs dahin, dafs Numa ihn angeordnet 2,s). Er erbaucte 297 298

297) Ich kann hier um so kürzer seyn , da diesem Gegen
stände von mehreren Gelehrten eigene Abhandlungen ge
widmetworden sind. Ich rechne hierher aufstr der schon 
mehrmals erwähnten Schrift des gelehrten Spanheim: 
J . Lips i i  Syntagma de Vesta et Vestalibus, in Graevii 
Thes. Antiqq. Romm. Tom. V. p. 6l9 sqq. und die neu
lich in zwei Hälften erschienene Abhandlung von G. H . 
No e h i l e n  in the Classical Journal Vol. XV. p. 123 sqq. 
und p. 257 sqq. Sie führt den Titel: Some Observations 
on the Worship of Vesta, and the Holy Fire in Ancient 
Rome — with an account of the Vestal Virgins.

298) S. Livius l. 20. Plut. Numa cap. 11. Ovid; Fastor. VI. 
259. Dionysius von Halicarnafs (Romm. Antiqq. II. 65. 
pag. 125 seq.) untersucht die Meinung der Gelehrten, 
weiche die öffentliche oder allgemeine Verehrung der Ve
sta in Rom, so wie die Anordnung von Vestalischen 
Jungfrauen u. s. w. , dem Romulus zuschreiben. Er 
findet aber diese Angabe unstatthaft, indem Romulus 
wohl in jeder der dreifsig Curien einen Heerd («Vfia) auf
gerichtet, auf welchem die Curialen und an ihrer Spitze 
der Anführer derselben geopfert, nach Sitte der Grie
chen , wo in den Prytaneen die höchsten Obrigkeiten der 
Gemeine Opfer bringen. Allein einen allgemeinen Tem
pel der Vesta (v.orjcv ¡s^v rij; 'Ear/ac,) habe er nicht errich
tet , noch Jungfrauen zum Dienste dieser Göttin bestellt. 
Dieses gehöre vielmehr dem Numa zu, der, ohne jedoch
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zuerst dieser Göttin einen höchst einfachen Tempel, nur 
aus einem mit Pappeln bedechten Weidengellechte be
stehend , und zwar in runder Form , weil Vesta die Erde, 
diese, die Erde, aber rund sey 259). Auch fand sich, * 299

damit den Dienst der einzelnen Curien abzuschaffen, zu
erst einen a l l g e me i n e n  He e r d  ( Ko/vijy iravTtuv ¡¿ictv 
iiTTtav) zwischen dem Capitolium und dem Palatinischen 
Hügel, so wie Veslalische Jungfrauen , letzteres nach vä
terlicher Latinischer Sitte —  v.arä. tov vargtov rw v Aan'vuiv 
vo'/zäy — angeordnet. Hier wird also der Dienst der ein
zelnen Curien und der des ganzen Volkes, aller Curien, 
unterschieden ; ein Unterschied , den Dionysius selber 
kurz zuvor mit den Worten Uga ttoivd, toXitiku  und ispd 
«ruyysvm« bezeichnet; s. Heidelbb. Jalirbb. d. Liter. 1817. 
nr. 78. pag. 1238. — Ueber den mysteriösen Dienst der 
Vesta, von Aeneas, wie man annimmt, in Rom einge
führt , so wie Uber den ältesten Tempel und die Vereh
rung der Vesta ebendaselbst, vergl. auch C. V. v. Bou- 
stettens Reise in die classischen Gegenden Roms, bearb. 
von K. G. Schelle (Leipzig 1805.) I. p. 277.

299) Hauptstellen hierüber sind Festus s. v. pag. 460 Dacer.: 
„ R o t u n d a m  a e dem Vestae NumaPompilius rex Ro
manorum consecrasse videtur, quod eani l em esse t e r - 
r a m,  qua vita hominum sustentaretur, crediderit, eam- 
que pi l ae  f o r ma  [ich finde hier bei Andern angeführt 
in p i l ae  f o r ma  m]  esse , ut stii simili templo Dea co- 
leretur. “ Ferner Üvid. Fast. VI. 265 sqq. nebst Gierig. 
Plutarch.(V. Num. cap.ll.) weifs auch von diesem runden 
Tempel der Vesta, den Numa gleichsam zum Schutze des 
unverlöschlichen Feuers gebauet, bemerkt aber, dafs 
Numa hierbei nicht sowohl die Gestalt der Erde , als wenn 
diese die Hestia sey ( t>J; lyi}; oi; 'Eirr«z; cucoj; ) , nachge
ahmt, als vielmehr die des Weltalls, in dessen Mitte 
nach Pythagoreischer Ansicht der Sitz des Feuers war. 
Dieses Feuer aber nannten die Pythagoreer Hestia oder 
Monas. Mehreres über diese philosophischen Ansichten 
der Vesta unten. Vergl. auch Lipsius de Vesta §. 3. p. 
630. a. a. O. und Boxhorn Quaestt. Romm. XXXI. p. 960
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nach Ovids ausdrüchlicher Versicherung, darin lieine 
Bildsäule der Göttin, sondern hlos ein Altar, auf wel
chem das heilige Feuer brannte. Es vertrat demnach 
hier die reine Flamme die Stelle des Götterbildes 30°). 
Der Zugang in das Innere des Tempels war jedem Manne 
untersagt. Servius Tullius erweiterte den Dienst der 
Vesta, und vermehrte auch die Zahl der vonMuma zu 
demselben angeordneten und bestellten Vestalischen 
Jungfrauen, der Virgines Vestales 3Dl). Sie sollten * 300 301
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C. ebendaselbst. Endlich sagt uns noch derselbe PJu- 
tarchus in einer bem'erkenswerthen Stelle ( Sympos. VII, 
Quaest. 4. §. 7. p. 704 B. p. 399 VVytt.) :
fxiu^jxa rw; 7 yjc, vj rgaicsfa ihm  • xfc; yaq tüj r êtpciv na*
( T T g o y y v  y.ai fxovifxo  ̂ ¿an neu ■/ a A tu ; u tt ¿v i wv  ¿ a r i d  
v-aXsTt a t.

300) S. Ovid. Fast. VI. 295.
Esae d iu  s tu ltus Vesfae sim ulacra p u ta v i :

M o x  didici cu rvo  nulla  subease tho lo .
Ignis in ex itin c tu s tem plo  ce la tu r in illo

Effigiem nullam  Vesta nec ignis haben t.
Man sehe jedoch Gierig zu dieser Stelle p. 337.

301) Ueber die Vi r g i ne s  Ve s t a l e s  s. Plutarch. Num. 
cap. 9. 10. 11. Dionysius Halte. Ii. 65. Gellius Noctt. 
Au. I. 12. Was ihre Anzahl, Wahl, Insignien, ihre 
Geschäfte, Vorrechte u. s. w. betrifft, so hat Lipsius am 
a. O. p.6l4 sqq. hinreichend hierüber geredet. Sie wur
den anfangs, als alle sacerdotia Eigenthum der Patricier 
waren, nur aus den Patricischen Geschlechtern genom
men. Eine lex Papia verfügte nachher, dafs nach dem 
Gutbefinden die Vestalinnen aus dem Volke gewählt wür
den (e populo legerentur) , d. h. aus dem ganzen Volke, 
die Plebejer mit inbegriffen. Man kann annehrnen , und 
weifs aus einer Stelle des Dio Cassins (IV. p. 563.), dafs 
die Patricier ohnehin nicht gern ihre Töchter zu dem 
strengen Dienst und dem freudenlosen Dasevn dieses 
Standes verdammt wissen wollten. Vergl. auch Sueton. 
August. 31, und s, überhaupt den Ileineccius ad legem Jul.

7
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über das heilige Feuer wachen, welches stets, hei 
Tage wie hei Nacht, unterhalten werden mufste, und 
dessen Verlöschen für eine schwere Vorbedeutung, 
für ein Zeichen des Untergangs der Stadt ( d f a v u r p o v  

r i j i  7iohea<; c r r ^e lo v )  , wie Dionys. II. p. 128, 6. sagt 3 0 2 )  ̂

genommen ward. Dafür wurde dann die Vestalin durch 
eine schimpfliche Züchtigung gestraft. Sie erhielt näm
lich Schläge, jedoch an einem abgelegenen Orte, und 
zwar vom Pontifex Maximus , welcher überhaupt die 
ganze Oberaufsicht über die Vestalischcn Jungfrauen, 
so yvie über den Dienst der Vesta hatte 30i 302 303).

Nächst dieser Sorge für die Unterhaltung des Feuers, 
womit das Gebot einer strengen Keuschheit 30i) ver-

et Pap. Popp. p. 4 — S — Aufser den Vestalischen Jung
frauen hatten auch die Arva l i sch en B r ü d e r  einen 
eigenen Dienst der Vesta, bei-welchem das Schaafopfer 
eingeführt war (s. oben p. 628.).

302) Vergl. auch Livius XXVIII. cap. 11.

303) Ueber diesen Punkt giebt J . A. Bosius de Pontifice Ma
xime vet. Rom. cap. IV. §.3. in Graevii Tlies. Antiqq. 
Romm. Tom. V. p. 249 sqq. die meisten Stellen der Al
ten an. — Ueber die Bestrafung der Vestalinnen bei Un
terlassung des Feuers sehe man Dionys. Hai. II. p. 127, 40. 
und Lipsius de Vesta cap . 8. p.638. a. a. O. Derselbe Ge
lehrte bemerkt noch weiter, dafs diese Züchtigung der 
Vestalin mit dem Flagrum sonst nur bei Sclaven üblich 
gewesen, dafs sie demnach höchst schimflich und ernie
drigend war. Festus s. v. p.-J78 ed. Dacer. sagt: Ignis 
Vestae si quando interstinptus esset, virgines verberibus 
afficiebantur a Pontifice.

30l) DerGrund dieses Gebotes war, wie Plutarch (V.Num. 9.) 
angiebt, entweder der,  weil das reine, unverdorbene 
Wesen des Feuers auch unbefleckte, reine Körper zu 
seinem Dieqste erfordere — eine Ansicht, die mit Plu*
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Lunden war, mufsten sie Läufig Opfer bringen , und son
stige hierauf sich beziehende Geschäfte verrichten, in 
Vielehen Handlungen denn viele Vasen undMünzen sie uns 
zeigen. Lipsius a. a. 0 . cap.. 10. pag. 6 4 3 . hat mehrere 
der letzteren abbilden lassen. So wurde auch in den 
ältesten Tempeln der Vesta das Bcod bereitet, Eine 
Stelle des Suidas scheint insbesondere anzudeuten, dafs 
Numa den Vestalinnen auch die Sorge für das W a s s e r  
iibergab 30S). Endlich lag in dem Tempel der Vesta 
noch das Palladium , das Unterpfand des Reiches , ver-

tarchus Dionysius und Andere theilten ; oder weil das 
Feuer, wie die Jungfrauschaft, unfruchtbar sey — „sire 
ui; r.aäa^av v.ai aipSapTOV tvjv reu xufö; ouV/av axafaroi; v.cu 
ä/jiidvroi; xajaTiSs/xsvov (sc. tcO Neu//«) c-ujuaav, ti'rs ro «nag. 
xov Kai uyovov rg xaj-Ssv/a t r w j o t H e t o ü v t o c , . “  Denn in Grie
chenland , in Delphi und Athen , haben keine Jungfrauen, 
sondern Wittwen die Sorge für das ewige Feuer. Sollte 
sich der Fall ereignen , dafs das Feuer ausgehet, so könne 
man ein neues nur dadurch machen, dafs man es an einem 
reinen und unbefleckten Funktn von der Sonne anzünde 
(vergl. Festus S. v. Ignis Vestae und dort die Note p. 178 
cd. Dacer.). Auch Ovidius Fast. VI. 284 sqq. giebt einen 
doppelten Grund an, den, dafs Vesta stets Jungfrau ge- 
blieben, und darum auch Jungfrauen zu ihrem Dienste 
verlange; der andere ist der von Plutarch und, wie Gie
rigbemerkt, auclt von Laclant. lnj>t. I. 12. 5. angeführte 
von der Unfruchtbarkeit des Feuers, aus welchem nichts 
entsteht , sondern welches im Gegentheil Alles, was sich 
ihm nähert, verzehrt. Endlich gehört hierher noch die 
Ciceronianische Stelle de Legg. II. 12: „Cuutque Vesta 
quasi focum urbis — complexa sit, ei colendae virgines 
ptaesint , ut radvigiletur facilius ad custodiam ignis et 
sentiant mulieres in natura feminarum omnem castitatem 
peti. “

305) „ No'j/zä; ra; 'Exr/d5a; xagSsysu; roC xufo; x.<zi liSitro; tvjv siri- 
/u'Xaau ty jtv  xfssyfs-^s.“ Lipsius a. a. O. p. 644, hat diese 
Stelle zu erläutern gesucht.



Lunden, wie es scheint, mit einem mysteriösen Dienste, 
unter der Obhut dieser jungfräulichen Priesterinnen 306). 
In so weit war die Göttin S c h i r m g ö t t i n ,  und so wer
den V e s t a  und V e s t e  verwandte Begriffe (vgl.W äch
ter Glossar, germ. I. 527. II. 1783.).

Das Fest dieser Göttin wurde im Juni gefeiert. Es 
war mit einer Procession verbunden , bei welcher der 
E s e l  (sonst daä Thier der CyLele) vorhommt , der frei
lich der Vesta einst durch sein Schreien einen grofsen 
Dienst erw'iesen hatte ( s. Joh. Lydus de menss. p. 107. 
Ovid. hast. VI. 3 i \  — 3 4 8 . vergl. der Symbol. Th. III. 
p. 2 2 5  erst. Ausg.).

Die Identität mancher dieser eben entwickelten Be
griffe mit denen von andern weiblichen Gottheiten , als 
Gäa, Rhca , Cybele , Diana , Ceres , Proserpina , liegt vor 
Augen. W ie diese Gottheiten , so heifst auch Vesta vor
zugsweise M u t t e r ,  Mater  (s.oben). Darum darf es uns 
nicht auf fallen, eine AtifitjTgp 'Eotiov^ô  zu finden , und . 
eine Proserpina unter dem Namen 'Eo-ria , hei
Sophocles Oed. Col. 1727. Die Verwandtschaft, sowie 
die Verschiedenheit der beiden Feuergöttinnen Minerva
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306) S. das Nähere unten bei der Minerva. Aufser Plutarch 
Vit. Caniill. 20 . vergl. man noch den Dionysius Antiqq. 
Ror.ütn. II. 66. p. 1 £7 Sylb., der die verschiedenen Sagen 
über dieses Palladium und den mysteriösen Dienst angiebt. 
Die Sache selber, weil sie ein Mysterium war , darzulegen, 
hält der fromme M ann fürfrevelhaft. T i v a S s r a O T  i a - r r j ,  sagt 
e r ,  mv. > xoAuxfay/zoveiv oJVs e/uavTov, eure oiXXov cv'Ssva tüjv 
ßouXc/xsvuiv tu t j o ;  reu; Sso iii ctria r^ e iv  (vergl. ebendas, f .  
p. 5f> , 1 0  sqq.). Ueberhaupt will ich bei dieser Gelegen
heit meine Leser aufmerksam machen , wie sehr doch die 
Berichte dieses Geschichtschreibers Uber die Vesta und 
ihren Dienst zu Rom von der religiösen Denkart dessel
ben zeugen. Ihn hatte also der Unglaube seiner Zeit 
wohl nicht ergriffen und mit fortgerissen.
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und Testa wird noch weiter unten berücksichtigt werden. 
Auf eine Vergleichung des Yestadienstes in Rom mit der 
Verehrung des Mithras in Persien kann uns die Stelle 
des Joh. Lydus de menss. pag. 47. führen, die ich oben 
I. Th. p. 773. mitgetheilt.

Fragen wir endlich noch nach der m y s t i s c h e n  
und p h i l o s o p h i s c h e n  Ansicht dieser G ottheit, so 
war sie dazu vorzüglich geeignet, da sie, wie bemerkt, 
in dem Mythus und Volksdienste sehr wenig hervortrat. 
Der Orphiker (Ilymn. 84. [83.]) giebt ihr das mittlere 
Haus im ewigen, gröfsesten F eu er, und spricht von 
ihrer läuternden Flamme in Bezug auf Mysterien. Aehn- 
lich scheinen einige Pythagoreer sie genommen zu haben, 
wie aus den Dogmen des Philolaos bei Plutarch (placit. 
philos. III. ii.)  erhellet, wo das mittlere Feuer -xov nav- 
1 0 t; ia tia . ist. Andere nannten die E r d e  Hestia (Tim. 
Locr. pag. 97. D.). Es entsteht daher die F rage, wie 
sich dieser Begriff zu dem des C e n t r a l f e u e r s ,  oder 
der W e l t s e e l e ,  Avofiir Manche die Platonische Hestia 
erklärten, verhalte? Die Hauptslclle iin Phädrus des
selben (p. 246. p. a5 i lleir.d.) gab nämlich allen nach- 
herigen Philosophen zu vielen Fragen über diese Hestia 
Anlafs, die dort «in der Götter Hause allein bleibt» 
( s. Ast zu dieser Stelle pag. 2 9 7  des Commentars 307).

307) Nach Plutarchus ( Vit. Nnm. cap. 11.) nannten die Py- 
thagoreer das Feuer, das in den Mittelpunkt — nicht so
wohl der E r d e ,  welche Einige als 'Earia nahmen, als 
vielmehr — des Weltalls gesetzt sey, 'Eari'a. und M o
nas.  Denn die Erde , die weder unbeweglich, noch in 
der Witte des Umschwungs («V /J.e'auj t§; irsfiCpof«;) sey, 
sondern ringsum das Feuer schwebe , gehöre weder zu 
den geehrtesten ( t iü v  T i / z i t u r « r t u v )  , noch zu den ersten Thei- 
!en der Welt. Auch Plato , setzt Plutarchus hinzu, soll 
im Alter dieselbe Meinung von der Erde gehabt haben.



6 5 6

Die Grundbegriffe dieser Gottheit selbst, wie sie fort
dauernd ziemlich allgemein gedacht wurde, ihre Ver
wandtschaft mit Ceres, Cybcle , Rhea u. s. w ., und die 
Art ihrer Verehrung gaben den Philosophen reichen 
Stoff zu Theorien über dieses Wesen. Viele davon sind 
in der That nur Expositionen von dem, Mas ein from
mer Grieche und Römer dunhel ahnete. Man lese z. B. 
die Stelle des Joh. Lydus (p .4 7 ) , wo er von der gottes
dienstlichen Bedeutung verschiedener Farben spricht, 
und des Lauchgrün gedenkt, und dabei von Vesta und 
Mithras redet (s. oben I. Th. pag. 773.). In einem sehr 
hohen Sinne nahmen Platonische Philosophen die He- 
stia , und wenn Einige sie mit der Ceres identificirten, 
so stellte Plotinus (IV.  4- pag.4 '9-) in seiner Theorie 
vom Leben der Erde den neuen Satz a uf : Hestia sey die 
Intelligenz, der GeisJ; (vo%) d e r  E r d e ,  Demeter aber

Es sey dieselbe nämlich in einen andern Platz gestellt, 
weil der mittlere und hauptsächlichere (r>)v paVijv na! uufitu. 
rctrijv ) einem andern mächtigeren ( Kfsrrrovi) zukomme. 
Ueber die höhere Ansicht der Pythagoreer und Platoni- 
ker von der Vesta s. auch Spanheim de Vesta §. 16. 17. 
p. 6S7. a. a. O . , der auch den Grund auszumitteln sucht, 
warum man bei vielen alten Schriftstellern die Vesta bald 
als F e t t e r ,  bald als Erde genommen finde. So sagt 
Ovidius Fast. VI. 267:

Vesta eadem e s t, quae te r ra  — 
und ebendaselbst vs. 460:

— et Tellus Veataqua numen idem  e»t.
Dagegen vs. 291:

Nec tu  aliud V e s t a m ,  quam v i  v  a m in te llige  f l a m m a m .  
Auch Euripides, wie Gierig (zu Ovid. p. 3J5.) anführt, 
in den Fr. 17fi. sagt:

r a~a iJ-ijrsg • 'Eafia Ss <j 0! erctpoi
Jh.srüjv HzXojtTt'j, vjfxiv/fj sv uiSsgi.

Die Meinung des Dionysius habe ich schon oben Not. 287 . 
berührt.



die E r <3s e e i e .  Ucber diese Ansicht erklärt sich Pro
clus (ad Plat. Tim. p. 280. 'Ecrrla ¿ S o W a ) ,  und trügt 
dort seine eigene Theorie vor (vergl. dessen Erläute
rung der obigen Stelle des Plato pag. 269 > womit nun. 
noch der neulich edirte Hermias p. 133 stpj. zu verbin
den ist).

Derselbe Proclus mscr. im Commentar zu Plato s 
Cratylus (fol. 13cs Cod. RIonac.) verbreitet sich über die 
Testa folgendermafsen : Hestia und Here , sagt e r ,  sind 
die beiden gemeinsamen Elemente für die schaffenden 
Ursachen. Denn Hestia giebt aus sich das feste Behar
ren und den festen Sitz in sich, das unauflösbare W e
sen ; Here theilt ihnen mit die hervortretende Neigung 
und die Vervielfältigung zum Secundären , sie, die leben
spendende Quelle für Alles und die Rlutter der zeu
genden Kräfte. Darum wird sie auch vermählt mit dem 
W eltschöpfer Zeus, und erzeugt durch ihre Theilnahme 
mütterlich (nrjTpixuu;) , was jener väterlich (TraTpixräs). 
Hestia aber, bei sich beharrend, bewahrt eine unbe
ilechte Jungfrauschaft, sic , welche für alle Dinge die 
Ursache ihrer Selbstständigheit enthält (-vavTo-vr.Toq alria. 
ovaa urotoir). Eine jede der beiden aber besitzt aufser 
ih rer eigenen Vollkommenheit auch die Kraft der an
dern , vermöge der Gemeinschaft, und in so fern leiten 
Einige den Namen Hestia ab von dem Heerde (vitr 
'Ecr-riav and trjg to-tiou, xixXijaSett cpacrlv) , wobei sie auf 
das eigene oder eigenthümliche Wesen der Göttin sehen, 
Andere von cboiot, dem Stofse, weil sie die Ursache des 
Stofsens ist («xnav, ¿¡aetos ovaav al-ziav cf. Plato Cra- 
tyl. p. 64 Heind.), und sehen hier auf die Leben erzeu
gende und bewegende Kraft, die ihr von der Here zu- 
lsommt. Denn Alles in Allemist das Göttliche , und beson
ders hat das elementarisch Gemeinsame an einander Theil 
Und besteht eins im andern. Mithin hat eine jede sowohl 
der weltbauenden als der Leben zeugenden Ordnungen
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ihre Idee selbst, was sie an sich ist, Ton der Hestia 
durch Mittheilung empfangen. Am Himmel haben die 
Kreise der Planeten das so und so (ihre Bahn und Gränze) 
aus ih r , und die Pole und die Centra haben das ruhige 
Beharren von ihr empfangen. — H e s t i a  i s t  a l s o  nicht 
das W e s e n ,  sondern der a l l e i n i g e ,  f e s t e  S i t z  
d e s  W e s e n s  in s i c h  (t? 'Ecnria o v  ttiv o v o io tv  Sr^oT, 

uXka r i j v  porjjv xui OTaSeyäv iSftvcnv iv s u v r i j  
o v o i a g )  u. s. w.

Die Kunstyorstcllungen der Vesta geben viele Schwie
rigkeit wegen der häufigen Verwechselung mit Bildern 
Ton Vestalinnen u. s. w. Vesta erscheint mit dem Scep- 
ter auf dem Capitolinischen Puieal, bei Wincltelmann 
Monuram. nr. 5. (s. dessen Bemerhungen p. 4 deutsch. 
Ausgabe); mit verschleiertem Hinterkopf und mit dem 
Scepter auf dem Relief in der Villa Albani (bei W in- 
ckelmann a. a. O. nr. 6. und besser bei Zoega Bassiril. 
nr. io i . ) ; gleichfalls mit dem Scepter, der sich oben 
kreuzförmig endigt , auf dem Candelaberfufse in der 
Villa Borghese ( s. unsere Tafel IV. rir. 3. die letzte Fi
gur, vergl. Erklär, p. i3.). — Man hatte früher (durch 
jene Stelle des Ovid Fast. VI. 2q5 sq. 30s) , dafs im Tem
pel der Vesta die reine Flamme die Stelle des Götter
bildes vertrete) sich veranlafst gefunden zu bezweifeln, 308

308) S. Gierig zu dieser Stelle p. 337. E r  scheint anztmeh- 
men , dafs weder zu Rom im Tempel der Vesta irgend 
ein Bild derselben gestanden, noch in den Griechischen 
Tempeln, nach der auch von Andern deshalb angeführ
ten Stelle des Pausanias Corinth. 35. §. 2 : xcq,sA$cC<n Sä e; 
to rtjg E vti'u  ̂, ¡j.bv ¿ctiv O'JSsv, ßwfJ>o$ Sä v.at s t  auroü
¡hjovai 'Eerr/je. Allein aufser dem Tem pel, setzt er hinzu, 
sey ihr Bild auf mannichfache Weise dargestellt worden. 
Uebrigens widerspricht hier Ovid sich selber, in so fern 
er nämlich Fast. III. 45. von einem „  s i m u l a c r u m  
V e s t a e “  redet.



ob es denn wirklich Statuen und Bilder der Vesta in 
Rom und Griechenland gegeben habe. Allein schon. 
Spanheim in der mehrfach angeführten Diatriba de Vesta

12. i3 vergl. mit Lipsius de Vesta cap. 3. hat dagegen 
zu zeigen gesucht, dafs freilich zu Rom im Tempel der 
Vesta hlos der Altar mit der ewigen Flamme sichtbar ge
wesen , im innersten, heiligsten Raume des Tempels 
aber, Penus genannt, welcher hlos ihren Friesterinnen 
zugänglich gewesen, ih re , wie der andern Penaten Bild
säulen aufgestellt waren. Dies beweisen nicht allein 
manche Stellen beglaubigter Römischer Schriftsteller, 
welche von einem s s i m u l a c r u m  V e s t a e » sprechen, 
sondern auch viele Münzen, die diese Göttin als ein 
W eih mit verhülltem Hinterhaupte, gewöhnlich das Pal
ladium oder eine Schüssel in der einen und einen Stab 
in der andern, zeigen. So auch auf unserer Tafel IV. 
nr. 3. Häufig haben sie auch die Umschrift: V e s t a  
Ma t e r .  Eine bei Spanheim (p. 682.) abgebildete Mün
ze zeigt uns auch diese Göttin in einem Tempelchen 
sitzend, vor ihr einen Altar mit einer Flamme, welche 
von den herumstehenden Vestalinnen unterhalten wird 
(s. noch Lipsius de Vesta ebendas, p. 632.).

In Griechenland finden wir an mehreren Orten Tem
pel der Vesta, und darin,  nach des Pausanias ausdrück
licher Versicherung 3°9) , Statuen dieser Göttin. Frei
lich die näheren Angaben über die Beschaffenheit dieser 
Bilder fehlen, wenn uns nicht eine Angabe des Porphy- 
rius und Münzen darauf leiten. Es werde nämlich die
selbe , sagt e r ,  als eine Jungfrau dargestellt; in so fern 
sie aber das Princip der Befruchtung in sich enthält, als 
ein W eib mit h e r a b h ä n g e n d e n  B r ü s t e n  309 3I0).

309) Z. B. Attic. cap. 18. §. 3. etc.
3t0) Bei Eusebius P. E. III. p. 109: neu rö ¡j.sv ŷs/xoumov rvji
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P A L L A S .  A T H E N E  — MI N E R V A .

Griechische Schriftsteller bringen d i e s e  Gottheit 
mit den gebildetsten Religionen des Morgenlandes in 
Verbindung. Sie nennen die Minerva bei den tiefsin
nigsten Sätzen Aegyptischer Priesterlehre (s. oben I. Th. 
p. 52Q ff.) und bei den Weihen , die der Persische König 
mit dem Antritt seiner Regierung empfing (s. ebendas, 
pag. 73o.).

Auf diese Vorstellungen werden wir zurüchhommcn 
müssen. Hier aber, wo wir erst zu zeigen versuchen, 
w ie  diese Göttin zu so hoher W ürde gelangt, weiden 
wir von andern Punhten auf dem Gebiete der alten Re- 
ligionen auszugehen haben. Auch sie, die hohe Göttin, 
verleugnet in ihrem Ursprünge nicht die natürlichen 
Elemente der ältesten Culte. An den Wassern gehen 
die ältesten Spuren von ihr. Ehe sie zur Herrschaft 
der Stadt gelangt, die von ihr den Namen träg t, mufs 
sie mit dem W assergotte Poseidon stre iten , und das 
Ercchtheum zu Athen stellt eben sowohl ein M e e r  als 
einen O e l h a u m  auf, als die Zeugen dieses alten Strei
tes. In dem heiligen Hause des a u s  d e r  E r d e  ge -  
h o r n e n  Erechtheus sind diese Zeugnisse verewigt, 
zugleich die Vorbilder von der Bestimmung der Stadt,

64o

y$ cv ia $  äuvd/zscu; ' E a r i a  u e 'n h jr a i, yc, ü  y  3. /. u a  *  apSsv/-  
kov  .£<rr<a; irufo; iSpu/xevcv ho9’ o Sb ycw/xo$ >j Suva/xi ,̂ 
cyfxafaovcrj arirvjV y  u y ex i y. b ; s’i'Ssi -r { c ¡x atr t  od — so lese 
ich nämlich mit Cuperus und Spanheim statt der Vulgata 
itgo ¡xa.tr rod. Spanheim hat a. a. O. p . 6S5. eine Münze 
gegeben, welche uns die Vesta zeigt , als ein Weib, sit
zend , mit verhülltem Haupte , und in der einen Hand das 
Bildchen einer andern Göttin , ähnlich der Ephesischen 
Diana, mit vielen Brüsten, haltend.



deren Besitzerin A t h e n e  ist 31 *). — So kündigt sich 
Minerva gleich als die Kriegliebende (fpiXnnoXe^ioi; ) an. 
Darum wird sie auch gerne mit Mars zusammengestellt, 
und mit Yulcanus theilt sie die Bestrebungen in dert 
Künsten 31-). Aber bis ihr die Künste gelingen, bis sie 
nicht blos die Kriegliebende , sondern auch die Weisbeit
liebende (cpiXocro(poii) heifsen kann — müssen erst die 
alten Kriege beendigt seyn , die sie, mit Himmel und 
Feuer im Bunde , gegen die Mächte des feuchten und 
dunkelen Abgrunds zu führen bat. Libyen, Asien und 
Europa, alle drei Theile der alten W elt, haben Zeug
nisse von diesen elementarischen Kämpfen und Siegen 
der Göttin aufzuweisen. Mit Wachen und W ehren be
ginnt ihre Geschichte. Die Libyer melden, «Athenäa 
sey des Poseidon Tochter und des Sees Triton. Sie aber, 
entrüstet wegen etwas über ihren V ater, habe sich dem 
Zeus zugewendet» (Herodot. IV. 180.). — Unmuth kün
digt. diese Gottheit an, und die Libyschen Frauen haben 
bei ihrem Dienste die Gesangweise der Klagelieder zu
erst angestimmt, die man zu Troja und Athen bei den 
Festen der Minerva hört 3i3). Auch die Bekleidung der 
Minervenbildcr und die schreckende Aegis mit den daran 
hangenden Trotteln rühren von den rothgefarbten Zie-
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311) Herodot. VIII. 55. »eri «v rvj uv.̂ ctoXi vauVy
TOÜ y>jytvf'o; As yt>fj.twv Jvui vyjoc, , e’v rui iXai yf  rs m i
SilXa&aa Iw. Darauf die Erwähnung des Streites. Vergl. 
Fausan. I. 27. und Dionys Hai. A n t i q q .  librr. deperdd. 
XIV, 4. pag. 44 ed. princ. Mediol. der die Herodoteische 
Stelle copirt hat. Vgl. auch Pröcli Hymu. in  Minerv. vs.21̂

312) Proclus in Platonis Cratylum, rur Stelle p. 79 Heind.
313) Herodot. IV. 189. Vergl. Ilias VI. 301. ai 5’ ¿XoXuytf

■xZaai ’AS>jv;j avicypvt vergl. vs. 304. und Aristoph.
Aves vs. 222. und Matthiae ad Hymn. Homer. Animadvv.- 
p. 157.

II. 4»



gcnfellen h e r, womit die Libyerinnen sich selber um
hüllen — W ie nun Ziege und Büchlein und Klage
geschrei sich auf natürliche Dinge, auf Sturm und W et
terwolken sich beziehen , vvill ich liier nur mit Einem 
W orte andeuten , da ich in andern Capiteln dieses W erks 
davon ausführlicher rede 3i5). Jezt sehen wir uns vor
erst im Geschichtlichen dieser Libyschen Religionen um. 
«An dem jährlichen Feste der Athenäa, erzählt Hero- 
dotus 314 315 3I6) , treten ihre (der I .ibyschen Auseer) Jungfrauen 
in zwei Haufen , und kämpfen gegen einander mit Stei
nen und Knütteln, sagend, sie verrichteten der einhei
mischen Göttin, die wir Athenäa nennen, die altväter
lichen Gebräuche. Und die Jungfrauen , die an den 
W enden sterben, nennen sie falsche Jungfrauen. Ehe 
sie aber aus einander gehen vom Streite, thun sie also: 
gemeinsam schmücken sie diejenige Jungfrau , die sich 
jedesmal am rühmlichsten gezeigt, mit einem Corinthi- 
schen Helm und mit voller Hellenischer W affenrüstung 
aus,  setzen sie auf einen W agen, und führen sie rings 
um den See her.» Darauf folgt die Vermuthung, dafs 
sie sich früher Aegyptisclier Waffenriistung bedient ha
ben , und die obige Genealogie von der Tritonischen 
Athenäa (s. vorher); womit wir noch die Notiz des Ge
schichtschreibers verbinden (IV. 189.) , dafs die Griechen 
die Kunst, vier Pferde zusammen zu spannen, von den 
Libyern gelernt haben. Mögen jene Waffen nun vorher 
Aegyptisch gewesen seyn oder nicht — ungesucht stel
len sich uns hierbei Aegyptisehe Gebräuche von Sai's 
vor Augen. «Es ist auch, erzählte derselbe Gesehicht-

( j j j a

314) Herodot. IV. 89. vergl. mit Heinrich ad Hesiod. Scut. 
Hercul. vs. 223.

315) Vergl. Th. IV. p. 459 Excurs.
316) IV. ISO.



Schreiber (II. 170.) , die Grabstätte von einem , den ich 
mit Namen zu nennen bei dieser Gelegenheit Scheu trage, 
zu Sais in dem Heiligthume d e r  A t h e n ä a ,  hinter dein 
Tempel, immer dicht an der ganzen Wand d e r  A t h e 
n ä a  entlang. Und in dem heiligen Bezirke stehen grofse 
S p i t z s ä u l e n  (oßjAoi) v o n  S t e i n ,  und daran stöfst 
ein S e e ,  verziert mit einer steinernen Einfassung, und 
wohl ausgearbeitet im K r e i s e  (er x v x k a ) ,  und,  meines 
Bedünliens , so grofs wie der auf Delos , der da heifst 
der kreisförmige. » Darauf läfst er die Nachricht von 
den nächtlichen Mysterien daselbst folgen, ingleicheu 
von den Thesmophorien der Ceres und von den Töch
tern des Danaus, die sie mit nach Griechenland gebracht 
haben. W ir werden dieselben Danaiden im Verfolg auf 
der Insel Rliodus ein Gnadenbild der A t h e n e  weihen 
sehen.

Blicken wir nun auf den Kampf und die Keuschheits
probe der Libyschen Jungfrauen zurück, so sind uns 
diese Dinge in so weit nicht fremd , als wir in den Ge
bräuchen der Amazonen die Begriffe von jungfräulicher 
Enthaltsamkeit mit der Streitbarkeit schon anschaulich 
verbunden gesehen haben, und zwar beides im D i e n 
s t e  l u n a r i s c h e r  u n d  s o l a  r i s c h  e r  R e l i g i o n e n .  
Hier und dort: Scheu vor den Männern, Kampf und 
Streit in gemessenen Perioden , nach Sonnenumläufen 
und Mondsryclen. Zur gesetzten Zeit werden Kämpfe 
bestanden und Waffentänze. Alsdann ertönet das helle 
Geschrei (öAoAvy/;; s. oben) der Jungfrauen. Auch Flö
ten lassen sich hören, aus dem Holze des Lotus oder aus 
•den Knochenröhren der Libyschen Gazelle geschnitzt J '7). 
Das war noch die Libysche Pallas, die die Flöte erfun
den haben sollte (sie ward in ihrem Dienste von den *
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*17) Kayser ad Philetae Fragmm. p. 56.



Libyerinnen geblasen), noch nicht die Athene, die die 
r'h'itc unwillig wegwirft. Dieser begeisterten Jungfrauen 
Einbildung gefallt sich noch in der langen Monotonie 
des Flötengetöns , was nachher der Grieche mit dem 
verachtenden Sprichwort : « Ein Arabischer Flölner » 3I8) 
stolz verwarf. — Und dennoch mögen wir auch bei die
sem Flötenspiel und bei diesen Waffentänzcn an bedeut
samere Lehren denhen, die durch beide versinnlicht 
werden sollten. Erinnert doch die Umkreisung des Tri- 
tonischen Sees mit der bewaffneten Jungfrau an Sa'iti- 
sche Gebräuche in den Mysterien der Neith - Athenäa. 
W arum sollten nun die Bedeutungen dieser Dinge auf 
Aegypten beschränkt, gehliehen seyn? Es ist also statt
haft, hierbei gleich an die Dioscuren zu denken, denen 
Athene mit der Flöte den Waffentanz vorspielt 3i9). 
W enn wir nun weiter erfahren werden, dafs gerade in 
Bezug auf Minerva die Corybanten und die Dioscuren
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318' 'Afa/3tot, auAjjri;; Steph. Ryz. in voce p. 1.51 Berkel, und 
d.i-elbst die Ausleger Uber die Albeniensiscbe Minerva* 
über Alcibiades und seine Verneblung des Flötenspiels j 
Gegensiände, die neuerlich Bötligcr im Attischen Mu
seum I. 2. pag. 3 ¡9 ß'. gelehrt ausgeführt hat. Ich will 
hierbei nur noch Folgendes bemerken : Proclus (ad Pia- 
tonis Alcib. fol. 81. rect.) Vergleicht Cithar und Flöte iit 
ihrem Einfluls auf Religion und auf F.rziehung. Letztere 
rechnet er zu den erregenden Instrumenten , und fahrt 
dann fort: „Die erregenden sind am meisten gemacht, 
um Begeisterung zu erwecken; daher ist auch in den 
Mysterien und Weihungen die Flöte von Nutzen.“  Ich 
werde in einem andern Capitel auf diese Aeufserungen 
zurückkommen.

319) Scholiast. Pindari Pyth. II. 127. ó S¿ 'V.-xíyaiMot, rijv ’A9>j- 
v t iv  (pijci re?; A io a v .o ú ^ c i ;  r¿v tysirAW v ó f u v  s’xaliA^ai. Aristi- 
tles Tom. 1. p. 26 C. nennt hierbei den Waflentanz xujl- 
é‘Xl- Vergl. Trh. Hemsterln ad Lucian. Dialogg. Deorr. 
VoJ. II. p. 273 Bip.



645

zusammongestellt werden, und auf die Genealogie mer
ken, wonach jene für Söhne des llelius (der Sonne) und 
der Athene gehalten wurden 320) , so werden wir vor
läufig das Gebiet erkennen, auf dem wir uns hier befin
den, nämlich in den Culten von S o n n e  und Mond,  
Das W eitere möchte noch zu frühe kommen.

Aber wenn wir nun doch nach jenes Kampfes Ur- » 
Sache fragen müssen, den die Libyerinnen als Keusch
heitsprobe unternehmen — so möchte uns dies noch 
weiter führen. Es könnte am Ende gar der Indische 
Krieg von Lanca seyn , dessen dramatische Darstellung 
eine Feuerprobe enthielt, wodurch Sita ihre eheliche 
Treue bewies. Dort kommen ja auch Processionen vor, 
wobei die W allfahrer mit Ziegenfellen bedeckt und mit 
Sandelpulver gefärbt sind, ähnlich den Libyerinnen, die 
(s. oben) ihre Gcifsfelle roth färben 32!). — Aber näher 
möchte wohl verwandt seyn der andere Indische Streit, 
der Krieg der Koru’s (K uru’s )  und der Pandu's, Jene 
sind die Mondskinder, und Krischna, der in den Reihen 
dei letzteren s tic ite t, hat das Zeichen der Sonne am 
Halse geheftet, und in seine flache Iland ist das Dreieck 
gezeichnet 322), Letzteres ist ja auch das Zeichen der’ 
Minerva 323). — In der That werden wir bei der Athene 320 321 322 323

320) Strabo X. p. 723, p, 201 Tzsch.
321) S. I. Th. p. 607 — 6oy. Dabei könnte etwa Einer die 

Indische Si ta mit X; t w» ,  einem Beinamen der Athe-, 
ne, gewöhnlich ’Irow/a ( Eustaih. ad lliad. II. pag. ¿24.), 
vergleichen. Doch davon mehr im Verfolg.

322) Th. I. p. 618. 620 — 622. 624.
323) Damascius •, s. die Stelle in unsern Conunentt. Herodott. 

I. p. 343. Auch der Beiname T^nyt-jtia, den Minerva 
führte, ward von den Pythagoreern auf das Dreieck b«- 
itogen j wovon im Verfolg,



selbst der Indischen Avatara's noch gedenken müssen. 
Einstweilen mögen diese Andeutungen auf ihrem W erthe 
beruhen. — W ir sammeln zuvörderst Stimmen in der 
Nähe zur Antwort auf unsere Frage , Mas denn jener 
jungfräuliche Probestreit eigentlich bedeuten will. He- 
rodotus hat unbestimmt und räthselhaft von einer Ent
rüstung der Minerva über ihren Vater Neptunus und 
von ihrem U e b e r g a n g  z u m J u p p i t e r  geredet (IV. 
cap. 180.). Davon geben uns nun andere Schriftsteller 
einen verständlicheren Bericht. Minerva, hören wir, 
hat ihren Vater sogar getödtet, weil er ihrer Jungfrau
schaft gefährlich werden wollte. Hier heifst nun ihr Va
ter Pallas, und wird als beflügelt beschrieben; und noch 
m ehr, seine Haut wird von der siegreichen Tochter so
gar als Aegide um den Leib getragen 3- ')- Es wird wohl 
Niemand zweifeln, dafs dieser Pallas hein anderer sey, 
als ehen der Erschütterer Poseidon selber. Diesen Un
steten fliehet sie, und flüchtet ihre Stetigkeit in den 
Schoofs des feurigen Zeus, der ihr eigentlicher Vater 
ist. Mit andern W orten : Sonne und Mond und Sterne 
gehen zwar ,  nach alter Lehre, im Meere, unter, aber 
sie verlieren dort ihre Feuerkraft n ich t; ihr eigentliches 
W esen behalten sie unversehrt. Darüber belehrt uns 
auch eine andere Sage vom Tritonssee her : Minerva 
wird beim Triton erzogen, der eine s t e r b l i c h e  Toch
ter Pallas hatte. Beide üben sich in den Waffen. Aber 
plötzlich erwachter Neid bewaffuet die Hand der Pallas 
gegen die Minerva. Jene \vil 1 eben den tödtlichen Streich 
führen. Da tritt Juppiter mit seiner Aegis dazwischen. 
Die geschreckte Pallas wendet ihr den Blich zu. Diesen 
Moment ergreift M inerva, und tödtet die Neidische. 324
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324) Cicero de N. D. III. 23. p. 623 sq. und Tzetz. Scholia 
ad Lycophr. vs. 35.5 p. 553 sq. ed. Müller, vergl. Eckliel 
D. N. V. Vol. V. p. 35.



Doch bald folgt Schmerz über die rasche That. Minerva 
fertigt ein der Todten ähnliches Schnitzbild., legt ihm 
die Aegis um die Brust, die ihres Schrecltens Ursache 
gewesen, und weihet es ehrenhaft neben Juppiter. Doch 
nachher, als die vom Juppiter geschwächte Electra zu 
dem Bilde geflüchtet war, wirft Minerva das dadurch 
verunreinigte Bild zur Erde herab. Ilion nimmt es aut, 
Bus weihet ihm einen Tempel, und das ist das alte vorn 
Himmel gefallene Palladium der Trojaner 325 326).

In diesen Mythen stehen nun ein Pallas und eine 
Pallas der Minerva gegenüber. Von jenem ist sie die 
Tochter, aber auch vom Poseidon. Um nun sofort 
selbst zu zeigen , dafs meine obige Deutung die Sache 
nur von Einer Seite gefafst hat, will ich gleich die Erin
nerung beifügen , dafs die Erzeugung der Minerva vom 
Poseidon und von der Nymphe Tritonis auf dem Grunde 
der allgemeinen alten Lehre ruht, wonach Oceanus und 
Tethys (man deutete mehrentheils : Wa s s e r  und E r d e )  
den Göttern das Daseyn gegeben 3-6). Aber der Minerva 
eigentliches Wesen gehört nicht der Erde und dem Was
ser an. Hier liegt nun die Vergleichung mit den Indi
schen Avatar's sehr nahe. In ihnen gehen auch die Göt
ter oft aus den Wassern hervor. Hierbei begegnet mir 
die Erörterung eines Freundes , deren Ergebnifs ich 
dankbar mittheile, um desto schneller zu meinem Haupt
zwecke zu kommen. Er geht von dem Hauptsatze
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325) Apollodor. IIL  12. 3. mit Heyne’s Anmerkk. p. 297.

326) Iliad. XIV. 20t. Dieser Satz war eben sowohl Orphisch, 
als die Grundlage der Lehre Jonischer Philosophenf 
und Plato benutzt ihn zum öfter«. Man sehe die Nach- 
weisungen bei Heyne zu dieser Stelle, Observv. VI. p. 
565. Athene ward aber auch als die feste , trockene E r
de, im Gegensatz gegen Poseidon , das Flüssige, Unfeste, 
genommen; Heraclid. Alltgorr. Ilomerr. p. 444.



aus 322) , dafs der Buddhacultus durch Priestercoloniea 
bis nach Griechenland hin verbreitet worden, und nachdem 
der Verfasser eine weibliche, oft mannweibliche , Gottheit 
in dieser Religion nachgewiesen , schliefst er mit folgender 
Ansicht von einer ur-A ttischen M i n e r v a - B u d e  a: — 
«Nur  dadurch allein hebt sich der vielfache W ider
spruch , dafs Butu (Boot?7<; nämlich) später als Ahnherr 
der Butadischen Phratrie 32S) oder des P r i e s t e r g e 
s c h l e c h t s ,  früher als H e r o s ,  und vordem als Go t t ,  
der Eine, galt, welcher zu gleicher Zeit, w i e ß u d d h a -  
V i s c h n u ,  a us  d e n  W a s s e r n  h e r v o r g e h e n d ,  
a l s  a n d r o g y n i s c h e r  A w a t a r ,  im E r e c h t h e u s  
der wohlthätige Landesvater, Mann-Fisch ( Schlangen- 
füfsler 327 328 329 330) ,  im heralilidisch - männlichen W esen zum 
P o s e i d o n  (vielleicht auch Butu wohl einst genannt, 
wie sein Sohn : Borron vov IloaeiSbh '0 t; viög Etymol. rrn 
pag 210 Sylb.) ward,  a l s  w e i b l i c h e r  G o t t  i n d i e  
m ä n n l i c h e  P a l l a s - A t h e n e  s i c h  um b i l d e t e ,  
d e r  d i e  B u t a d e n  d a r u m  S c h i r m e  t r u g e n  3 °), 
we i l  s i e  a u c h  M i n e r v a - B u d e a  w a r  u n d  
h i e f s  33:) ,  n ä m l i c h  d i e  a u s  d e n  W a s s e r n  h e r -

327) Ritter in der Vorhalle p. 8 . p. 408 f. vergl. p. 164 ff.

328) Ueber Butes , Pandions Sohn , Priester der Athene und 
des Poseidon, so wie Uber die Butaden, s. ein Mehreres 
in uuserm vierten Theile (p. 387 ff. erst. Ausg.).

329) Dieses Prädicat werden wir im Verfolg bei den Attischen 
Mythen von agrarischer Bedeutung finden.

330) Nämlich an den Skirophorien; s. unsern vierten Theil 
(p. 490 ff. erst. Ausg.). Daher Minerva selbst den Bei. 
namen Stcifd; führte. Slrabo IX. p. 347 Tzsch. und meh^ 
rere Nachweisungen in unsern Meletemm. I. p. 24. Ich 
werde unten auf diese Beinamen der Minerva zurUck- 
kommen.

33t) Steph. By?. p. 235 Berkel, mit den Noten. Ilesych. I.



« v o r g e g a n g e n e  E r d e n m u t t e r ,  die Jungfrau, die 
Sonne, Kore, die im Politisch-Tliracischen Norden zur 
Thetis , am Tanais zur Mäetis ward.» Im \  erfolg be
rührt der Verfasser nochmals jenen alt-A thenisch-ßöo- 
tischen Beligionsdienst, wo er in der Pallas-Athene den 
aus den W assern hervortretenden A w a t a r - B u d d h a -  
V i s c h n u  und S o l  m a r i n u s  findet (pag. 4 ,ß-)' ’
Ich denke, meine Leser werden sich durch das hier Mit» 
gctheilte schon hinlänglich gereizt fühlen, um nun auch 
die ganzen Ausführungen des geistreichen Verfassers zu 
verfolgen, und jene Mäetis kennen zu lernen , die in 
den Höllischen Ländern ganz in der W ürde jener Tethys 
erscheint, die uns Homerus (lliad. XIV. 201.) als die 
M u t t e r  d e r  G ö t t e r  nennt. — Hier liefse es sich 
nun wieder wahrscheinlich machen, dafs auch^nacli At- 
tica hin von jenem Kriege der Koru’s und Pandu s eine 
Kunde gekommen, indem ja eben die Pandioniden im 
Dienste der Sonne-Athene die Sonnenschirme tragen. 
Aber ich will lieber meine Leser von den Politischen und 
Donischen Seen zunächst an die Libyschen und Aegypti- 
sehen zurückführen. Hier wird das Lied vom K r i e g e  
zu  E l e u s i s  vorläufig antönen; das wir aber in seinem 
ganzen geistlichen Verstände erst; in den Cercalischcn 
Religionen verstehen lernen werden.

AlsoFestspiel und Mythus am Tritonssee geben jung
fräuliche Zucht und strenges kriegerisches W esen kund. 
Durch beides wird eine Göttin P a l l a s  verherrlicht, die 
doch weder vom Vater Pallas noch von der Gespielin des-
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j». 747. not. 7 Alb. Tzetz. in Lycophron. vs. 359. p. 562 
Müller. Bau 5eia. Dort wird auch derundere Name der
selben, AI2 uia, Minerva fuiica, von einem Wasservogel 
des Namens auf den Unterricht im Schiffbau bezogen, 
den diese Göttin die Menschen gelehrt habe. S. darüber 
Kitter p. 432 ff.
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selben Namens etwas wissen will. Sie wendet sich strafend 
ab von dem Unreinen, wirft weg das Palladium, nachdem es 
die unreine Electra berührt, so wie sie , nachher als Athe- 
näa, die Flöte wegwirft, die entstellende und, sage ich, 
die erregende , die leidenschaftliche. Vom Wassergott 
und von der Seenymphe ist diese strenge Pallas geboren, 
aber — so fremd ist ihr dieses Element — sie geht in 
die Höhe zum Zeus, und will ihn zum Vater haben. Ja, 
nach der gewöhnlicheren Stammtafel ist er auch ihr Va
ter, der sie, wie der Verfolg zeigen wird, ohne Zuthun 
des Weibes aus seinem Haupte geboren. Ob nun die 
Mysterien am Tritonischen See auch di es e  Pallas ge
bannt, und ob sie in ihrer TptToyevei oe nicht blos 
die aus dem S e e  Geborne , sondern auch die aus dem 
H a u p t e  Hervorgegangene gesehen haben — diese Frage 
geht uns weniger an, als die Fülle von Begriffen, die 
in diesem Prädicat niedergelegt waren. Denn tpitoyeveiu  
sollte Pallas genannt seyn aus vielen Ursachen, wovon 
immer Einer diese, ein Anderer jene gellend machen 
wollte 33 ). Hier werden nämlich als Grund des Namens 
angegeben zuvörderst, wie gesagt, der Tritons-See, 
dann der dritte Monatstag, dann der Kopf 33i) , ferner 332 333

332) S. Uber das Folgende nur Heyne ad Apollodor. pag. 297. 
und Tzefzarum Scholia inLycophron. vs. 519. p. 666 sqq. 
ed. Müller, mil den Noten; um nicht Mehreres anzu- 
filhren.

333) Juppiters Haupt. Tzetz. I. 1. r f / r u j  ydp BctuiTinoT; >j v.s.
Auch ward der Name Triton nun in der mysteriö

sen Erdkunde bald hierhin bald dorthin versetzt, wo 
Pallas vorzüglich verehrt ward. So strömt er als Flufs 
auch in Thessalien und in Böotien: Schob Apollonii i. 
109. IV. 1311. Pausan. IX. 33. Strabo IX. p. 427 Tzscli. 
Hierbei niufs nicht vergessen werden was die Chrono
logen sagen : „ Am Tritonssee wird derNarpe der Athene 
hei den Griechen vernommen“  Syncellus p. 126. vergl.



¿er Mond von seinen Phasen nach der Dreizahl, die 
Seele nach ihren drei Krallen , die Luft, nach den drei 
Jahreszeiten, die Weisheit ,• Einsicht, (cpt>ovti<Tig), wegen 
ihrer drei Gaben : gut rathen , recht urlheilen und rich
tig handeln; oder endlich, meinten Andere, weil sie 
die liösen zittern (rp tiv ) mache, und Ilriegsschrechen 
über sie bringe (Cornutus 20. p. 186. und daraus Eudo- 
cia pag. 4.). Das Alter des Mythus von der Geburt aus 
Juppiters Haupte , so wie die herrschende Auctoritiit 
dieser Genealogie , Jäist sich schon daraus abnehmen, 
dafs Iiesiodus diese seiner Tlieogonie ein verleibt h a t :

, , I hm aus dem eigenen Haupte fuhr Zeus blauäugige
T och ter ,

Schrecklich , umrauscht vom Gewühl , HeerfUhrerin,
nimmer bezwungene

Herrscherin , die an Getöse sich freut , und an Kampf
und Entscheidung“  33i). *

Eusebii Chron. H. pag. 273 ed. Maji Mediol. 1818. — 
J)as war jene Urzeit, als im Ogygischen Böotier) Cecrops 
tiber die alten Städte Orchomenos, Eleusis und Athen 
am Tritonsflusse geherrscht haben soll. Sielte Uber diese 
Sagen M ü l l e r s  O r c h o m e n o s  p. 45. 213. p. 351 fF. 
und R i t t e r s  V o r h a l l e  p. 418. Da oben neben der 
Minerva die Magna Mater genannt wurde , so wird es 
wohl nicht unnöthig seyn , hierbei zu bemerken , dafs die 
Bhavani der Indier , in der streitbaren Eigenschaft Durga 
genannt, nach dem Buche Tschandi , auf einem Löwen 
reitet, wie fiybele , dafs sie von demselben herab einen 
bösen Dämon Mahischasnr mit dem Spiefs erlegt, dafs 
sie als furchtbar - rächende Gottheit aus ,dent grofsen 
Feuerauge des Schiwa geboren seyn soll, und dafs ihr 
Bild am Schlufs eines grofsen Festes, Durgotsava ge
nannt , ins Wasser zurückversenkt wird ; s. Asiatische 
Abhsndll. B. L p. 208. B. III.  p. 231 ff. B. IV. p. 60. 
vergl. mit Paullini System. Brahman. pag. 99 — 102. Ich 
werde auf die Vorstellung von dieser Durga zurück - 
kontmen.

334) Ilesiod. Theogon. 9l7 ff. nach Vofs.
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In demselben Sinne nennt sie dann auch Homeras des 
s t a r k e n  V a t e r s  T o c h t e r  «5). Nichts Anderes 
gicbl das Festspiel ani See Triton zu erkennen. Männ
liche Jungfrauen kämpfen unter furchtbarem Getöse um 
der Tapferkeit Preis. Erbarmungslos strecken sie die
Schwachen und Zaghaften zu ihren Füfsen n ie d e r._
Schwäche ist der Unkeuschheit Folge — so lautet dieses 
Libysche Frauengesetz; aber die Tapferste wird als reine, 
spröde Athenäa mit dem e h c r n e n 11 o p fs  c h in u c h im 
Triumph um den See geführt. Aus diesem See ist eine 
reine J u n g f r a u  geboren, und unverschrbare Jung- 
frauschaft ist des Festes Zier und des Landes Stolz.

Dieses Alles, soll es nicht buchstäblich von einem 
Libyschen A m a z o n e n s t a a t p verstanden werden, ist 
nun noch ziemlich unbestimmt und räthselhaft. — Un
bestimmt, denn die Amazonen gehören auch der Artemis 
an, jener Artemis, die als Uithyia die theuerste Pflicht 
der Frau, die Mutterpflicht, fördert, und hinwieder 
doch Alles fliehet, was auf das Gebiirlsgesehäft Bezie
hung hat Aber eben diese scheinbareInconsequenz
in den Vorstellungen von beiden Göttinnen wird ur.#, 
wenn wir sio in ihrem Grunde erfassen, zuin wahren 
Verständnils führen. Widerspruch und Lösung gewährt 
der iee6g Uj-og der Athener. Eine doppelte Legende 
ging dort um den alten Tempel der Athene Polias um. 
I)ic erste berichtete Folgendes ; llephästos erblickt die 
Athene. Er nahet sich ihr mit ungestümer Zeugungs
lust. Sie wendet sich entrüstet ab. Aber schon war der 
Saame zur Erde geflossen, und durch ihn erhält Erech- 
tlieus das Daseyu , welcher nun der E r d g e b o r n e  335 336

335) 'OßginoircfTtf Tlind. V. 747.

336) Man vergleiche Plutarch. de Superstit. pag. 17 0  B. mit 
Wyiteilbaehs. Anmerkungen Vol.Vi. part. II. p. 1030sqq.
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heilst 3’7). Achnliches Gelüsle gegen dieselbe Göttin 
hatte einst Prometheus schwerer hülsen müssen. Kaum 
War sie mit seiner Beihülfe aus Zeus Haupte geboren, 
so wollte er ihre Keuschheit verletzen, ward aber dafür 
zur Strafe an den Cancasns gefesselt. Daher die Cau- 
casisclien Völker dem Zeus und der Athene keine Ehre 
erwiesen 33s). Das war Prometheus , der den Feuer
funken mit der Erde vermischte , der den ätherischen 
Geist in irdische Leiber bann te , dessen Dichten und 
Trachten vorwärts auf die Folge irdischer Geschlechter 
gerichtet ist. Mit diesem hat Pallas-Athene nichts ge
mein. Auch hat sie nichts gemein mit dem t e l l u r i -  
s c'h c n Hephästos. Beide buhlen nur mit der aus dem 
Scheitel des himmlischen Zeus G ehörnen, sie wollen ihr 
entlocken den ewigen Lebensstoff, wodurch das mate
rielle Feuer und der Erdensohn UnVergänglichkeit ge- 
vinnen. Aber materielle Zeugungen sind nicht die Be
stimmung dieser Tochter, die ohne Zuthun des Weibes 
vom Zeus dem Himmlischen geboren ist. — So weit 
auch hier streng bewachte Jangfrauschaft, Entrüstung 
hei der Gefahr, sie verletzt zu sehen — abweisende, 
strafende Sprödigkeit. — Aber nun nahet sich ihr ein 
anderer Hephästos. Es ist der älteste Vuleanus, des 
Cölus ( d e s  H i m m e l s )  Sohn 337 * 339). Diesen weiset sie 
nicht ab , sondern freudig ihn umarmend zeugt sie mit 
ihm den Apollo, den Vorsteher edler Altvordern und

337) Apollodor. IH. 14. p. 358. Scholiastcs mscr. Arisiidis 
Panath. pag. US. vergl. pag. 102. liemsterh. ad Lucia n. 
Diall. Deorr. VIII, p. 28. in Annott. p 27'lsq. und meine 
Anmerk, zu Cioero de N. D. HI. 22. p. 5.09.

138) Duris Samius ap. Schob Apollonii II. 1253. vergl. Hem- 
sterh. a. a. O. p. 275.

339) Cicero de N. D. III. 22. p. 598. mit den Anmcrkk. vgl. 
daselbst III. 23. p. 622 sq. uns. Ausg.



<3cn Schutzgott der Sladt, der sie, die mütterliche, den 
Kamen gegeben ^°). Es gab noch eine dritte Genealo
gie, wonach Minerva des Vulcanus Tochter war (Jul. 
Firmic. de err. prof. religg. pag. 20.). Hiermit nierben 
wir nun auf die alt- Attischen Sagen, die uns Plato euf- 
bebalten : W ie einst die Götter auf Erden reg iert, und 
deren verschiedene Lander unter sich verthcilt hätten, 
wie Hephästos und Athene, mit gemeinsamer Natur be
gabt, und Geschwister als Kinder desselben V aters, dann 
auch wegen ihrer Liehe zur Weisheit und zur Kunst nach 
Einem Ziele strebend, das Land Attica zu ihrem Antheil 
heltommen, als für Tapferkeit und Klugheit am meisten 
von Natur eingerichtet, wie sie tüchtige Autochthonen im 
Lande hervorgebracht, edle Männer, in deren Geist sie 
die W oblordnung des Staats einprägen konnten. Hier
auf wird di3 Einrichtung der verschiedenen Stämme 
durchgegangen, und wie die K r i e g e r c a s t e  die A n 
h ö h e n  besetzt, und in dem Tempel d e s  I i e p h ä s t o 6 340
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340) Plato Euthydem. p, 302. d. p. 404 Heiud. ’AxoAAwv iru- 
Tf«Joę genannt, wegen Ions Herkunft. Minerva hiels dort 
’A%vä tpęaręia (curialis). Ich habe anderwärts aus hand- 
schriftlichen Spuren die Vermuthung gewagt, dafs sie 
dort auch vielleicht ye-jyn a ;, Vorsteherin der yivtj der 
Geschlechter, genannt worden sey ( Meletemm. 1. p. 24 
sq.). Die religiöse Genealogie lautet im Wesentlichen 
so: Die Athener sind Aniochthonen. Erde und Sonne 
sind ihre Eltern; als Jonier ist Apollo ihr Ahnherr, als 
der, welcher mit der Creusa , des Ereclitheus Tochter, 
den Ion erzeugt hat. Demeter ist ihre Amme und Näh
rerin (r̂ cCpóę) ; Athene ist Geherin ihres Namens , Mit- 
Streiterin und Besitzerin ihrer Stadt ('ASijvä eVaivwzo;,

; s. die Anführungen zur Stelle des Plato 
und vergl. Meursii Atticc. Lectt. V. 5. (Gronov.Thesaur. 
A .  Gr. Vol. V. p. 1889. und dessen Lectt. Attlee. I I .  12. 
p.l2i.) besonders auch noch Dio Chrysostom. Or. LAtv. 
p. 332 Reisk.
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u n d  d e r  A t h e n e ,  wie in einer einzigen gartenähn
lichen, mit einem Walle umgebenen W ohnung, beisam
men gelebt, und was die Sage von ihrer Sitte und Le
bensweise weiter zu melden weifs Hierbei kommen
nun die Namen Cecrops, Erechtbeus, Erichthonius w ie
der vor. Das ist der doppelgestaltete (flitpvr,ji) Cecrops; 
von dem es in den Chroniken heilst: «Unter ihm, dem 
Erdgebornen , ist zuerst der Oelbaum auf der
Burg gewachsen. E r hat zuerst von der Athene die 
Stadt Athen benannt. Er hat zuerst den Zeus (Zijra) als 
Gott angerufen , und zuerst das Bild der Athene aufge
richtet — Anordnungen, von denen man vor Alters 
nichts wufste » 34-). Ich hebe aus diesen Sagen zu meiner 
Absicht einige Hauptsätze aus. Ilephästos, heifst es, 
und Athena haben eine gemeinsame Natur ("HfpatoTos 

xoivljv x a l ' A S»;rce rpvaiv e%ovxe<;). Sie ist seine Schwe
ster , von demselben Vater (Z eus) geboren (ap x  filv  
äSelcf>i)v ix tocvtov rcavpoc;) ; in Liebe zur Weisheit und 
zu den Künsten gehen sie einem gemeinsamen Ziele nach 
(«pa Se (piXocrotpia (piXoxe^via. xe in l xa  avxa  IXSovte;). 
Ihren Tempelraum bewohnen nun die Krieger, die Be
schützer (rpvlnxet;) ihrer Mitbürger, und Anführer der 
übrigen Hellenen , die ihnen freiwillig folgen 343). — 
Hier tritt nun die W e i s h e i t  und K r i e g  liebende 
( (piXooocjpog xal <ptXo7tdXEpo; ) Athene wieder in ihrem 
ganzen Wesen hervor , und zwar hier im Bunde mit 
einem gleichgestimmten Bruder, dem himmlischen, feu
rigen Ilephästos. W enn wir die Schaaren der Krieger 
«m ihre Tempel gelagert sehen , Krieger , die ihrer Mit- 341

341) riato m Critia p 109 -  l t 2. Part. III. Vol. II. pag. 150 
— 156 e(l. Bckker.

«42) Euseb. Canon. Chroń. II. p, 226 sq. ed. Maj i Mediolan. 
34t) Plato im Critias a. a. O.

I



bürger Beschützer und der übrigen Griechen Vorge
setzte (j;yE(xdre?) sind, so kann uns bei diesen könig
lichen Naturen wohl die Königsweihe wieder ins Gedächt- 
nifs kommen,  die der Persische Regent in einem Tempel 
empfangt, deren Gottheit man Athene nennt 34/‘).

Doch, um die Grundbegriffe von dem Wesen der 
Minerva zu erkennen , ist es nöthiger , die Rückkehr 
nach Aegyptens Tempeln zu nehmen, deren Gebiet wir 
in diesem Abschnitt schon einmal berühren mussten. 
Und — mit Einem W orte — die Platonische Sage ist ja 
ganz und gar Aegyptisch , oder, bestimmter zu reden, 
Memphitisch und Saitisch. Denn wenn Hephastos in 
A then, des Himmels (Z sr?) Sohn,  die Athenäa zum 
W eibe gewinnt, und mit ihr einen Stammvater derAthe- 
näischen Jonier zeuget, so ist damit folgende Memphi
tisch - Sailische Genealogie gegeben:

Phthasw Neith
I

Elorus.
Real betrachtet will Beides, das Attische und das Aegyp- 
tische Dogma, sagen: D as i m m a t e r i e l l e  F e u e r ,  
m ä n n l i c h  (P h lhas), zeuget mit dem i m m a t e r i e l 
l e n  F e u e r ,  w e i b l i c h ,  d a s  r e i n s t e  m a t e r i e l l e  
F e u e r ,  d i e  S u b s t a n z  d e r  S o n n e  — der Sonne 
der N a t u r  und der des Ge i s t e s .  Denn Sonne im 
Sinne der alten Religionen, der morgenländischen zu
m al, ist eben der Strahlenpunkt des Geistes und des 
"Leibes, des Intellectnellen und des Physischen 345), — 
Und dieser Sonne Bestand, d. h. dieses physischen und 341

341) S. I. Th. p. 730.
.345) In der Kürze, und um solche Elementarsätze, ohne 

deren Einsicht alle Mythologie fruchtlos ist, nicht wieder 
ausführen zu müssen, verweise ich auf I. Th. p. 547.



intellectuellen Lichtes G r u n d ,  ruhet in den Eltern, in 
Phthas und Neith. Sie haben von sich abgetban, waa 
im besonderen Daseyn getrübt erscheint; sie wachen 
und wehren, dafs nichts Unlauteres an ihr Wesen rühre 
— sie strafen und kämpfen, um des Lichtes Idee zu ret
ten , ohne welche das besondere Licht kein Licht inehr 
wäre. Das war Sai'tische Lehre; und um Sais Tempel
haus lagerte die Kriegercaste, wie sie im priesterlich- 
alten Athen lagerte um Hephästos und Athenens heiligen 
Räumen. Den Hermotybiern , den Kriegern des 
einen Stammes, war in Aegypten unter andern der Sai- 
tische Nomos als Lagerplatz angewiesen. Im ursprüng
lichen Geiste der Religion war nun p r i e s t e r l i c h e r  
K a m p f  ihre Bestimmung. Da werden pn Festtagen 
Kriege geführt worden seyn, wie der von  F. l eusi s .  
Jedoch , da dieses Krieges Sinn erst bei den Cerealischcn 
Religionen verständlich werden kann, so knüpfen wir 
hier unsere Erörterung blos an die Minervaliscben Ge
bräuche an , die uns zuvor schon einmal vom Libyschen 
Tritons-See an den Rund-See im Heiligthume der Sai 
tischen Athene geleitet haben.

Dafs nun zuvörderst jene Attischen Sagen beim 
Plato a. a. O. ganz und gar Aegyptischen Charakter ha
ben, beweist schon die Beschreibung des Kriegerstam
mes. Denn von den Aegyptischen Kriegern lesen wir 
dasselbe. Ward ein König aus der Kriegercaste genom
men , so w ard er sogleich den Priestern ein verleibt, 
und ward eingeweiht in ihre symbolische und allegori
sche Philosophie 3<i7)* h)as heifst nun, wie w'ir wissen,

346) Herodot. II. 164. 165,
347) Plutarch. de Isid. ct Osirid. p. 354. p. 452 sq. VVyttenb.

'O  S i  s’it d irc S tS s iy i^ e v o ; su’S j; sysvero  rtSy le ^ s 'w v , K ai

i; (pjhxrctyiac,, welche darauf beschrieben wird.
II. 43
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er ward ein Zögling des Phthas und der N eith , des He- 
pliästos und der Athene. In Aegypten hatte ein Nomos 
von der Athene seinen Namen , vermuthlich der Saiti- 
sche 34s). Daf$ sie in Athen als Namengeberin (ezitarr- 
poę ) verehrt ward, haben wir bereits gesehen. Sa'is, 
behaupten einige Schriftsteller, war auch der Aegypti- 
sche Name der Athene * 348 349). Auch hatte einer der vier 
ältesten Attischen Stämme (trib u s , (pvKai) von dieser 
Göttin den Namen. Erichthonius, meldete die Sage, 
hatte die Attiker in vier Abtheilungen geordnet, und 
sie nach vier Gottheiten Aidę, ’A S>rjvaię,  Yluoeifimvidii; 
und 'Hcpoucmat; genannt 3S0 351). Hier stöfst sich ein neue
rer Forscher gleich an den Namen der ersten tribus, 
die vom Juppiter begannt seyn so llte , erinnert aber 
doch nachher an den Z erę ziorrpG5oę der Athener 151). 
Ganz richtig. Aber den organischen Zusammenhang der 
religiösen Genealogie hätte er in seinen Gründen gesehen, 
wenn er sich der Stelle des Plato im Critias (s. oben)

Die Leser mögen selbst die Parallele mit der Platonischen 
Beschreibung der alt-Attischen Kriegercaste ziehen. In 
anderer Hinsicht habe ich die Plutarcheische Stelle in den 
Commend. Herodott. I. p. 214 sqq. erläutert.

348) Aristidis Or. in Minerv. p. 12 Jebb. Proclus in Platon.
Tim. p. 30. sagt von der’ASijvii; M«* tcDv SJo ireXswv i'ipopo; 
r ijs  t a X diw ; hui tüiv ’ASjjvtCv.

349) Pausan. IX. 12. 2. p. 37 Fac. Charax ap. Scholiast, mscr. 
Aristidis. Diese und andere Stellen habe ich in den Me» 
letemm. I. p. 63. mitgeiheilt. Hier will ich noch beifü
gen, dafs der Jablonskische Versuch, den Aegyptischen 
Namen Sai zu erklären, vergeblich ist; s. dessen Voce. 
Aegyptt. pag. 245 seq. und darüber Champollion l’Egypte 
sous les Pharaons II. p. 219 sq.

350) Pollux VIII. 109. p. 931 Hemsterh.
351) Schümann de Comitiis Atheniensium p. 349.



erinnert hätte, wo Athene und Hephästos Kinder Eines 
Vaters, nämlich des Zeus, genannt werden. Mir liegt 
es nun ob, diesen Organismus nachzuweisen. Zu dem 
Ende rufe ich die andere Stelle des Plato 3S-) meinen 
Lesern ins Gedächtnifs, w o der Philosoph den Zeus IJer- 
ceus der Athener, sodann den Apollo Patrons, als den 
Vater des I on , und die Athenaie Phratria aufführet. 
Nehmen wir nun noch den Cicero und Johannes den Ly
dier 35 ) hinzu, so bildet sich die Stammtafel so :

Cölusw Dies
I

-  —  “ v.
\  ulcanus^VIinerva

Apollow €reusa
I•——̂

Ion.

E r s t e  Z e u g u n g :  Licht und Tag (ov^avog *ai >ipepa) 
bringen den Hephästos hervor; z w e i t e  Z e u g u n g :  
Hephästos und Athene geben dein Apollo das Daseyn ; 
d r i t t e  Z e u g u n g :  Apollo und Creusa erzeugen den 
Ion, den Ahnherrn der Jonier. Das w'aren die genea
logisch aufgeläfsten Erinnerungen der Attischen Mensch
heit von den Ogygischen Zeiten her. In jener Periode, 
wo Böotien grofsentheils Sumpfland war , und Attica’s 
Gauen häufig unter den W ellen des Meeres begraben 
lagen , da konnte dieses Land wohl noch selbst Posidonia 
(lloffEidfejria Strabo IX. p. 397.) genannt werden. Da 
war Ogyges, das alte Bild der Fluthen, da war Poseidon 
der beiden Länder H err, da waltete Athene an Trito- 
nisch - Böotischen Flüssen. Als aber die Nacht ge- 352 353

352) Im Euthydemus p. 302. p. 404 Heind.
353) Cicero de N. D. II. 22. Job, Lydus demenss. p. 105.



schwunden war, und als Zeus, der greise Naturleib, mit 
dem Tage den himmlischen Feuergott gezeuget, der nun 
in der Athenäa wieder eine Göttin des Lichtes und der 
W ärme umarmt, und als aus dieser Ehe der mächtige 
Sonnengott dem Lande geboren ward , da konnte im ge
trockneten Boden Erichthonius , der Mann der Erde 
nnd des Ackerbaues , seine Unterthanen in Haufen thei- 
len , wovon die Mehrzahl den Namen von Licht- und 
Feuergoltheiten an sich trägt. Nun behauptet der himm
lische Zeus in Attica seine Rechte als Burgherr ( kpr.elo$ 
und nuXurc) ; Poseidon hat sich mit Athene abgefunden; 
sie giebt der Burg den Namen, und geselli sich dem He- 
phästos als Gattin bei- Das W alten aller vier Gottheiten 
wird nun in den vier S t ä m m n a m e n (/prAui;) verherr
licht. Die Brüderschaften aber in kirchlichem Verstand, 
die Curien (tpparpiat), begeben sich unter den Schutz 
von Zeus und seiner Tochter Athene. Beide werden 
p h r a t  r i s c h e  Götter gei annt,  und Apollo, Ions Vater, 
heifst der Gott der V äter, der Altvordern (rcaTptäoi;) 
und der Ahnherr der Geschlechter

Mögen nun diese Sagen und Stammtafeln von Dich
tern bearbeitet worden sejn 35') — wer wird dies nicht 354

354) Schömann de Comit. Athen, pag. 350. Wenn derselbe 
beim Aeschylus Eumenid. vs. 13. in den va75s$ 'RCpaic-rcu, 
in Bezug aut die Athener, eine Anspielung auf jene At
tische Genealogie von dem Vulcanus sieht, so ist dies 
ganz richtig. Sie mufs aber auch dort in ihrem natür
lichen Zusammenhang genommen werden. Apollo kommt 
vom See auf der Insel Delos (vs. !).) , begiebt sich zu 
dem Sitz der Pa l l a s  nach AiLen, und verehrt von des 
Hepl )  ä s t o s  S ö h n e n  (den Athenern), die das rauhe 
Land fruchtbar machen, nnd die ihm die Wege bahnen, 
wendet er sich nach Delphi. Diesen Cu l t u r we g  der  
A t h e n i s c h e n  S o n n e n r e l i g i o n  bezeichnet Eplto- 
rus beim Strabo IX. p. 646. sehr gut in schlichter Prosa.



wahrscheinlich finden ? — sie ruheten dennoch auf dem 
festen Grunde der alten natürlichen Religion des Landes, 
sie waren in das religiöse Gefühl des Voll;es aufgenom- 
men — kein Poet hatte sie zur Kurzweil aus seinen Fin
gern gesogen. Berg und Thal ,  Bucht, See und hlufs, 
so wie die ganze natürliche Geschichte. der ältesten Ci- 
vilisation Attischer Stämme — sind vollgültige Bürgen 
für ihre i n n e r e  W  a h r h e i t.

So geht ein Geschlecht himmlischer Mächte aus dem 
andern hervor, um einem dritten das Daseyn zu gehen, 
und durch unter Alle vertheilten Besitz Attica's Land 
und Bewohner zu heiligen. Ganz gleiche Ausgiefsungen 
haben wir oben in den Genealogien der Aegyptier wahr
genommen. Auch Aegyptens erste Herrscher waren 
Götter gewesen. Sie waren aber zurücligegangcn, wo
her sie gekommen. Der vordere Gott nimmt den nach
folgenden immer wieder in sich zurück, t  ür die mensch
liche Anschauung war dies durch Göttertod und Götter
grab versinnlicht. Neith - Isis s tirb t, und wird im hei
ligen Raume des Hephästos beigesetzt, der als zweite 
Potenz ihr Gemahl, als erste ihr Vater war. Gleiclier- 
mafsen wird in ihrem Heiligthum Osiris oder Horus be
graben 355). Seine Grabstätte lag zu Sai's. W as der 
JMame besagen w ill, wissen wir nicht; aber das wissen 
w ir, dafs liier an dem Jahresfeste eine Lichtfeicr, ein 
Lampenfest (Ivxvoxai j i )  begangen ward 356) zu Ehren 
der Athcnäa; von welcher Feier ein mysteriöser Mythus 
umging. In demselben Sa'itischen Minerventempclraum, 355 356

Man vergleiche Ephori Fragmm. nr. 70. p. 182 ed. Marx. 
Im Verfolg werden wir diesen Gang der Cultur umgekehrt 
angegeben finden.

355) S. oben Th. I. p. 4lt.
356) Herodot. II. 59. 62.
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im heiligen See wurden Osiris Leiden und Tod in myste
riösen Schauspielen der Versammlung vor Augen gestellt, 
jener Tod, der in ganz Acgyptenland mit Wehklagen 
bejammert ward 357), In demselben heiligen Raume zu 
Sa'is waren grofse Obelisken aufgerichtet 35S) — das Al
les im Bezirk der Saitischen Athene. Auf dem Berge 
Pontius, bei Lerna in der Griechischen Landschaft Ar- 
golis , sah Pausanias die Trümmer eines Tempels der 
Minerva der Sa'iterin ( ’ASnjvüi; ZaiviSot; ) 359), ]}ort 
leierte man auch am Alcyonischen Sec Mysterien, weil 
dort Dionysus in die Unterwelt hinabgestiegen, um seine 
Mutter Semela wieder herauf zu führen 360), Dionysus 
war ins Todtenreich eingegangen, aber auch wieder
gekommen, und Semela, die Erdm utter, war nicht in 
der Erstarrung geblieben; sondern neu aufgelcbt und 
befreit w ar sie als Libera den Gestirnen des Himmels, 
dem Tageslichte, wieder enthüllt worden. Davon gab 
der P h a l l u s  Kunde,  der in den Lcrnäischen Weihen 
am Todtensee aufgepllanzt ward 361). Am See zu Sais 
waren Spitzsäulen aufgerichtet. Auch Colo^sen waren 
doi*t hingestiftet, und grofse männliche Sphinxe 362) als 
des Geheimnisses W ächter. Sie lagen vor dem Heilig- 
thume der männlichen Allienäa. Dieser Göttin niänn* 357 * 359 360 361 362

357) Herodot. II. 170. Atbenagor. legat. §.25. vergl. oben 
Th. I. p. 278.

35S) Herodot, It. 170, Dort war auch eines der Königsgrä
ber für die Pharaonen; Strabo XVII. pag. 802. pag. 539 
Tzsch.

359) Pausan. II. 36. 8. p. 3?9 Fac. Ueber die Reste in diesen 
Gegenden vergl. Will. Gell’s Argolis p. 84.

360) Pausan. II. 37. vergl. unsern dritten Theil (p. 175 erst.
Ausg.).

361) Symbolik Th. III. (p. 175 ff. erst. Ausg.).
362) Herodot. II. 176.
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liches Thun und Streiten ward am Tritonischen See von 
Jungfrauen gefeiert. Dort war sie die Itriegerische Göt
tin und die spröde. Als solche hatte sie sich auch ge
zeigt, als sie das von der entjungferten Electra berührte 
Palladium im Unmuth zu Boden geworfen. Dieser Zeus, 
der bis zu sterblichen Jungfrauen sich herabläfst, wird 
nicht als Vater von ihr erkannt, wohl aber jener andere, 
der ihr und dem llephästos das Leben gegeben. Mit 
dieses himmlischen Juppiters feurigem Sohne zeugt sie 
selber die schöne Sonne , den Horus - Apollo. In Athe- 
nä'a liegt der Grund von Apollo’s unvergänglicher Kraft. 
Osiris der gute und Horus der schöne — sie können 
nicht auf immer untergehen 363). Ihres immer wieder 
auilebenden Lichtes Kraft ist durch das Wesen der Athe- 
näa versichert, die am Sterblichen keinen Theil hat. 
Daher ist auch des Bestehens Kraft in Allem , was sie 
gebildet. Selbst das verletzte und verworfene Palla
dium gilt als Unterpfand und Zeichen dessen, was blei
ben soll.

§. 21.
P h a l l u s ,  P a l l a s ,  P a l l a d i u m  u n d  das  G e r i c h t  

beim Pa l l ad i um.

Das ist nun ein Hauptsatz aus der Lehre von der 
P a l l a s ,  vom P a l l a d i u m  und vom P h a l l u s .  —

363) Im Laufe des Jahres kehret die Sonne wieder, die Erde 
gewinnet wieder ihren Schmück , und bringt gute Nah
rung. Im Begriif der Mineiva sind Apollo und Dionysos 
vermittelt. In der Athenischen Religion ist sie des ersten 
Mutter; den letzteren aber, den fohn derK ora-Pro- 
serpina, den insbesondere die A t i i ene r  verehren, und 
dem sie den Jacchos singen ^Arrian. Exped. Alex. II. 
16.), zerreifsen zwar die Titanen, die Mächte der mate
riellen Erde , aber Pallas - Athene rettet sein noch schla
gendes Herz zu dem Vater, der ihn gezeugt, zum Zeus.



Warum ich letzteren bei der Minerva zu nennen wage, 
davon werden aufmerksame Leser den Grund in dem 
ganzen Ideengange linden, den ich bisher genommen, 
und der mich auf die Phallusverehrung zu Lern« leitete. 
Doch ehe ich die auffallende Zusammenstellung des 
P h a l l u s  und des P a l l a d i u m  zu rechtfertigen ver
suche, mufs ich ganz in der Kürze der vielen Erklärun
gen gedenken , welche die Alten selbst von dem Namen 
der hochverehrten Pallas und ihren allerwärts heiligen 
Palladien gegeben haben. Mit diesen Etymologien finden 
wir schon sehr alte Sagenschreiber beschäftigt, zum 
klaren Beweis, dafs die Griechen frühe schon die ver
schiedenen Seiten dieser Religion in ihre Anschauung 
«ufgenommen hatten. Pherecydes leitete die Benennung 
des Palladium vom Werlen oder Schleudern her, und 
dachte dabei an jenes von der unwilligen Pallas auf die 
Erde her abgeworfene himmlische Bild 36*); oder vom * 361
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Dafs also Dionysus fortlebt, so wie dafs Apollo immer 
wiederkehrt, um neu zu leuchten und zu warmen, davon 
ist Minerva der Grund.

361) Pherecyd. p 20S Sturz, vergl. Scholiast. Aristid. p. 327. 
p. 187 Jebb. TlaXXdSta ¿auXevv , na£a Xiyst (PspsHvStji; , tu ßa\. 
Xofxsva ei\ y>jv ¿k tou cvpavou ayuX /xxra  • ira A A f iiv  y a ^ , fyyel, 

ri ßdXXs. v  i'Asysv. Ich habt- diese Stelle nach Valcke- 
naers Verbesserungen mitgetheilt (s. dessen Annotalt. ad 
loca quaedam libror. Novi Foed. an Hemsterh. et Val- 
eken. Oralt. p. 366.). Es hiebe die Geduld der Leser 
mißbrauchen, wenn ich alle übrigen Etymologien mit 
gleicher Umständlichkeit angeben wollte. Ich begnüge 
mich also einige allgemeine iSachweisungcn darüber hier 
beimfügen : Plato im Cratylus p. 407. |>. 79. So Meind.' 
Apollonii Lex. Horner, p. 526. Etymol. m. in vsAAdSta. 
Eustalh. ad Odyss. I. 320. p. 59 Basil. Heyne ad Apol
lodor. III. 2 3. pag. 295. Tzetz, Scholia in Lycophron. 
vs, 355. p.553. mit Müllers Anmerkk. und Tib. Hemsterh, 
zu Lenneps Etymolog, p. 543 ed. alter.
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Schwingen ( jtöXktiv) des Spiefses der kriegerischen 
Göttin. Andere bezogen den Namen auf den Giganten 
Pallas (nct^Xotrtu), den Minerva überwunden, oder auf 
ihren Vater desselben Namens, der ihr Gewalt anthun 
Wollen, und den sie getödtet hatte. O der, sagten An
dere , sie lieifst Pallas als Jungfrau (naXKä%'), oder end
lich , weil sie des Dionysus noch schlagendes Herz 
Tia.XXo^iev7}v xaydiav') zum Vater Zeus hingetragen habe; 
und was der Etymologien mehr sind.

Man pflegt gewöhnlich jene W o rt-  und Namen- 
crklärungen , wovon der Platonische Dialog Cratylus 
Toll i s t , für hlofse Spiele des W itzes oder f ü r  Ironien 
zu halten. Ich will heinesweges die Operationen recht- 
fertigen , womit gewöhnlich dort die Etymologien er
zwungen werden; aber auf dasjenige achte ich immer, 
was 'bendaselbst zur Erklärung der Namen b e i l ä u f i g  
g e s a g t  wird. Das haben auch alte Erklärer gethan; 
und Proclus 365) bemerkt eben beim Namen P a l l a s ,  
dafs darin, nach des Socratcs Ansicht, die e r  h a 11en d e 
und b e s c h ü t z e n d e  ( <pi‘W{>r}Tixriv') B e s t i m m u n g  
d e r  G ö t t i n  liege. In der That sind damit mehrere 
Seiten ergriffen, die in den Mythen von der Pallas lie
gen. Man wiederhole sich doch nur folgende Züge in 
Gedanken : Da will sie bald das Herz des Bacchus , bald 
ihre Keuschheit erhalten , bald will sie die Olympische 
Burg gegen die Giganten schützen, und sie schützet und 
beschirmet den Perceus , den Hercules , den Ulysses und 
andere Heroen. Um die Begriffe M a n n ,  W e i b  und 
r e i n e  J u n g f r a u  spielen aber die ältesten Gebräuche 
des Pallasdicnstcs. Im Jungfrauenstreit am Tritonischen 
See gewährt Keuschheit Schutz gegen W unden und Tod; 
und dennoch mufs die Göttin selbst sich den unreinen 
Begehrungen eines V a t e r s  P a l l a s  durch die Flucht 365

365) In Cralylum 1. 1.
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entziehen, mufs mit einer ihr sehr unähnlichen P a l l a s  
kämpfen , mufs das durch unheusche Hände besudelte 
P a l l a d i u m  wegweifen; und noch bei Troja’s Fall 
schändet Ajax, des Oileus Sohn, die das P a l l a d i u m  
umarmende Cassandra 366 367 368) — lauter scharfe Gegensätze. 
Es mufste in anderer Beziehung schon oben daran erin
nert und bemerkt werden, wie in der ältesten Religion 
Minerva dennoch M u t t e r  ist. Ja noch m ehr, sie um
armt nicht allein einen Mann, sondern sie vereinigt auch 
beide Geschlechter in ihrem Körper ; sie ist Mann und 
W eib zugleich, und dennoch die auf Kriege Sinnende 
und die Weise 36?). Aber auch die Umkehrung der 
Geschlechtsäufserungen sehen wir mit Namen verbun
den , die dem W orte naXXdf verwandt sind. Das Ora- 
hel gebietet dem Artimedes von. Chalcis , er solle sich 
da nicderlassen , «wo er einen Mann von einem W eibe 
schwängern sehen werde». Als er nun bei Italiens P a -  
1 a n t i u m (H aX um ov) vorbeifährt, sieht er einen W cin- 
stock einen wilden Feigenbaum umschlingend. Das war 
der angedeutete Beischlaf. Der umarmende Weinstock 
war das W eib , der umarmte Feigenbaum , der Mann 368),

366) Lycopliron vs. 348 — 358.
367) Hymn. Orph. in Minervam XXXIf. (31.) vs. 10.

¿V<r>jv fj-i-j Kai SijAu; hpu; , xoAs//ijrciKe, fxijri.

368) Dionysii Halic. Excerpla XVII. 3. p. 103 ed. princ. Me- 
diolan, Das Orakel hatte gesagt: ¿vS’ av euf>j tov afä&a 
uvh rij; SijAsia; wirwfi-iivov — so mufs dort corrigirt werden 
statt uivuwTftivesi. — Das Römische naAAdvriov oder Pallan- 
teum , wie es auch geschrieben wird , einer der ersten 
Sitze der alten Pflanzer, nachher der Palatinische Hügel 
(Dionys. Halic. i. 31. pag. 80 — 83 Reisk.), könnte auch 
solche religiöse Spuren verrathen , besonders wenn man 
bedenkt, dals der Capitolinische Hügel ursprünglich Sa- 
turnia hieß, und dafs Saturnus als alter Satur einen Ur-



Und Juppiter selbst mufs , um die Pallas - Athene her
vorzubringen, zum W eibe, und nach Frauenart ent
bunden werden — aber wohl bem erkt, aus dem Haupte. 
Mit Einem W orte , w ir  s t e h e n  h i e r ,  b e i  d e r  P a l 
l a s ,  a u f  d e m G e b i e t e  e i n e r  h ö h e r e n  P h a l l u s 
l e h r e .  Oder stiftet sie als Isis-Neilh nicht etwa den 
Phallus bei des Osiris Tode, bei dem Tode, dessen Feier 
im Tempelraume der Isis zu Sai's begangen wird? und 
ist nicht das Phalluszeichen gerade in Lerna am See ein
heimisch gewesen, wo Dionysus in die Unterwelt hinab
stieg ? Ja ohne die Retterin Minerva hätte Dionysus 
gar nicht geboren werden können, da erst durch das 
Verschlingen des Herzens von Zagreus die Semcle fähig 
w ird, den Dionysus zu gebären 369) ; gleichwie Zeus erst 
die Metis verschlingt, und darauf die Minerva hervor- 
bringt 37s). ln diesem Indischen Religionskreise verei
nigen sich die Gottheiten bald androgynisch in Einem 
Leibe, bald nehmen sie sich gar verzehrend in einander 
auf. Denn, um es ^urz zu sagen, eine Seite des Pallas
dienstes ist aus dem I n d i s c h e n  Emanationssystem ent- 

, lehnt. Es ist diese Pallas die Indische Bhavani - Durga. 
Als Bhavani auf dem Berge Meru ist sie die kosmische 
Joni. D .h. sie ist die weibliche natura und matrix, aus 
deren Dreieck (Tpiyravor) sich der Phallu9 der W elt er
h e b t, von dem die drei grofsen Dejota’s : Brahma,
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phallus bezeichnet. Salurnus hat die Schöpfung vorbild
lich (potential in sich, ist Demiurg in so fern ( Damas
kus mscr. vergl. unsere Meletemm. I. p. 45.) , und ist, 
in gewissem Betracht, die Sonne ( Manetho ap. Euseb. 
in Chron. p. 39 ed. Maii) — Sonnenphallus.

369) Idygin. fab. 176. p. 282 Staver. vergl. unsern dritten Theil 
(p. 353 erst. Ausg.).

•i70) Hesiod. Theogon. vs. SS6 sqq. Ueber die Metis vergl. 
Hesiod. Fragm. LXXVI1.
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Vischnu «nd Siva ausgehen. Als Bhavani nimmt sie auch 
beiin allgemeinen W ellbrande die Saamen aller Dinge 
in ihre Gebärmutter zurück. Aber als Durga heilst sie 
der s c h w e r e  Z u t r i t t  3“i) , und wachet und wehret 
mit Schild und.Speer alle unbändigen Dämonen und 
Biesen ab, die das Unterpfand alles Lebens . den Phal
lus, zerstören wollen. Sie wachet für die Erhaltung der 
Substanz der W elt. So wachet Pallas, die gerüstete, 
iin Olympus, bekämpft die finsteren K räfte, die Gigan
ten , und ais es den Titanen gelungen ist, den Zagreus- 
Dionysus zu zerfleischen, so rettet sie in seinem noch 
schlagenden Herzen die S u b s t a n z  d e r  N a t u r .  S u b 
s t a n z  umi W e s e n  ist. in allen Dingen ihre Sorge, nicht 
die einzelnen Dinge selber. Darum mufs auch Osiris- 
Dionysus als Gott der Zeitlichkeit und der Vielheit un
tergehen. Aber seine Seele, sein ewiges Wesen ist hei 
der Neith - Athenäa geborgen, und zu Sais, wo sein 
Leichnam bei der Mutter ruhet, dort feiert man sein 
unvergängliches W esen in mysteriösen Dramen.

Das ist die edlere Lehre vom Phallus , die grofsar- 
tig e re , welche die besseren Weisen nach Griechenland 
gebracht hatten. Melampus, des Kadmus Zeitgenosse, 
hatte nur einen rohen Begriff vom Phallus gefafst 372). 
In Sais, wie in Kali (B enares) wufste man von jenem 
Zeichen des Lebens einen reicheren Unterricht zu geben ; 
wovon die Indischen Purana’s die Lehrartikel aufbehal- 
ten haben. Sie wissen von einem Phallus - Kantakes, 
von einem Phallus- Vyaghrcs, von einem Sailes, vom 
Phallus - Batnes und vom Pha’lus - Kritibasa 37J). Da * 373

371 ) Asiatische Abhandlungen 1. p. 211.
372; Herodot. H. 49.
373) Catalogue des manuscrits Samscrits de la Biblioth. imper, 

par Langlès et Hamilton p. 29. p. 35.



nun Hcrodotus von verschiedenen Deutungen des Phal
lus in Griechenland meldet, so würde sich diese Lehie, 
auf Pallas-Athene angewendet, etwa so darstellen, wenn 
wir die oben urhundlich mitgetlievlie Stammtafel zu Hülle 
nehmen Uranus und Ilemera erzeugen den Hcphastos 
— e r s t e r  P h a l l u s ;  Hephästos erzeugt mit Pallas den 
Apollo — z w e i t e r  P h a l l u s . ;  Apollo zeugt nun wie
der Sühne, wiez.B. den Aesculapius — d r i t t e r  P h a l 
l u s ,  und so weiter. Diese Indisch - Aegyptischen Dog
men waren weit verbreitet. Allenthalben zeigen sich 
Spuren davon. Ich mufste oben der Palicischen Götter 
gedenken 7i). Diese haben einen Stammvater Juppiter, 
auch einen Menanus, dessen Sohn Vulcanus ist, dem 
sich der übrige Götterchor anschliefst. Im Menanus ha
ben wir , der Sprache nach, einen F e s t e n ,  M u t h i -
g en o7S) _ und in den P a l i c i s  sümmtlich G ötter, die
denselben Namen tragen wie P a l e s .  Diese Gottheit
steht der thierischen Vermehrung vor, wird bald Mann
bald W eib, bald Vesta und Magna Mater, bald des Jup
piter männlicher Schaffner genannt. Sie ist der grofse 
und die grofse Pales ¿76) ; sie ist androgynischer Natur. 
In Joni-Lingam liegt der Charakter ihres Wesens be
griffen — und im Worte tyalUc, (phallus) ist der Ur. 374 375 376

374) Bio 1 ica\mei, s. oben If. pag. 229; und wegen des gleich 
folgenden meine Anmerkung z« Cicero de N. D. III. 22. 
p. 601 sqq. Wenn ich oben in der Symbolik a. a. O. die 
Deutung von waAiv gelten liefs , so war dies au f jen e i.. 
S t a n d p u n k t e  nöthig. Ich mufs überhaupt voraus
setzen , dafs man sich gewöhnt bat, jede mythologische 
Idee in ihren niederen und höheren Bedeutungen, die 
eine jede hat, anzuschauen.

375) Unten wird von der Minerva Menerva die Rede seyn.
376) Virgil. Georg. III. 1. und daselbst Servius. Arnobius

III. 23. III. 40. vergl, die Annotatt. p. 172 ed. Orell.



Sprung ihres Namens so wie des der Palici gegeben. 
Oder soll ich in Beweisführungen nocli v.eitläuftig seyn, 
nachdem ein gründlicher Forscher 377) die mannigfalti
gen Verzweigungen dieser Wortfamilie verfolgt hat? 
Man gedenlie doch nur des Hermes - Phales («MA.^) 378). 
Das ist eben der Mercurius, d e r, wie wir oben sahen, 
unablässig zeuget. Er ist der S o n n e n p h a l l u s ,  der 
dem finsteren Monde das Gesetz der Ordnung und des 
Lichtes ingenerirt 379). So zeuget Herm es, und so giebt 
er seines Geistes Zeugnifs. E r zeuget Gedanlien und 
G esetze; in den Sternenbildern ist seine Schrift und 
»ein Gesetz zu lesen; an Obelislten auch — . Sie sind 
die Sonnenstrahlen auf Erden , und,  fest gegründet auf 
ihrer Basis, antworten sie mit ihren Inschriften den 
Sternenschriften des Himmels. So standen auch die 
P h a l l e n  und die edelsten derselben, die P a l l a d i e n ,  
nachdem sie vom Himmel aufErden gew orfen waren 380)̂  
als grofse Buchstaben für die Nachwelt aufgerichtet, als 
bleibende Zeichen des Lebens und des B e s t e h e n s ;  
Stand- und Bestandbilder in jedem Sinne, Unterpfänder 
der physischen und bürgerlichen W ohlfahrt; als Horte 
der Städte und als heilige Mahlzeichen für die Gerichte; 
wie der Verfolg noch deutlicher majihen wird.

Am Saitiscben See erheben sich die Obelishen _
aus dem Tritoniscbcn See steiget Pallas die Jungfrau

“ *
377) Zoega de obeliscis p. 219. 252 sqq. 289 sq.
378) Lucian. Jov. tragoed. Vol. VI. p. 275 Bip. vergl. Pau, 

san. VI. 26.
379) S. oben II. p. 327 f.
380) Nach obigem Mythus. Hiernach mtifsten sie W u r f 

bi ld e r heifsen. — Ob nun Pf e i l ,  P f ahl ,  Bi ld mit
ßdUsiv verwandt sind, will ich hier nicht untersuchen.' 
Pfahl und Phallus hat schon andern Forschern verwandt 
geschienen.



auf. — Ein Prometheus — nur auf Erhaltung sterblicher 
Menschen bedacht; ein Pallas auch, ein Phallusgott nie
derer Art, wollen ihre Jugendblüthe verletzen — aber 
sie, die unversehrhare, steigt zum höheren Vater auf —; 
in Juppiters ätherischer Warte (er Aiö? (¡ivhaxrj) ist (hre 
Behausung und Veste. Dort bewahret sie b l e i b e n d  
und s t a n d h a f t  das ätherische Licht und Leben; und 
wenn Hestia die F'euersäule auf Erden befestigte, so 
stellt der übeliscus, der als Spilzsäule sich zur Sonne 
erhebt, das Streben und das Wesen der Pallas - Athene 
dar 381).

So hatte sich die Phalluslehre in den Mysterien von 
Sa'is ausgebildet. Sie kann nach den angedeuteten Spu
ren von Priestern des V i s c h n u herstammen. Den Geist 
der Vischnulehre hat sie ganz. Auch diese war eine Op
position gegen den rohen Schiwaismus, der in Phallago- 
gien rohester Art ausschweifte. Diese Opposition tritt 
in den ältesten Mythen von der Pallas hervor. Man 
übersehe den bedeutenden Zug nicht, dafs Pallas und 
die Palladien immer geschützt werden müssen gegen un
reine Geschlechtslust. — Sie w i r d geschützt: der äthe
rische Phallus bleibt unversehrt, uridPallas, wieDurga, 
kann der s c h w e r e  Z u t r i t t  genannt werden. Nur

381) Man vergleiche was oben von der Persischen Hestia 
gesagt ist , und von der nach unten verjüngten Feuersäule, 
im I. Th. p. 778. So kann Pallas- Athene mit dem Obe
lisken die entgegengesetzte Hestia genannt werden. In 
den Begriff des Bleibens und des Bestehens theilen sich 
beide. ,, HeStia bleibet, beim Plato im Phäilrus, allein 
im Hause der Götter. “ — Uebrigens haben sieb in vie
len Ortsnamen Spuren jener Wortfamilie erhalten. Hier 
nur Ein Beispiel : ein Attischer Canton hiefs IlaAAijvij, 
und hatte seine Athene IlaXXyvif ; Herodot. 1. 62. Athe- 
näus VI. 26. und dazu Casaubon und Schweighäuser Vol. 
III. Animadvv. p. 358.



ß ’J i

einem Lichtgotte wird sic Gehör gehen , nur auf des 
Aethcrs himmlischer Burg hann ihr Brautbette stehen. 
Sterblichen Menschen und materiellen Göttern bleibt es 
ewig unzugänglich. Das war die Pallas - Athene , in de
ren Heiligthume zu Sai's geschrieben stand: «Was  da 
i s t , was da seyn wird und was gewesen ist — das bin 
ich. Meine Hiille hat Keiner aul'gedeclit, und die Frucht, 
die ich geboren, ist Sonne geworden» 382). Diese letz
teren W orte erhalten durch Folgendes Erläuterung : 
Nach Aegyptischer Lehre hatte Minerva den oberen 
Halbkreis des Himmels im Besitz, Juno den unteren 3s;). 
Daher bezeichneten sie auch den Himmel weiblich 
ovgavbv Griechisch ausgedrückt), «sintemal die Erzeu
gung von Sonne, Mond und von den übrigen Sternen 
im Schoofse des Himmels zu Stande gebracht wird; was 
des Weibes Geschäft ist » 382 383 384). Hiernach ist in der Pal
las-A thene der Mutterschoofs von Sonne, Mond und 
Sternen personilicirt. Hephästos und Athene sind die 
erzeugenden Potenzen der W elt in höherem Sinne. Den 
Hephästos bezeichneten die Acgyptier in ihren Hiero
glyphen durch einen Käfer und einen Geier (xoivSrapov 
xat yvn a )  , die Athene durch einen Geier und einen Käfer

382) Proclus in Platonis Tim. p. 30.
383) Horapoilo Hieroglyph. I. cap. 12. pag. 22 Pawii. Man 

wird einwenden , Herodotus kenne keine Here-Juno in 
Aegypten ( s. oben den Abschnitt von der Juno zu An
fang). Darauf dient zur Antwort: Horapoilo hat Juno 
genannt, was er hätte Isis oder vielleicht ßuto nennen 
sollen. Denn Isis in ihrer zweiten Erscheinung ist hier
zu denken. In ihrer ersten, als Neith, hat sie die obere 
Hemisphäre des Himmels; in so fern sie aber die untere 
inne hat, ist sie Ruto- Latona; denn dem unteren Him
mel gehen Sonne und Mond unter, dem oberen nicht.

384) Horapoilo ibid. ¿ton ttai )  yivstut; ykiov xat atXtjvy; xat rü j
XotTuiv utrrfym »v « u'tuj drortW nat, o irtf iVrr i'gym.



(j'vTta xal xuv&apor) , weil jede dieser beiden Gottheiten 
r n a n n w e i b l i c h  war ,  und weil aus männlichen und. 
weiblichen Potenzen die W elt besteht J85). So standen 
Plithas undN eith , das grofse kosmische Ehepaar, hiero- 
glyphisch in Aegyptisclien Tempelbildern als Käfer-Geier 
und Geier-Käfer vor Augen, und nur die Ordnung bei
der gab zu erkennen , ob man an die potentia mundi 
mascula oder an die feminea , an die männliche oder 
weibliche W eltpotcnz , denken sollte. Es zeigen sich 
Spuren, dafs solche Hieroglyphenbilder zu Griechischen 
Mythen den Stoff geliefert haben. Im Vorhergehenden 
wurde von uns ein solcher berührt, wonach Pallas als 
a ’iä m a , als tauchender W asservogel, vorgestellt wird, 
von dem die Menschen die Verfertigung der Ruder
schiffe lernen. Aus den W assern sollte ja die Tritoni- 
sche Pallas aufgestiegen seyn. Neben dem W asserzei
chen , den Fischen , erscheint ein anderer Minervalischer 
V ogel, die Eule, noch in Griechisch-Römischen Calen- 
dcrbildern 3fi6). Darauf folgt unmittelbar der W idder, 
das Zeichen des neuen Frühlings und des Lichtes, aber 
auch des Lichlbringers Hermes. W enn wir nun auf ge
schnittenen Steinen einen Mauerbrecher gebildet sehen, 
mit einem W idderkopfe vornan , oben darauf eine 
Eule und daneben den Hermesstab, so sollen wir zuerst 
an die physisch - calendarische Vereinigung dieser Bilder
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385) Horapollo I. 13. pag. 24. Es wird gleich vorher vom 
Geiergeschlecht geredet, welches die A'egyptier für rein 
weiblich hielten, und daher einen Geier mahlten, wenn
sie eine Göttin und Mutter bezeichnen wollten; dahin* 
gegen alle Käfer für männlich gehalten wurden , und zur 
hieroglyphischen Bezeichnung des Mannes dienten. Vtrgl. 
oben Th. I. p- 489.

386) S. die Kupfertafel Nr. XLIX. mit der Erklärung in un, 
serm Bilderhefte p. 13.
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denken. Dann können wir aber auch mit vollem Rechte 
sagen: Hier sind ausdauernder Muth und Festigkeit,
Klugheit und Wachsamkeit bildlich bezeichnet 387). __
Die Eule siehet und wachet in der Finsternifs , und au* 
dem Dunkel des W inters glänzet im W idderzeichen die 
Sonne des Frühlings kräftig und fruchtbar wieder her- 
vor. Darum hat auch der Helm der Pallas - Athene zu
weilen W idderköpfe, wie z. B. jener der schönen Mi
nerva Giustiniani 3»s). Derselbe hat auf seiner Spitze 
die Sphinx mit verschleiertem Hinterkopfe, Hals und 
Schultern. Sie ist verhüllet, wie Kronos, der Gott der 
verborgenen Sonne, der auf dem Scheidepunkte zwi
schen Zeit und Ewigkeit steht. So meldet auch die Sai- 
tische Inschrift von einem Schleier der Neith - Athene. 
Aber auch die hieroglyphischen Vögel dieses Kreises 
verrathen weitere Spuren selbst in einem Homerischen 
Gleichnifs. Athene verschwindet in der Odyssee 387 388 389)
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387) Eine solche Gemme steht bei Tischbein im Homer in 
Bildern Heft II. pag. 1. Letztere Erklärung gab Heyne 
p. 31. Ich wollte nur an den natürlichen Grund dersel-. 
ben erinnern.

388) Widderköpfe hat auch der Helm der Pallas auf dem un
vergleichlich geschnittenen blassen Sapphir in der Samm
lung des Geheime Raths von Schellersheim; s. K. Mor
gensterns Reise in Italien p. 443. Eine von den Minerven 
des Phidias auf der Burg zu Athen hatte an den Seiten 
ihres Helms zwei Greife, CypvV*;) , Pausan. I. 24. 6. p. 91 
Fac. Hierbei mufs man zunächst an Minerva als Mutter 
des Apollo, oder der S o n n e ,  denken. Die Greife wa
ren in Indien der Sonne geheiligt ( Philostrat. Vit. Apol
lon. IV. 48. p. 134. und daselbst Olearius). Der Greif 
als scharfsehendes, wachsames Thier war überhaupt dem 
Apollo geheiligt, und kommt bestimmt so auf Münzen 
vor (Eckhel D. N. V. Vol. VII. p. 396.).

38&) Odyss. III. 372.



«wie ein Aar» (fifrji iliojA.B'ij). Dabei wird von alten 
Erklärern der L i c h t b r i n g e r i n  Minerva gedacht 390)* 

Doch , um noch einen Blick auf Minervens Ursprung 
zurückzuwerfen, so war es ganz im organischen Geiste 
des alten Mythus, dafs auch die Baltische Neith-Athenäa 
aus den Wassern geboren w ar, gleich der Tritonischen 
Pallas. Die Aegyptische ward als des Nilus Tochter von 
den Genealogen bezeichnet 39>). Die Hieroglyphe hatte 
auch diesen Ursprung in einem prägnanten Bilde gezeigt, 
und zwTar noch zu Athen an der Burg. Sie war aut einem 
Crocodile sitzend vorgestellt. W enn der Erzähler hierin 
einen der Beweise von der Aegyptischen Abkunft der 
Athener findet 392), so hat e r ,  was den letzten Satz be
trifft , grofse Stimmen des Alterlhums für sich. Es ist 
bekannt, dafs Plato in einem seiner Dialogen 393) , wo 
N e i t h  als die Stifterin von Sais an des Nils Ufern an
gegeben w ird , den Griechischen Namen A t h e n s  ganz
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390) Eustathius zur angeführten Stelle p. 134 Basil. , der di* 
andere Stelle Odyss. lib. I. 320. vergleicht, und dann 
fori fährt: fytyy icagd t o  (pafv*/v honte • <!> cu er (p e *
fo; üe yj 'A9v)Vu- Minerva ward für das ätherische Feuer 
gehalten ( Eustath. ad lliad. I. pag. 123.). Daher gaben 
ihr die Alten gern bald ein rothes, bald ein gelbes Ge
wand; Winckelmann in der Allegorie pag. 515 neueste 
Dresd. Ausg.

991) Cicero de N. D. II. 2S. Secunda (Minerva) orta Nilo, 
quam Aegyptii Saitae colunt.

392) Cliarax ap. Scholiast. Aristidis Panatb. pag. 95 Jebb. —
«ai t o u t o u  irafdys/ p if r - jfa  t o  r>jv ’AStjvav t T O y / i v ä a t  KfonoSs/Ai? 
ir̂ ot, rg  aHf o-roXu, 5v]\o\jam •njv airomtav sn r tü  NsiAou Tu-y^a. 

voutrav.

393) Im Timäus p. 21. p. 12 Bekker. — rJj; »cArcu; Sso; uq. 
yyyot, r i ;  tV nv, Aryit-nr/ari /xsv rouvopa N> ) <3 ,  EAA>jv/(rri Slt

i ivxhw Aoyo;, Auf diese Stelle spielt Arno-
bius an lib. IV. cap. 16,



bestimmt als die Uebersetzung des eben genannten Ae- 
gyptischen giebt. Bekanntlich hat auch der Griechische 
Warne dieser Göttin bei Alten und Neueren sehr viele 
Herleitungen erfahren. Den ersten Männern unter den 
Philologen galt Plato’s Auctoritä't so viel, dafs sh .auf 
baueten. Ob nun der Griechische Warne eine Li Er
setzung des Aegyptischen sey, oder eine nur veränderte 
Schreibart, darauf hann uns am wenigsten anhommen 39':). 
Auch werden meine Leser aus dem ganzen Ideengarige, 
den diese Untersuchung und namentlich auch dieser 
Theil derselben von selbst herbeigeführt, hier nun wei
ter keine ausführliche Beweisführung erwarten, ob, 
und aus welchen Gründen wir die gebildete Athenien- 
sische Pallas-A thene wirklich für eine Saiterin und 
zwar aus der frühen Pharaonischen Vorzeit zu halten 
haben Demohngeachtet will ich mich nun nicht

67 f)

Im letzteren Fall würde N e t li a die Aegypfische Form 
und At hen  nach der Schreibung von der linken zur 
rechten Hand die Griechische seyn. Diese Meinung des 
Aegyptischen Ursprungs von ASwa fanden Hemsterhuis, 
Alberti, Valckenaer und Ruhnkenius am wahrscheinlich
sten. .Andere begnügten sich mit der Annahme, dafs die 
Göttin von der Stadt den Namen habe, wobei aber die 
Frage nach dem Namen der Stadt sich erneuert; s. die 
Ausleger zum Fulgentius p. 667 ed. Staver. und besonders 
Jabionski und le  Water in den Voce. Argyptt. pag. 426. 
Raoul Röchelte Hist. d«s Golonies grecques Tom. I. p. 
I t6 sqq. hat für die Colonisirung Attica’s von Aegypten 
aus neuerlich Mehreres gesagt. Er hält den Cecrops für 
einen der Hir tenkönige , die damals im Besitz von SaYs 
gewesen ; eine Untersuchung, die mich hier zu weit füh
ren würde.

3115) Ich kann es ruhig geschehen lassen , wenn Andere die 
Io lieber n a c h  Aegypten, die Medea n a c h  Medien, 
den Perseus na c h  Persien wollen wandern, und dort in 
Völkern , Städten und Tempeln ihre Namen verewigen
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begnügen, die Meinung vom Aegyptischen Ursprung des 
Namens’AStjva angeführt zu haben, sondern ich halte

lassen, bin auch gar nicht willens Diejenigen in ihrem 
Glauben irre zu machen , die Alles , was Griechisch ist 
und heifst, rein für sich und abgesondert von allem An
dern , besonders vom Orientalischen , nehmen wollen. 
Aber wenn ein junger Mann , von rühmlicher und gründe 
licher Forschbegierde beseelt, Zeit und Kräfte in solchen 
Bemühungen verbraucht, dann wird es Pflicht, ein sonst 
gern beobachtetes Stillschweigen zu brechen. — K. O. 
M ü l l e r  in seiner verdienstlichen Schrift, Orchomenos 
und die Minyer betitelt , belehrt uns p. 106 ff. , dafs Ho
m er, Herodot, die Tragiker und Andere nichts von einer 
Sai'tischen Colonie in Attica wissen, dafs Plato imTimUus 
die Satter und Athener nur befreundet nennt, dafs der
selbe aber im Menexenus die Sache richtiger vortrage, 
und dafs sonach Theopompus wohl zuerst bestimmt der 
Colonisirung Athens von Sa'is aus gedenke. Hierbei kann 
ich ihm die Sache noch commoder machen. AuchTheo- 
pompus sagt dies noch nicht einmal. Denn wir dürfen 
ja nur die Lesart e«xVou; beim Proclus in Platon. Tim. 
p. 30. annehmen , so sagt die Stelle schon was ganz an
deres (s. VVyttenbach zu Jablonski’s Qpuscc. 111. p. 19.). 
Ich will gar nicht geltend machen, dals Wesseling zum 
Diodor. 1. 28. p. 32. auf diese Lesart nicht reflectirt; viel
mehr will ich noch bemerklich machen , dafs der Philo
soph Atticus des Theopompus Glaubwürdigkeit auch darin 
verdächtig gemacht hatte (Proclus und Wesseling 1. I.) ; 
will endlich auch verschweigen, dafs Wesseling schon 
bemerkt hat, wo Plato im Timäus hinaus wollte — und 
wer sollte es nicht merken, wenn er sieht, wie dort die 
Aegyptier als die Wissenden aus grauer Vorzeit her den 
Griechen als unwissenden Neulingen entgegengestellt wer
den _? J a , dafs ich’s kurz mache , meinetwegen mag
erst Charax , ein ziemlich dunkler Historicus nach Nejro 
und später, zuerst gesagt haben, die Athener seyenSaV'ter 
(vgl. meine Meletemm. I. p. 6L). — Mit solchem blos
sem Umfragen werden wir in dergleichen Dingen nie zum 
Ziele kommen. Plato sagt’s und sagt’s auch nicht (Gana



es für mythologische Pflicht, auch fler andern Herlei
tungen kürzlich Erwähnung zu thun , weil auch die of
fenbar falschen Etymologien auf Ansichten gegründet 
sind, die von einer Seile etwas W ahres enthalten. So 
liegt z. D. gleich den im Platonischen Cratylus vorgetra
genen zwei Etymologien, wovon eine so gezwungen ist 
als die andere, eine tüchtige Ansicht zu Grunde; denn 
der Verfolg wird zeigen, dafs die Minerva allerdings als 
Theonoa (© soroa), als der Geist in G ott, genommen 
worden. Nicht minder war sie von der ethischen Seite 
als das Vernunftmäfsige in der Gesinnung, als Ethonoe 
(HSovo»;), gedacht 396), Es folgen andere Etymologien,
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natürlich und wie immer — wie es eben zum vorliegen
den Diseurs passet). Theopompus sagt’s vielleicht, viel
leicht auch nicht; so laufen wir bei den Zeugen herum 
— und wissen am Ende nicht mehr wie vorher. — Und 
wenn es Niemand gesagt — wie dann? — Aber so ist es, 
Wen die Begriffe, wen Ton und Inhalt der Religions
sätze, wen die organische Ganzheit eines Mythus nicht
überzeugen — wie sollte d e r  zu überzeugen seyn? _
So möge auch dieser Versuch, die M in erv a  nach ihres 
Wesens Grundbegriffen zu zeichnen , den Unbefangenen 
gewidmet bleiben. — Ich habe keine Verpflichtung auf 
mich genommen, für den Orient Jünger zu werben; — 
aber nun mufs ich auch von Andern die Vergünstigung 
erwarten, nach der alten logischen Regel: Secundariunt 
sequitur principale, das Morgenland in Religion und My
thus für das Principale halten zu dürfen. 396

396) Platonis Cratyl. p. 407- p. 81 Heindf. Man vergl. dort 
die Anmerkung. Ich bin mit Schleieruiacher Buttmanns 
Lesart gefolgt. Bekanntlich leiteten Römische Philoso
phen M i n e r v a  bald von m i n u e r e bald von m i n a r i 
ab , beides grundfalsch ( s. Cicero de N. D. II. 27, mit 
der Anmerkk. p. 313 uqs. Ausg.) , obwohl das Vermin
dern wie das Drohen durch die Vorstellung von der krie
gerischen Pallas dem Begriff nach richtig ist. Diese Ety-



guten Theils au» den Schriften der Stoiber entlehnt. Da 
heifst sie ’ASrjvä von aSpelv, vom s e h e n ,  oder von 
aSpöog, versammelt ( Cornutus de N. D. cap. 20. p. i85 
Gal.). Im letzteren Fall dachte man an den Beinamen 
& y e . X r j i c , a y t X a i a  (Eudociae Violar. p. 4-) 1 in 50 ^ern sie 
Kriegsheere sammelt. Oder sie hat ihren Namen von 
»,7Xr?, privativ , weil sie nichts Weibisches hat (C or
nutus a. a. O .) , oder von , gleichfalls privativ,
weil sie nicht an der M utterbrust gesäugt — Nelacta;

mologen dachten aber an die alte Namensform nicht: 
M e n r f a ,  M e n e r v a  (Lanzi Saggio di Lingua Etrusc. 
pag. 19»seq. 203. 205. 209-)- Davon dann M e n e rv a. 
Richtiger legten Andere das Griechische zum Grunde, 
leiteten aber davon meneo i. q. moneo ab, so dafs Mi
nerva zur Moneta wurde (Arnob. III. 31. mit den Aus
legern p. 159 Orell.). Bei /¿svo; mufs zuerst an f^vot ge
dacht werden (Tib. Hemsterhuis , Lennep und Scheid nn 
Etvmol. p. 411. 427 sq. 9290- So wird als unwan
delbare, ewige Kraft richtig auf Menerva bezogen; vor
züglich bleibende Geisteskraft. In diesem Sinne wird sie 
w irklich 4 Su'va/JUi rou Aio; genannt, Juppiters Kraft ( Ari- 
stidis Orat. in Minerv. pag. 16 Jebb.). — Sie ist die un
wandelbare Intelligenz des Juppiter. Daher sie auch oft 
als die erste Göttin nach Juppiter genommen wird (Mo
ral. Carmín. I. 12. 19. und daselbst Mitscherlich). Wie 
aber von psvoj, /xvaui und ixt'/xvyfM herkommt, so geht nun 
auch von fxfvo; der Begriff der Behaltsamkeit aus, und 
Minerva selbst ist und heifst M e m o r ,  die Behaltsame, 
auf Inschriften ( s. Victorius zu Cicerón. Epistt. famill. 
XII. 25. p. 413 ed. Graevii). In so fern hatten also die
jenigen nicht ganz Unrecht, die sie als Gedächtnifs nah
men , und Meminerva dachten (Arnob. a. a. O.). Wer 
aberden morgenländischen Ursprung derGrundidee rich
tig erkennen will , mufs an Zeus Feuergeist und an di« 
ätherische Feuerwarte denken , der die Minerva vorsteht. 
Darum ist ihr der ausdauernde und behaltsame Lichtge
nius der Pharaonen, Memnon ( Mfpvwv s. oben 'lh . I. 
p. 453. 464. 470.) in Namen und Begriff verwandt.
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oder von 3t;veoSat mit dem privativen Alpha, weil sie 
niemand unterworfen, oder von Soitn mit dem intensirten 
ct als die grofse Nährerin (rt&ijrj?, Feder in Aeschyl. 
Agamemn. Commentât, p. 3a.), oder vom Aether, also 
statt zu sagen AlSeçoveLav, haben sie die Menschen ’Aârç- 
väv  genannt (Cornutus a. a. O.) ; oder endlich à%avd-vn, 
die Unsterbliche (Muncher ad Fulgent. p. 667 Staver.). 
So wetteiferten Griechische Philosophen und Gramma- 
tiher , die hohe Göttin durch Etymologien wo möglich 
dem Vaterlande zuzueignen, während Herodotus und die 
ihm folgten den Aegyptischen Ursprung dieser Gottheit 
anerkannten. Aber ,  da doch nicht geleugnet werden 
hann , wie auch aus dieser Untersuchung sich ergiebt, 
dafs in diesen Religionszweig Asiatische Elemente ge
schlossen sind, so war es natürlich, dafs neuere Ge
lehrte auch andere Sprachen zur Erklärung dieses Na- 
inens benutzten. Hier wurden nun zwei Etymologien 
behebt, entweder von , fo ri« , s t a r k ,  oder von 
n ü ri, m editari, n a c h d e n l i e n  397). Zum Schlüsse 
muis ich noch der Vorstellung'eines geistreichen und ge
lehrten Forschers 398) gedenhen , die in ihren Gründen * 39

397) Gerhard Vossius (de Orig. Idololatr. Ii. 42. pag. 199.) 
gab beide Herleitungen an. Daniel Heinsius im Aristar- 
chussacr. p. 712. a. zog die letztere vor. Sicklerim Kad- 
mus p. LXXVIII. vergleicht p j , g e b e n ,  und Will Neith 
und 'A9»,v« als Ga b e n s p e ml e r i n  erklären.

39S) Kanne in der Mytliologie der Griechen pag. 143. _ Ich
tilge hier noch einige Bemerkungen über den Namen 
Athene bei, welche wenigstens für den Geist der Alten 
charakteristisch sind. Es wurde schon einmal bemerkt, 
dafs die Sprachgelehrten in alterthümlichen Formeln den 
Namen A9vjva ausgeschlossen und dafür 'A$tpaiy gesetzt 
wissen wollten, z. ß. in Plato’s Euthyd. p. 302. p. 404 
Hemd, nach Eustalh. zur Odyss. p. 112. Aus demselben 
Erklärer zur Iliad. p. 81. und aus Suidas Vol. I. p.70Ku-
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sehr lehrreich ist, wenn auch die Etymologie selbst nicht 
iü r gelungen geachtet werden dürfte. Dieser denlit sich 
die Verehrung der Minerva aus einer Vermischung von 
Religionen entstanden, wie sie in den Pontischen Län
dern statt gefunden. Asiatische Aegyptier , glaubt er, 
in Kolchis , mit Chaldäern, Persern und Syrern zusain- 
mengeflossen , hätten einen Gott aufgestellt, welchen sie 
doppelnamig Pal-A don genannt, und ein weibliches 
W esen Pallah-Adonali, G ö t t i n ,  H e r r i n ;  letztere als 
Göttin der magischen Gelehrsamkeit und der Künste. 
W eil sie aber hier an Scythiens Gränzen und in den 
W ohnsitzen der Amazonen eine kriegerische Göttin vor
gefunden , so sey durch eine natürliche Verbindung der 
Culfe jener doppelte Charakter der kriegerischen und 
weisen Pallas - Athene entstanden. — Der Amazonen 
habe ich in dieser Erörterung oben selbst gedenken müs
sen. Aber nach meiner Ueberzeugung ist die Idee von 
Krieg und W  eishelt u r s p r ü n g l i c h  a us  E i n e r

ster. erfahren wir die Gründe. Nämlich ursprünglich sollt« 
der Name als heiliger Name der Göttin Vorbehalten blei
ben. Daher nannten sich zwar die Männer 'Afyvajoi, die 
Frauen aber wurden ’Arrota/ oder derrai genannt. Nach
her aber, als auch die Frauen ’A9yva7ai genannt wurden, 
ward der Göttin die Namensform ’A3jjv<z Vorbehalten. 
Darüber gab es noch eine andere Tradition, nämlich die 
Athener hätten ihre Frauen deswegen nicht ’AS y ¡v a ia i ge
nannt, weil wegen der Vorgunst der Frauen gegen diese 
Göttin Poseidon das Land Attica mit Ueberschwemmun- 
£en heimgesucht habe ( Varro beim Augustinus de Civ. 
D. X\ III. 9. p. 538 sq. cd. Lud. Viv.). Suidas führt nun 
gegen diese Behauptungen Stellen der Komiker an (man 
vergleiche auch Philemon’s Fragmente p. 322 sq. und da
selbst Clericus). Doch will man bemerkt haben , dafsvor 
Kuclides in allen öffentlichen Urkunden 'ASijva/a, niemals 
’A V ,  vorkomme (vergl. Böckh Staatshaushaltung der 
Athener II. p. 200.).
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W u r z e l  e r w a c h s e n ;  und so will ich denn, fall» 
der Name A t h e n e  nicht Aegyptischen Ursprungs ist, 
lieber abw arten, bis uns künftig vielleicht eine glück
liche Entdeckung aus Indischen Schriften den wahren 
Ursprung des Namens bringt. Denn Indische Vischnu- 
leh re , verbunden mit Aegyptischer Lichttheorie, ver- 
rälh sich doch gar zu deutlich in den Grundgedanken 
von der Pallas - Athene.

§. 22.

F o r t s e t z u n g .

Von Aegypten und von Libyen aus verfolgen wir 
diesen Religionszweig weiter, zunächst längs Vorder
asiens Küsten. Danaos aus Chemmis 399) bekommt Li
byen zum A ntheil, mufs aber, weil das Orakel vor der 
Heirath seiner fünfzig Töchter mit den fünfzig Söhnen 
seines Bruders Aegyptus gewarnt ha t, um deren Nach
stellungen zu entgehen, über das Meer entfliehen. Hier
bei erscheint nun beständig Minerva hülfreich. Sie giebt 
den Bau des Schilfes an , auf dem Danaus mit seinen 
Töchtern entfliehen soll , und als endlich doch in Argo- 
lis nur der Dolch sie von den ungestümen Brautwerbern 
befreien kann,  und die Köpfe der neun und vierzig er
mordeten Jünglinge in den See von Lcrna versenkt sind, 
so mufs auch Minerva 40°) die Mörderinnen wieder rei
nigen. W enn wir nun erwägen, dafs der Lernäische See 
auch hier wieder bedeutsam, und,  gleich dem Tritoni- 
schen, mit der Anspielung a u f  den  Ko p f  inVerbindung

3*$) Nach der Aegyptischen Sage beim Herodotus II. 9i.
vii. yi.

400) Und Mercurj s. Apollodor. II. t. 5. mit Heyne dazu 
p. 105 sq. Diodor, V. 58. Meziriac zum Ovid. Tom. II. 
p. 77. 81.
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gesetzt wird , wenn wir ferner erw ägen, dafs gerade 
Fynceus der Gerettete i s t , der Luxäugige 401 402 403) , wenn 
'vir endlich die Doppelzahl Fünfzig in Anschlag bringen 
•— so läfst sich wohl vernünftigerweise nicht zweifeln, 
dafs die Danaidensage W'O nicht aus dem calendarischen 
ßilderlvreise hervorgegangen, so doch durch das Medium 
einer hieroglyphischen Lichttheorie hindurchgegangen 
ist. Aber worauf ich hier vorzüglich liinweisen wollte 
■— wiederum ist hier von gefährdeter Jungfrauschaft 
nnd von Flucht die Rede. So theilen die Danaiden das 
Schicksal ihrer Göttin. Aber sie hilft ihnen auch zur 
F luch t, und geleitet sie glücklich. Denn obgleich des 
Acgyptus Söhne, von blinder Leidenschaft getrieben, 
den Danaiden unverweilt nachsetzen , wie Habichte den 
’Lauben , so gewinnen diese doch den sicheren Port 
Ton Lindos. Hier auf Rhodus Eiland setzten sie ihren 
Fufs zuerst auf den festen Boden, und da gedenken sie 
der festigenden, ständigen Gottheit, und stiften der Pal
las-A thene Tempel und Standbild 40 ). Dieses Bild wird

¿01) Auf diese nnd andere allegorische Züge habe ich in der 
Erklärung der Abbildungen p.36ff. besonders p. 40f. auf
merksam gemacht. Wenn ich gleich darauf von calenda
rischen Allegorien und Hieroglyphen bei diesen Sagen rede, 
so will ich hier noch einige Winke geben. Man vergesse 
nicht die T r i t o n i s c h e  Pallas , und wie sie am S e e zu 
Sais das Grab des Osiris in ihren heiligen Bezirk auf
nimmt; wie aber auch der Repräsentant des Osiris , der 
mit einem D r e i e c k  bezeichnete Stier Apis, zu Mem
phis is einem B r u n n e n  oder bei Syene in den Tiefen 
des N ¡1 versenkt wird (vergl. unsern ersten Th. p. 411. 
482. 483.).

402) Bildlicher Vergleich des Aeschylus im Prometheus 863. 
Kifjv.m veXtiiüv ou fiuv.gci'j liuou Man muls die ganze 
treffliche Stelle lesen.

403) Ilerodot. II. 182; mit geringer Abweichung Andere; die



ganz bestimmt unter den Beispielen der ältesten Grie
chischen Bildwerke aufgeführt. Es war eben, wollte 
man wissen , eine Säule oder ein steinerner Kegel gewe
sen 4°1). Aber das war Telchinisches Land; von den 
Teichinen hatte Rhodus einen seiner vielen Namen be
kommen. Jezt werden wir wohl nicht zweifeln, dafs 
sie , die gewaltigen Künstler, selbst auf die Ehre An
spruch machen , der Atbenäa ein Bild gefertigt zu haben. 
«Sie waren Künstler, wird von ihnen gemeldet, ahmten 
der Vorfahren W erke nach, und setzten zuerst der 
Telchinischen Athene (5AÖr;j.ä§ TeXj'irias), das ist zu sa
gen, der bezaubernden Athene “i05) , eine Bildsäule».

den Danaus selbst als Stifter nennen, vergl. Diodor. V. 
58. mit den Auslegern. Ueber die Tempeltrtlmmer zu 
Lindos s. Savary 1 eures sur la Grece p. 85. vergl. p. 5 t .  
und Sonnini Voyage en Grece Tom. [. p. 171 sq. Ueber 
den angeblich Aegyp'ischen Charakter dieser Baureste 
möchte man mehr Belehrung wünschen. — Von Rhodus 
kam auch Minerva’s Dienst nach Agrigent in Sicilien , wo 
die Göttin kuf einem Htigel (7.0̂ «; ’A£Hjva7s;) einen präch
tigen Tempel hatte; Scholiast. Pindar. Olymp. II. 16. 
Polybius IX. 27. 7. vergl. Dorvillii Sicula p. PO. p. 105. 
und daselbst auch über den prächtigen Minervcntempel zu 
Syracus p. 195.

404) So etwas von roher Arbeit will wenigstens Callimachus 
dem Zusammenhang nach dabei gedacht wissen , man 
mag nun dort statt T-tTA lesen täxv oder yuov ; s. Fragmin, 
nr. CV. p. 477 Ernesti und dazu Bentiey und Toup. vgl. 
Wyttenhach in den nott. critt. zu Plutarchl Fragmm. p. 
765. und Heynii Opuscc. Academm. Vol. V. p, 345. Kat 
yaf AShftaitn sv AivScu Aav.zi; As7ov sS-jjks 13t»;.

4p5) ’ASijvä; ßq/Txavov Nicol.Damascen. ap. Stob,Serm, p.406. 
Fragmm. p. 146 Orell. Dem VVorle nach könnte es auch 
der n e i d i s c h e n  heifsen ( vergl. oben Th. 11. pag. 305 
— 308.) — aber wegen der Sagen von den Palladien ziehe 
ich liier diesen Sinn vor, der aber auf derselben Vor-



Und liie r , längs Kleinasiens Küsten, eröffnet sich 
dann auch der greise Zauberhreis d e r  P a l l a d i e n ,  
"Welchen wir in dieser Untersuchung wenigstens berüh
ren müssen.

Bekanntlich wollten viele Städte der alten W elt im 
Besitz von Palladien seyn, und darin ein Unterpfand 
ihrer dauernden W ohlfahrt haben 406̂  Es genüge uns 
h ie r, ganz kürzlich der Palladien von Troja, Athen und 
Rom zu gedenken. Es mufste schon oben des Mythus 
Erwähnung geschehen , wonach llus und lliuni zum Be
sitz des vom Himmel gefallenen Palladium kamen. Die
ser Mythus wendete sich auch so : llus hatte bei der 
Gründung dieser Burg ein gutes Zeichen vom Zeus be
gehrt, und nun fand er das Palladium vor seinem Zelte. 
Es hatte Sonnenkraft in sich das Bild, aus den Sternen- 
hreisen war es herabgekommen. Von dort her kommt 
Leben und Unvergänglichkeit, und der Phallus ist des
sen Zeichen. In so weit er das ätherische Götterleben 
darste llt, gehört er auf den Gipfelpunkt des Himmels, 
Wo die reine , strenge Pallas thronet. In so weit aber, 
nach Juppiters Bath und W illen, auch das materielle 
Leben, das Städte - und Menschenleben, Bestand haben 
soll,  mufs das Phalluszeichen auf Erden herab. W eil 
aber auch hier bei ihm auf das unversehrte und unzer- 
stöibare Princip gesehen wird, so wird cs als Bild der

685

Stellung mit jenem beruht. Das Volk sagt in doppeltem 
Verstände: b e s c h r e i e n .  Ich möchte daher die T«A- 
X'w.S nicht Tiuyhs; erklären , wie Hermann thut de Hi- 
storiae graecae primordiis pag. 11. Denn der Begriff des 
Zauberns ist in diesen mythischen Personalitäten herr-, 
sehend.

<oc) S. die Abhandlungen von Pontenu und von du Theil in 
den Memoires de l’Academie des Inscriptt. Tom. V. p. 
260 sqq, und Tom. XXXIX. p. 238 sqq.



686

Jungfrau, als reine* Bild 4°7) und Palladium, geweiht. 
Sein ganzes W esen ist gehcimnifsvoll. W er es frevent
lich ansieht, mufs erblinden. Man weifs nicht welches 
es ist, denn die Sorge der Könige und Priester gab ihm 
gleich eine Mehrzahl von Bildern b e i, damit das rechte 
desto zweifelhafter sey. Daher wird cs bald als grofs, 
drei Ellen grofs , bald als sehr hiein beschrieben 408). 
Daher seine Entführung so niifslicli, und das Gelingen 
derselben die wichtigste Aristio des Trojanerhrieges. 
Unter den mannigfaltigen Mythen von dieser That 407 408 409) 
ist für unsern Zweck folgender der wichtigste : Helenus 
hat verrathen m üssen, worauf T ro jas Schicksal beruht. 
Diomedes und Ulysses machen sich auf, um das Palla
dium zu rauben. Auf des letzteren Schultern erklettert 
der erstere die Mauer, zieht aber nun den Gefährten 
nicht nach sich, so sehr dieser danach verlangt. Dio
medes entwendet das Bild allein. Beide kehren über 
das Feld zurück. Diomedes sucht den Fragen des listi
gen Ulysses durch das Vorgeben auszuweichen : er habe 
das rechte Bild nicht, sondern ein anderes. Da aber 
das Bild sich wunderbarer W eise bewegt, so sieht Ulys
ses wohl, dafs es das rechte sey. E r zuckt sein Schwert, 
um den Diomedes von hinten zu tüdien , und den Achäern 
allein das Palladium zu bringen. Da aber Ulysses den 
Streich führen w ill, blitzt das gezückte Schwert in de*

407) Tryphiodor. vs. 54, (vs. 55 ed. Wernicke) ß^Tat, dyvow
408) Apollodor. III. 12. p. 328 Heyn. ™ ¡j-syiSei r ^ y y -  

Conon cap. 34. pag. 30 Kannii — ireMwv i'vraiv re
t c i t o 'j .

409) S. darüber Spanheim ad Callimach.H. in Pallad. vs. 39- 
p. 650 sqq. Heyne im Excurs IV. ** und Excurs IX. zn 
Aeneid. II. p. 330. und p. 345 sqq. vergl. jez t; Le seit« 
cose fatali di Roma antica da Franc. Cancellieri, Rom» 
1812. nr. VII. p. 44 sqq.



Diomedes Augen ; und nun treibt er den verrä terischen  
Ulysses mit flacher Klinge schlagend vor sich her 4i0). 
Aehnliche Züge beim Virgilius 41i). Kaum steht das 
Palladium im Griechischen L ager, so verliündigt es seine 
VVunderhraft durch leuchtende Feuerstrahlen, durch 
Schweifs und durch dreimaliges sich Erheben. Man hat 
»ich, dieser letzteren W orte wegen, dieses Palladium 
der Trojaner als ein Sitzbild vorslellen wollen. Das ist 
«her nicht nöthig und nicht einmal richtig 4l2). Freilich 
gab es auch ein Trojanisches Sitzbild der Pallas. Da» 
War das, auf dessen Schoofs Ilecuba den Peplus nieder
legte Auch Strabo 414) bezeugt, dafs es nicht nur
fcu Ilium, sondern auch an andern O rlen, zu Phocäa, 
Chios , Massilia und Rom , sitzende Minervenbilder gab ; 
desgleichen auch eines im Metroon zu Athen 415). Eine 
nähere Beschreibung des Trojanischen Palladium giebt 
Apollodorus 416) : E s w a r  drei Ellen hoch; mit aneinander

410) Conon cap. 34. p. 30 sq. Kann.
411) Aeneid. II. 171 sqq.

412) Cancellieri p. 56. und daselbst auch Filippo Visconti und 
Guiseppe Guactani zum Museo Chiaramouti p. 44.

413) Iliad. VI. 92 sq. 273. 303. mit Heyne’s Observv. Vol. V. 
p. 195. und dessen Excurs zu Virgil. II. pag. 347. Ueber 
das Palladium und Uber die andern Pallasbilder zu Troja 
vergl. auch Winekelmanns Anmerkk. zur Geschichte der 
Kunst I. p. 271 neueste Dresd. Ausg.

414) X III. p. 897.

415) Arrian. Peripl. Pont. Eux. I. p. 7 Hudson, vergl. Rit
ters Vorhalle p. 201 ff.

416) III,  12. p. 328 Heyn, und daraus Tzetz. in Lycophr. 355. 
p. 558 ed. Müller, mit den Anmerkk. Der Ausdruck da
selbst: tc<; Si ireo-i <ru/z/3t̂ i,Kc5 macht Schwierigkeiten. Can
cellieri übersetzt p. 51. „  co’ piedi ancora congiunti uno
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knapp anstehenden Beinen einherschreilend halte cs den 
Spiefs aufgehoben in seiner rechten Hand, in der lin
ken aber Spindel und Rochen. Hier will ich nun nicht 
mit Heyne streiten, ob das so beschriebeneBilu das älteste 
T o m  Himmel gefallene war, oder ein zweites mehr ausge
bildetes, während jenes roher und einfacher war 417); —  

genug, Spindel und Rocken gehören zu den ältesten 
Attributen der Göttinnen , wie sie in Syrien, in andern 
Asiatischen Ländern und im alten Italien dargestellt wur
den. Da ich mich hierüber anderwärts ausführlicher er
kläre , so will ich hier nur bemerken, dafs Heyne’s Un
terscheidung, mag sie nun richtig oder unrichtig seyn, 
darin ihren Grund hat, dafs er hierbei gerade nicht daran 
dachte, dafs der Pallas zu Troja d e r  P e p l u s  auf eine 
feierliche Weise geweihet wird. Dieser macht aber mit 
Spindel und Rocken einen organischen Symbolenkrcis. * 47

con l’altro , in atto di camminare spontaneamete “ . Man 
sieht, dafs auch er die gewöhnliche Lesart beibehält. — 
Ueber ähnliche Züge der ältesten Götterbilder vergleiche 
man das oben II. Th. p. 459 f. Bemerkte. Meines Be- 
dünkens mufsten solche Vorstellungen entstehen, weil 
die ältesten Götterbilder mumienartig verbundene Füfse 
hatten , und doch auf SchifTen oder Wagen einhergefah
ren wurden, so dafs die ruhige Stellung und die Bewegung 
zugleich in die Augen fiel.

4l7) Heyne zum Apollodor. pag. 296. Heyne hätte aber das 
Palladium nicht auch der Hände beraubt, wie Saintecroix 
gethan bat. Dieser letztere giebt in den Notices et Ex
traits des Manuscrits du Roi Vol. I. p. 539. aus Johannes 
Kanabutza folgende Vorstellung vom Palladium: „Le 
Palladium étoit formé de deux figures de jeunes gens ar
més, qu i ét oi ent  sans  ma i ns ,  rù Sè Sdo iraXkààict 
ijtroc'j oironjra, et plus bas: w; Sso'ffs/zirra yàj v.ai àyfiiço- 
■KHYfTti — c’est à dire, q u i l ’s a v o i e n t  les b r a s  p e n -  
da ns  et  co l l é s  selon l’ancien costume usité dans les 
premiers temps de la Grèce“ . Wenn nun Kanabutza,



Mit Einem W orte : Pallas hatte zu Ilion den Peplus, 
wie sie ihn zu Sai's und zu Athen h a tte , und aus den
selben Gründen. Sie war die W eberin des kosmischen 
Gewebes, sie selbst über der W elt, und verborgen hin
ter dem Peplus; aber sie, die verborgene, hatte das 
Licht der Sonne hervorgebracht ; und gerade auch die 
Minerva Ilias hat auf Trojanischen Münzen die Fackel 
in der Hand 41S). Darauf weisen auch die obigen Legen-
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wie Saintecroix zeigt, den Dionysius von Halicarnafs vor 
Augen hatte, so hätte der Erklärer auch sehen müssen, 
dafs dort (I. 68. pag. 171 Reisk.) auch von Trojanischen 
P e n a t e n  ü b e r h a u p t  die Rede ist, die als Werke 
alter Kunst (rij; iraXaiu; ’¿¡.ya ) in .Jünglingsgestalt
dargestellt waren. Aber der Hauptfehler ist, dafs Saipfe- /  
croix nicht ans N. T. gedacht hat, wo er hätte finden 
können, dafs dysya^oi^ra heifst: n i c h t  von  M e n 
s c h e n h ä n d e n  g e m a c h t ,  dem das ihoirs/zirra, v o n  
G o t t  ge s e  nd e t ,  entspricht, und dem die Ssoi h'yya ysi- 
fwv dvfJftuirtuy ( LXX im Buch der Weisheit XIII. 10.) 
entgegengesetzt sind. Mit Einem Worte : es werden Sio- 
ttetij , vom  Hi mme l  ge f a l l e ne  B i l d e r ,  aber keine 
mit mumienarlig angeschlossenen und gesenkten Händen 
damit bezeichnet. Gerade von den Palladien brauchen 
die Gebrüder Tzetzae ( ad Lycophr. 355. p. 555 Müller.) 
denselben Ausdruck, den Kanabutza gebraucht, nämlich 
aŷ sigoToiyjTOc.

418) Eckhel D. N. V. Vol. II. p. 484 sq. Er hat die Fackel 
aufser Zweifel gesetzt, und diese Tetradrachmen mit der 
IlaAAa; TW; der Stadt Ilium vindicirt. Dieselbe Minerva 
heifst auch TAtsta, und ihr wurden Spiele ( Uiea, ’lA.W) 
gefeiert; Eckhel daselbst. Mehreres darüber in meinen 
Meletemm. I. p. 22 sq. Pallas kommt öfter mit einer 
Lampe vor , so z. B. auf einem Barberinischen Sarko-, 
phag; s. Zodga in Welckers Zeitschrift für alte Kunst I. 
39, wo Welcher selbst Mehreres Uber die Pallas richtig 
angemerkt hat; ebendas, p. 77. Unsere ganze Darstel
lung des Minervenbegriffs wird immer wieder auf dieäe 
alte Lichtlelire zurückkommen müssen.

II. 44

f t



den vom Fund und vom Raube des Palladium bin. — 
Mondschein und Schwertesblinlien und Feuerglanz ma
chen sich darin bemerhlich. Das sind wesentliche Züge 
neben vieler sagenhafter Verbrämung. Das Lampenfest 
in der Nacht zu Sai's und die strenge Indische Durga, 
aus Schiwn’s Feuerauge geboren, gehören auch dahin. 
Vorzüglich auch Mitra , die durch Feuer läuternde, und 
die Feuerzeichen , die von den Phallen des Vischnu aus
gehen. Denn diese reinere Ausscheidung des Feuer
dienstes stellt sich, wie schon öfter bem erkt, in der 
Pallas und in dem Kreise der Palladien dar; aber auch 
Männcrinulh und Krieg.

Das Alles läuft nun in den Attischen Mythen fort. 
Dort hat gerade ein Demophon (Aij^otpcSv) mit dem Pal
ladium viel zu tliun. Mag nun dieser Name einen W ür
ger im Volke bedeuten , oder einen O pferer, der von 
der leuchtenden Opferilamme und vom Fette den Namen 
hat, immer mufs darauf geachtet w erden, dafs die alte 
Feuerläuterungslehre und der Krieg vonEleusis mit einem 
Demophon verbunden sind 4> 9).

Einem Attischen König Demophon , dem Sohne des 
Theseus 4-°), vertraut Diomcdes das Trojanische Palla- 419 420
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419) Diese Ideenreihe ist von mir im vierten Theil (p. 278 ff. 
p. 298 ff. erst. Ausg.) verfolgt worden. Hier bemerke ich 
nun ergänzend, dafs mein Freund Welcker in der Zeit
schrift. für alte Kunst 1. p. 129. den Namen Â zoCpwv sehr 
scharfsinnig aus typif, Fett, und <pauv, (pau'etv, (ptS; er
klärt; wodurch wir also im Demophon eine Personifica
tion gewinnen , worin die r e i n i g e n d e ,  l ä u t e r n d e ,  
h e i l e n d e  O p f e r f l a m m e  verkörpert ist.

420) Von derPhädra oder von der Anliope. Plutarch. Thes. 
p. 13. Pindari Fragmm. p.90 und 117 Heyn. Viele My
then gingen von diesem König in der Sage , die ich der 
Kürze wegen übergehe. Man vergleiche aber Mcursius



dium an. Er läfst es durch den Buzyges (Bor£ny7;) nach 
Athen bringen, und ein nachgemachtes in seinem Zelte 
aufstellen. Agamemnon kommt, und fordert das Bild 
zurück. Demophon weigert sich , und mit verstelltem 
Kampfe sucht er des falschen Bildes Besitz zu verlhei- 
digen , bis endlich Agamemnon siegt, und getauscht das 
unechte Palladium wegführt 42').

Dergleichen Legenden gab es mehrere. Denn jede 
Stadt wollte das wahre Bild des Heils besitzen , und 
Athen konnte nicht zugeben , dafs das in Allem wettei
fernde Argos das wahrhaftige Palladium besitze. Das 
ist uns gleichgültig; — aber nicht so die symbolische 
Andeutung, dafs der König Demophon heifst, und der 
Mann, dem er das Bild auf die Burg zu überbringen 
giebt : Buzyges (Ochsenanspanner). Darüber können 
wir hier kurz seyn , da der ganze Ideengang nur erst im 
Verfolg aus den Cercalischcn Mysterien erklärt werden 
kann. Es sey also liier blos gesagt: Es liegen hier Na
men und Bilder von F e u e r l ä u t e r u n g  und von der 
P f l a n z u n g  a g r a r i s c h e r  I n s t i t u t e .

Ceres bringt mit der Gerstenähre Salzungen , und 
ist und heifst Thesmophoros (©supotpöpoc). Das ist Ce- 
realisches Gesetz, aber auch Palladisches. D e n n  m i t  
d e m P a l l a d i u m  w i r d  e i n e  a l t e  M a h l s t ä t t e  g e 
g r ü n d e t ,  u n d  B l u t g e r i c h t e  g e w i n n e n  e i n e n  
f e s t e n  S i t z  u n t e r  d e m Z e i c h e n  d e r  s t ä n d i -  * 1113
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de Rrgno Athen. I I I .  6 — 8. in Gronov. Thes. I V .  pag.
1113 sqq. Barnes ad Euripid. Heracll. 116. £1*1. Phtrecyd. 
Fragmm. p. 196 sqq. Sturz. Procli Chrestom. in der Bibi, 
der alten Liter, und Kunst I. p. 38. Tzelz. ad Lycophr. 
vs. 495. p. 650 Müller, und Hygin. fab. 59. mit den Aus-« 
legern.

421)  Polyaeni Stratag, I .  5. p. 22 Masv.



g e n  u n d  f e s t e n  P a l l a s .  «Mordthaten zu unter
suchen und zu bestrafen, sagt Pausanias 43Z) ,  sind ver
schiedene Gerichte verordnet, insbesondere aber eines 
bei dem Palladium, über die, so ohne Vorsatz einen 
Menschen um das Leben gebracht haben. Dafs Demo- 
plion der erste sey , welcher vor diesem Gerichte ge
standen , wird von niemand in Zweifel gezogen ; wegen 
der Ursache aber sind die Meinungen verschieden. Dio- 
medes, sagt man,  Łam nach der Zerstörung von Troja 
zu Schilfe zurück , und hei dem Hafen Phaleron, da es 
schon Nacht war, an. Die Argiver , so bei ihm waren, 
stiegen aus, und streiften durch's Land, wie durch ein 
feindliches , weil sie in der Nacht es für ein anderes 
hielten und nicht für Attica. Darauf zog Demophon, 
ebenfalls nicht wissend, dafs die von den Schilfen Aus
gestiegenen Argiver seyen, gegen sie aus, machte einige 
von ihrer Mannschaft nieder, und nahm das Palladium 
als Beute mit sich. Ein Athener aber, den er nicht 
wahrgenommen , ward vom Pferde des Demophon um
geworfen , und zu Tode getreten. Nun sey er von den 
Angehörigen des zertretenen Mannes vor Gericht gefor
dert worden; Andere aber behaupten, von dem ganzen 
Argivischen Volke» -L3). — Es ist hier nicht der Ort, 422 423
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422) I. 28. 9. pag. 109 Fac. Ich folge hier den Verbesserun
gen der Herausgeber, die auch der neueste, Clavier, 
wahrscheinlich findet.

423) Quellen über die Entstehung und die Einrichtung dieses 
Ephetengerichts (Appellationsgerichts): Pollux VIII. 118, 
H • rpocration in aVi VlaXXaSiaj. Hesych. I, pag. 994. I. p. 
1374 und p. 1547 Alb. Etymol. m. in m  IIaAX«S. Suidas 
unter demselben Artikel, verglichen mit Phot. Lex. Gr. 
p. 36. und Zonar. L. Gr. p, 812 und p. 926. und Phano- 
demi et Clitodemi Fragmm. p. 11 und p. 37 ed. Lenz und 
Sicbelis. Ein Theil dieser Zeugen nennt statt des Dio-



über dieses alte Gericht zu sprechen , das zu derjenigen 
Classe der Attischen Gerichtshöfe gehörte, die man von 
der Appellation die der Epheten nannte. Auch -will ich 
einem andern Orte die Frage aufsparen, ob diese Ephe
ten (’EcpSTca) beim Palladium längere Zeit zur Hälfte 
aus Argivern , zur andern Hälfte aber aus Athenern ge
wählt worden sind. Nur Folgendes gehört, meines Be- 
dünkens, hier zur Sache: Die Geschäfte dieses Gerichts
hofes betrafen nicht blos unvorsätzlichen Mord, son
dern auch Nachstellungen ( ß o v l t v oij,  ipsidiae) und * So
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medes den Agamemnon in dieser Sage; alle aber nennen 
den Attischen König Aij/zctfuiv. N ur eine Quelle weicht 
hierin ab , der Scholiast. mscr. des Aristid. Panath. p. 187 
Jebb. Ich theile die Stelle hier m it: — 5ii r i  -raXXaSidv 
ipqtrt to uto T^o/'a; • o ydj> Ay/uotpiXo$ (so alle drei Codd. die 
ich vor mir habe , und so auch Valesius im Excerpt zum 
Harpocrntion pag. 71, der aber Â ucCpiiv verbessert) »«ft 
Aiop̂ S-jv ( iraga A/ojujjäou; Vales.) ctfirdtra; £i; iro'Aiv yyayev. 
X>jfJ-uivst Aucoa; ¿v tw u d f  ^LW.parou; TT'.c; TloXw^ar^v Xoyui. 
Xtyst Sk uv Kai xs^i aXXcuv ttoXXwv lluXXuSiwv , rou t£ k«raAuo* 
fitvov tov auTcyßcva Kai- riüv xsfi aurs(pufcüv v.aXov/usvwv , ui; 
4>£i,6KJS>)( v.ai ’Avri'oyoc, ¡arogovai, Kai rtov HUTivyvayiMvwv ftfv 
tvj tiüv r lyuvTwv , uj; iv dyfa$c<S o 4’uXa^o; (pij<r/.
D ie W orte sind in allen M scrr, zum Theil verdorben.
So viel geht daraus hervo r, dafs es mysteriöse Traditio
nen von den Palladien gab, die bei verschiedenen Gele
genheiten vom Himmel gefallen seyn sollten , und dafs es 
ihrer viele gab. — Hier mag noch der sonderbaren Sage 
gedacht werden , dafs cs auch ein Palladium gab , das 
aus den Resten von Pelops Gebeinen gemacht worden 
(s. Clemens Protrept. I. fol. 43. vergl. Müller zu Tzetz. 
jn Lycophron. pag. 555 seq.). Die obige Stelle des 
Scholiasten zum Aristides erhält zum Theil durch ein 
Fragment des Plutarchus ( I .  p. 7 6 2 . 763.) E ich t, wo er
zähltw ird, das hölzerne liild der Polias (■’% H oXtüSo; ) ,  
das die Athener noch aufbewahrten, sey von den Auto- 
chtlionen gestiftet.



Todesfälle als Folge empfangener Wunden. War nun 
im ersten Falle das Unvorsätzliche eines Mordes ausge
mittelt worden, so brachte dieses alte Gewohnheitsrecht 
dennoch mit sich, dafs der Mörder sich auf einem ihm 
bestimmten Wege aus dem Lande entfernte, auf eine 
Frist von einem Jahre, während welcher Zeit er sich 
mit den Verwandten des Erschlagenen vertragen honnte. 
Aber auch dann noch folgte, nach der Ruchhehr, eine 
religiöse Sühne (¡caÄdpirior)

Da f s  nun d i e s e  a l t e n  G e r i c h t s g e b r ä u c h e  
aus  de r  I de e  v o n  de r  Mi n e r v a  h e r v o r g e 
w a c h s e n  wa r e n ,  kann, nach allem Obigen , mit we
nigen Worten dargethan werden. Athene hat im Hause 
des Triton an dessen Tochter Pallas eine Nebenbuhlerin, 
die in ihrer Leidenschaft sogar die Göttin tüdten will. 
Juppiter tritt dazwischen, und schützt sie mit seiner 
Aegide. Nun führt Athene den Streich auf die f  alsche, 
und verwundet sic, W'elche Wunde dieser das Leben 
kostet. Die über den Tod des Mädchens betrübte Pallas 
stiftet deren Bild in Juppiters Burg. Das war das erste 
Palladium |25). Also N o t h w e h r  und u n f r e i w i l l i 
g e r  T o d s c h l a g  v o n  den Hä n d e n  de r  At h e n e .  
Auf der andern Seite Hinterlist und Nachstellung. Diese 
sollten durch Streiche gestraft werden. Der Tod war 
nicht der Göttin Vorsatz. Darum wird das Bild der 
Gefallenen beim Zeus niedergesetzt. Es bleibt W a r -  421 * * * 425
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421) Demosth. in Neaer. p. 1348. in Everg. p. 1 1 6 0 . in Aristo
crat. pag. 613. coli. 634. Harpocrat. pag. 37 ed, Gronov. 
Scholiast. F.uripid. Hippolyt, vs. 35. cf. Malthiae de judi-
ciis Athenienss. in Misccll. philoll. p. 150. ibiq. laud. He- 
raldus in den Observv. ad Jus Attic, et Rom. p. 3 ii. und
Uber die Attische Appellation ( htysrii, ) Überhaupt Iludt-
walcker Uber die Diätelen in Athen §. 7. p. 11 <1 ff.

425) Apollodor. III . 1 2 . p. 329 sq. Heyn.

i



n u n g s z c i c h c n ,  G e r i c l i t s ma h l  für die Hinter
listigen , und Rechtfertigung der reinen Jungfrau Athene. 
Diomedes (der im Sinne des Zeus-Dis Denliendc und 
Handelnde) hatte daher auch, seinem Charahter treu, 
den mit Mordgewehr ihn hinterlistig anfallenden Ulysses 
nur mit den Streichen der Hachen Klinge gestraft. Im 
andern Falle (wie,  nach der Stiftungslegende, der At
tische König Demophon) hatte seihst der unvorsätzliche 
Mörder doch immer Blut vergossen, und wenn er vor 
dem Palladiengericht gerechtfertigt war, so mufste er 
doch durch Flucht eine Zeit lang büfsen , und durch den 
reinigenden Zeus einer religiösen Sühne theilliaftig 
werden.

6y5

426) Zs'j; KaSaftr/o;. S. darüber oben im Abschnitt vom Jup- 
piler. — Weil wir eben von Attischen Blutgerichten han
deln, so mufs auch eines Sprichworts gedacht werden, 
das unserer Göttin zum Lobe gereichte. Wir lesen bei 
den Allen von einem 'vtt'po; (suffragium Miner-*
vap), von einer A b s t i m m u n g  de r  M i n e r v a  ( Phi- 
lostrati Vit. Sophist. II. 3. pag. 568. Zenobii aliorumque 
Adagia p. 600. vs. 374.). Es wird gewöhnlich in der Be
deutung eines t re  f f enden U r t h e i l s  genommen. Der 
wahre Grund des Sprichworts ist aber auch in einem 
menschenfreundlichen Gerichtsgebrauch der Athenienser 
zu suclu-n. Waren ntimlich in einem Criminalprocefs, 
z. B. vor dem Areop^gus, hei der Stimmzählung die 
schwarzen und weifsen Steinchen gleich, so kam diese 
Gleichheit dem Beklagten zu gut und nicht dem Kläger 
(Antiphon de caede Herodis pag. 135. pag. 730 Reisk. —
ilirsp ys wai T«iv o d̂ î fj.0̂  ygvo/zsvoi rev (pauycvrz
/aZWov ujipsXeT, e rev Situy.svra). Es warf auch wohl der 
Herold einen weifsen Stein zu Gunsten des Angeklagten 
in die Urne. Dieser Gebrauch hatte , wie alle derglei
chen, seine heilige Legende. Minerva , erzählte man, 
hatte einst auf diese Weise den Orest vor dem Blutge
richt gerettet. Daher auch ’Ai^yaj die Bedeutung
gewann: ein r e t t e n d e s  Urt l i ei l .
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S o l c h e  S a t z u n g e n  e i n e s  u r a l t e n  G e w o h n 
h e i t s r e c h t s  g i n g e n  Ton dem D i e n s t  des  J u p -  
p i t e r  und de r  Mi n e r v a  aus.  Aber das Palladium 
gewährte auch,  wie beinerbt, Schutz und Bestehen. 
Nun häufen sich die Sagen von seiner Verpflanzung nach 
Laurentum , Alba longa, bis in den Tempel der Vesta in 
Dom, von welchem Platze es der Kaiser Elagabalus in 
den Tempel des Juppiter bringen liefs i’|27). Es erscheint 
auf den Münzen der Römischen Geschlechter, z. B. der 
gens Julia ŝ)_ W eil aber die gens Nautia die Beschüt- 
zung des Palladium hatte, so meldete auch davon eine 
Sage den Grund 7;29) ; und so durfte dann, nach dem 
Sinne der alten Religion, auch das neue Rom — Con- 
stantinopel — sich am Ende der Zeiten noch des Besitzes 
vom Palladium erfreuen

§. 23.

P h ö n i c i s c h e r  Z w e i g  des  P a l l a s d i e n s t e s  
i n B ö o t i e n  und a n d e r wä r t s .

Wir waren von dem alten Pallasbilde , das Danaus 
zu Lindos gestiftet hatte , ausgegangen. Dorthin kehren 427 428 429 430

427) Die ersteren Sagen bei Dionysius Habe. I. 45. 57. 69, 
zum Theil frühere aus Arctinus und den Cyclikern, mit 
kritischen Prüfungen bei Heyne Excurs. IX. ad Aeneid. 
II. p. 3)5 sqq. Fleifsige Sammlungen bei Cancellieri le 
sette cose fataii di Roma antica p. 45 sqq. Die histori
schen Momente erwogen von Niebuhr Röm. Gesell. I. 
p. 12S f. p. 135. Die späteren Ereignisse bei Herodian. I. 
l4. png. 603 ed. Iranisch, mit den Nachweisungen dieses 
Auslegers.

428) Morelli Thes. tab. I. nr. 5. T. XX. nr. 6.
429) Servius ad Aeneid. II. 166. vergl. Cancellieri p. 46 sq.
430) Oiympiodor. in Meteorr. 1. vergl. Meursii Atticc- Lectt, 

üb. V. pag. 1888. in Gronov. Thes. Vol, V, und Cancel
lieri p. 56.



wir zurück, um die Verpflanzungen dieser Religion wei
ter zu verfolgen. Nicht lange nachher , meldet die Sage, 
kam Cadmus, die Europa suchend, eben dahin, und 
ehrte die Lindische Minerva durch Weihgeschenke, 
worunter auch ein eherner Kessel von alter sehenswerther 
Arbeit mit Phünicischer Inschrift w ar, worin besagt 
wurde : er sey zuerst aus Phünicien nach Hellas gekom
men 4 3 t ) ,  Her Insel Rhodus gegenüber in Phonicicn lag 
die Stadt Astyra (''A<rri>pa). Auch diese hatte ihre 1 al
ias. Sie ward Astyris (“A g e n a n n t  ^-).

So laufen nun die Spuren des Minervendienstes fort 
längs Kleinasiens Küsten bis zum Pontus und gegen den 
Caucasus hin. Ich hebe nur noch einige wenige aus. Zu 
Priene inJonicn, wie zu Phocäa , hatte Minerva Tempel. 
Bedeutender aber ist was wir von der Bildsäule der Pallas 
zu Erythrä lesen : « Es befindet sich, heifst es , zu Ery- 
thrä auch ein Tempel der Minerva Polias, und ein 
grofses Bild von Holz , sitzend auf einem Throne. Es 
hat einen Spinnrocken in der einen Hand und auf dem 
Kopfe einen Helm (oder Kugel). Dafs dieses ein Kunst
werk des Endöus sey , schliefsen wir theils aus andern 
Merkmalen, theils wenn wir die Arbeit innerhalb des 
Bildes betrachteten , wie nicht minder wegen der Grazien 
und Horen, die aus weifsem Steine, ehe sie hierher 
kamen , unter freiem Himmel standen » 333). Einer Mi- * 432 433

697

/131) Diodor. Sic. V. 58. p. 377. mit Wesselings Anmerkung. 
Vergl. auchLarcher Chronologie d’Herodote p. 320, der 
das Jahr 1551 für die Ankunft des Cadmus auf Rhodus 
6etzt, und Übereinstimmend Raoul Rochette Histoire des 
Colonies Grecques Tom. I. p. 123.

432) Stephan. Byz. p. 189 Berkel.
433) Pausan. VII. 5. §. 2. 3. 4. p. 251. 252 Fac. In der letz- 

teren Stelle habe ich Helm für Himmelskugel gesetzt , 
weil ich Ileynen beipflichten mufs, der statt xfAcv vor-
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«crva aus dem nordöstlichen Asien gedenkt Pausanias 
auf eine bemerkenswerthe W eise. In Laconien unter 
den Resten der Stadt Las (Adi) zeigte man den Reisen
den einen Tempel der Athene, mit dem Beinamen der 
Asiatischen. Ihn hatten, wollte man wissen, Castor und 
I eilux errichtet, da sie glücklich von Kolchis heim ge
kommen. Hierbei wird nun die Laconische Sage ange- 
lu h rt, dafs die Kolchier eine Asiatische Athene ('ASujväv 
’A aiav) verehren -W). Dieses hat einem neueren For
scher zu der Vermuthung Anlafs gegeb n , diese Minerva 
>noge jene Göttin am Phasis seyn, deren Sitzbild Arrian 
als ein Bild der Magna Mater beschreibe , dabei aber 
der Minerva im Metroon zu Athen gedenke “*35), j j a ¿er 
genannte Gelehrte mit fruchtbarer Umsicht dieses Nord
asiatische Gebiet der ältesten Völkergeschichte in ein 
helleres Licht gesetzt ba t, so will ich meine Leser an 
ihn weisen, und mich liier mit der Vermuthung begnü
gen, dals auf diesem W ege wohl die Idee e i n e r  A s 
s y r i s c h - P e r s i s c h e n  M i n e r v a ,  mit den Vorstel
lungen von strenger F e u e r l ä u t e r u n g ,  wobei P e r 
s e u s ,  jener Assyrische oder Persische Genius, a lsein  
g e r e c h t e r  M ö r d e r  4 i6) , dieser Göttin beigesellt ist, 
zu den Griechen gelangt seyn mag. Doch die Läuterungs- 434 435 436

schliigt m>,cv ( Opuscc. Academm. V. p. 3i2sq.). Denn 
auch die T rojanische Minerva sey eine pileata gewesen, 
nach Eustatli. pag. 627. Ich möchte aber lieber an eine 
galtala denken; denn die Trojanischen Palladien haben 
gewöhnlich den Helm, z. B. wo es vom Diomedes ge
raubt wird; s. z. ß. unsere Tafel XXXIX. nr. 3.

434) Pausan. III. 24. 5. p. 439 Fac.

435) Ritter Erdkunde II. p. 914. Dessen Vorhalle p. 201 ff. 
mit Arrian. Peripl. Euxin. I. p. 7 Hudson.

436) S. oben I. Th. p. 794.



begriffe, wie sie die Religion der Athene mit sich bringt, 
hönnen erst im Verfolg unserer Betrachtung ins Licht 
treten.

Es ist nun Zeit nachzusehen, welche Ilauptbegriffo 
von der Minerva, tbeils von Vorderasien tlieils von Ae- 
gvpten aus , in Griechenländischen Religionen sich an
gesiedelt und weiter ausgebildet haben. Und hier machen 
wir jezt den Anfang mit den Cadmcischen Pflanzungen. 
«Unter freiem Himmel, erzählt Päusanias in der Be
schreibung von Theben, stehet ein Altar und eine Bild
säule. Cadmus, sagen sic , habe sie geweihet. Der Be
hauptung derer nun,  die da sagen, Cadmus, der nach 
der Thebais gehommen, scy ein Aegypticr und nicht ein 
I hönicier, stehet der Name dieser Athene entgegen, da 
sie 0  n " a genannt wird nach Phönicischcr Sprache und 
nicht SaVs nach Aegyptischer» 4 7). Diese Beweisliili- 
rung will ein Gelehrter nicht gelten lassen, der vorzüg
lich die Vorstellung von Aegyptisclicn Colonisationen 
Griechenlands vertbeidigt. Er sagt, wenn ein Thor von 
Theben das Onkäische genannt worden , so habe dage
gen ein anderes das Nei'tische geheifsen , welcher Name 
doch offenbar an die Aegyptische Neith erinnere 44»). 
E r hätte noch anführen können, dafs ein Scholiast wirh- 437 438

6 9 9

437) Pausan. IX. 12. 2. p. 37 Fac. Es ist jezt längst ausge
macht, dafs hier statt gelesen werden mufs'Oyy«.

438) Jabionski Voce. Aegyptt. pag. 244. 'Oyv.£a, Scho
liast. Aeschyli Sept. advers. Theb. vs. 163. vs. l43 ed. 
Schwenk. Derselbe Scholiast führt auch den Antimachus 
an , ohne Zweifel in der Thebafde ; vergl. Schellenberg 
ad Antimachi Reliqq. XXX. p. 77 sq. Das andere Thor 
liiefs : irjAo« Nijiriät; von der NijTS, wie Jabionski meint. 
Vergl. Heyne zu:n Apollodor. pag. 283. Nott. critt. und 
Observv. p. 224. 248. Heyne a. a. O. und Brunck zum 
Aeschyl. Sept. adv. Theb. vs. 166. halten das Onkäische 
Thor für dasselbe mit dem Ogygischen.
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lieh diesen Namen Onga oder Onka einen Aegyptischen 
nennt; welche Notiz hingegen ein Ausleger eben durch 
jene Stelle des Pausanias zu widerlegen sucht 439). Ein 
Anderer zeigt sich geneigter , eben dieser Ungewifsheit 
wegen , lieber beide für verdächtig zu halten. E r will 
zunächst an das Thebanische D orf Onhä gedacht wissen, 
wo ja eben das Bild der Göttin errichtet gewesen; und 
weil denn doch wegen der Sphinx das Aegyptische nicht 
ganz zu verhennen ist, sucht er einige Spuren von spä
terer Hellenisirung Aegyptischer Dinge auf 440). Ich 
lasse gern einem Jeden seine Meinung , und möchte so
gar hier noch beifügen, dafs sich Sphinxartige Figuren 
auch anderwärts wohl noch linden liefsen. Ich eile zu 
meinemHauptzwer.il, und will nur bemerlien, dafs jener 
von Pausanias berührte S tre it, ob Onga der Aegypti- 
sehen oder Phönicischen Sprache angchörte, auf einer 
andern wichtigeren Differenz beruhete, ob Cadmus u r
sprünglich der Aegyptischen Theba'is angehöre oder dem 
Lande Phönicien 441), Ich glaube , die Entscheidung 
darüber werden wir der Zeit überlassen müssen, die 
uns tiefere Blicke ins Pharaonenland und dessen Ge
schichte verspricht. Es gab im Böctischcn Theben zwei 
Heiligthümer der Minerva, eins der Ismenischen, das 439 440 441 *

439) Stanley zum Aescbylus Sept. adv. Theb. vs. 163. vs. 146 
ed. Schwenk.

440) Müllers Orchomenos p. 121 f. mit Anführung vom Schob 
Pindari Olymp. II. 39. und Tzetz. ad Lycophr. vs. 1225. 
(p. 965 ed. Müller, der dort über die Onga noch mehrere 
Nachweisungen giebt.)

441) S. meine Pragmm. Historr. antiquiss. pag. 35 sqq. zum
Hecatäus Milesius, und Commentc. Herodott. I. p.90sq. 
wo ich mehrere reelle Uebereinstimmungen der beiden 
Theben, des Aegyptischen und Böotischen, ohne zu ent
scheiden, berührt habe.



andere der Onhäischen 442). Hiermit könnte man den
jenigen ¿:ii Hülfe kommen, die nichts Acgyptisches hier
bei annehmen , wenn man anders den Ismenischen Apollo 
als einen Esmunischen , folglich Phönicischen, aufscr 
Zweifel gesetzt hätte. Doch ich will ja seihst der ge
wöhnlichen Vorstellung keineswegs widersprechen, dafs 
Cadmus eine Phönicisclie Colonie nach Böotien geführt 
habe. Bekanntlich war diese Anpflanzung sehr berühmt, 
und die Tragiker wetteiferten mit den vielen Dichtern 
von Thebaiden , um sie in einem recht schönen Lichte 
zu verewigen. Dabei wurde so mancher Zug aus der 
alten Sage benutzt, — bis zur Gründung der Cadmeer- 
burg und des Onhäisclien Tempels der Athene, welchen 
er sogar auch durch eine Inschrift geweihet haben 
sollte 44 ). Man wird erwarten , dafs neuere Sprachge- 
lehrte nicht weniger bemüht gewesen, die Bedeutung, 
des Namens Onka oder Onga auszumitteln 444). Valcke- 
n a e r , das Gewicht der Sagen und historischen Zeugnisse 
vom orientalischen Ursprung Thebe’s fühlend und wür
digend, ging von der Phönicischen Sprache aus, und 
schlug vor ,  bei der^Oyza des Cadmus an HpDlJ}, vom 
Verbum p]JJ, zu denken, wonach sie als prominens, ex- 
cellens, die h o h e ,  h o c h s t e h e n d e ,  bezeichnet w ür-

'JOl

442) ’Io-pjvia; — 'Oyv-aiac, ’ASijvä; nach dem Scholiasten des 
Sophocles bei Brunck zum Aeschylus Sept. vs. 166. und 
mit dessen Verbesserung. Ueber die letztere Minerva 
vergl. man Hesych. m ”Oyya und'Oyza; p. 713 Alb. 443 444

443) Woraus eine Stelle mitgetheilt wird vom Scholiasten des 
Euripides zu denPhoeniss. vs. 1068. wo man Valckenaers 
Anmerk. p. 725 sq. vergleichen mufs, wie auch Brunck 
zum Aeschylus a. a. O.

444) VaJckenaer giebt die Nachweisungen a. a. O. pag. 725. 
wozu , aufser dem gleich anzuführenden , noch Kanne im 
Pantheon p. 312. kommt.

f t
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de ; so dafs Cadrnus durch sein^Oysia hätte sagen wollen, 
was die Griechen meinen, wenn sie die Pallas bah. ’Axpt'« 
bald ’EmiTv^yl.ng nennen. Auch habe Minerva als Stadt
beschützerin (IloXidi;, IloXioe^os oder 'Peo-i'jrroXi?) so 
genannt seyn hönnen ^ 5). Ein anderer Forscher, der, 
nach der Richtung seiner Untersuchungen , Aegyptische 
Spracbwurzeln wenig oder gar nicht gelten liifst, belobt 
den Pausanias wegen seines W iderspruchs gegen die 
ägyptisirende P arthe i, und findet in dem behannten bi
blischen Namen der Enahim , D’pJJ)» das Stammwort, 
und zwar in gedoppelter Bedeutung, physisch als R i e 
s i n ,  und ethisch , die E r h a b e n e ,  die H e r r s c h e 
r i n ;  wie denn jenes W ort im Arabischen Vornehme, 
Fürsten , bezeichne

Sehr willkommen wären uns nun Nachrichten , wie 
diese Onka- Athene vorgeslcllt gevtesen. Pausanias mel
det nichts davon. Doch hat er etwas Bedeutendes ge
sagt, indem er bemerkt, der Altar mit dem Bilde habe 
an der Stelle gestanden, wo der S tier, der dem Cadmus 445 446

445) Valckenaer a. a. O. Der gelehrte Mann setzt gewifs 
voraus, dafs seine Leser das Sc.holion zum Aeschylus 
Sept. advers. Theb. vs. 171. (vs. 145 Sckol. A. Schwenke) 
kenngten , was ich jüngerer Leser wegen doch beifügen 
will: — >;v v.a'i AuzoCpj.civ xuXafriSa Xiysi, Sia ro «vtuSev larx- 
aSat rauTijv riiv rijj vo\eui$ xjAiSv. Hierzu vergleiche man 
Tzetz. ad Lycophron. vs. 356, wo der gelehrte Müller 
pag. 561. jenes andere Scholion nicht vergessen hat. — 
Gelegentlich bemerkt, so begünstigt die Stelle des Tzetzes 
die obige Vorstellung des Verfassers dtr Schrift Uber Or-. 
chomenos nicht. Vielmehr müfste nach Tzeizes auf den 
Thoren Minerva auch abgebildet gewesen seyn. Das von 
Valckenaer angeführte Epitheton ¿vaiitroXn wurde von 
Andern sjuaixroA/; geschrieben, s. die Nachweisungen iu 
meinen Meletemm. I. p. 2 t.

446) Sickler im Kadnius p. LXXIX f.
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den Ort gezeigt, wo er die Burg bauen sollte, ermüdet 
niedergefallen. Im Zeichen des Stiers war diese Stadt 
gebaut, wie m ehrere, und die Senkung des Stiers (oxXu- 
aiq) hatte auch ihre astronomische Bedeutung im Früh, 
lingssegment des Thierhreises. Darüber werden die 
Bacchischen und Cerealischen Eeligionen im Verfolg 
unseres Buchs mehr Licht geben. Jezt gedenke ich der 
obigen Ideenreihe nur ,  wonach Athene - Minerva den 
Bacchus-Stier im Tode bei sich aufnimmt. Sie ist der 
irdischen Dinge Scblufs; in ihrer Einheit lösen sie sich 
auf,  von ihr gehen sie aus. Da sie nun auch hier zu 
Theben Thorbeschützerin, und da E in- und Ausgang 
unter ihre Aufsicht gestellt w ar, so wäre es möglich, 
dafs sie hier als xXeidov%oq, als S c h l ü s s e l f ü h r e r i n ,  
gedacht und gebildet ward. Es soll dies nicht für mehr 
gelten als für eine Vermuthung, die Jeder nehmen mag 
wie er will. Den Grand dazu gieht mir die Stelle des 
Aeschylus ^ ’) , wenn ich sie mit einer des Aristophanes 447

7o 3

447) Sept. adv. Theb. vs. 164 sqq. vergl. Aristoph. Thesmo'- 
phor. vs. 1153 seqq. Beim Aeschylus ruft der Chor die 
Minerva - Onka an, als Königin der Stadt, preiset ihr 
Glück im Kriege, bezeichnet ihren Wohnsitz vor der 
Stadt, und flehet sie an um Beschützung von Theben 
( — Avzae *'Oyxa ir̂ o to\ sw; 'ExraxuAcv si5o$ ST/cpuou. Val- 
ckenaer gedachte auch dabei der f-jcnVrcAi$ , s. vorher). 
Auf ähnliche Weise wird nun beim Aristophanes a. a. O. 
vs. 1146. die Athenische Pallas herbeigewünscht und um 
Schutz gebeten. Dabei wird sie als Besitzerin und starke 
Beschirmerin der Stadt beschrieben , und mit dem Na
men Schlüsselträgerin bezeichnet (K^Sovya; t s  r.aXfiTcii). 
In wie vielen Beziehungen Gottheiten dieses Epitheton 
führten , ist bereits von Andern bemerkt worden. Man 
vergleiche nur Spanheim zum Callimachus Cer. vs. 45. 
und Wesselings Gbservv. I. 3. — Minerva konnte na
mentlich auch als höchstweise Rathgenossiu des Welt- 
beherrschenden Juppiter so genannt werden. Unter den.

f t



vergleiche. — Auf sicheren Zeugnissen der Alten ruht 
der Satz, dafs es auch in Arcadien einen Ort Onkä 
gab 448) , und der gelehrte Verfasser des ersten Theils 
Griechischer Stammgeschichte 4-i<)) hat hei der Büotischen 
Onka'a sehr gut an das Arcadisclie Local erinnert. W irk
lich hat sich auf Inschriften der Name einer Laconischen 
Onga und Oga gefunden |50). Es verdient Aufmerksam
keit , wenn ein gelehrter neuerer Schriftsteller hierin 
einen genetischen Zusammenhang nachweist. Er vermu- 
th e t , dafs die durch des Cadmus Colonie aus Böotien 
vertriebenen Leleger bis nach Laconien vorgedrungen 
seyen, und setzt damit die BSotische Onga, die sich auch 
in Laconien findet, in Verbindung 451), Die Messenier * 448 449 450 451

Minervenbildern des Phidias war auch eine Schlüsselträ- 
gerin ( Plin. B. N. XXXIV. 19. [tag. 650 Hard. Fecit et 
Cliduchum |Minervam] — ). Auch dieses Attribut hatte 
seinen geistlichen Verstand. Schön sagt Proclus im Hym
nus auf die Minerva: „D u hast die von Gott betretenen 
Pforten der Weisheit geöffnet“ (vs. 7.): 

ij <roip<ij; ■KSTuauau öaoaTißiat, iruXiüjva;.

448) Tzetz. ad Lycophr. vs. 1225. p. 965 Müller, vergl. Anti- 
machi Fragmm. nr. XVIII. p. 65 sq. ed. Schellenberg.

449) Müllers Orchomenos pag. 121 f. Die Schlüsse, die er 
daraus zieht, liegen aufser meinem Tiweck. Nur möchte 
ich mit Einem Worte die Vermulhung hier andeuten, 
dafs die zürnende Ceres (Demeter Erinnys mit dem Rofs, 
wovon im Verfolg an seinem Orte ein Mehreres) der Mi
nerva , als der mit dem Neptun hadernden Tochter (s. 
oben), Sehr ähnlich ¡st.

450) Academie des Inscriptt. Tom. XV. p. 400 sqq. Nament
lich scheint Onga in Amyclä verehrt worden zu seyn. 
Dort sollte ihr ein alter Laconischer Eurolas einenTem- 
pel erbaut haben ; s. Larcher Chronologie p. 354 sqq.

451) Raoul Rochette Hist, des Colonies Grecques T. I. pag. 
205 sq. Seine weiteren Sätze Uber Lacedämons Colonisa- 
tion durch die Sparten verdienen Prüfung.



um das Vorgebirge Corypbasium halten auch eine Mi
nerva dieses Namens 45 ). Es werden sich vielleicht 
innere Aualogien dieser letzteren mit den Begriffen von 
jener Minerva zeigen, die der Böotiscfie Sänger ain !Te- 
licon aus Juppiters Haupte hervorgehen läfst. jezt wol
len wir vorerst noch andere Minervcn Böotiens und Nord
griechenlands hennen lernen.

Zunächst hommen wir hier an den See Copais, ins 
Gebiet der Städte Alalcomenä, Coronea und Haliartus. 
Die ältere Stadt Orcbomenos und das frühere Athen 
sollten dort in den Fluthen untergegangen seyn. Das 
Waren im Alterthume schon Erinnerungen ans der Vor- 
welt. Dort flofs auch ein Tritonsbach, dem die Böoti- 
sche Sage i54) den Vorzug vor dem Libyschen Flusse 
desselben Namens zuerhannte. An jenes Baches Ufern 
sollte Minerva erzogen worden seyn, und davon sollte 
sie den Namen T r i  t o n i s c h e  (TpiTwris) erhalten haben. 
Die obige Betrachtung hat bereits gezeigt, dafs der 
Name priesterlich und absichtlich gewählt war ,  weil er 
recht viele Bedeutungen zuliefs. Es war eben damit, 
wie mit Olympus und Olympisch; welche Namen sieh 
auch die verschiedensten Oerter aneigneten. Allemal 
bann man bei solchem W ettstreit um religiöse Namen 
etwas Mystisches voraussetzen. Es soll nicht damit ge
sagt seyn, dafs jeder Dichter oder Schriftsteller, der die 
T r i t o g e n i a  ( TptToyerei«) nennt, diese Beziehungen 
immer gewufst oder beabsichtigt hat 45i) ; aber bei dem
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452) Pausan. IV. 36. 1. 2. p. 590 Fac.
453) Pausan. IX. 33. 5. p. 105 Fac.
45-j) Stellen habe ich nachgewiesen in den Melett. I. p. 23; 

unter andern die Homerischen Hymnen XI und XXVIII. 
Man füge bei den neugefundenen Hymnus des Proclus 

. auf die Minerva vs. 4.
II. 45



Orphischen Hymnus, der diesen Beinamen auch ent* 
hält 45S 456 457 458) , mufs man, nach dem ganzen Geiste desselben, 
an dergleichen denlien. In dem arithmetischen und geo
metrischen System der Pythagoreer war die Dreizahl und 
das Dreieck als Minerva personificirt, in der Ar t ,  dafs 
diese Philosophen das gleichseitige Dreieck , eingetheilt 
in sechs rechtwinkelige Dreiecke oder Elemente, Athene 
Tritogenia nannten ‘j56) ;
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Solche Beziehungen können nun verschieden bcurtheilt 
werden, entweder so dafs man darin «endlose und kaum 
der Betrachtung würdige Mythologumene» lindet /i5r), 
oder in der W eise, dafs man in ihnen die symbolische Ein
kleidung aller Priesterwissenschaft erblickt, und es dann 
sehr belohnenswerth achtet, diesen Spuren wissenschaft
licher Kenntnisse riachzugehen, die dadurch an ihrem 
W erthc nichts verlieren, dafs sie in ein uns fremdes 
Gewand eingehüllt waren i:>6). — In keinem Talle darf

455) H y m n u s  O r p h i c u s  XXXII. (31.) v s .  13.
456) Plutarch, dt Isid. ct Osirid. p. 38t. p. 56l VVytlenb. 01

¡ è  l l v â a y o ^ f t o i  n u i a'fiS/rsù; v.a't t r y y p a T a  5 t£ v  «xooy.o}trav t jc ;- 
vp / o ç ta ïc ,. T o  i-i s  v y ù  p j(V o ir A. s u g o v r p i ' y t u v o v  6v .aA .ouv  
’A S > j v â v  x  o 5/ u tp a y  s v ij v . a  i r  g i  r o y  t v  s  i a  v ,  o t i  T ^ ta i  

xa^è'roiç a  Tr à rtuv r ^ id jv yctvicûv à y o [x ^v a iç , ô iu i ç t tT U i .  Ich hahe 
b e r e i t s  o b e n  Oie ähnliche S te l l e  a u s  D a u i a s c i u s ,  eiov'ASy- 
väi ¡xh t o  r ç i y w j o v ,  angeführt.

457) Böckh über Philolaos p. ip6.
458) J o t n a r d  M e m o i r e  s u r  le  s y s t è m e  m é t r i q u e  d e s  a n c i e n s  

Egyptiens, Paris 1817. —  ein ï h e i l  der Description d e



der Mythologe dergleichen Sätze mit Stillschweigen über
gehen , zumal wenn er historische Zeugnisse gefunden, 
dafs manche unter den Alten schon lange vor der Alex- 
andrinischen Periode wufsten, Pythagoras habe in der 
Stille Aegyptische Priesterlehren zu den seinigen ge
macht, und sie in Griechenland als die seinen verbrei
tet 459).

W enn die Alten nun ferner die Tritogenia mit der 
Glauhopis ( y ln v x w n ic) zusammenstellten , so war dabei 
der Gedanke an die blaue W asserfarbe der Seen und 
Flüsse. Diese Erklärung beruhete auf einem sicheren 
physischen Grunde; denn die ursprünglichen Begriffe 
dieses Religionszweigs sind von Indischen Avatara’s aus
gegangen. Aus den W assern kommt nach der ältesten 
Anschauung dieses wunderbare W esen, welches nach
her verschiedene Wandlungen durchgeht. Feuer ist sein 
Kern , und die Sterne haben ihr Licht von ihm. Es hat
ten die Naturphilosophen auch die Mv,vr}, den Mond, 
yXavxümiq genannt, und Euripides hatte , seiner Ge
wohnheit nach, ihnen dieses Bild abgeborgt /'b0). Dieses 
suchten Einige so zu erklären : es sey damit das schwärz
liche und meerbläuliche Licht des aufgehenden Mondes 
bezeichnet. Andere wollten dabei lieber an die silber- 459 460

l’Egypte p. 245. und vorher, wo unter andern die Grad
messung den alten Aegyptiern zugesproeben , und die 
Uebereinstimmung der agrarischen Maafse dieses Volkes, 
nach der grofsen Pyramide gemessen, mit den harmoni
schen Zahlen der Pythagoreer erörtert wird.

459) S. meine Commentt. Herodott. I. p. 165 sqq. und p. 317. 
zu Herodot. II. 49 und 123.

460) Hemsterhnis zum L’ncian. Dial.Deorr. VIII. T. II. p.
' 274 Bip. und daselbst die Stellen des Empedocles und Eu

ripides, vergl. Empedoclis Fragmin, vs. 176.



weifse Farbe des Mondes denken 4ii), Nun war es na
türlich , dafs wieder Andere auch die luftblaue Farbe 
in Anspruch nahmen, und die Minerva Tritogenia selbst 
als Luft um deuteten, nämlich in so fern sie sich dreimal 
im Jahre, im Frühling, Sommerund W inter, wesent
lich verändert 462), Nun mufste Minerva als Luft den 
Perseus als Sonne unter ihre Obhut nehmen, und die 
Gorgone, der vergängliche Tag, ward ihre W idersache
rin 463), Nun mufs Perseus, der die Luft durchlaufende 
scharfe Sonnengenius, mit der Hippe, dem Bilde der 
Geschwindigheit und Schärfe, unter Minervens leitender 
Aufsicht, die Gorgone, den unstetigen T ag , abschlach
ten. D arum , wollte man wissen, sey auf den W asser
oder Sonnenuhren das Bild der Gorgone eingegraben. 
Aber wie Athene den Namen der ihr feindseligen Pallas 
annimmt (s. oben), so dürfen wir uns nicht wundern, 
wenn sie auch selbst als Gorgo (ropyt») vorkommt. Der 
König Phorkyn , der Beherrscher der drei Hercules- 
säulen , hatte der Athene eiu vier Ellen hohes goldenes 
Bild errichtet. Hiermit wird die Nachricht verbunden, 
dafs die Bewohner von Cerne die Minerva als Gorgo be
zeichnen 461), — Alle solche W idersprüche sind nicht zu 461 462 463 464
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461) Plutarch, p. 920. 929. 934. und Sturz ad Empedocl. p,591.
462) ,Joh. Lydhs de menss. p. 66. — yAaexwr/v Be Biä njv roü

c\piv i'yyXavHcv elvai. Dem Diodorus zufolge wären 
diese Sätze Aegyptisch, s. Lib. I. cap. 12. p. 16 Wessel, 
vergl. Arnob. 111. 31. mit Orelli’s Appendix zu den An- 
nott. p. 42.

463) Job. Lydus 1. 1. und Tzetz. ad Lycophr. vs. 17. Vol. I. 
p. 2̂ 6 ed. Müller.

464) Palaephat. XXXII. 6. päg. 136 sq. Fischer. — ¡ ta X o v m  Be 

Ttjv ’AStjväv Kŝ vaTo/ To^yüi. Dies ist die ältere Attische 
Form, wofür hernach Tĉ ye-jyj gebräuchlich ward. Dafs 
hierbei Palaephatus die insei Cerne, im Atlantischen



lösen, wenn man sich nicht in den Indischen Avatar’s 
orientirt. Dort ist nichts gewöhnlicher, als dafs einem 
göttlichen Grundwesen sich ein Scheinbild gegenüber 
stellt, das des ersten Natur und Eigenschaften trügerisch 
annimmt; in welchem Trug aber eben seine eigene Zer- 
nichtung liegt. Ich will hier noch nicht mehr sagen als 
dies: Athene, als Princip der S terne, der Sonne und 
des Mondes , bann das W e c h s e l n d e  in ihnen nicht als 
ihr Eigenthum betrachten. Diesem Wechsel ist sie feind. 
Sie ist in Sonne und Mond, und nimmt ihre Namen an; 
aber was in ihnen unstet ist, wird von ihr verfolgt und 
vernichtet. Die weitere Erörterung wird darüber Auf
schi ufs geben.

Aber die meerblaue Farbe , in so weit
sie aus den Augen reissender T hiere , der Pardel und 
Löw en, blitzt, hündigt auch Blut und Tod an : und der 
Mensch bann diesen Anblick nicht ertragen. Auch darum 
hat M inerva, die strenge, mannhafte und gegen ihre 
Feindin schreckliche Göttin , meerblaue und zugleich 
feurige Augen 465 466). Das ist nun die poetische Anschau
ung der kriegerischen Athene; und wenn Orphische 
Dichter 466) in diesem Beiwort an jene andern Beziehun
gen dachten, so wollten Homerus und die ihm nachfol
genden Rittersä'nger, so wie die für den natürlichen 
Sinn arbeitenden Künstler, damit zunächst den Eindruck 
bezeichnen , den die unter dem Helme der Göttin hervor

Ocean gelegen, nennt, ist eih grober Irrtbum, und be
ruht auf Verwechselung mit der Insel Cercina oder Cer- 
cinna bei der kleinen Syrte. Dorthin gehören die Gor
gonen , s. Is. Vossius zum Mcla II. 7 . p. 76.5. III. 9. p. 
869 ed. Abr. Gronov.

465) Cornutus de N, D. 20. p. 185 Gal. und daraus Eudocia 
p. 3 sq. Joh. Lydus de menss. p. 84.

466) Hymn. Orpli. XXXII. (31.) vs. 14; y\avui<f>\



blitzenden Augen machten , wenn sie Tod und Verderben 
über die Feinde brachte 467).

ln diesem Charakter war die A l a l c o m e n e i s c h e  
A t h e n e  genommen, die Homerus mit der Argiviscben 
Here zusammen nennt 468). Fausanias sah noch den sehr 
beschädigte« Tempel dieser Minerva bei einem Flecken 
in ßöotien , in der von uns oben bezeichneten Gegend, 
und gedenkt dabei schon verschiedener Sagen , wovon 
die eine einen Alalcomenes als Erzieher der Minevva, 
eine andere eine Tochter des Ogyges Alalcomene nann
te In der Homerischen Stelle haben die meisten
Neueren, nach Strabo’s Vorgang, diesen Namen als eine 
Localbenennung genommen 470) f und man mufs ihnen, 
zumal in jener S teile , w o d i e A r g i v i s c h e  Here gleich 
daneben genannt w ird, Beifall geben. Aber, auf den 
Grund gesehen, soll man nun bei dem O r t e ,  wie bei 
der Göttin , auch an den Ursprung denken , nämlich dafs 
diese im Kampfe (ot̂ K??) ausdauert (persi) , oder dafs sie 
mit ausdauernder Kraft (peret) kämpft und beschützt 471). 
— Es war eben d ie  B u r g  d e r  s t a r k e n  G o t t  i n j  467 468 469 470 471
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467) Darüber hat Hemsterbuis zum Lucian. Vol. t. p. 274 Bip. 
Alles gesagt, was darüber zu sagen ist. Das seitdem er
schienene Homerische Lexicon des Apollonius p. 20S Toll, 
kann Uber diesen dichterischen Wortverstand noch nach
gesehen werden. Proclus meint nun schon wieder etwas 
anderes, wenn er ein r e i n e s  L i c h t  ( dyvov) von 
dem Antlitz der Atlienäa strömen liifst (vs. 3t.).

468) Ilias IV. 8.
469) Pausan. IX. 33. 4. p. 104 Fac.
470) Heyne Observv. ad Iliad. 1. 1. p. 356. und daselbst Strabo 

IX. 634. (p. 413. p. 470 Tzsch.)
471) Etymol. magn. p, .56. p. 5t Lips. und wiederum beson

ders in Kuwf<; < p. 546. p. 495 Lips.), vergl. Apollonii 
Lex, Homer, p. 86 Toll.
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und lange yor dem g e i s t l i c h e n  K r i e g e  v o n  E l e u -  
s i s  ( d e r  H a d e r s t a d  t )  waren um Alalcomcnä Kriege 
geführt worden — physische Kämpfe, clementarische 
Kriege, wo die austrochnende Feuerkraft festen Boden 
abgewinnen mufste den Posidonischen und Gigantischen 
Mächten, die in den Ogvgischen Zeiten, in der Periode 
der F luth , das ganze Böotien in Besitz genommen, und 
in einen stehenden Sumpf verwandelt hatten. Darum 
heifst Alalcomene mit Kecht eine Ogygische Tochter. 
Das waren die Kriege ^ 2) um das Ogygisch - Böotische 
Athen , die sich nachher in dem neuen Ercchtheischen 
Athen wiederholten (s. oben und das W eitere bei den 
Cercalisclien Religionen).

Auch hatte dieses neue Athen vermuthlich sein 
11 o n i s c h e s l 'h o r , von einer Böotisch - Thessalisclien 
Athenua genannt, in der Nähe des Denkmals der Ama
zone Antiope 473)# Doch im neuen Athen mufs dieser 472 473

472) Von den alten Städten Orcliomenos oder Athen und 
Eleusis , die vom Copaischen See verschlungen worden, 
sieh. Strabo IX. p. 407. p. 427 Tzscli. Steph. Byz. p. 45 
Berkel, vergl. Raoul Rochette Hist, de 1’Etablissement 
des Colonies grecques 1. p. 191 sq. Ritters Vorhalle p. 
4IS. und Müllers Orcliomenos p. 57 11. mit der Charte.

473) Aeschines im Axiochus §.3. p. 113 Fischer. p.365Steph. 
p. 108 ed. Böckh. wo die neuesten Herausgeber die Les
art aller Ausgaben ra7; Trcui/at* mit Recht vertheidigen. 
Ich will hier nichts davon sagen, wie gut ein I t o n i 
s c h  e s Thor in die Nähe des Denkmals einer Amazone  
pafsl. Nur das will ich bemerken, dafsMt tuv und’Ircu. 
v!% einer der vielbedeutenden Namen ist, die sich meh
reren Oertern mitzutheilen pflegen. Aufser Böotien weist 
diesen Ortsnamen Stephanus der Byzantier (pag. 42y sq. 
Berkel.) in Thessalien, Epirus, am Hämus, in Italien 
und in Lydien nach. Da gerade die Minerva I t o n i a  in 
So enge Verbindung mit dem Tritonischen YV asser uud 
mit dem feuchten Monde kommt, so sieht man sich un-



Name andern Benennungen weichen, die der Stadt den 
Namen selbst gegeben. Mit desto sprechenderen Zügen 
ist er in den Religionen von Böotien und Thessalien 
verbunden.

§. 24.

M i n e r v a  I t o n i a .

D er Gegenstand dieser Religionen war die M i n e r 
va  I t o n i a  ^  ). Unter diesem Namen war die Göttin 
sowohl zuCoronea in Böotien als in Thessalien, in einem 
zwischen Pherä und Larissa gelegenen Tempel, verehrt. 
Dort halte eine Stadt lton gestanden, die Homer noch 
hennt, und welche auch Siton genannt ward 7̂5). Die 
Lage dieses Tem pels, in der Landschaft Hestiäotis am 
Flusse Curalius , der sich nicht weit von diesem Heilig- 
thume in den Peneus ergofs , beschreibt Strabo ge- 474 475
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willkUhrlich veranlagt, das Wort I t on i a  mit jener Ba
bylonisch Phönicischen Mondgöttin A t i a , I t ea  (s. oben 
II. pag 555 i.) zusammenzuStelten. Aber diese Minerva 
hat vermuthlich auch Si t oni a  geheiften. Nun heilst 
in vieltn Indischen Avatar’s ( oder Mythen von Gottes 
Htrabkunft auf Erden) Si ta die umgepflügte Erde (terrae 
versura) , und ¡irr Gemahl heifst der F ü h r e r d e s  P f l u 
ges ;  s. oben I. p.60ft. Gerade aber als Sitonia befördert 
Minerva den Ge t r e i d e b a u .

474) ’lrui'jia, auch 'Iriu-jata, ’Irtuwa; und T rtuv/; Stephan. Byz. 
pag. 42y seq Berkel, und mehrere andere Stellen in der 
fleißigen Sammlung unter ayaXua im neuen Stephanischen 
Thesaurus p 31y — 321 ed. Valpy.

475) "Irtw oder Train und X<™z. Wenn Valesius ad Excerpta 
Polybii p. 22 die letztere Form nach der ersteren corri- 
giren wollte, so hat ihn Berkel zum Steph. Byz. p. 429. 
schon durch andere Zeugnisse widerlegt. JVlan vergl. nur 
Eustatb. ad lliad. IL. vs. 6y6. und Heyne’s Observv. zu 
dieser Stelle p. 575.



nauer 476), Dieser Dienst war sehr a l t , und der Logo- 
graph Hecatäus und Andere hatten davon gehandelt. Der 
Cult hatte auch seine Genealogie , wodurch er mit den 
berühmtesten Heroen der Griechischen Stämme in Ver
bindung gebracht wurde. Beide Religionen sollten von 
einem Sohne des Amphictyon, Itonus (’I-rwróę), ihren 
Namen bekommen haben '77). W ir dürfen diese Genea
logien , der ihnen zum Grunde liegenden Begriffe wegen, 
nicht aus der Acht lassen. Denn der alte Bund der 
A m p h i c t y o n e n  stellte sich unter den Schutz einer 
Minerva Pronöa (Ilporoiotę) ii78). Auf dieselbe Weise 476 477 478 * * * * * * * * * * *
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476) Lib. IX. p. 438. III. p. 635 Tzsch. Vor Casaubonus
stand dort ’Ircuftia;, woraus man eine Römische Minerva, 
als eine verschiedene, unrichtig hat machen wollen. Eben 
so wenig war in demselben Schriftsteller, wo er von der 
Böotischen Göttin redet, vorher ’Ituvta; Statt Traw&j ge
schrieben; s. Tzschucke zu d. a. St.

477) Scholiast. Apollonii £. 55t und 72t ; womit man jezt die 
Pariser Scholien p. 43 Schäfer, vergleiche. Pausan. IX. 
34. t. wo ’Irüjviou steht. Spanheim zumCallim. Cer. vs.75. 
corrigirt'Itujvou , welches in den neuen Steph. Thesaurus 
aufgenommen worden; aber ’Ituwou hat jedoch Tzetz. in 
Lycophron. vs. 355. p. 554 , wo man Müllers Note ver
gleiche.

478) Pausan. X. 8. 4. p. 168, wo Facius mit Recht die Lesart
aller Handschriften Iljovp/a; beibehalten hat. Denn wenn
es gleich Stellen geben mag, wo die Lesart npovafa oder
Jonisch üfovijTij vorzuziehen ist (s. Herodot. I. 92. und
VIII. 37. und daselbst Wesseling), so hat Lennep zum
Phalari- p. 142 sq. in einer gründlichen Ausführung längst
bewiesen , dafs Minerva zu Delphi und an andern Orten
früher Tl^ovoia, P r o v i d e n t i a ,  als üfovaia, die G ö t 
t in vor  dem T e m p e l  (des Apollo) genannt worden
sey. — Es war nicht die Absicht des gelehrten Tittmann,
in diesen religiösen Theil der Bundesversammlung weiter
einzugehen, sonst hätte er darüber mehr sagen können.



halte die Itonische Minerva bei Coronea die Bundesver- 
sarnrnlung der Böotier in ihrem Schutz. Letztere ward 
der Verein der Böotier (llap^ouitTta) genannt, auf die
selbe W eise, wie man Panhellenische und Panathenäi- 
sche Versammlungen hatte 479). W ir haben bestimmte 
Nachrichten, dafs dieser Böotische Minervendienst mit 
dem Tliessalischen in einer genetischen Verbindung ge
standen. .Denn die Cadmeer oder die Unterthanen des 
Beherrschers der Phönicisch-Böotischen Pelasger hatten 
sich in mehreren Haufen nach Nordgriechenland gezo
g en , und namentlich in der Thessalischen Hestiäotis 
Colonien gegründet. Ein Theil dieser Colonien sendete 
nachher wieder rückwärts Colonisten nach Böotien ^80).

Dieses sind die historischen Spuren vom Ursprung 
und von der Verbreitung dieses Religionszweigs in Grie
chenland. Fragen wir nun nach den Vorstellungen, die 
ihnen zum Grunde liegen, so führen uns Genealogien 
und Mythen immer wieder zur Tritonischen Minerva zu-
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Vorsichtig hat er sich so ausgedrückt: ,, Bei den Zusam
menkünften zu Delphi aber opferten die Ampliiktyonen 
wahrscheinlich dem pythisehen Apollo, der Diana , der 
Latona und der Mim i va P r o n o e a (oder F r o n a e j ) li 
s. Tittmann Uber den Bund der Ampliiktyonen pag. 112. 
Ich will hierbei zur Bestätigung jener Ansicht nur vor
läufig das Eine bemerken, dafs Hecatäus in einem Münch
ner Scholion zum Thucydides einen Pronous (Ilfcvoo;) als 
Sohn des Deuealiotr, und also in demselben Verhältnifs 
zu ihm wie sonst Amphictyon , kennt. Weiterhin kommen 
wir auf diese Begriffe von der Vorsehung zurück.

4791 Strabo IX. p. 4ll. p. 459 Tzsch. Pausan. IX. 34. p. 106 
Fac. verg|. Spanheim zum Callimach. in Pallad. vs. 6t. 
der auch Inschriften, die davon Meldung thun , anführt,

480) Larcher zum Herodot. Tom. II. p. 278. und deutlicher 
und ausführlicher Raoul Rochette Hist, de 1’Etabliss. des 
Colonies grecques Vol. II. p. 235 sqq.
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rück. W ir müssen sie aber dennoch beachten , weil sie 
«ns nun auch wieder andere Aussichten eröffnen. Itonus, 
so lautet der eine Mythus, batte zwei Töchter, Athene 
und Iodama. Diese, wetteifernd m iteinander im Waf- 
fenUampfe , geriethen in ernste Feindschaft, bis Iodama 
Von der Athene erschlagen ward 4SI), ln dem Tritoni- 
Schen Mythus biefs die Gespielin und Feindin der Athe
ne, wie wir gesehen haben , P a l l a s .  Hier erlaubt schon 
die Analogie den Schlufs , dafs auch Io  danr i a  ein Name 
derselben Göttin gewesen , von welchem ich erst nach 
Anführung der zweiten Legende sprechen werde. Jezt 
■Werde nur vorerst der mythische Grundzug ins Gedächt- 
nifs zuriickgerufen, wie auch hier ein schwesterliches 
Gegenbild der Minerva sich gegenüber stellt, ein Kind 
desselben Vaters, und ihrer Herkunft wie ihrer Neigung 
«ach denselben Bestrebungen wie die Schwester folgend, 
dann aber sich verfinsternd in Neid und Eifersucht, und 
"an von der stärkeren Schwester dem Tode geweihet. 
W er nicht rein und lauter b leib t, wird von Athene be
kriegt, und Untergang ist sein unabwendbares Loos. 
Slithin auch hier wieder : die wachsame und läuternde, 
die strenge , weise und streitbare ( <p i\6aocpo<; xnl tpi'Ko- 
3tdXep,oi;) Göttin. M it j e d e r  n e u e n  L e g e n d e  v o n  
1 b r  h ö r e n  wi r  a u c h  v o n  e i n e m  n e u e n  K r i e g e ,  
k-s ist der Kampf des Lichtes mit der Finsternifs , wie 
«ns sogleich folgender Mythus zu verstehen giebt: 481

481) Simonides Genealogus im Etymol. m. pag. 479 Heidelb. 
p. 435 Lips. Dieser Autor schreibt den Namen 'lobapav, 
so auch Tzetz, in Lycophron, vs. 355. p. 554 sep der jene 
Stelle abgeschrieben. Pausanias IX. 34. t. pag 106 Fac. 
hat 'IoSdi*tia,v, nach der gewöhnlicheren Form in dieser 
Namenclasse; vergl. z. B. 'Ir-trobausiccv, .Doch hat der 
Moscauer Codex im Pausanias wiederholt die Lesart; 
LSu/zay,



« In dem Tempel ( der Konischen Minerva bei Coronea, 
berichtet Pausanias a. a. O.) befinden sich die Bilder der 
Itonischen Athene und des Zeus aus E rz , Kunstwerke 
des Agoracritus, eines Schülers und Lieblings des Phi- 
dias. Man hat auch zu meiner Zeit die Bilder der Cha
riten dorthin gestiftet. Auch erzählt man Folgendes: 
Iodamia sey einst bei Nacht, um die priesterlichen Ver
richtungen hei der Göttin zu versehen , in das Heilig- 
thum gegangen, als ihr die Athene selbst erschienen. 
Aut dem Unterhleide der Göttin sey der Kopf der Me
dusa, der Gorgone, gewesen. Iodamia aber, als sie 
dies gesehen, sey zu Stein geworden; und darum legt 
eine Fiau jeden Tag Feuer auf den Altar der Iodama, 
und spricht in ßöotischer Sprache die W orte dazu: 
I o d a m a  l e b t ,  u n d  v e r l a n g t  F e u e r » .  — Also 
eine durch das Scbreckensgesiclit verursachte Verwand
lung. Das ist jenes uralte Gorgonengesicht (ydpyetor, 
j-opyoreior ), mit breiten aufgeblasenen Backen , das aus 
dem Munde fletschend die Zunge herausstreckt 4®2). 
Aehnlich schrecken die d r e i  Gorgonen dort auf der 
Schreckensflur, an der Grenzscheide von L i c h t  und 
F i n s t e r  n i f s ,

,, Die sehend nie ein Sterblicher den Geist behält“ 48?)t 482 483
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482) Cornutus de N. D. 20. p. 186 Gal. r̂ oßnßX̂ y.uia rijv ykSitr- 
cm. Pollux X. 167. Valckenaer ad Etiripid. Phoeniss. 
in den Scholien p. 664 ; wie es die metallenen Masken und 
die Etruiischen Münzen von Pupluna noch zeigen (s. die 
Abbildungen bei Lanzi Tom. Ilf. tab. II. bei Micali Tab. 
LIX. nr. 1 — 3. bei Mionnet Tab. LXII. nr. 8. 9. 10.) t 
nachher durch die Kunst mehr und mehr gemildert, und 
endlich ganz veredelt. Vergl. Eckhcl D. N. V. Tom. I. 
p. 98. Beittiger über die Furienmaske p. 107 — 112. 12S, 
und E. £). Visconti zum Museo Pio-Clement. I. p .92sq. 
nach der neuen Franzos. Ausg. von Mailand.

483) Aeschylus im Prometheus vs. 804-806. mit Vofs in den 
mythologischen Briefen B. II, p. i47 f.
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Dort wird Io  vor ihnen gewarnt. Perseus hatte sie erst 
später überwunden, und seitdem war das Gorgonenhaupt 
auf Minervens Brustschild gekommen. Wir haben oben 
Von alten Erhlärern Deutungen gehört, wonach Perseus 
den Gorgonen , als die rastlose Sonne den drei vergäng
lichen Zeiten, gegenüber steht. Das war die Heroen- 
tba t, womit er der T r i t o g e n i a  huldigte. Sie ward 
auch die aus meerblauen , blitzenden Augen blickende 
(yXavxanu;') genannt. Diesen Kamen führte auch die 
Mene , der Mond 4s4). « Was Apollo in der Sonne ist,
das ist Athene im Monde. Als Athene ist sie des Lench- 
tens Bild» 4s5). Also Minerva ist der Mond, aber nicht 
als dunlteler Körper, sondern in so fern er strahlet und 
leuchtet. Das Finstere in ihm ist das Gorgonische. Der 
Mond an und für sich liebt die Finsternifs und Unord
nung. Es mufs erst ein ordnender Lichtgeist kommen, 
der ihn auskläret, läutert und ordnet 48l>). Er muls ge
bändigt und geregelt werden. Das heifst: über die Io 
(’leb) 4s7) mufs eine wachsame und leitende l o d a m i a  
kommen — aber es mufs die ächte lodamia, die feste 
B ä n d i g e r i n  d e r  wilden I o ,  der rasenden Mondskuh, 
seyn. W er sich nicht standhaft hält in den Bestrebungen 
im und zum L ichte, dessen wird die träge Masse M eister; * 485 486 487

4S4) S. oben und daselbst Empedocles vs. 1 \ 6.
485) Porphyr, apud Euseb. P. E. III. 11. Minerva luminis 

ministra beim Arnobius IV. 25.
486) S. oben II. p. 327 ff. Als finsterer Mond heifst er auch 

ye^yiviev, s. oben I. p. 794 ff.
487) Io (’ItO) liiefs der Mond in alter Sprache; s. oben I. p. 

531. not. 331. vergl. de Rossi Etymol. Aegypt. p. 75 sq. 
Der Name 'USäi-isia ist nach der Analogie von 'IirvoSausix, 
Rossebandigerin, gebildet. Es wird wohl bei so alten 
Namen , wie Iw und 'IcSapeia, wegen des langen und kur
zen o Niemand eine Einwendung machen.



oder wer auch zaghaft und nachgiebig jenes Bä'ndigungs- 
werk betreibt, der ist dem halten Tod verfallen, und 
wird im Schrecken über die Gorgonischen Mächte zum 
todten Steine. Aber des mitgetheilten Lichtes Funke 
lebet anch im Steine fort , und die todte Masse begehret 
endlich wieder nach dem Lichte 488), — Das ¡st q 6. 
schichte der Böotischon iodamia. Sie hatte auch den 
Lichtdienst übernommen; aber Leidenschaft und Zagheit 
hinderten sie in ihrem W erke. Die Materie überwältigte 
ihren Geist. Sie konnte dem Gorgonischen Schreckens
gesicht nicht ins Auge sehen, und Erstarren ist nun ihr 
Loos. Aber in dem Zustande der Verzauberung behält 
sie doch die alte Neigung zum Lichte. Diese lebet auch 
in der Erstarrten fort, und sie fordert Licht, und er
hält Licht. D r e i m a l  täglich wird ihr das Feuer ver- 
heifsen. Das sind des Tages drei Zeiten, deren Einheit 
die ständige , feurig blickende Tritogenia beherrscht. 
Diese drei Tageszeiten sind in den drei Mondszeiten be
griffen. Drei sind auch der Gorgonen. Ihre Einheit 
ist in der dreigestaiteten Hecate (llecate triceps) begrif
fen. Das ist die dunkele Mene (trxoTOfiM«) in ihrem 
dreifachen Wechsel. In so fern sie aber der Dunkelheit 
entsagt , wird sie zur milden jungfräulichen Artemis 
oder Diana triformis. D e r  H e i t e r k e i t  und  d e r  
O r d n u n g  G r u n d  l i e g t  i n d e r  L i c h t g ö t t i n  
A t h e n  e - I o d a m i a .

Das war also die Licht- und Läuterungslehre aus 
den Tempel- und Calendefilieroglyphen der Döotischen 
Athene - Itonia. Sie verräth in manchen Zügen Per
sischen Charakter. Man denke nur an den Chrysaor 488
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488) Parallelen s. oben I. p. 775 ff in den Mythen von dem 
aus dem Felsen gebornen Diorphus und von den Myce- 
nischen Kühen.
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( den Mann mit dem G o l d s c h w e r t e ) ,  der nebst dem 
F l ü g e l  r o f s  Pegasus aus dem Haupte der getödteten 
Gorgone Medusa entstellt ;89). Diese Bilder werden im 
Verfolg durch die Idee der Minerva Alea oder H i p p i a s 
deutlicher werden. Den Persischen Besitzer des Gold
schwertes hennen die Leser aus den Erörterungen in 
unserm ersten Theile. Hier will ich nur bemerhen, dafs 
der herrschende und läuternde Geist Gottes (der 'kuyoi;') 
bei einem Schriftsteller , der in die orientalischen An
schauungen tiefe Bliche gethan, durch das Bild des feu
rigen Schwertes versinnlicht wird •49°). Ein goldenes 
Brustschild legt namentlich dieser Itonischen Minerva 
ein alter Dichter bei “Di), und einen goldenen Helm ein 
anderer (Proclus Hymn. in Minery. vs. 4-)i der s*e 
oeon>iXr,% nennt. 489 490 491

489) Hesiodi Theogon. vs. 277 sqq.
490) Philo de Cherubim p. 112 Prancof. Tom. I. p. 144 Man- 

gey. Xoyov Sä r>jv ipAc-yivijv fô tpaiav (e-JpßoXcv slvai). Vergl. 
denselben de Profugis p. 4(>5.).

491) Bachylides beim Dionysius Halic. de Compos. pag. 240.
pag. 400 Schäfer. ’AAAa ^vcraiyiSo^ ’Irtuvia;. Wer meinen 
Ideen gefolgt ist, wird nicht blos eine s c h ö n e  Aegide, 
dergleichen die Götter haben , darin sehen. — Es wird 
jedoch nicht unnütz seyn , liier beizufügen was ein alter 
Erklärer zu Ilias V. vs. 124 ff. bemerkt (in Leonis Allatii 
ExceVpta , Rom. 1641. pag. 42. mit den Verbesserungen 
nach dem Codex von Bast in BredoWii Epistoll. Pariss. 
pag. 58.): Feuer strahlt von Diömedes Waffen, und die 
Finsteruifs wird von seinen Augen genommen. Das ist 
das Werk der liclithringenden Athene , welche den Geist 
leitet und fördert. T ti to dv.artl’̂ a'jarcv xuf, S avj)xT£V dxö 
Tiiv oxAwv rou Aio/zij5ou; • ersi  tpcu;tßc£Os xapaSiSora i 
ij ’A Sv j vä ,  tia i sV ti v o u ,  v. a i tppovijtrstoi
a A >j ,9 0 0 ; ,  dv>j\p6 t J  A / o/zijS ou ; \p u »j $  w 5 , x a < t >J v 
d A il v u s <' A a r  0 , y y o v v  rijv a y v i u a i a v .  Am Ende 
luifst es: So ist das Feuer zu verstehen und Athene, die
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Dieser Tempel war berühmt durch das Alter seiner 
Entstehung und nachher durch historische Umstände. 
Hierher flüchteten sich manche Böotier , als sie vom 
Agesilaus beiCoronea geschlagen waren i9i) . Auch lief» 
der König Perseus von Macédonien unter andern in dem 
Tempel der Itonischen Minerva die Edicte anscblagen, 
•worin Amnestie und Wiedererstattung der Güter allen 
Verbannten versprochen ward ^  ) .  Uns inufs folgende 
Erzählung, weil sie ganz die Farbe dieser Religion ver- 
räth, für unsere Absicht bedeutender erscheinen : Ein 
Böotischer Mann, so lautet die Sage Phocus mit
Namen, hat eine Tochter Calirrboë, gleich ausgezeich
net durch Schönheit und Zucht. Dreifsig der vornehm
sten Jünglinge Böotiens werben zugleich um sie. Phocus 
sucht einen Aufschub nach dem andern. Endlich erklärt 
e r , von ihrer Zudringlichkeit Gewalt befürchtend , sie 
sollten dem Pythischen Apollo die Wahl überlassen. 
Dieser Vorschlag bringt sie in Zorn, und sie erschlagen 
den Mann. In dieser Verwirrung entflieht dessen Toch
ter, und mitleidige Landleute verbergen sie, da die 
Jünglinge ihr nachsetzen , im Getreide. So reiten diese 
vorüber. Auf diese Weise gerettet, wartet die Jungfrau 
das Fest des Böotiervereins ab; sodann begiebt sie sich 
npeh Coronea, und setzt sich als Schutzsucliende zum * * * 492 493 494

es verleihet, nach Proclus. — Mithin Waffenglanz hier
ein Bild vom unbesiegbaren Glanz des strebenden und
kämpfenden Geistes.

492) Pausan. III. 9. 7. p. 36S Fac.
493) Polyb. XXVI. cap. 5 pag. 343 Schweigli. In der Hand

schrift stand hier 2 nuivia$, sieh, oben und vergleiche die 
Animadvv. zur a. St. p. 578 Schweigli.

494) Plutarchi Amatorr. narratt. IV. p. 774 seq. p. 106 seqq. 
Wyttenb.
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Altar der Itonischen Athene m ). Nachdem sie alle Um
stande der Frevellliat erzählt und die Namen der F reier 
und ihre Geburtsorte genannt hat, so fühlen alle Böo
tier den tiefsten Unwillen. Die F re ie r, davon unter
richtet , flüchten nach Orchomenos. Dort abgewiesen 
finden sie bei den Einwohnern des festen Flecliens Hip- 
potä Schutz. Auf die W eigerung sie auszuliefern um
stellen die Thebaner den O rt, und zwingen ihn durch 
W assermangel zur Ucbergabe. Die Freier werden ge
steinigt, und die Einwohner von Hippotä zu Sclaven ge
macht. In der Nacht vor der Einnahme des Flecliens 
soll der Geist des Phocus vom Berge Helicon herab ge
rufen haben: I c h  b in  da. An dem Tage aber, als 
die Freier gesteinigt w urden, soll von dem Grabmal des 
Alten (Phocus) Safran geflossen seyn 496).

Hätte diese E r l e g u n g  d e r  F r e i e r  ((tvycrrrl?o- 
v.xovla) einen Homerus zum Bearbeiter erhalten, so 
würde sie poetisch berühmter seyn , als sie jezt ist. 
Beide , die in der Odyssee und die vorliegende , sind mit 
Ingredienzien der Naturreligion versetzt. Bei der Home
rischen haben die alten Erlilärcr auf das Fest des Neu
mondes und des Apollo, auf die zwölf Aexte, woran 
sich die Freier vergeblich vor ihrem 1 ode versuchen, 
und auf den Ulyssesbogen aufmerksam gemacht 497). 
Eben so kann hier in der Sage von der Calirrhoe die 
Zahl Dreißig der Freier einen calendarischen Grund 
haben. Nicht minder ist der am Todestage vom Grabe 
des Greises Phocus fliefsendc Safran symbolisch zu neh-

49 5 )  _  Ss &,aa<uS*7cra, «iJuAags t tj i  reüv TlafJ.ßoian!<M logrvjV, y-a,
« T S  «*; K c gXuvemv iXSovaa , i K s ' r  / 1, n a i t s ^ s ' r  a i  T  »
ß w/ x w  r i j i  ’I r t u v i a t ,  ’A S > j v £ ; .

496)  I b id .  p. 108. ro fMSjpa rov ytgovnt, v.fcxtu tpa<ri gtvpm.

497) Eustath. ad Odyss. XX. 156 sqq.
l i .  46



men ; lind da sein Geist auf dem Musenberge Heiicon er
scheint , so fallen einem auch die Musen mit safranfar
bigen Kleidern 498) ein, und die bekanntere Aurora in 
safranfarbigem Gewände (x^o xo n tn X o i ; ’H&S«). Aber die 
Jungfrau wäre nicht gerettet, und nicht so furchtbar 
der Vater gerächt worden, wenn jene nicht im Getreide 
(er t m  r i T t i )  verborgen worden. Als Rächerin wird 
hier die Minerva zur Praxidice ( llpot t̂Sixri) , welche als 
des Ogyges Tochter und Amme der Minerva bezeichnet 
wird, und den Böotisch-Attischen Religionen angehört. 
Sie gewähret Sieg gegen die Frevler und deren Beschüt
zer; und wenn am Schlüsse jener Sage gemeldet wird, 
die dem aus dem Felde zurüchliehrenden Thebanischen 
Feldherrn so eben geborne Tochter habe er zum glück
lichen Zeichen Nicostrata genannt 499) ? so werden wir 
an die Minerva, die Sieg bringende 50°) , erinnert, so 
wie an die Carmenta Italiens. — Unter dem Schutze 
der Itonischcn Athene stand aber auch das G e t r e i d e ,  
und sie konnte auch Z i T i a v i a ,  von dem Getreide, 498 * 500
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498) JVTwaa, KfosoViirAo;. Alcman. ap. Ilephaest. de inetris p. 39. 
vergl. Alcmanis Fragmin. VII. p. 23. — Die Namen des 
Phocus ( ‘tu'v.ou) und der Callirrhoc (KaAAqlp’oiji) spielen 
auf das Meer an. Der letztere ist an sich verständlich, 
und eine lochterdes Achelous heifst auch so (Pausan. 
VIII. 24. 4.). Der erstere aber ist mit den Seefischen 
(phoca) verwandt (vergl. Uber diesen Fisch Sestini De- 
scr. degli Stateri antichi p. 22 sqq,).

999) Plutarchus a. a. O. p. 108. — ainouj/evpv irpotayopaveat N4-
ZooTfaTijv.

500) Orpbic. Hymn. XXXII. (31.) vs. 13. Tprcy.fttia, Adruga 
y iu H w v , v/aijtpofi Sa!fj.w v. Die Verehrung der Minerva als 
Victoria (Nmij) und als Praxidice , die jedem zu seinem 
Rechte verhilft, ist im vierten Theile §. 37. p. 213 ff. erst. 
Ausg. abgehandelt worden.



heifsen 50). Dies ist ein ähnlicher Beiname wie der, 
den Ceres fü h rte : E itw ; und es ist in andern Capiteln 
Ton mir dargethan w orden, dafs nach der Eleusinischen 
Lehre Minerva mit der Ceres und mit der Proserpina 
ihrem Wesen nach ganz nahe verwandt ist 50-'). Anjezt 
will ich ihrer engen Verbindung mit dem H e r m e s  ge
denken.

Ganz in der Nachbarschaft von Coronea, zu Leba- 
dea in ßöotien, war die berühmte Höhle mit dem Ora
kel des Trophonius 50-j). Dieser Tpuepáviot; hätte nun 
eben so gut und ohne die geringste Veränderung des 
Sinnes auch Zitcovtoę heifsen können. In den Myste
rien lernte man , und späterhin wufsle man öffentlich, 
dafs dieser Trophonius kein anderer als Hermes-Mer- 
curius war 50̂ ). In diesen Attisch-Böotischen Religio
nen war dieser Hermes - Trophonius der Athene-Itonia 
gerade so beigesellt, wie in den SaVtisch- Aegyptischen 
Hermes - Anubis der Isis-Neith. W as sie in ihres Gei
stes Tiefen bildete, das brachte er zur Wirklichkeit. 
Diese Ideen der Minerva leitet e r , der Bote und Mini
stran t, auf den Mond und auf die Erde herab, und prägt 501 502 503 504

501) S. oben und besonders Steph. Byz. p. 429 Berkel, und 
Eustatb. ad Iliad. II. vs. 696. —* r/vs$ Si ¿¡¡u'vevw, Xs'-yovrs; 
cti wvo/Jufero v.ai Z ituj'j , § t u t 6 ffiTotyo^ov. Man vergl. 
Berkel daselbst Uber den Beinamen der Göttin nach einer 
Handschrift, worin Zinuvia steht.

502) S. den Th. IV. p. 153. p. 213 ff. erst. Ausg. Dort wird 
auch von der Minerva Victoiia (N.'kvj) gehandelt; wozu 
man den Corsini in den Fasti Attici Tom. II. pag. 225. 
vergleiche.

503) Pausan. IX. 37. 3. p. 118 Fac. vergl. Schob Aristoph. 
Nubb. vs. 508.

504) Cicero de N. D. III. 22. Mercurius — is qui sub terris 
habetur, idem Trophonius.



sie ihnen ein als organisches Gesetz* Ohne dieses höhere 
Feuer und Licht wäre der Mond h a lt, und liönnte die 
Keime der Pflanzen und Tliiere weder empfangen, noch 
hinwieder befruchtend der Erde mittheilen. Alle Trieb
kraft wäre nichts nutze ohne geregelten Bildungstrieb. 
Von dieser Zwechmäfsigkeit ist Athene die Quelle , und 
er der Verwirklichen und Vollstrecker. Sie Z irav iw :  
er Tpocjjwrio?. In beiden liegt das Princip alles Organis
mus und aller Nutzbarkeit 505 506).

§. 2&.

D a s  A t t i s c h e  G e s c h l e c h t  d e r  L i c h t 
k i n d e r .

Diese Lehrsätze der priesterlich-Pelasgischen My
sterien, deren wesentlichen Inhalt wir schon aus den 
Samotliracischen Dogmen kennen, waren n u n , nach 
der Weise der gesammten V orw elt, auch in Böotien 
und Attica g e n e a l o g i s c h  ausgeprägt. W ie Zeus 
sich mit der Selene vereinigt, und mit ihr die Herse 
(Juppiter mit dem Monde den Thau) erzeuget, ist be
reits im Vorhergehenden 5U ) bemerkt worden. Jezt wol
len wir die hierher gehörige Böotisch - Attische Ge
schlechtstafel beifügen :
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505) S. oben II. p. 377 ff. die Ausführungen Uber den Hermes 
Eriunius oder Trcphonius. — Namentlich auch hei den 
Böotiern führte Minerva den recht agrarischen Beinamen 
B o a r mi a  (Boâ fju'a), weil sie die Stiere anjochte und an 
den Pflug spannte ( m p a  to d  f  ß  6 <r a  i Kat m ifsG g a t  e t ; $ jy o v  

nai «forfov ß ¿a; ) ,  Tzetz. in Lycopbron. vs. 520. p. 668. 
vergl. Pltavorinus in voc. Wir haben oben schon den 
O c h s e n a n s p a n n e r  Buzyges bet dem P a l l a d i u m 
gefunden.

506) S. oben II. p. 186 ff. und dort die Erörterungen.
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°S JS es „  .
Alalcomenia JEleusin

Acläus
Cecrops^Aglauros

Erysichthion. Aglauros. Herse. Pandrosos
1

erzeugt m it erzeugt m it R eryx 
Ares die Al- 

cippe.

>Hermes

Cranaus,

erzeugt m it 
H erm es den 

Ti th onus; 
nach Andern 
den Ccpha- 

lus.
Phacthon .

.Pedias

D aher die 
K ery k en , 

ein Priester- 
geschlechj 
in  Attica.

Cianaë. Cranaechine.

erzeugt m it A m phi-  
ctyon  den

/io?iz/Jw Melanippe

Abth is ^ I Ie p h  äs tu s

Ericlithunius^, Pasithea

fcuoius. Chropiia. Zwei ungenannte 
T öchter ,  von de
nen  die erste m it 
dom Pharus den 
T r ip to le m u s , die 
pudere m it Posei
don den Cercypn 
zeuget.

Pandionw Zeuxippö

Procpe. Philom ela. P raxithea. Butes

verm ählt
m it

E r e c h th e u s .

verm ählt 
m it

ć h  Uroni a
i

D aher die 
Butaden 

(Eteobuladcn) 
P riester dei 

Minerva,

Da wir über die ältesten Traditionen Yom Böotischen 
Athen und Eleusis, oder von jenen Ogygisclien Mythen, 
bereits oben das Nöthigc gesagt haben , so wollen wir 
hier über einige nachfolgende Hauptglieder der Genealo
gie burze Bemerkungen folgen lassen, Hoinerus spielt 
darauf an 507) :
—JL_______

:07) Iliad. II. 546 ff. nach Vofs.
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„Dann die Athenä bewohnt des hochgesinnten Erech*
theus

Wolilgebauete Stadt, des Königes , welchen Athene
Pflegte , die Tochter Zeus, (ihn gebar die fruchtbare

Erde; )
Und in Athenä setzt’ in ihren gefeierten Tempel:
Wo das Herz ihr erfreun mit geopferten Farren und

Lämmern
Jünglinge edler Athener, in kreifsendcr Jahre Vollen

dung.“

Homcrus hatte nämlich eine Sage von einem Er e c h 
t he u  s vor sich , den er als Autochthonen und als Lieb
ling der Minerva preiset. Ein anderer Mythus meldete 
von einem Ercchtheus, den Andere Erichthonius nann
ten : er sey aus der von dem Saamen des Hephästus ge
schwängerten Erde, als dieser die Minerva umarmen 
wollte, entstanden 50S). Minerva hatte das Kind aufge- 508

508) S. oben zu Anfang dieses Abschnitts, und vergl. die ver
schiedenen Sagen bei Meursius de Regn. Athen. II. 1. 
und die Ausleger zu der angeführten Stelle des Homerus. 
Erichthonius ward von Andern für einen Sohn des He
phästus und der Atthis gehalten ; s. den Apollodor. 11f. 
1-5. 16. p. 358 Heyn. Der Scholiast unser, zum Aristides 
im Panalh. p. 102 Jebb. sagt: Smjxä Ss toü'H(jtaiorev räy 
pjDov, o t i  rij^’ASijvaj spaffSsi; Kai Sidy.uiv av’rijv alpijKs rc ¡nrip.

st 'i rij; yijc, , xai o u tui; dveüoäy o -Trptlro; a v S p w x o ; .  
Wonach also Erechtheus der erste Mensch , der At t i 
s c h e  Ada m,  wäre. Nach Pausanias I. 14. 5. pag. 53 
Fac. stand dieser Verbindung wegen ein Bild der Minerva 
im Tempel des Vulcanus zu Athen. Erichthonius wurde 
auch als Drachenftifsler beschrieben, und sein Name 
bald von '¿¡a Erde, bald von Sgtov Wolle, bald von t'v<; 
Streit abgeleitet (Hygin fab. 166. mit den Auslegern p. 282 
Staver.). Die letzte Erklärung von dem Streit um die 
Jungfrauschaft und von x~a’v> Erde, stimmt wenigstens 
mit den Grundbegriffen von der Minerva vollkommen 
Uberein.



nommen , und in einem Kästchen den Töchtern des Dop
pelmenschen Cecrops 50?) übergeben; welche, als sie die 
Kiste öffneten, neben dem Kinde eine Schlange fanden. 
Dieses Thier ward nun ein treuer Gefährte der Athene, 
ln einem ihrer Tempel za Athen wurde noch zur Zeit 
der Perserhriege die so genannte Hausbeschützende 
Schlange 509 5i0) unterhalten, und alle Monate mit Honig
huchen gefüttert; und die Schlange blieb, theils in agra
rischer theils in ärztliche!' Beziehung, der Minerva stän
diges Attribut, wie so viele ihrer Bildsäulen beweisen, 
selbst die von der ausgebildeten Kunst, wie z. B. die der 
Minerva Giustiniani. Das waren üeberbleibsel des Thier
dienstes von Aegypten her; wohin auch die Hieroglyphe 
des Crocodils gehört, das in Athen der Minerva beige
sellt war , wie wir bereits oben gesehen haben. Alle 
diese Fetische waren die Begleiter jener ältesten Cecro- 
pischen Athene gewesen, jener Polias und Poliuchos S1)),

5 0 9 )  KtKjovp o S iifivt¡ ; ,  <t. ¡, der Schlangenfüfsler, nach einer 
symbolischen Hieroglyphe, welche, ursprünglich auf 
Ackerbau bezüglich, nachher die verschiedensten Aus
legungen erhielt, z. B. von dem doppelten Vaterlande 
des Cecrops, von seinen zwei Sprachtn, der Aegypti- 
schen und der Pelasgischen, von der Ehe, welche er 
eingesetzt, von seinem doppelseitigen Charakter u. dergl. 
Ich habe die Stellen in den Meletemm. I. pag. 63. zu- 
sammengestellt. Buttmann im Lexilogus pag. 67 f. findet 
im Kekrops, wie in Pelops, Merops, die mythische Per- 
sonification verschiedener Stämme. Weiter unten werde 
ich auf diesen Namen zurückkommen.

510) eiV.oupc; Sianów o b .  i ' t y i ; Ilerodot. VIII. 4l. mit Valcke- 
naers Anmerkung.

SU) Tib. Hemsterhuis ad Aristophanis Pint. vs. 772. IloXict;, 
TIoXiov^o;. Dafs es auf der Cadmeerburg auch so gewe
sen , beweisen schon die Stiftungslegenden von Theben, 
von dem Stier, des Cadnms Führer, von der Schlange an



h. ursprünglich jener Beschützerin und Schirmvögtin 
der C e c r o p i d e n b u r g ,  welche ja die erste städtische 
Niederlassung (nolu ;) war. Im Tempel der Polias ward 
auch der heilige Oelbauin gezeigt, und dabei das W under 
erzählt, dafs er im Perserkriege verbrannt worden , aber 
am andern Tage wieder ellenhoch gewachsen sey * 512 * 514) — 
eine Sage, die eben so auf dem Begriff der unvergäng
lichen Kraft der Minerva beruhete, wie der Gebrauch, 
jn demselben Tempel ein ewiges Licht zu unterhalten 51 ). 
Jene Vorstellung schwebte dem Ilomerus v o r, und eine 
Stelle in der Odyssee, wo die Göttin dem Ulysses und 
Telemachus mit einer g o l d e n e n  Lampe wunderbar 
v o r l e u c h t e t ,  gab allen Erhlärern Anlafs , an das 
ewige Licht zu Athen zu erinnern, und wie der Minerva 
vom Dichter schicklich das L i c h t  und das L e u c h t e n  
bcigelcgt werde, we i l  s i e  G e i s t  u n d  W e i s h e i t  
s e y  5|/i). Auf dem Grunde solcher noch ungetrennten 
Anschauungen der Natur und des Geistes beruhet alle

728.

der Quelle, und von den Drachenzähnen und Sparten. 
Vergl. H.ellanici Fragmm. nr. XXVI. p. 65 sqq. und nr. 
LU. p. 82 sq. mit den Anmerkk. von Sturz. Priesterin- 
nen der Polias werden in Athenischen Inschriften er
wähnt, Corsioi Fasti Altici I. p. 42 sq. Aut den hohen 
Burgsilz der Minerva zu Athen spielt Proclus Hymn. in 
Minerv. vs. 22. bedeutsam an.

512) Herodot. VIII. 55. Pausan. I. 27. 2. p, 101 Fac. Pro
clus Hymn. in Minerv. vs. 27. nennt diesen Qelbaum ein 
Zeichen für die Nachkommen.

515) Pausan. I. 26. 7. p, 99 Fac. wo auch der goldene Leuch
te r , ein Werk des Callimachus , bemerkt ist. Strabo IX. 
pag, 606. und mehrere Stellen hei Meursius in Cecropia 
cap. 21. (Gronovii Thes. A. Gr. VqL IV. p. £)4l.)

514) Odyss. XIX. 33 sqq. und daselbst dasScholion: opSw; 
i s  t s .toojks t i fn  ’A S jjvxv,  (pgcv^a iv  o v a a v ,  xxSagiv a vT tp  (dem. 
Ulysses) rb Cpcü;-



alte Religion, und dieser Tlieil derselben gründet sich 
namentlich auf einen F e u e r -  u n d  L i c h t  d i e n s t .  
Die Personificationen dieser Art treten in der mitgetheil- 
ten Genealogie des alten Attischen Königshauses wieder
holt hervor. Cecrops hatte eine Aglauros (die helle) 
zur Gattin , und eine der Töchter führt denselben Na
men 515) ;  ein Name, womit Minerva nicht selten selber 
bezeichnet ward 5'6). Dieser Religionszweig hing mit 
den Religionen von Cypern zusammen, wo Cephalus 
und A u r o r a ,  T i t h o n u s  und P h a e t h o n  als Stamm
ellern im Geschlechtsrcgister der Könige nicht weniger 
aufgeführt werden, wie in Athen. Das war Phaethon, 
den Hemera (der T a g )  geraubt hatte, und der im Hei- 
ligthume der Insel Cypern v o r l c u c h t e t c  517 518). Nun 
würde man aber sehr irren , wenn man in jenen alten 
Pelasgischen Zeiten diesen Gottesdienst selbst immer 
für rein und erleuchtet hallen wollte. W ir haben oben 
bereits entgegengesetzte Züge in den Cyprischen und 
andern Religionen naebgewiesen. Dazu kommt nun noch 
die bestimmte Nachricht der Alten, dafs zu Salamis auf 
Cypern der Aglauros seihst ein Mensch jährlich y.um 
Opfer gebracht wurde 51»). Auch läfst das Schicksal 
der Aglauros, Herse und Pandrosos, die, nach der At
tischen Sage, von Minerva gcs(raft, sich selber ent

515)  "AyXaufo; oder "Ayfau/.o;. Beide Formen waren in Athen 
selbst gebräuchlich; s. Rhoer ad Porphyr, de Abstin. II. 
54. p. 19S. Andere wollen die Agraulos, als des Cecrops 
Tochter, von der Aglauros, der Tochter des Ereck- 
theus, unterscheiden, wie Larcher zum Herodot. VII, 
53. p. 471 sqq.

516) Meursii Lectt. Atticc. II. 13. p. 1816 Gronov.
517) S. oben Th. I. p. 34l — 3i7.
518) Porphyr, a. a.O. vergl. Theodoret. Therapeut, üb. VII. 

p. 894 cd. Schulz.



leibten S*9) , Tielleicht auf einen strengen Charakter der 
ältesten Religion von Attica schliefsen.

Bedeutsame Gebräuche wurden allen drei Töchtern 
des Cecrops zu Athen gefeiert. Der A g l a u r o s ,  welche 
einen Tempel auf der Burg hatte, war das jährliche Rei
nigungsfest ( ra  n lw rrię ia )  gewidmet s-°). Der H e r s e  
C'Epaj;) zu Ehren wurden ebendaselbst die Hersephorien 
('Epcnjtpóęuot) gefeiert. Ein festlicher Aufzug sollte einst 
den Hermes auf die Schönheit der Herse aufmerksam 
gemacht haben. E r wählte sie zu seiner B raut, und 
zeugte mit ihr den Cephalus , der dann wieder Stamm
vater des Phaethon und anderer L i c h t g e n i e n  ward 52)). 
P a n d r o s o s  519 520 521 522) endlich hatte eine mit dem Tempel 
der Minerva PoJias zusammenhängende Capelle (n a v . 
dpooiov), worin bald ein heiliger Oelbaum , bald mehrere
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519) llygin. fab. 166. p. 282. Poet, astronom. XIII, p. 446 sq. 
Staver. Aristid. Panathen. p. 182 Jebb. mit dem Scliolia- 
sten ; obgleich aus der Vergleichung dieser Sagen sich 
auf s y m b o l i s c h e  Bedeutung schliefsen läfst. Sonnen
schein , Mondeslicht, Thatt und Vegetation sind zu einem 
vergänglichen Loos bestimmt. Diese Sätze liegen in die-, 
ser ganzen Genealogie: Morgenschimmer und Mergen
thau, Abendroth und Nachtthau rinnen über Athene’s 
Burg herab; so können sich Aglauros und ihre Schwe
stern auch wohl herabstürzen, wie die Fabel sagt.

520) Ueber ihren Tempel und ihr Fest s. Herodot. VIII. 53. 
mit Wesselings Anmerk, und Meursius de Regib. Atticc. 
1. 11. p. 1048 Gronov. (Thes. Vol. IV.)

521) Apollodor. III. 14. p. 314 Heyn. Ovid. Metamorph. II. 
708 sqq. Mehreres bei Meursius de Regg. Atticc. I. 11. 
p. 1048 Gronov.

522) navJfoffo; gewöhnlich; vergl. Apollodor. III. 14. p.353sq. 
Der Scholiast mscr. des Aristid. Panath. pag. 182 Jebb. 
hat im Leydner Codex rioAvĉ e'inj, im Münchner Apo- 
graph : Havfyc'o-ij.



gestanden haben sollen 523). Beide, Aglauros und Pan- 
drosos , hatten zu Athen gemcinschai’tliehe Mysterien.

Mit diesen Attributen und Gebräuchen stehen die 
Eildwerhe auf Alheniensischen Münzen in Verbindung. 
M anweifs, dafs die älteren den Kopf der Pallas, dieEulc, 
die Sichel des Mondes und daneben einen Oelzweig ha
ben 52 ¡); andere unter der Eule eine Diota oder dop- 
peltgehenkelten hleincn Krug, und neben ihr einen Hirsch. 
Die Olive, derO elbaum , wie die Alten sagten, liefert 
des Lichtes Stoff (rA.rj) , und Licht ist das W esen der 
Minerva. In dieser Beziehung stellte die alt-Atlienische 
biaturreligion diese Gottheit in folgenden Verhältnissen 
mit zwei andern dar : Zeus ist der Alles umfassende 
Himmel, Apollo ist die Sonne, Athene aber der Mond 525). 
Der Hirsch, ein bekanntes Attribut der Artemis, stand 
in den Allegorien des Alterthums mit dem Monde in Ver
bindung. Dieses llüchtige Thier wird von den Gottheiten 
der Sonne und des Mondes gebändigt und gezügelt 526).

7?)l

•523) S. meine Commentatt. IJerodott. I. p. 232. und daselbst 
Philochorus p. 2. Apollodorus p. 352. nennt eine sXa/a 
im Pandrosium; Andere, mehrere, genannt jusp'a/, auch 
¿crrai und vdyy.uCpoi; vergl. Meursii Cecropia 22. pag. 9l2 
Gronov. (Thes. Tom. IV.)

524) Eckhel D. N. V. II. 209 sq. Ein schönes Exemplar 
dieser Classe besitze ich selbst durch die Güte des Herrn 
Geheimerath Freih. v. Sch el le r s he i m.  Man vergl. 
jezt den goldnen Stater bei Sestini Deser. d.Stateri antichi 
tab. IX. nr. 26. mit dessen Betnerkk. p. 109 sq. woraus 
Böckh’s Slaatsli. d. Athen. I. p. 23 f. zu berichtigen ist.

525) Daher Zeus iroAi£)2̂ o;, Apollo irarj-iSo;, Athene «Veuvu/zo; 
zu Athen ; s. die Stellen der Alten bei Meursitts Lectt. 
Atticc. V. 5. p. 1SS9. und Athen. Attic. II. 12. p.l23Gro- 
nov. Proclus Hymn. in Minerv. vs. 25. Minerva näm
lich Lichtgeist des Mondes. Davon noch im Verfolg.

526) S. die Athenische Münze auf unserer Tafel VI. nr. 11. 
und das Relief auf der Tafel LI. nr. 1. Ueber die Athe-



Vlanetendienst war in den Pclasgischen Cullen fast über
all anzutreffen. Darauf bezogen die Alten nun insbe
sondere die Sldraphien (a x ip a fc la ) , oder ein W ürfel
spiel, welches an gewissen Tagen beim Tempel der Mi
nerva Skiras vor der Stadt von den Athenern gespielt 
ward. Sein ursprünglicher Sinn war, wie man meldet, 
astronomisch , und es ward das Erscheinen und Ver
schwinden der fünf Planeten darin vorgestellt 527).

Mit diesen astronomischen Allegorien des Minerven- 
dienstes hingen nun die bemerkten Allegorien und Ge
nealogien zusammen. Aglauros erinnerte durch ihren 
Namen an siderisebes Licht; Herse aber und Pandrosos 
waren Personificationen des Nacht- und Morgenthaues. 
Auch die Person des Cranaus war aus dem dürren (xpa- 
*«<;>) Attischen Boden entstanden, und die Consetjuenz

nischen Münzen mit der Nacliteule (daher yXctvHsi ge- 
' nannt) s. Schol. Aristoph. Aves vs. 1106. vergl. Philo« 

chori Frngtrim. p. 83. so wie auch über die diota darauf 
Corsini Fasti Atlici II. p. 245. und Eckhel D. N. V. fl.
p . 212.

5271 Clearchus ap. Eustath. ad Odyss. I. vs. 107. p. 28 Basil. 
Man findet auch trxeipaipsTa, und ein Grammatiker in Bek- 
keri Anecdott. I. p . 300. schreibt Zw gai, welches
Andere in Zwprfj umändern. Späterhin war dieses Spiel 
ausgeartet, und es wird seiner mit Tadel gedacht; s. Iso- 
crat. Areopagit. cap. 18. und dazu Bergmann (Leid. 1819.) 
p. 143, Im Ceramicus zu Athen sahPausanias (I. 3. p. 11 
Fac.) auf dem Dache der königlichen Halle die thönernen 
Bilder des Theseus, wie er den Skiron ins Meer stürzt, 
und der Hemera, wie sie den Cephalus raubt. Man ver
gleiche was Pausanias von diesem Mythus weiter sagt. 
Diese Bilder gehörten dem L i c h t d i e n s t e  an, und 
Skiron steht im Gegensatz gegen die Hemera (man vergl. 
was oben über die Minerva Skiras bemerkt worden). 
Paciaudi in den Monumra. Peioponn. II. p. 39 sq. leitet 
die Xaif«; vom Gypse, «to rsü «ufou, ab. Unwahr
scheinlich.



der Allegorie forderte, dafs es auch eine Cranaisch® 
Minerva geben mufste 5-s). Aber Herse und Pandrosos 
tränken das durstige Land aus ihrem Becher, wovon die 
Diota neben der nächtlichen Eule auf Athenischen Mün
zen das Zeichen ist 528 529 530) ; und Hermes, versunken in die 
Schönheit der Himmelstochter H erse, prägt ihr ein seine 
zeugende und bildende Kraft. Nun kann der Mann der 
Erde , der Schlängenfüfsler Erichthonius , mit Hoffnung 
den vaterländischen Boden bauen. W ärme verleihet 
ihm sein Vater Hephästos von unten , und aus der Höhe 
giefsen die Lichtgötter und die Beherrscher von Sonne, 
Mond und Planeten, Apollo, Hermes nnd Athenäa, 
Licht und Thau über seine Fluren aus. Aber in dem 
harten , steinigen Boden von Attica müssen mehrere 
Erichthone kommen 53l)) , bis endlich das Gesetz der
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528) Pausanias X. 34. 4. p. 2S2 Fac. — ’A3>jva; sviv-X^tv Kf«.
vxtac,

529) Es ist mir nicht unbekannt, dafs Corsini Fasli Attici 
Part. II. p. 235 sq. das auf den Athenischen Münzen vor
kommende Gefüls auf die berühmten Töpferarbeiten der 
Athenienser beziehen will. Es ist mir aber nicht minder 
bekannt, dafs diese, so wie andere Erklärungen, auf 
blofsen Meinungen beruhen, da die Alten davon schwei
gen ; und so mag denn auch meine Erklärung hier ihre 
Stelle finden. — Die Eule kommt auf den Atlieniensischen 
Colonialmünzen Siciliens nebst dem Kopfe der Pallas vor 
(Corsini a. a. O. p. 231.), namentlich auf denen vonMe- 
gara und Camerina; Corsini ebendaselbst, s. besonders 
auch D’ Orville Sicula p. 431 —436. 4S9. 491. Auch Pal
las mit der Medusa, sieh, ebendaselbst; auch Hercules, 
Apollo, Pallas und der Medusenkopf in der Sammlung 
des Prinzen Biscari zu Catana, S. Sestini Lettres sur la 
Sicile Tom. I. p. 494.

530) Ueber die Mehrheit der Erechtheus und Erichthonius 
vergl. Is. Vossius zum Justinus II. 6. und unsere genea
logische Tafel vorher.

I



Dem eter, die Cerealischc Satzung, unauslöschlich wird. 
Nun treten mehrere agrarische Personen auf:  Zuerst 
Buzyges , der die Ochsen an den Pflug gespannt. Sein 
Andenhen ward bleibend im heiligen Gebrauch, indem 
man dreimal in seinem Namen mit feierlichen Cärimonien 
einen Ach er umpflügte 5 ’). Diesem Heros schrieben 
die Athener jene Verwünschungen der alten Roheit zu : 
«Verflucht wer einem Verirrten den rechten W eg nicht 
zeigt» ; «Verflucht wer einen Leichnam unbeerdigt lie
gen liifst» u. s. w .; ja selbst Vorschriften höherer Sit
tenlehre, wie die:  «Thue dem Andern was du willst 
dafs dir geschehe». Daher man diesen Buzyges auch 
Epimenides nannte 531 532 533). Auch war dieser Vater Buzy
ges, nach einer den Alten geläufigen Allegorie, zugleich 
der erste Stifter der ehelichen Verbindung, und e r ,  der 
Ochsenanspanner, ward als Ehestiftcr in den heiligen 
Sagen von Eleusis verewigt S3 ). Das war denn aber 
wohl kein Anderer, als eben jener Triptolemos, dessen 
Name in  d i e s e r  B e z i e h u n g  ebenfalls vom d r e i 
m a l i g e n  P f l ü g e n  (rp ls, TtoXeir) hergeleitet ward — 
L a u t e r  m y t h i s c h e  P e r s o n i f i  c a t i o n e n ,  um 
d i e  v e r s c h i e d e n e n  V e r h ä l t n i s s e  u n d  F o r t 
s c h r i t t e  d e r  a g r a r i s c h e n  C u l t u r  u n d  d e s  g e 
s e t z l i c h e n  L e b e n s  zu  b e z e i c h n e n .  Diese ersten 
Ackermänner waren in jeder H insicht, wie die Götter, 
von denen sie abstammen sollten, Heilande. W ie Jacchus 
während der Perserschlacht in lautem Festjubel bei

531) Hesych. I. p. 748 Alb. BsuiJJyij;. ’Arrmü'; • ö irfuj-ro;
/3s u; J to afo-rjov svtaAs~ro Sk ’Eici/JitviSiji • v.aB!<TTaro öl
t u ' ' '  a Ü T i7;  Y .u t  o  t s ' J ;  /sjo u c d fS T O u ; s t i t &Xü v  B o u ^ J y i j ; .

532) Vergl. die Annotatt. zu meiner Rede de civitate Athe- 
narum omnis humaniiatis parentc p. 53.

533) Vergl. Bötliger Die Aldobrandinische Hochzeit pag. 165. 
und oben in dem Abschnitt von der Juno,
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Eleusis erschien , so war auch der P f l u g r a a n n  Echetlos 
(von  Xr,) in diesem Kriege hülfreich. E r hatte in 
der Marathonischen Schlacht mit seiner Pflugschaar, un
ter die Athener sich mischend , einen grofsen Haufen 
Perser erschlagen 5Ji).

§• 26.

A t h e n e  - I I  e p h ä s t o b u l e  o d e r  M i n e r v a  d i e  
H e i l e n d e  ( M e d i c a ) .

W ie Minerva in der a g r a r i s c h e n  Allegorie von 
einem Chor von drei Frauen , Aglauros, Herse und Pan- 
drosos , umgeben is t, und darunter ihre Kraft vertheilt; 
so hat sie in der ä r z t l i c h e n  wieder drei Begleiterin
nen , die P a n a c e a ,  J a s o  und Hy g i e a .  Zu Oropos, 
ehemals in Böotien , nachher zu Attica gehörig , sah Pau
sanias einen Altar d e s  v o n  d e r  E r d e  v e r s c h l u n 
g e n e n  G o t t e s  A m p h i a r a u s ,  dessen eine Seite dem 
H e r c u l e s ,  J u p p i t e r  und A p o l l o  P ä o n ,  die dritte 
der V e s t a ,  dem M e r  c u r ,  dem A m p h i a r a u s  und 
A m p h i l o c h u s ,  die vierte der V e n u s ,  der P a n a 
c e a ,  der J a s o ,  der H y g i e a  und der M i n e r v a  P a 
tt n i a ,  die fünfte den N y m p h e n ,  dem P a n  und den 
Flüssen A c h e l o u s  und C e p h i s s u s  gewidmet wa
ren 5J5). Also ein ganzer Kreis von Lichtgöttern , Flufs-

534) Pausanias I. 15. 4. p. 56 Fac. wo J'E^SrAo; steht, und I. 
32. 4. p. 125. wo er 'ExerXaiot heifst. Clavier hat beide 
Lesarten beibehalten , da die Handschriften dafür spre
chen. Dieser EchetlUus erscheint noch so mit seiner 
Pflugschaar auf einem Relief der Villa Albani; bei Win» 
ckelmann in den Monumemi (vergl. dessen Erläuterungen 
p. 75 der deutsch. Ausg.) und bei Zoüga Bassiril. tab. 40. 
und dazu die Erklärung p. 304 der deutschen Üebersetz, 
von Welcker.

435) Pausanias I. 34. 2. p. 13t sq. Fac. ’Ato'AAwvo; ncu'wvos, —



göttern und telluvisclien und ärztlichen W esen. Hier
bei weiden wir uns zuvörderst erinnern, dafs, nach Pi- 
sanders Zeugnifs, Minerva es war ,  die zur Stärkung 
des Hercules bei Thennopylä die warmen Quellen aus 
den sogenannten Kesseln hatte hervorspringen lassen. 
Nicht minder werden wir an die genaue Verbindung des 
Lichtgottes Apollo mit dem Esmun - Aesculapius den
ken 5 6). W eiter, bei diesem Böotischen Gott Ampliia- 
raus unter der E rde, der local und real dem Hermes - 
Trophonius , gleichfalls unter der Erde , so nahe ver
wandt ist (s. Pausanias a.a. O.) , werden wir aufmerksam 
werden, wenn einer der Aesculape B r u d e r  d e s  H e r 
me s  genannt wi rd,  und zwar gerade desjenigen Her
mes, der unter der Erde hauset, des Herm es-Tropho- 
nius 537). H i e r  t r i t t  a l s o  H e r m e s - C a d r a i l o s  
m i t  E s m u n - A s k l e p i o s  i n  d i e  g e n a u e s t e  V e r 
b i n d u n g ,  und w irerblicken die P h ö n i c i s c h e Seite 
dieses Böotischen Religionssystems in Personilicationen 
tcllurischer und medicinischer Begriffe. Die A e g y p -  
t i s c h e  Seite tritt im H e r m e s  u n d  P a n  hervor. 
«Des Hermes Nachfolger war Tat, sein Sohn und zu
gleich der Empfänger seiner L ehren , und nicht lange 
darauf auch Asklepios Imuthes, der Sohn des Pan und 
der Hephästobule». Das ist derjenige Aesculapius, der 
auch als Urheber der Poesie bezeichnet wird * 536 537 538). —

7 ^ 6

'AtyeSi'rw UdvMsiat, tn  Tawus k<w 'Tysia; , wu ’ASy. 
■jSt, Ilaiwvia;,

536) Ich bitte oben II. p. '¡07 ff. zu vergleichen.
537) Cicero de N. D. III. 22. p. 607 sq. vergl. p- 612 meiner 

Ausgabe.
538) Hermes ap. Stob. Sermon. I. p. 930 — 932. und p. 1092 

ed. Heeren, o ’A<rxA>,™5 o > o , Thivii v.a\ 'HCpa«rTe. 
ßo-jky;.   (_ijy t j i i iv )  vcnjTtmji xa'Anv o ’A f f v A i jx io ;  I / a o u S i j j .



In diesem Emanationssystem hat nämlich Herm es, der 
geniale und erfinderische Geist, Söhne und Nachfolger, 
die seine Ideen verwirklichen, T at, die Handfertigkeit 
in allen Künsten, Aesculapius, die ärztliche Kunst, und 
Aesculapius - Imuthes , der durch den Zauber der Töne 
die Krankheiten besänftigt und heilet. Das sind Lehr
sätze aus der xo(>rt xocrpov, d. i. aus einem Buche der 
Isis 539). W enn wir nun imCapiiel von der Aegyptischen 
Beligion gelernt haben , dafs der Isische Krug,  um den 
sich eine Schlange w indet, als ein Hcillielch vorgestellt 
wra r , so wollen wir jezt bemerken, dafs die Aegyptische 
Isis bestimmt als Erfinderin von Arzneien beschrieben 
w ird, und dafs sie den Hülfsbediirftigen in ihren Tem
peln vermittelst der Incubation Heilmittel angab 540). 
Incubation war auch in den BÖolischen Religionen von 
Lebadea, beim Trophonius, gewöhnlich, und wir werden 
bald erfahren , dafs Minerva zu Athen durch Träume 
Arzneimittel, verordnete. Nach Aegyptischen Begriffen 
kam auch die Arzneikunde ganz natürlich von der Athene, 
dieweil auch Asklepios der Geist des Mondes ist, wie 
Apollo der der Sonne 54!). So wollte Porphyrius wissen. 
Jamblichus aber wollte den Aesculap auch nicht von der 
Sonne getrennt denken;  und wenn wir erwägen, wie 
nahe der Phönicische Esmun - Aesculap mit der Sonne 
in Verbindung stand, so werden wir ihm Recht geben
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539) Vergl. Fabricii Bibi. Gr. I. p. 59 und p. 64 Harles. Hee
ren zum Stobäus a. a. O. macht auf den ziemlich allge
meinen I’höniciscli-Aegyptischen Götternamen MoCft auf
merksam. Vergl. Jabionski Voce. Aegyptt. p. 94. wo an
dere Meinungen Uber den Namen 'I/xeuSiji angeführt wer
den, die man dort selbst nachsehen mag.

5)0) Diodor. I. 25. p. 29 Wessel. — xa) xutoí tou; 5W j$ rc 
ttg/ouo-i btbl-jai (ßcijSij/zara. Vergl. Wesseling daselbst.

511) Porphyrius ap. Produra in Platon. Tim. I. p. 49.
II. 47



müssen 5L), Uns ist es vorjezt M'iclitigcr Folgendes zu 
bemerken , zuvö- d e rs t, dafs Pan an der Burg zu Athen, 
nicht weit von dem des Apollo , einen Tempel hatte und 
eine Grotte in der Gegend von Marathon 543) .  zweitens 
wissen wir, dafs in der alten Religion von Athen Minerva 
Mutter des Apollo heifst, des Gottes, der in der gewöhn
lichen Genealogie als Vater des Aesculapius aufgeführt 
wird ; drittens, dafs sie eben in dieser Athenischen 
Religion G a t t i n  d e s  H e p h ä s t o s  ist S'|S). Jeder
mann wird aber zugeben, dafs wir nicht alle Geschlechls- 
register der Attischen Religionen kennen. Da nun in 
obiger Genealogie die Frau des Pan mit dem Namen 
H e p h ä s t o b u l e  bezeichnet wird,  also Rathgeberin 
des Hephästos - Vulcanus, da gerade zu Athen von Mi
nerva als der Buläa (Rathgeherin) die Rede ist 5h>) • so 
werden wir wohl veimuthen dürfen, da f s  d i e s e  II e-  
p h ä s t o b u l e ,  de s  P a n  F r a u  u n d  d e s  A s k l e p i o s  
M u t t e r ,  k e i n e  a n d e r e  G ö t t i n  a l s  e b e n  A t h e 
n e - M i n e r v a  s e l b e r  sey .  Es war Hermetische Leh- 542 543 * * *

542) Jamblichus ebendaselbst; vergl. oben II. p. 406 — 40Sff. 
Man erwäge auch folgende Genealogie nach Ilermippus 
beim Scholiasten des Aristopban. Plut. vs. 70t: A s k l e 
pi os  heirathet die L a mp e  t i a ,  die Tochter des H e - 
l ins  (der Sonne) , und zeuget mit ihr den Machaon , den 
Podaleirios, die Panakeia und die Aigle.  Ebendaselbst 
wird auch der Tochter des Amphiaraos , der Jaso , ge
dacht — Aerztliche Personen, aus dem Lichtdienste aus
gegangen.

543) Pausan. I. 23. 4. p. 107 Facii, wo Clavier mit Recht das 
erste v.a) Tlavô  weggelassen hat, und I. 32. 6. p. 126.

¿44) Cicero de N. D. III. 22. p. S'Ji) und p. 612.
5)5) S. ebendaselbst, und vergleiche den Anfang dieses Ab

schnitts.
5’i6) 'AStjvxi RsuAa/a;; s. oben II. p. 512.



re * dafs der W eltgeist Pan mit dem weiblichen Licht
geist Athene den Arztgott und Musiker Asklepios erzeugt 
habe 54 ). Die Göttin aber wird in dieser Beziehung 
Hephästobule genannt, weil sie dein Vulcanus helfend 
und läuternd zur Seite steht. Vulcanus kann aus den, 
Feueressen der Erde keine Heilquellen hervorbringen, 
ohne dafs seinem i  euer die erhaltende und reinigende 
Kraft aus der Höhe, dieselbe K raft, von der die Sonne 
hervorgebracht ist, und die den Mond und die Sterne 
läu tert, eingeistigend beiwohne. In so weit konnte man 
dann sagen, dafs Minerva warme Heilquellen hervor
bringe, wie Pisander gesungen, weil Vulcanus das Ma
terial zwar liefert, die Heilkraft aber von seiner Kath- 
geberin Minerva herrührt. Das ist die eine Seite , von 
welcher sich diese Lehre betrachten läfst. Die andere 
kennen wir von Aegypten her ,  wo Pktlias - Hepliästos 547

547) Auf diese Weise ist vielleicht auch die Minerva M it .  
s i ca entstanden, von welcher Plinius H. N. XXXIV. 8. 
sect. 19. sagt: Minervam quae Musica appellatur, quo- 
niam dracones in Gorgoue ejus ad ictus citharae linnitum 
resonant. Man weils ja , welche Künste und wohl auch 
Gauckeleien mit Schlangen von den Asklepiaden getrie
ben wurden , und selbst mit Minervenbildern mag man
che KUnsteki der Art veranstaltet worden seyn. Des
halb erkannten Verständigere dennoch eine alte symbolische 
Bezeichnungsart mit dem gesunderen Gedanken, dafs dio 
Schlangen der Gorgone , jenes alten Symbols der wider, 
spenstigen Materie , durch die Gewalt der Minerva me- 
dica und musica bis zur harmonischen Fügung unter den 
geistigen Willen besänftigt werden. Thorlacius (Proluss, 
acadd. pag. 145 ) dachte wohl an diesen Ideengang nicht, 
da er eine Herculanensische Minerva, weil sie die Gor
gone habe , nicht für eine Medica gelten lassen will. — 
Minerva hatte auch von dem lieblichsten Gesangvogel 
einen Namen. Sie ward bei den Pamphyliern ohjäw'v, Nach
tigall, genannt tHesych, !. pag. 121.). Dafs sie mit den 
M u s e n  in Verbindung erscheint, ist bekannt.



als der männliche Feuergeist im g a n z e n  U n i v e r s u m  
sich die Neitli - Isis als das weibliche Liclit in himmlischer 
Liebe beigesellt.

Das ist nun jene Minerva, die mit dem Asklepios 
in einer genauen Einigung leb t, und der die ältesten 
Athener als der Athene Ilygiea einen Altar gestiftet 
haben 5<i8). Pausanias führt eine Bildsäule der Minerva 
Päonia (IIau<aviaq, der ä r z t l i c h e n )  an,  die draufsen 
am Thore vor dem Ceramicus stand 5/19) ; und auf der 
Burg befand sich ein Heiligthum der Minerva der Rette
rin 55°). W enn nun gleich dieser letztere Beiname an 
sich von allgemeinerer Bedeutung is t , und wenn z. B. 
Ulysses auch nach der Rückkehr von seinen Irrfahrten 
der Athene Retterin einen Tempel gewidmet hatte 55 ) ;  
so läfst sich doch ni^ht zweifeln, dafs die Dankbarkeit 
der von Krankheit Genesenen diese Göttin oft vorzugs
weise als Retterin (Stiireipa) bezeichnete. So verordnete 
z. B. Aristoteles in seinem Testamente Weihgeschenlte an 
die Retterin Athene, weil sie den Nicander am Leben 
erhalten habe 552). Ferner ist es bemerhenswerth , dafs 
man der M inerva, unter allgemeinen Prädicaten, wie 
z. B. der S t a d t g ö t t i n  (no/Uctg), der Minerva v o n  
t r e u e m  G e d ä c h t n i f s  (Memor) , auf den Voti,ytafeln 
der Genesenen gedacht findet ) — und gewifs hatten

548) Aristidis IJymn. in Minerv. Vol. I. p. 14 Jebb.
549) Pausan. I. 2. 4. p. 10 Fac.
550) Lycurgi Orat. advers. Leocrat. pag. 168. pag. 109 sq. ed. 

IJauptm. Kai ro /spov roü A105 toö 2 u)Tijf0; , v.ai t>j; ’A 2 ij- 
v i ;  r  >} ; X tu r  s / j  a 5.

551) Pausan. VIII. 44.
552) Diogenes Laert. in vit. Anstotel. §. 16.
553) Beispiele bei Cuper Inscriptt. etMarmora antiqq. illustrr. 

p. 301. und bei Gruterus p. LXXXl. 9. vergl. Paciaudi
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auch die Aegyptier schon in der Grundanschauung von 
ilirer Neith-Isis und die Phönicier von ihrer Onka die 
heilende Kraft dieser grofsen Göttin mit begriffen. Die 
in den gesammten alten Religionen sehr bemerkbare 
Emanationolelire legte jenes ärztliche Vermögen zuerst 
in das Grundwesen selbst, und gab ihm in dieser Bezie
hung zuweilen einen besonderen Beinamen ; dann son
derte sie diese bestimmte Eigenschaft von ilun , und per- 
sonificirte sie in einem eigenen Geiste oder Genius. So 
mufs die Nachricht des Pausanias genommen werden, 
wenn er in einem Attischen Tempel das Bild einer Hy- 
g iea , einer Tochter des Asklepios, und daneben das 
Bild einer A t h e n e - H y g i e a  sah 553). ¡Das heifst: 
M i n e r v a - H y g i e a  h a t  s i c h  i n  e i n e r  z w e i t e n  
H y g i e a  a u s g e g o s s e n ,  wi e  M i n e r v a - A g l a u r o s  
s i c h  i n e i n e r  z w e i t e n  A g l a u r o s ,  d e s  C e c r ö p s  
T o c h t e r ,  a u s g e g o s s e n  hat .  Jene Athene-Hygiea 
war eben die grofse Burggöttin der Athenienser selbst. 
Als solche hatte sie einst gerade auf der Burg selbst 
augenscheinlich Hülfe geleistet, und zwar dem Manne, 
d e r, wie kein anderer, jenen Wohnsitz der grofsen Göt
tin verherrlicht hat. Periclcs 555) hatte die grofsen Bau
denkmale daselbst fast vollendet. Eben war er noch * SSi)

Monumenta Peloponn. II. pag. 158. wo Votivtafeln ver
kommen, von Kranken der Minerva rioAid;, der Minerva 
Memor , auch der Minerva Cabardiacensis ( von einer 
Stadt Cabardiacum genannt ) , nach der Genesung gewid
met. Man vergleiche auch Cellarii Dissert. XII. de An- 
tiquitatt. medicis p. 234 sq. und T'horlacius indenProluss. 
academm. p. l4l sqq.

S S i) Pausan. I. 23. 5. pag. S6 Fac. — ayaXfJ-d eVriv 'T ym a c , r t ,  
yj'j 'Ar/./ v-T'2'J iraTäa tIvau X iyo va i, wai ’A£jjvä; sxirAijViV y-M 

'Tynia;-

555) Plutarch. Pericl. cap. 13. p. 160. p. 295 Coray.



daran , die Propyläen anzufiigen, als sein Diener Mnc- 
sicles , der den Bau besichtigte, von der Höhe herab- 
fäilt. E r liegt schwer danieder, und die Aerzte geben 
alle Hoffnung auf. Da erscheint dem tief betrübten Pe- 
ricles Athenäa im Traum, und giebt das Mittel an , durch 
dessen Gebrauch Mnesicles in Kurzem wieder hergestellt 
•wird. Deswegen ward auch der Athene Hygiea ein Erz
bild neben dem Altar auf der Burg geweiht. Das Mittel 
war das Mauerliraut gewesen. Es wurde aber seitdem 
das Kraut der Jungfrau genannt 556). Auch wurde dar
auf gesehen , dafs durch sorgfältige Anpflanzung dieses 
Krautes um die Burg herum die wohlthätige Hülfe der 
grofsen Burggötlin im Angedenken der Nachwelt erhal
ten ward 557). W ie die Athenischen Propyläen eine 
Nachahmung der Vorhallen des Tempels der Neith-Isis 
in der Aegyptischen Sai's waren, so hatte sich auch hier 
Athene dem grofsen Pcricles acht Aegyptisch als Isis- 
Salutaris im Traume bewährt. Das war die Lichtgöttin 
aus der Lichtstadt.

Dieselbe hatte auch dem göttlichen Helden Diomedes 
die Finslernifs von den Augen genommen, damit er im 
Schlachtgewühl W under der Tapferkeit verrichten konnte. 
Zur Dankbarkeit weihete er ihr nachher zu Argos einen 
Tem pel, der s c h a r f  s e h e n d e n  A t h e n e  heiliges 
llaus 558). Ich habe mich in der Erklärung der Ahbil-
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£56) Plin. H. N. XXII. 17. 20. pag. 272 Hard. Perdicium, 
nachher Parthenium ( H a p S s v ic v ) , Jungfernkraut, ge
nannt. Celsus bezeichnet es als herba muralis , de Me
dicina II. 23. Es soll die 'EXgnaj des Dioscorides IV.
(39 ) seyn , welches Sprengel Hist, rei herb, für das Po
lygonum dumetorum Linn. hält. Vergl. auch Pacigudi 
Monumm. Peloponn. II. p. 160 sqq.

£57) Plutarch, in Sulla p. 460. cap. 13. p. 1)3 Coray.
£58) Pausan. II. 24 mit. vergl. Spanheini zu Callimacb, Pal

lad, vs. 35.



düngen 535) bem üht, den Zusammenhang dieser Vor
stellung mit dem Argolischen Lichtdienste deutlich zu 
machen. Jezt mufs ich der Huldigung gedenben, womit 
Lycurgus (dessen Name, wie wir wissen, auch ursprüng
lich der L i c h t r e l i g i . o n  angehürle) dieselbe Göttin 
■verehrt hatte. A lcander, einer seiner W idersacher 
heim schweren W erbe der Gesetzgebung, hatte ihm ein 
Auge ausgeschlagen. Lycurgus weiliete der Augengöttin 
Athene ein Heiligthum 56°). Sie sollte ihm nun das Licht 
seines einzigen Auges erhalten.

Ein bemerhenswerthes Relief, zu Athen gefunden, 
stellt uns diese Göttin im Heilungswerbe recht lebhaft 
vor Augen. Mit Helm und Schild bewaffnet, strecht 
sie ihre rechte Hand, worin sie einen Kräuterbüschel 
ha l t , gegen drei Hülfsbedürflige aus. Der erste scheint 
am Kopie zu leiden, dep zweite ist unverliennbar ein 
B linder, und der dritte recht eine lahme Hand her
vor 56)).

So zeigt sich hier Minerva, als Hygiea , in einem 
dreifachen Heilungswerbe zugleich. Dieselbe Göttin 
ward nun auch , unter dem Namen Minerva Medien , ein 
Gegenstand der Römischen Religion Sie halte im 559 560 561 562
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559) S. das Bilderheft p. 40 if.
560) Plutarcli. Lycurg. cap. 11. pag. 203 sq. ed. Leopold. —

TJ-is ’A S jJ v ä ;  IS ^ lv  , i;V ’Ü T T l A t T / V  TT£C;yycpSyCS • TPU$ */■*■ '? 

cipSaXfiou; ctt/ao'j; ci rjjäs AcuficT; aaAoutnv. Pausanias III.  
18. 1. p .  408 Fac. nennt denselben Tempel: vuov o(pSaA/A- 
t<So; 'Aäy/ju;. Verüb auch Coray zum Plutarch. 1.1. p. 381.

561) Paciaudi Monumm. Peloponn. II. p. 155 — 164. Milliu 
hat das Bild verkleinert mitgetheilt in der Galerie mytho- 
log. Tab. XXXVI. vergl. Explication daselbst V ol. I. 
p. 34. Einige kleine Abweichungen in seiner Erklärung 
des Bildes übergehe ich , da sie hierher nicht gehören.

562) Cicero de Divinat. II. 59. Ovid. Fast. III. 809. 827 sq. 
vergl. Thorlacii Proluss. acaderam. p. 140.



Esquilinischen Quartier zu Rom einen Tem pel, und kommt 
auf Münzen, geschnittenen Steinen und Inschriften mit 
■verschiedenen Beziehungen, z. B. Memor, Medica, Sa- 
lutifera, vor 56:i). Auf Gemmen und Münzen charakte- 
risirt sie, neben den gewöhnlichen Attributen Helm 
und Schild , der mit Schlangen umwundene Stab in der 
Hand *̂ >), Auf einem in den Trümmern des Esquilin 
gefundenen Frescogeinälde richtet sich neben der be
waffneten Göttin eine Schlange empor, und scheint einen 
Lorbeerkranz, den sie im Maule hat, auf die Knie der 
Göttin niederlegen zu wollen 5(i5), Sic will ihr mit dem 
reinigenden Kraut ihre Dienstferligkeit beweisen. Auf 
dem Relief eines Barberinischen Candelabers füttert die 
Göttin von einer Schaale eine mächtige Schlange; und 
so ist dieses Thier auch in andern Bildwerken der heilen
den Minerva ständiger Begleiter 563 564 565 566).

§• s7-
M i n e r v a  - E r g a  ne  o d e r  d i e  K ü n s t l e r i n .

W ir haben oben die Yenus in Gesellschaft dieser 
Minerva Ilygiea und ihrer Dienerinnen gesehen. Das ist 
die Aphrodite, wovon uns der Arzt Eryximacluis im 
Platonischen Gastmahle so viel Naturphilosophisches zu 
sagen weifs. Seine Theorie geht uns hier weniger an, 
als der G rund, worauf sic beruhete , nämlich jene hie- 
r°glyph*s<die Priesterlehre. Aus den Bildern von Thes-
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563) Gudii Inscrr. p.L l, nr. 5. 7. vergl. Thorlacius p.l4lsq,
564) Montfaucon Diar. Ital. çap. VIÎT. pag. 122. Tristan im 

ersten Band über die Münzen der Julia Sabina, verg|. 
Paciaudi II. p. 156 sq.

565) Thorlacius p. 146.
566) Guattani Mooumm. inedd. 11505. T. 12. Museo Pio-Cle

ment. Tom. IV. tab. 6. Musée Napoléon Tom. L tab.y,
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püi, jenem Böotisclien Heiligthume des Amor, zählt uns 
Pausanias neben einander folgende auf: Dionysus, Tyche, 
Ilygiea, Athene Ergane und Plutus 5(17). Natur, Gliich, 
Gesundheit, weise Thätigheit und Reichthum bilden 
einen von selbst verständlichen Kreis natürlicher Alle
gorie; und Proclus bittet in seinem Hymnus (vs. 43 ö.) 
die Minerva um Gesundheit zuerst, dann um die übrigen 
G ü ter, die das Leben erhalten und verschönern. Diese 
A t h e n e - E r g a n e war die Vorsteherin aller Arbeiten, 
wozu Geschicklichkeit gehört, und Erfinderin der Kün
ste Es ist eine bemerhensw erthe Nachricht, dafs
die Göttin bei den Athenern und Samiern besonders so 
bezeichnet w ard , ja bei jenen zuerst, wie ein Schrift
steller versichern will; ein anderer zwar nur in so weit, 
als sie für Vorsteherin weiblicher Arbeiten genommen 
ward 567 * 569 570). Ergane war eben ursprünglich das
Tagwerh und die Arbeitsamkeit selbst; eine Bedeutung, 
wovon die Griechen noch in ihrer Sprache die Beweise 
lieferten 57°), Diesen Begriff müssen w ir vorerst fest-

567) Pausanias IX. 26. 5. p 81 Fac. vcrgl. Pausan. T. 34. 2. 
Letztere Stelle habe ich oben erläutert, liier will ich je
doch nicht unbemerkt lassen, dafs Staveren in den ¡Vlis- 
cell. Observv. X. 2. p. 39y. 400. dort an die Venus ¿to- 
argotpia, die Krankheiten der Liebe abwendende, denkt. 
Doch bemerkter, dafs Venus auch Xwrsiga genannt wird; 
welcher Name hauptsächlich ärztlich sey.

563) Photii Lex. gr. 'Efyctvj; i, ’Aityvä, v» rüv fyywv sn- 
cr&Tsiv, rauTij; TU, tä̂ vce;. Die W orte des fol
genden Artikels : 'Epy«oririgov Xt'yoviriv verbindet Coray 
zum Aelian V. II. I. 2. p. 283. mit dem Vorhergehenden, 
und verbessest 'Egyctriv sr&̂oi \tyovatv, so dafs also auch 
die Form 'E^ydr/j gebräuchlich gewesen.

» 569) Suidas in 'Ê .yuvtj Vol. I. p, 850 Kust. Pausanias I. 2t. 3. 
p. 90 Fac.

570) Hesych. Vol. I. p. I4l7 Alb. ¿vy % ¡¡¡yariq. Man ver-



Lallen. — Diese G ottheit, von der die Sonne ihr Licht 
empfängt, die den Augen ihr Licht wiedergiebt und die 
Thatliraft den gelähmten Händen , sie hat nicht vergeb
lich unter ihren Vögeln auch den Hahn. Denn wenn 
hei seinem Schrei der Morgen wiederkehret, so wecket 
uns dieser zum Dienste der Athenäa Ergane und des 
Marktvorstehers Hermes 571 * *). Mit des Morgens Erwa
chen hört man wieder das Getöse der Hämmer , das Ge
räusch der Sägen und die Stimmen der ausrufenden He
rolde 57 ). — Das waren bekannte Töne in jenen alten 
Ländern der Teichinen und Dädale, auf den Inseln 
Rhodus und Samos und zu Athen. Das waren die ersten 
Griechischen Länder, wo die w e r k t h ä t i g e  Minerva 
den Menschen erschienen war. Dort mufsle inan alsp 
freilich diesen Namen der Göttin, wie jene Gewährsmän
ner versichern, am frühesten hören. Früher aber hatte 
sich Geist und W erluhätigheit in Aegypten und Phöni- 
cien geregt. Aus diesen Morgenländern war auch Kunst
trieb und Kunstgeschick aufgegangen. In Aegypten war 
Hermes, Thoth, der erste G eist, Lehrer und Schreiber. 
Von ihm gehet ein Sohn oder Enkel aus, Tat ,  d. i. die 
Hand und das Schreiben 57 ). Hermes steht derN eith-
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glciche daselbst die Anmerkung von Tib. Hemsterhuis, 
der in dieser Beziehung den Clemens Alex, im Paedag. 
III. 4, p. 269. anführt, welcher, vermulhlich aus einem 
alten Schriftsteller, yxjvamu'MTic, ŝ ya&ia hat. Vergl. auch 
Coray a. a. O.

571) Plularclii Convivall. Disputt. I I1. 6. p. 654. p.666 Wyt- 
tenb. — i  ¿s o'gSfos njv f y y J v M  'ASvpäv k m  r i v  d y o ^ a J c v  

'Ef/zijv sirav/b-Tjjo’t. Den Hahn auf dem Helme einer Miner
va zu £!is bezieht Pausanius VI. 26. 2. pag. £28 Fac, auf 
die Ergane.

572> Plutarchus ebendaselbst.
573; Zoega de Obeliscis p. 581.



Isis zur Seile. Auch sie giefset sich in werkthätigen und 
kunstfertigen Personen aus. Sie ist im Ilephästos Geist 
und Rath, Hephästohule. Hephäst, der auch selber 
Hädalus genannt wird 574) , zeiget sich wirksam in den 
Cretischen und Attischen Dädaliden. Athenäa theilet 
ihre Kraft den Tclchinen mit. Mit ihnen beginnt eine 
neue Periode. Sie erschlagen den Apis, d. h. der Thier
dienst mufs den ehernen Bildern weichen. Aber vom 
Thiere lernen sie doch liinw’ieder Kunstfertigkeit; von 
dem Tauchervogel (aföuta) die Verfertigung ünd den 
Gebrauch der Ruderschiffe. Dieser Geist geht vom Le
hen in den W assern aus, und so ist auch Athene selbst 
als Taucherin (A 'Äuta) bezeichnet 575). I n  d e n  Ce -  
c r o p i s c h e n  L ä n d e r n  e r  g i e f s e t  s i c h  A t h e 
n ä a ’s K r a f t  a g r a r i s c h  in e i n e m  g a n z e n  G e 
s c h l e c h t  v o n  G e n i e n  u n d  H e r o e n ,  ä r z t l i c h  
e b e n f a l l s ,  w i e  wi r  g e s e h e n  h a b e n ;  w e l c h e  
l e t z t e r e  G e i s t e s k r a f t  d a n n  in d e n A s k l e p i a -  
d e n  f  o r t g ep f 1 a n z t w i r d .  — A b e r  j e n e r  e r s t e
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574) S. oben II. p. 572. not. 202. Den Dädalus sollte, nach 
der Sage , Minerva unterrichtet haben; Hygin. fab. 39. 
p. 10t sq. Staver. Die Verehrung der Minerva Ergane 
war in Samos und Athen' vorzugsweise gebräuchlich , und 
die Dädaliden hatten Verrichtungen dabei; MUlleri Ae- 
ginett. p. 97.

575) S. zu Anfang dieses Abschnitts. Minerva Ergane war 
auch bei den Aegineten Vorsteherin des Schiffswesens; 
s. MUlleri Aeginett. p. 108. Die Athenienser hatten ver
goldete Minervenbildcr (IDD.aSia) auf den Vordertheilen 
ihrer Schiffe , Aristophan. Acharn. vs. 546. mit demScho- 
liasten ; woraus Suidas Ili. p. 5 Küster, geschöpft hat. — 
In den Grabgewölben von Pompeji siebt man unter an
dern ein Schiß’abgebildet, apf dessen Vordertheil ein Kopf 
der Minerva sieht; s. Millin Descr. des totnbeaux de 
Pom p«, Naples 1813. p. 90. und dazu pl, VH, 1 und 4.

\
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A t t i s c h e  E r d e n s o h n ,  d e r  l i i e r o g l y p h i s c h e  
E r i c h  t h o n i  us mi t  d e n  S c h  l a n g e n  f ' ü f s e n ,  e r .  
f i n d e t  d u r c h  A t h e n ä a ’s K r a f t  de n  v i e r s p ä n 
n i g e n  W a g e n ,  u n d  g l ä n z e t  d a f ü r  z u m  e w i 
g e n  A n d e n k e n  al s  F u h r m a n n  u n t e r  d e n  G e 
s t i r n e n  d e s  H i m m e l s  576 577 *). D ie  n ä m l i c h e  E r 
f i n d u n g  l e g e n  A n d e r e  d e r  M i n e r v a  s e l b e r  
be i  577) , g a n z  im G e i s t e  d e r  a l t e n  E m a n a 
t i o n s i e h  re.  D e n n  wa s  d i e  P r i m ä r p o t e n z  
z u e r s t  g e t h a n ,  da s  w i r d  n a c h h e r  i n b e s o n 
d e r e n ,  s e c u n d ä r e n  P e r s o n e n  v e r k ö r p e r t .  — 
So wie also Aglauros in That und Namen siderisch mit 
der Athene communicirt, eben so wird ein weiblicher 
Genius Ergane hünstlerisch in That und Namen mit ihr 
zusainmengestellt worden seyn. Und wirklich sprechen 
die Alten von dieser Ergane zuweilen so, dafs man nicht 
weifs , ob Minerva selbst oder eine eigene Person damit 
gemeint ist, z. B. Aelianus, wenn er von der Webeliunst 
und den Gaben der G ö t t i n  E r g a n e  redet 57s). — Und 
auch hier tritt der G e g e n s a t z  in einer eigenen Per
son hervor. W’ie im astronomischen Mythus eine Pallas 
und eine Iodama der Göttin erst zugethan, und nachher 
abhold sind , so mufs auch in diesem Gebiet Arachne, 
nachdem sie die W ohlthalen der Minerva mit Stolz cr- 
w iedert, durch diesen Stolz sich selbst ihren Fall be

576) 'llv io y o t,, Auriga} Eratosthen. Cataster. 13. Hygin. poet. 
Astron. II. 13. V irgil. Georg. III. 113. mit den Auslegern.

577) Cicero de N. D. III. 23. pag 621 sq. Quarta (Minerva) 
— quam,Arcades Coriam Dominant, et quadrigarum in
vent ricem ferunt.

573) Aelianus V. H. I. 2. 'T(J)avrmqv, aal vCpai'vetv, v.ui ScZpa ’E>. 
yiy'li Aai'/aovo;. Er nennt dieselbe: t>jv Seov rijv ’E^ydvyv, 
Hist. Animall lib. I. cap. 21. .Julianus p. 531. sagt voll
ständiger; T>ji 'Eyyavijj Bmga,



reiten 579 580). Es war ein alter Mythus von Fhrygien und 
Lydien her. Ueber diese Länder harnen die Babyloni
schen W ebereien und Stichereien zu den Griechen hin
über. Phönicien und das Pharaonische Aegypten hatten 
dieselbe Kunst seit undenhlichen Zeiten geübt. Die fein
sten baumwollenen Stoffe, die man in den Gräbern der 
Thebais findet, liefern davon redende Beweise, wie 
nicht minder die Aegyptischen Malereien, welche ge
blümte und andere künstlich gefärbte Zeuge darstel
len 58ß). Aegypten verehrte also gewifs auch in diesem 
Betracht seine Neith als Künstlerin. Samos und einige 
andere Inseln nebst Athen wurden frühzeitig mit dem 
Kunstfleifse der Phönicier und Aegyptier bekannt. W enn 
also d o r t , w ie wir berichtet worden, Athene zuerst als 
Ergane verehrt w ard, tver möchte da den Begriff der 
kunstreichen W e b e r i n  von dieser Religion auch in ih
rem U r s p r u n g  ausschliefsen wollen 581 582) ? — Mir ist 
das verhängnifsvolle Gewebe der Penelope und so man
ches Andere hinlänglich , um sogar auch an die uralte 
Bedeutung einer s y m b o l i s c h e n  W e b e r e i  zu glau
ben 58-). Es giebt auch die allgemeine Bezeichnung der

7 4 9

579) Ovid. Metamorph. VI. 5 sqq. Denn dieser Mythus ist, 
trotz der neuen AleXandrinischen Zusätze, die C'vidiuS 
noch erweitert hat , in seiner Grundlage alt.

580) Die Belege findet der Leser kurz beisammen in meinen 
Commentatt. Herodott. I. §. 4. p. 46 sqq.

5Si) Müller in den Aeginett. p. 97. not. x : , ,Ergane, opificii 
muliebris praeses, serioris est temporis. “

582) Darüber ein Mehreres bei den Bacchischen und Cerea- 
Jiscben Religionen. Man vergl. z. ß. den dritten Theil 
dieses Buchs (p. 557 ff. erst. Ausg.), wo auf die Indischen 
Anschauungen hingewiesen ist. Es ist ein solcher uralter 
Satz, wenn beim Orphiker (Ilymn. IX. 2.) die N a t u r  
»py«v«* genannt wird.



Minerva M a c h a n i t i s  einen hinlänglichen Beweis, dafs 
die natürliche Religion der alten Griechen bei der u r
sprünglich - orientalischen Anschauung von der Minerva, 
als Feuer, Licht und G eist, gebliehen war. «Zu Me- 
galopolis in Arcadien , sagt Pausanias, steht ein Tempel 
der Athene — Machanitis zubenannt, dieweil diese Güt
tin von vielerlei Iialhschlägen und künstlichen W erken 
die Erfinderin ist» ,583). — So vrar in der That die erste 
Anschauung der alten orientalischen L eh re : Hermes, 
der Genius des leitenden, feurigen Sirius, war Schrei
b e r , Lehrer und O rdner; Neith-Athene war der Sonne 
M utter, ihr Licht und ihr Geist; Ilephästos, das Alles 
durchdringende und Alles bändigende Feuer. Dem 1-Ic- 
phästos stehet Minerva zur Seite als Hephästobule — ; 
sie lenket zweckmäfsig des Feuers Kraft. Hermes zeu
get und wirket männlich und bildend was in Athcnens 
Lichfgeist offenbart wird. Beide zusammen bilden die 
I l e r m a t h e n e :  zuerst in der Hieroglyphe von W idder, 
Hahn und Schlange , als den beiden Gottheiten angehö- 
rigen Thieren; nachher rein menschlich vermählt in der 
idealschünen Gruppe einer Herrn-Athene.

Die Haupteigenschaften der Minerva Ergane sind in 
Folgendem gut angegeben 5S) : «Athene ist den Hand-
— . --v ----- --

583) Pausnn. VIII. 36. 3. pag. 463 Fac. ’A2ijvä; Is l̂v ¿-rinX̂ rrrj 
(Codex Moscov. et Facius: Mi

nerva wird in diesem Betracht auch aotyvj genannt, Dio
nysius Perieg. vs. 342. wo Eustatliius es durch e’fydvij er
klärt. Es gilt dabei die alte Bedeutung, wonach oofyia, 
alle Künste und jede körperliche Geschicklichkeit begriff. 
Der Hermathetia gedenkt Cicero ad Atticum 1. 1. und I.
4. vergl. die Ausleger daselbst und Gu r l i t t s  Büsten
kunde p. 18.

5Sl) Artemidorus im Traumbuch ( Oneirocrit. II. 35. p. 126. 
p. 204 Reiff.). Es wird nämlich erklärt, welchen Men- 
sclienclassen Minervens Erscheinung iin Traume günstig

75o



Werkern günstig wegen des Namens, denn sie wird Er- 
gane genannt; denen, die ein W eib nehmen wollen, 
denn sie bedeutet, dafs dasselbe züchtig und häuslich 
Werden wird; den Philosophen, denn sie ist die W eis
heit und aus Juppiters Haupte. Auch den Landleuten 
ist sie günstig, denn sie hat mit der Erde denselben Be
griff, wie die Philosophen sagen * 585 * 587 588) ,  und denen, die 
in den Krieg gehen wollen, denn sie hat denselben Be
griff wie A res». Daher ist Minerva Ergane Vorstehe
rin aller Künstler und Werkmeister 5f>6). Der Stell
m acher, der dem Landmanne seinen Pflug bauet, ist 
der Athene Diener 5*7). Sie hat die .Blenschen gelehrt 
Lanzen fertigen 5ss) ? Häuser bauen, Gewänder weben;

und ungünstig sey. Ungünstig ist dieselbe den Frauen, 
die sich vermählen wollen , auch den Hetären und ehe-, 
brecherischen Frauen, weil die Göltin eine reine Jung., 
frau ist.

585) tsv yup auriv r% yjj Xo y o v  '¿-/ei. Ich setze das Griechische 
hier bei für die, denen etwa der Be g r i f f  de r  E r d e  
undeutlich seyn möchte , obschou ich oben , bei der Mi-

- nerva Itonia, das Nöthige darüber bemerkt habe. Ueber 
den vorhergehenden Satz vergl. mau den Fulgentius II, 
2. p. 666 Staver. Wenn von P h i l o s o p h e n  als Schütz
lingen der Minerva die Rede ist, so mufs man an das 
Zeitalter des Artemidorus denken — eben so , wenn Pro
clus im Gesang auf Minerva von Athen als M u t t e r d e r  
B ü c h e r  spricht (vs. 23.). Das war nun das gelehrte 
Athen.

5S6) Graevii Lectt. Hesiodd. cap.X. p. 55S ed. Lösner. Lam- 
bin. ad Horatii art. poet. p. 407. p. 456.

587) ’AOijvanj; 8/xw»i Hesiodi ’Egy. vs. 430. vergl. Grävius 1. 1.
588) Acvpa t s k t »̂ aaSui Oppiani Halieut. II. vs. 21 sqq. Ich 

weifs nicht, ob Coray zum Aelian. V. H. pag. 283. seine 
Conjectur über den Text des Hesychius Vol. I. p. i4i7, 
zurückgehalten haben würde, wenn ihm die Stelle des



und Frauen und Jungfrauen, die an W eberei Vergnü
gen finden, und die Ergane verehren, bemühen sich 
um ein wohlgeordnetes und züchtiges Leben 589). Da
her endlich in dem Gesang auf die Athene ein Orphiker 
sie die vollbeglüchende Mutter der Künste nennt, und 
am Ende, beim Gebet um Glück,  Gesundheit und Frie
den, der E r f i n d e r i n  d e r  K ü n s t e  nochmals ge
denkt 59°) — Vorstellungen und Wünsche , ganz in dem
selben Sinne gedacht, wie sie uns Pausanias aus den al
legorischen Bildern von Thespiä oben sinnlich vor Augen 
gestellt bat. Die F r i e d e n  b r i n g e n d e  M i n e r v a  
( eipr;vo(p6pog, pacifera ) gehört in diese Ideenreihe we
sentlich. Bildlich wird sie gewöhnlich mit umgekehrter 
Fackel und ohne Lanze vorgestellt 591). Als Ergane 
kommt sie auch in einigen Denkmalen der Bildnerei vor; 
so, auf einem Relief, den Bau der Argo darstellend, 
wo sie bemüht ist, dem Tiphys ein Segel befestigen zu 
helfen 592 593). Ein anderes erhabenes W erk Römischer 
Periode zeigt uns diese Göttin in Verbindung mit Bild
hauern und andern Künstlern; dabei auch einen Genius 
in Schlangengestalt 592).

Oppian eingefallen wäre. Der Lexicograph erklärt näm
lich Ŝ yav¡j unter andern auch durch Sipu. Dabei sliefs 
sciion Küster au; Hemsterhuis nicht, der diese, Stelle 
des Hesvchius doch genau behandelt hat.

589) Schlufsworte eines Briefes des Alcipliron III. 41. p. 12S 
Wagner.

590} Hymn. Orphic. XXXII. (3t.) vs. S. vs. 14 sqq.
5‘Jl) So bei Paciaudi Monnmm. Peloponn. I. p. 35. mit der 

Unterschrift 'AS^vä Ein anderes Bild im .Mu
seo Pio - Clement. II. ¿3.

592) Bei Winckelmann Monumm. inedd. I. und daraus bei 
Millin Galerie mytholog. CXXX. nr. 417.

593) Bei Millin a. a. O. XXXVIII. nr. 139.



M i n e r v a  C o r y p h a s i a ,  C o r i a ,  u n d  d i e  C o r  y - 
b a n t e n ,  o d e r  d i e  a u s  J u p p i t e r  s H a u p t e  
g e b o r n e  r e i n e  u n d  r e i n i g e n d e  J u n g f r a u .

Der Minerva war also der frühe Morgen heilig; 
Wann der Hahn die Menschen erw eckt, und sie zu leib
licher und geistiger Thh'tigheit ruft. In der allegorischen 
Genealogie umgiebt daher ein Chor von Personen jene 
Göttin, worin diese natürliche Gedankenreihe verkör
pert erscheint: Aglauros , die helle , die sich mit dem 
rüstigen Kriegsgott Ares vermählt, und mit ihm die Frau 
des starken Rosses Alcippe erzeugt; Herse und Pandro- 
sos , Nacht- und Morgentliau ; beide vom Hermes ge
lieb t, diese von ihm Mutter des Keryx *), des Herolds, 
dessen Hieroglyphe das Thier des Hel mes , der Hahn, 
ist; jene von demselben Gotte des C e p h a l u s  Mutter. 
Dieser letztere erzeugt darauf mit Aurora den Tithonus, 
den Vater des Phaethon 59 ). Es liefse sieb vielleicht 
selbst durch die Namen Wahrscheinlich machen , dafs 
Cephalus und Autora in der Grundanschauung nui- ein 
Wiederschein von Cecrops und Aglauros sind. Das ist 
gewifs , dafs Cephalus ein Mann des H a u p t e s  ist. ln 
ihm , dem Sohne des Thaues und des Hermes , der dem 
Monde zur Seite steht, müssen wir aber ein s i d e r i -  
s c h e s  u n d  a t m o s p h ä r i s c h - p h y s i s c h e s  H a u p t  
suchen. Er erscheint auf des Himmels Höhe, und Au
ro ra , das F ruhro th , wird ihm vermählt. Besäfsen wir 
noch die Cyprisclicn Gedichte und die Nosten , so w ur-

*) Schob mscr. Äeschinis in Timarcli. ( ad p. 45 ed. Reisk.) 
Kvjgvnvov scTTiv sv ASijvcus yivvj b'. x̂ .curcv tiZv yvwv oi sicriVf 
dxo rou rEp/xou uai IlavfyoV ij; litvi^cxcc,. O ie  t o n n
Pandrose haben wir schon oben einmal angetroflen.

594) -Apollodor. Iü .  l4. p. 354 Heyn. vgl. oben I. Tb. p.34i.
II. 4«



den diese Allegorien deutlicher vor Augen liegen. Aber 
wir haben noch Data genug, um der Sache auf den 
Grund zu sehen. Cephalus wird auch Sohn des Deion 
und der Diomede genannt 595). Auch hier könnte man 
der Bedeutung des Namens nachgehen. Ich will mich 
lieber begnügen zu bemerken , dafs nach einer anderen 
Erklärung dieser De'ion kein anderer als Hermes seihst 
war S9"). In diesem Falle wäre wohl die Yermuthuns 
erlaubt, dafs auch die andere F rau , die man ihm giebt, 
P ro eris , im Grunde wieder die Eos oder Aurora war. 
Diese ganze religiöse Allegorie der allen Athener .ging 
aus von einem Kampfe der Al henäa mit dem Poseidon- 
Erechtheus * 596 597) , mit dem erschütternden, unfesten 
W assergott. Aus den Wassern gehen die Gestirne her
vo r, und Proeris ist des Erechiheus Tochter. Diese 
Slerne oder Lichlgöltinnen, diese Vorläuferinnen des

ij)5) Apollodor. I. 9. 3. ID. iS. 1. pag. 365 Heyn. KstpzAo;
c A jjovo;.

596) Hygiu. fab. CCXLI. pag. 350 Slaver, Cephalus Deionis
sive Mercurii filius. Verheyk zum Antonio. Liber. XLI. 
p. 273. äufsert hierbei einen bescheidenen Zweifel. Aber 
wenn wir liier auch auf dem Doi'on (A*Twv) bestehen »ollen. 
So verliert das Ganze d e r  Allegorie nichts; denn dieser 
i mi entweder der b r e n n e n d e  oder dt r k r i t g e  r i s che .  
Proeris leitet Damm im Lex. Homer, von irfo.
v.iv.̂ ia2a.i ab. In der That wäre der Name: die A a s e r *  
wä h l t e ,  V o r t r e f f l i c h e ,  ganz passend. Allein viel
leicht ist der Name der Procne (Jlfoxvtf) , die dieser At
tischen Genealogie auch angehört, damit verwandt. Beide 
werden in Handschriften oft verwechselt; s. Spanheim ad 
Callimach. Dian. vs. £09. und die Ausleger zu Xenophon* 
Cymget. XIII. 18. und zu derselben Stelle Gail im Phi- 
lolog Toni. VI. chap. XIII. p, 59.

597) Man vergleiche den Anfang dieses Abschnitts. Posei
don hatte in Athen den Namen E r e c h t h e u s .  Hesych. 
I. p. 4.5 Alb.: 'E4 Hstreiäiiv, ¿v 'AS^vai;.



Tages, gehören aber eben so wohl der Minerva als dem 
Ncptunus an. Der alte Streit ist ausgeglichen , und der 
O e Iba  um stehet im Erechtheum neben dem M e e r e  
(si oben).

Sehen wir uns jezt in den Bildwerken um, die der 
unschätzbare Pausanias beschreibt. «Neben der Thyia 
(PoseidonsGeliebte ; s.im Texte vorher) steht desErcch- 
theus Tochter P ro liris, und bei ihr die Klymene. Es 
kehiet ihr aber Klymene den Rüchen zu. In den Nostcn 
Mild gesungen, Klymene sey des Minyas Tochter, sie scy 
aber mit dem Iiephalos , dem Sohne des D eion, ver
mählt gewesen , und sie batten den Iphihlos zum Sohne 
gehabt. In Betreff der P ro h lis , so singen Alle,  dafs 
sie eher als Klymene dem Iiephalos vermählt gewesen, 
und auf welche Weise sie von der Iland ihres Mannes 
gestorben» 59S). Phaetlion , des Cephalus E nkel, wird 
auch als Enkel des S o l (der Sonne) und als Sohn des 
K l y m e n o s  aufgeführt 599). H i e r  t r e t e n  d i e  G e 
g e n s ä t z e  d e r  L i c h t r e l i g . i o n  d e u t l i c h  h e r v o r .  
Denn Klymenos (KXvfterag) ward der Kö n i g  genannt, der 
u n t e r  d e r  E r d e  h e r r s c h e t .  So hatte ihn schon der 
alteLasus vonHermione in einem Hymnus bezeichnet60c). * 599 600

755

äitS) Pausanias in der Beschreibung der linken Seite der Te
sche zu Delphi lib. X. cap. 29. 2. p. 253. Die Verschie
denheit der Genealogien , die ich hier nicht verfolgen 
kann , bemerkt schon Facius zu dieser Stelle. Man füge 
hinzu die Bemerkungen von Staveren in den Miscell.Ob- 
servv. X. 2. p. 303 sq. und zum Hyginus fab. 14. p.39sq. 
Verheyk zum Antonin. Lib. cap. 4t. p. 272 sq. Sturz zu 
Helianiei Fragg. p. 125. und zu Pherecydis Fragg. p. 123.

599) Ilygin. fab. 154. p. 266 Staver. : Phaetlion Clymeni Solis 
filii et Meropes Nymphae filius.

600) S. die Belege und Erörterungen im vierten Th. Cap. 3. 
§. 31. p. 44 f. der ersten Ausg. dieses Buchs. Hier be
merke ich gelegentlich, dafs Mahn in seiner Darstellung



ln  der That stellt Ceplialus zwischen dem Beiclie der 
Nacht und des Tages. Er steht auch zwischen Procris 
und Clymene. Erstere hat von der Artemis den nimmer 
fehlenden P f e i l  und den unerreichbaren H u n d  bekom
men 60') (d li S y m b o l e  d e r  A r t e m i s  u n d  H e -  
c a t e ) ,  und Clymene kündigt sich schon durch ihren 
Namen als ein Wesen der N a c h t  und des D u n k e l s  
an. ln einem anderen Bilde sehen wi r ,  wie llcmera 
(die Göttin des T a g e s )  den schönen Cephalus ent
führt 60 ). Nun höre man aber vollends die Geschichte 
von Ceplialus und Procris. Zuerst stellt e r ,  im Canto» 
Thoricos in Attica, die Treue seines W eibes auf die 
Probe. Da verkleidet er sich, und kommt mit Schmuck 
und brennenden Fackeln. Nach der Versuchung und 
Versöhnung geht er alle Tage aul’s Gebirge. Eifersucht 
bemächtigt sich der Seele des W eihes, sie wächst, als 
sie gar höret, dafs er allemal den Namen einer Nephele 
ausrufe, so oft er im Gebirge scy. Jene will sich selbst 
überzeugen. Sie verbirgt sieb auf dem Gipfel, und 
höret nun selbst, wie e r r u f e t :  O N e p h e l a  lt o in ni ; 
und pun fällt die strafende und eifersüchtige Procris von 
des Cephalus eigenem Pfeile getroffen 6tb). Cephalus 601 602 603

^56

derLexicographie I. p. 421. diesen KAu/csyo; in Wort und 
Sache gut mit dem Ebräisclien t<clieol vergleicht, d e r  
Al l e  zu s i ch f o r d e r t ,  mit Vergleichung von
Ovidii Fast. VI. 762.-

601) Antonin. Liber. XLI. p. 280. mit den Auslegern.
602) Pausanias 1. 3. 1. p. 11 Fac. vergl. das oben Bemerkte.
603) So lautet die alte einfache Sage , wie sie Pherecydes beim 

Scholiasten zur Odyss. XI. 320. aufbehalten hat. V ergl. 
Pherecyd. Fragmin. XXV. p. 122 sq. Sturz. Er kommt 
versuchend fĉ tuv xoct/ov, er geht — sxi t/vcc,
er wiederholt die Worte: w Ns$«'Aa ^¡¿uyt^ov. Procris 
kom m t r a v r y jv  ry jv  H ooutyyv h u i  HCtru-H^MX’it T u i»  — Ii.s pafst 
aufserordentlich gut Lu das Ganz« der Allegorie, dafs



mit Fackel und Schmuck ist die M o r g e n s o n n e ,  die
der T a g  (Hemera) raubt, die mit der W o l k e  (Nephele) 
Luiden will, die sich nachher am Abend mit der Königin 
der S e h a l t e n  und des D u n h e l  s (Clymene) verbin
det; früher aber ist die schöne Procris - Aurora von des 
Cephalus Pfeile gestorben.

Ich habe den Leser auf diesen Standpunkt stellen 
müssen, um die natürlichen Anlässe von der Vorstellung 
der M i n e r v a  C o r y p h a s i a  klar zu machen, und zu
gleich die naive Seite des Mythus von A t h e n  ä a ’s G e 
b u r t  a us  J u p p i t e r s  H a u p t e .  Halten wir nur jene 
in allem iMytbus herrschende Anschauung fest, die in 
den Sternen , Bergen, Flüssen und Meeren le  b e n d i g e  
G o t t h e i t e n  sieh t, so können wir nun nicht mehr 
zweifelhaft bleiben, wie die Coryphasische und die von 
Zeus aus dem Kopfe geborne Athene zu nehmen ist. 
M inerva, wie schon oft bem erkt, ist der Licht- und 
Lebensgeist in Sonne und Mond. Beide Lichter des 
Tages und der Nacht, beide G ötter, gehen aus dem 
Meere hervor, und gehen den Menschen auf über der 
Berge Gipfel. Juppiter, der Natur Leib und Leben, 
thronet nicht etwa blos auf den Höhen (azpto?) , sondern 
er ward in den Stammreligionen der verschiedenen Gauen, 
als Naturleib , zum heiligen Berge selbdr. Sonne und 
Mond in ihren verschiedenen Ständen werden jedesmal 
Wieder eigene Personen. So bekommen wir eine C o-
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Cephalus auch der erste gewesen , der sich von dem 
Leu« adischen Felsen herahgestUrzt habe. Freilich sinket 
die Sonne dem Griechen hinter den Bergen der west
lichen Insel Santa Maura (Leucadia) nieder, ln dem
selben Fabelkreise kommt auch der Zug vor, dafs Co- 
mätho ihrem Vater Pterelaus das g o l d e n e  Ha a r  ab
schneidet; s. Straho X. 9. p ¡52. p.62scp 1 zscil. lzetz. 
in Lycophron. vs. 932. p. »Sl Müller.



r y p h c  (Koprqb;), des O cca  n u s Tochter , die mit J u p -  
p i t e r  die vierte Minerva zeuget 60 i). Das heifst, aus 
dem Naturleib Juppitcr gehen Sonne und Mond hervor, 
aus seinem Haupt als heiligem Berge; indem sie auf sei
nem Scheitel culminiren , erscheinet und strahlet Minerva 
das siderische Licht in ihnen. Das ist A t h e n e  a us  
J u p p i t e r s  S c h e i t e l  (ex Amt; x o pv cpij <. ). Man 
sagte eben so wohl und eben so bald : — aus J u p p i 
t e r s  H a u p t e  (ex Aki  ̂ xetpaAijt;) Jener Satz
war früher eine astronomische Hieroglyphe, und ward 
dadurch im Naturepos zur Person , zur N y m p h e  Co-  
r y p h e ;  dieser Satz ward auf demselben Wege zum 
schönen C e p h a l u s ,  jenen Jüngling, den die herr
liche , mit Artemis Pfeil bewaffnete Procris eifersüchtig 
verfolgt, den Hemera, des Tages Göttin, entführt, und 
der endlich in das Brautbett der nächtlichen , dunhelen 
Clymene aufgenoinmen wird, nachdem Procris früher 
gestorben von seinem P fe il, d. h. von der culminirenden 
Sonne Strahl. Ihres Todes Ursache war ihre Eifersucht 
auf die vermeinte Nebenbuhlerin Nephela, die verfin
sternde Wollte. Aber hinter der Wollte bricht der 
Sonne heifser Strahl hervor — es ist der Pfeil vom 
Sohne Deions , des hitzigen Kriegers. Das ist die Epi
phanie des culminirenden Sonnengeistes. So gewaffhet 
und voll heifser Kampflust springt Athene aus Z e u s  * 60
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C04) Cicero de N. D. III. 23. pag. 624. Quarta (Minerva) 
Jove nata et Coryphe , Oceani filiä. Man vergleiche die 
Anuierkk. daselbst.

60S) Ersteres soll Hesiodeisch , letzteres Homerisch seyn; 
Hesiod. '1 heogon. vs. 923. Homer. Hymn, in Minerv. 
(X,XVU. vs. 5.), in Apollin. vs. 309. vergl. Naeke ad 
Choerilum Samium p. l42. Hermanns und meine Home
rischen Briefe p. 203. und Dessen Brief über das Wesen 
der Mythologie p. 115.



H a u p t e  hervor. Sie schwingt ihre Lanze, der Olym
pus erz itte rt, die Erde tönet» das Meer bewegt sich, 
der Sonnengott hält seine Rosse zurück 606). — Der 
Culmioirende L ieht- und Feuergeist Athenäa's wirket 
zu gewaltig — selbst der materielle Sonnenleib bedarf 
der Ruhe. Mit Minervens Erscheinen auf des Himmels 
1J h e  kann kein Dunkel, kein Dunstwesen mehr beste
hen. !n diesem einlacken Sinne war wirklich Athe- 
rens Geburt im Altertbume genommen worden. « In 
Cr ta war sie geschehen. In einer dunkelen Wolke war 
die öltin verborgen gewesen; Zeus hatte die Wolke 
Zerrissen, und die Göttin ans Licht gebracht » 607).

Das geschah auf dem Cretischen Ida; es geschah auf 
dem Attischen Parnes oder auf dem Pentelieus; es geschah 
alle Tage auf allen Bergen Griechischer Lande. — W ar
um sollte es nicht auch auf dem Messenischen Vorgebirge 
C o r y p h a s i u m  geschehen seyn? — So willig mag ich 
cs leiden, wenn Minerva von diesem Vorgebirge die Co- 
ryphasische genannt worden seyn soll 608 609). Sind doch 
auch die Berge — des Herrn — nein, der H e rr, der 
Herrgott selber. Auf seinem, aus seinem Haupte und 
auf und aus seinem Scheitel gehen herrliche Jungfrauen, 
Stcrnengeister, Sternenheroen, die, ihres Ursprungs 
eingedenk, als Coryphen, Coryphasien und als Cephale 
über die Bahn des Himmels schreiten, und das Planeten- 
i'evier zum Schauplatz ihrer kriegerischen Thaten ma
chen. ’Ihr Leih ist ein Ausdampfen des Wassers 60,)>
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606) Homeri Hymn. XXVIT. vs. 7 sqq.
607) Aristarchus oder Aristocles in einem alten Scholion zum

Pindar. Olymp. Vit. 66. vt(psi yay lgijC7 rijv
Säov, t o v  Sä A tX  tt)  YfeUVTOL t o  vtipog y ic^otycivcu au tjjv«

60S) Naeke ad Choeril. Sam. p. 113.
609) Es war ein alter und von Heraclitus naturphilosophisch



ihr Leben und ihre Kraft rührt von Juppiter, dem all
gemeinen Leben, h e r, und ihr Licht und Geist ist von 
der Athene. So begreifen w ir, warum dieselbe Coryphe 
auch des P o s e i d o n  Tochter genannt wird iM°); warum 
ein Mythus den Meergott Palämon Juppiters Haupt spal
ten läfst, damit Athene ans Licht der W elt komme 6G). 
Zeus ist ja auch das leibliche Leben in den Wassern, 
und die Tritonische Athene mufs aus oder an Tritoni- 
schen W assern, d. h. an den wallenden Wogen seines 
H a u p t e s  (s. oben), geboren werden, damit aus ihrem 
Lichtgeiste den später gebornen, ja zum Theil von ihr 
gebornen Planeten 61-) Licht, Kraft und Ordnung werde. 
Ja es hat eine physische Ansicht gegeben, die die ver
borgene Geisteskraft, die Metis oder die Consa,
als die unergründliche Tiefe der Urgewässer selbst ge
nommen. Es ist eine nicht geringere Beschränktheit, 
wenn man den Naturreligionen der Vorwelt ihre natür
lichen W urzeln abschneiden, als wenn man sie unter 
der Scheere einer platten Philosophie oder seichten Phi
lologie verstümmeln will, damit sie nicht in den Himmel 
wachsen. Sie spotten der Scheere, denn ihre Eltern, 
N a t u r  u n d  G e i s t ,  haben ihnen eine Kraft gegeben, 
die sie zur edelsten Bestimmung führte.

Also ist auch jene Metis nicht unter den W assern 
geblieben. Als verborgenes L i c h t ,  d. i. auch als ver- * 610 611
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aufgefafster Satz, dafs die Gestirne eine dvaSu/xi'air;; , ein 
Ausdampfen des Wassers, seyen. Nur mufs man hier
bei Feuer und Wasser recht verstehen* Die Belege s. in 
meinem Dionysus p. 81 sqq.

610) Harpocratjon in 'It-rla 'ASh^vä, vergl. die Anmerkk. zu 
Cicero de N. D. 1(1. 23. p. 624.

611) Scholiast. Pindari Olymp. VII. 66. vergl. Hemsterhuis 
ad Lucian. D. D. Vol. II. p. 275 Bip.

(5)2) Die Sonne ist Minerva’s Kind.



borgcner G e i s t ,  hat sie sich kund gegeben in einer 
herrlichen , feurigen, streitbaren und gesetzgebenden 
Tochter. Diese ist Minerva Coryphasia. Man weiis ja, 
wie auch diese Begriffe wieder, jeder nach seiner Art, 
einen Leib anziehen mufsten — in d e r  l e i b l i c h -  
g e i s t i g e n  R e l i g i o n  d e r  V o r  wei t .  Da mufsto 
Juppiter, das allgemeine Leben , bald die Metis bald die 
Themis beschlafen , oder er mufste gar die Metis in sich 
trinken , auf dafs Athenäa geboren werde. Ja Metis 
mufste schon in Juppiters Leibe der Tochter, die da 
liomraen sollte, die furchtbare Aegidc, dieses allgewal
tige Schrechbild gegen alle F i n s t e r n i f s ,  dieses alte 
Zeichen der schrecklich - verborgenen Geisteskraft, be
reiten; und nun konnte erst Athene mit goldenen, blit
zenden Waffen emporschweben über Juppiters Haupt 6l0). 
—- Nun ward der prägnante Inhalt dieser uralten Alle
gorie vielfach aufgeläfst, n a i v und l e i b h a f t i g ,  p h y 
s i s c h ,  e t h i s c h  jind s p e c u l a t i v .  Das Volk von 
Athen dachte an seinen Cephalus und Phaethon und an 
der Sonne Mutter Athene , wenn es über seinen Bergen 
den ¡Stern des Juppiter (den Planeten Phaethon 6‘‘613 4) ,  
und wenn es die Morgensonne über deren Gipfeln sah. 
Die Messenischen Landleute gedachten der Minerva Co
ryphasia und der Coryphe, wenn über den Corypba- 
sischen Höhen Sonne, Mond und Sterne leuchteten 
jn ihnen allen war das u n v e r s e h r t e  j u n g f r ä u 
l i c h e  Li c h t .  Darum nannten die Arcadier ihre Minerva 
auch C o r i a ,  die reine jungfräuliche 6I5),
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613) Sieh, die Belege bei Ruhnkenius in der Epistola crit. I. 
p. 100 st[.

6t4 Jovis stella — fyas’Swj Cicero de N. D. II. 20. p. 285.

6t5) Cicero de N. D . III. 23. pag. 62-4 sq. Quarta (Minerva) 
Jove nata et Coryphe —; quam Arcades Coriam nomi-



Da aber Juppiter nun einmal zur Person geworden 
war, so konnten die mannigfaltigsten Vorstellungen 
nicht ausbleiben, w ie  die Zeugung und Ge bu t  der Mi
nerva aus Juppiter und von ihm zu denken sey. Eine 
Hauptverschiedenlieit war nun vorerst und vorzüglich 
die, ob Zeus, wenn gleich aufserordentlicher Weise, 
mit einer Gattin sie gemeinschaftlich hervorgebracht 
habe, oder ganz allein. Letzteres, wollten einige alte 
Ausleger behaupten , sey die Meinung des Hesiodus ge
wesen ’* ). Hiernach war dann Zeus im sti engsten 
Sinne S e l b s t g e b a ' r e r  seiner Tochter, welche daher 
auch dfti;T(op , die m u t t e r l o s e ,  genannt wird 6,:). 
Es wäre unnöthige Weitläufigkeit, nun auch alle die 
verschiedenen Ausdeutungen anführen zu wollen, die 
sich die Griechischen Philosophen und Ausleger bis auf 
die späteste Zeit herab von jener Wundergeburt der 
Pallas gemacht haben 6l«). £ s WUrde bereits von uns 616 617 618
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nsmt. Uelier das Vorgebirge Coryphasiutn und die ’ASij. 
vS Koputjpitrict s. Pausan. IV. 36. 1. 2. p. 390 Fac. und über 
die Minerva Coria Vl l i .  21. fin. pag. 410. Tempel und 
Bild stand bei Clitorium in Arcadien: iw roiyjToii he y .u  *Vi 

xofutpij; (God. Moscov. Ks(f>aXiji • welches wegen der 
ganzen A l l e g o r i e  zu bemerken ist ) — va.be, xai d'yaApa 
’ASijyä; Vergl. die Anmerkk. zu Cicero de N. D.
III. 23. p. 624 — 6b6.

616) Scholiastes minor ad Iliad. VIII. vs. 31. vergl. Ruhn- 
keu, epist. crit. I. p. 101.

617) Nonni Dionys. VIII. 81. «utotoxo; Zeile,. Dieser D ichter 
gefällt sich besonders in Wiederholung dieses Beiworts, 
z. B. XXVII .  p. 702. E r beschreibt die Geburt der Pal
las ö fte r, vergl. XXVII. p. 7 16 . p. 1181. — Den Namen 
der m u t t e r l o s e n  Minerva braucht Euripides Phoe- 
liiss. 670. Aia; d f aar  0 j  0 ; llaAAciäo;. S. dort die Sclio- 
liastf n und Valckenaer , und über diese Namenclasse 
überhaupt Wesseling. Obss. lib. II. cap. X. p. 177 sqq.

618) Die bedeutendsten Stellen habe ich in den Meletemm. I.



l>cmerlit, dafs in der alten Prieslerlehre dieser Mythus 
gewifs schon seine geistigere Deutung gewonnen hatte. 
Von den gelehrteren Auslegungen will ich zwei anfüli- 
ren , weil sie so ziemlich die zwei verschiedenen Rich
tungen von Exegese bezeichnen, zwischen welchen viele 
andere in der Mitte lagen. Chrysippns sagte: Alle Leh
ren und wissenschaftlichen Mittheilungen, die wir zu 
H erzen nehmen, werden in der Verborgenheit unseres 
Inneren gezeitigt, und bilden sich zum Begriff ("Koyog) 
aus. Nun aber wollen sie bervortreten, und ä'ufserlich 
werden. So Kommt es denn , dafs sie als vernünftige 
Worte (Xöyoi) durch den Theil unseres Hauptes, den 
wir Mund nennen, ausgesprochen werden. Er nahm 
demzufolge das : ¿x xopvfijg für eine dichterische Frei
heit , und das andere : ex xetpaXijg erklärte er für eine 
Synecdoche, so dafs der Mund bezeichnet würde. So 
war ihm also Athene das  v e r n ü n f t i g e  W o r t  aus  
J u p p i t e r s  M u n d e  6i9). Dagegen macht Galenus auf 
den Ausdruck xopvcpi] (Scheitel) besonders aufmerksam, 
und sucht zu zeigen, wie die Erlienntnifs (d. i. , sagt er, 
der p s y c h i s c h e  G e i s t ) ,  nachdem sie in den unteren
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pag. 45 sq. nachgewiesen; womit man die Anmerkk. zu 
Cicero de N. D. I. 15. pag. 71. vergleichen kann. Dort 
hören wir,  dafs ein Stoiker Diogenes von Babylon die 
Geburt der Minerva naturpbilosophisch erklärt hatte.

619) Chrysippns Stoicus apud Galenum de Hippocrat. et Pla
ton. placitt. III. 8. p. 273 sq. Basil. p. 130 sq. ed. Char
ter. Ebendaselbst wird angeblich aus llesiodus :, wi? xo- 
 ̂oCpijv angeführt. Pindar. Olymp. V if. 67. in der kräftigen 

Beschreibung von Atbene’s Geburt sagt: ira-rt^o; xofutyuv
y.ut aV.fav, und hat doch offenbar den Homerischen Hym
nus auf Minerva (nr.  X X V II.) vor Augen gehabt. — 
Ueber Sache und W ort vergl. man noch Spanheim zu 
Callimach. Pallad. vs, 135, und die Ausleger zum Hygin. 
p. 12 Staver.



7fi4

Theilen des Leibes empfangen sey, im Kopfe ihre Reife 
gewinne, und vorzüglich im Scheitel (jearä Trtv  x o p v c p t i v ) ,  

weil in diesem 'l'heile die mittlere und wichtigste Gehirn
höhle liege 6 Riese physiologische Reutungsart er
gänzt ein Anderer dadurch, dafs er den Vulcan als die 
feinste Ausdampfung ( avaSvuLuau; ) des Blutes nimmt, 
die durch die Blut- und Schlagadern das Haupt des Jup- 
piter anrege, und das Gehirn veranlasse, d ie  G e d a n 
k e n  h e r v o r z u b r i n g e n ,  d. h. d i e  M i n e r v a  z u  
e r z e u g e n  G?1),

Poetischer, als diese Auslegungen, ist die Beschrei
bung, die uns Philostratus von einem Gemälde macht, 
das Minervens Geburt darstellte. Da athmet Zeus tief, 
aber freudig, wie einer der um einen grofsen Preis einen 
grofsen Kampf glücklich bestanden 6' ). Er schauet sein 
Kind an , und frohlocket über die Gehurt. Ich berühre 
diese Schilderung, die man ganz lesen mufs, weil sie zu
gleich auf eine Verheifsung anspielt, die Minervens Ge
burt vorhergegangen war. Helios hatte denen von Rho- 
dus und von Athen verkündigt, diejenigen würden die 
neugeborne Göttin auf immer besitzen , die ihr zuerst 
opfern würden. Die Rkodier beeilten sich sehr, ver- 
gafsen aber das Feuer ; wahrend dem hatte Cccrops zu 
Athen sein Rauchopfer vollendet. Nun wohnte Pallas 
hei den Athenern als den weiseren. Zeus jedoch sen
dete in einer goldenen Wolke den Plutus auf die Stadt 
der Rhodier herab, weil auch sie die Athene erkannt 
hatten. Es regnete Gold auf ihre Häuser und Gassen ; 
und in jenem Gemälde stand Plutus als ein goldener ge- * 621 622

620; Galenus a. a. O. p 27-1.

621) 'Akkijyq^iai c’jo/x. 3«2v, aus einer Heidelberger Handschrift 
ip unsern Meletemin. I. p. \ i .

622) Philostrati Iconn- II. 27. p. 852 sq. Olear.



flügelter Genius mit geöffneten Angen auf der Burg von 
Rliodus 6 3) — Anspielungen aut den alten Pallas - und 
Sonnendienst 6 /|) der BeVvuhner dieser Insel. aber auch 
auf den heiteren Himmel , der hier herrschet, auf' die 
natürliche Güte dieses Landes und auf die Emsigkeit, 
womit seine Bewohner die grofsen Vortheile ihrer Lage 
zu benutzen verstanden. In ihrem Ursprung war auch 
diese Allegorie aus den natürlichen Anschauungen von 
Licht, Sonne und ihren Segnungen ausgegangen : Gold 
strömt über das Eiland der Rhodier herab , «indem Zeus 
die Wölbe zerreifst, weil auch sie um Athene sich be- 
liümmert hatten » 623 624 625). Der Sonne belebendes und be
fruchtendes Licht ist erst Ausilufs von dem unbefleckten 
Lichte der Pallas. Mit goldenen Waffen und abwehrend 
ging sie aus des Vaters Haupte hervor, und wird selbst 
die g o l d e n e  genannt, anzudeuten i h r  i n t e l l i g i 
b l e s ,  u n b e f l e c k t e s  u n d  i m m a t e r i e l l e s  W e 
s e n  626). Hier ist nun schon eine rationale Ansicht
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623) Philostratus a. a. O. p. 853. vergl. Scholiast, vet. Pin« 
dari Olymp. VII 71.

624) Ueber die Verehrung der Rhodischen Pallas ist oben das 
Notlüge bemerkt worden. Den Sonnendienst anlangend, 
so wollten die vornehmen Geschlechter dort von den 
Heliaden und durch sie vom Helios abstammen Man 
feierte dort Sonnenspiele, 'AAiW auch 'PeSovaA»uv dytZvst,; 
vergl. Cicero de N. ü .  III. 21. mit den Aninerkk. p 595 
— 598. und Uber die religiösen Symbole auf den Münzen 
von llhodus besonders Spanheim de usu et praestant. 
numismm. Vol. I. pag. 32t. Im Rliodischen Rthgions- 
system stand vermuthlich Apollo in demselben Veihält- 
nifs zur Minerva wie im Atheniensischen.

625) Philostratus pag. 853. — At-yerai eg ov’pavcu fh~eatt
_ — Vfipt'Av)̂  ct; au reu ; pijSavrc5 roü Ade,, on  naasTvoi
’AS>jvdc, guvijaav.

626) Proclus in Platonis Cratyl. ^pualj /ze'vTCi , z«,$«irep tfaeiv,



Ton der Minerva gegeben; worüber wir im Verfolg Meh- 
ieres beibringen werden. Denn gerade über die r e i n e  
J u n g f r a u  Minerva haben die philosophischen
Erklärer der Griechischen Religionen Vieles zu sagen 
gewufst.

Aber hierbei kann ein Zweifel nicht unberührt blei
b e n , ob denn auch Minerva bei guten Schriftstellern 
xopri, das  M ä d c h e n ,  heifse. Ein grofser Sprachfor
scher hat dies in Abrede gestellt, und sogar Beweise 
rermifst, dafs Pallas den Namen xopa als blofses Epi
theton führte 6-1). Andere haben neuerlich dagegen 
mit Recht an die Minerva Coria erinnert 627 628). Aber zu
vörderst werden w’ir gleich von den drei xopous spre
chen müssen, W'ovon die Philosophen reden, und von 
welchen eine die Minerva ist; sodann wird dieser Name 
der letzteren in eilicken Stellen ganz bestimmt beige
legt 629).

¿¡/SeiwJ/Mvci tvj'j vosfdv aurij; v.ai u^avrev  ouVi'av na! au'Acv Kai 
d[Mytj xj.05 yivsmj. Das Epitheton d ie  g o l d e n e ,  
führt Nicttus von der Minerva an. Sie hiefs aber auch 
XfijVij auf der gleichnamigen Insel; s. Melett. I. p. 24.

627) Tib. Hemsterb. zum Pollux IX. 6 . 74. p. 1074.

628) Thesaurus gr. Ling. Steph. ed. Valpy I. 3. p. 295.

629) Aristoph. Thesmophor. vs. 1147 — H50. ITaAA.aSa _
•KagSfvov a$ jya xe'fjjv. Galenus de Ilippocr. et Platon, pla- 
citt. III.  8 . p. 274. n}v yswyjSsTaav h  auViü y.optjv dmv.\l^tre 
itd  r^c, xs(f>aA%. — Kô .o; bedeutet einen reinen, unschul
digen Knaben, und so auch x»f>j ein solches Mädchen. 
Letzteres wird auch xof.jj aäiKro;, virgo intacta , genannt 
(Valckenaer Schob in N. T . I. pag. 354. II. pag. 202.). 
Auch bemerkt flenisterhuis selbst, dafs im Verfolg Pol
lux (p. 1049.) bestimmt anführt , die Alten hatten Mün
zen, worauf der Kopf der Pallas stand, v-ô atc, genannt; 
und man mufs nicht vergessen, wie jung Hemsterhuis 
war, als er seine Anmerkungen zum Pollux schrieb. —



Auf dem Vorgebirge von Brasin in Laconien sah 
Pausanias drei kleine Erzbilder, nicht gröfser als ein 
i  nfs . mit Hüten auf den Köpfen. Er vveifs nicht zu sa
gen , ob sie von den Einwohnern D i o s c u  r e n  oder 
K o r y b a n t e n  genannt worden ; aber soviel  vveifs er, 
düls es ihrer drei waren,  und dafs das vierte davon die 
Athene war 4 l). l)afs nach einer Genealogie die Cory- 
banten Sohne des Helios (der Sonne) und der Athene- 
Minerva sind, haben wir bereits bemerkt 63). Wir 
kennen auch die Minerva als Apollos Mutter; und jezt 
rufen wir uns den Satz ins Gedächtnifs zurück, dafs die 
alten Religionen auch einen Apollo hatten, den sie als 
S o h n  de s  C o r y h a s  bezeichnten ). Dies mufsten 
wir vorausschicken, um nun auch zu sehen, wie Mi
nerva C o r y p h a s i a  und C o r a  mit Apollo, mit der 
Artemis und mit Persephone in Verhältnifs tritt ,  oder 
mit andern V\ orten, wie sich die drei Jungfrauen (xöpat) * 630 631 632

Dafs x-Vt auch Puppe und Bildsäule bezeichnet, darüber 
sehe man den Stepb. Thesaurus cd. Valpy a. a. O vergl. 
Böckh Slaatshaush. der Athener II. p. 271, der dort die 
W orte einer Inschrift: xof»j Xfwij, auf die Mike oder 
Athene bezieht.

630) Pausanias IR. 21. 4. p. 439 Fac. Diese Stelle habe ich 
bereits oben 11. p, 3-11 f. bei der Lehre von den Dioscu- 
ren beiührt.

631) Strabo X. p. 723. p.204Tzsch. kennt dieses Gescblechts- 
1 register. Payne Knight Inq. into the symb. lang. §. 2 2 6 .

p. 1S7 , der blos die Strabonische Stelle anführt, nimmt 
diese Herkunft der Corybanten , die ihm P  ri e s t e r sind, 
allegotisch so: es sey ihre göttliche Wissenschaft damit 
bezeichnet. Da dieser G elehrte, der allgemeinen R ich
tung seiner Gedanken nach , auf dem rechten Wege ist, 
so will ich Uber Einzelnes nicht mit ihm streiten.

632) Cicero de M. D. 111, 23. p, 615 meiner Ausg.



za  einander verhalten 633 634) ; und wie die drei Co r y«  
h a u t e n  oder C u r c t e n  sich ferner an die Athene, an 
ihren Vater Juppiter und an ihren Sohn Apollo an- 
schliefsen. Ich werde hier die alten Exegeten selber 
reden lassen *, « Wie der Honig Apollon durch die Ein
falt des Denhens (voijaee>i) mit der Sonne in Verbindung 
steht, so mufs inan auch von der A t h e n e  glauben, 
dafs, da sie von ihm (dem Apollon) ihr Wesen nimmt, 
und sein vollendeter Begriff ist (ovadv re avxov xtleLav 
votioriv'), sie die um die Sonne schwebenden Götter mit 
eben dem König des Ganzen, mit der Sonne, ohne Ver
düsterung, zur Einheit verbindet ; und dafs sie selbst 
das unversehrte und reine Leben von dem höchsten 
Scheitelpunkte des Himmels durch alle sieben Kreise bis 
auf den Mond herab vertheilet; welchen Mond, als den 
letzten der sphärischen Körper, die Göttin (Athene) mit 
Geist erfüllet. Durch sie (vermittelst ihres Einflusses) 
schauet der Mond einerseits die intelligiblen Dinge über 
dem Himmel, theils schmücket er unter sich die Materie 
mit Ideen (Gestalten) aus, und nimmt hinweg was in ihr 
thierisch, verwirrt und unordentlich ist» 63‘i). — ln 
diesem Einigungs - und Reinigungswerke erscheinen nun 
die C u r e t e n  und die C p r y b a n t e n ,  welche, drei
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633) In diese Verhältnisse der Proserpina zur Minerva gehe 
ich jezt nicht weiter ein. Man mufs darüber nachlesen 
was im Abschnitt von Ceres und Proserpina in unsertn 
vierten '1 heile (p. 385 erst. Ausg.) davon ausführlich ge
sagt wird.

634) Julianus Imperat. Orat. IV. p. 449 ed. Spanheim. Um
nur einige Hauptausdrücke im Original beizusetzen, so 
legt der Verfasser der Minerva die Verbreitung der aygav- 
tov nai y.'-if■'/(-«" (wik bei; unter ihrer Leitung betrachtet der 
Mond : dtp’ yjc, ij treXym) rärs virt? rev bijfttvsv vo^ra,
uai ra dtp’ auVtjv v.oTfJ-oit ca rjjy u'AijV rdi% ifösffiv , ava/gsi ro Sy- 
jiiiiisi «vrijj nai ru%uyujisc, viai ar«n«v.-



an der Zulil, wie wir salien, in alten Bildern der P a l 
l a s - A t h e n e  beigeordnet worden , als deren T r a b a n 
t e n  u n d  D i e n e r .  «Die Kureten sind die U r- und 
Musterbilder aller wohlgeordneten Bewegung (naar,<; xfji; 
evpv~(iov xivrjaecag a ^ y r ^ ix a  na^aSeiy iiona .) . Ihnen ste
hen die T i t a n e n  , die Bilder der Vielheit und der Ver
wirrung, entgegen. Daher sie, die Titanen, das Bac- 
chushind zei reifsen ( d. h. M as im physischen Daseyn, 
im Gotte der bunten Natur, vom Zeus, als der Einheit 
der Natur, noch Eins ist 6 5) , das soll unter dem Auf
ruhr der tcllurischen Kräfte ganz und gar in die Vielheit 
versinken und darin untergeben ). Dieses Titanische 
Unternehmen wird nun ausgeglichen durch das Bestre
ben der Pallas, welche als jungfräulich - reine Athene 
(’AS^rä xopiJtjj) und a ls ’HSordi;, als geistige Bildnerin 
der Sitten, das noch schlagende Herz des Zagreus- 
Dionysos zu seinem und ihrem Vater Zeus hingetragen, 
und gerettet hatte (sie hatte des vielfachen Näturlebens 
Keim in die ewige schöpferische Einheit gellüchtet). 
Orpheus und Plato begnügten sich nicht, der K u r e t i 
s c h e n  O r d n u n g  zu gedenken , sondern sie fügen 
auch deren E i n e  E i n h e i t  ( ttjv \xiav u v t ü v  p o v a S a ) , 
d i e  H e r r s c h e r i n  A t h e n e  d ia n o u ’a v ’A'Snivär'),
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635) Es giebt einen Standpunkt, worauf wir den Kronos« 
Saturnus als die ungesonderte blinde Z eit, im Gegensatz 
gegen den Ordner der Z eit, den Zeus - Juppiter, er
kannt haben. Nach einer andern Ansicht ist aber Kronos 
der von Ideen gesättigte verborgene Geist (vcu; x o v f i i )  . 
und die Cureten haben das Amt, den letzteren mit dem 
ersttren in Zusammenhang und dagegen mit den Titanen 
in Trennung und Zwiespalt zu setzen ( Damascius mscr. 
cod. Monac. fol. 244. vers.). Jezt werden wir ahnen, 
warum Zeus in einer alten T i t a n o m a c h i e  als t a n 
ze n d  aufgeführt wird; s. Atheniius üb. I. p. 22. p. S3. 
vergl. lib. VII. p. 277, p. 10 ed. Schweigli.

II. 49



« hinzu ; von welcher letzteren die ganze alte Theologie 
jenen Stamm der Kurct'en abhängig macht. S ie , die 
Göttin, kränzt die Buretcnschaar oben (in der intelligi- 
lden Höhe) mit AthenaVschen Symbolen, sic, die 'Vor
steherin des ewig] blühenden Lebens (ixetStxhovi; £(orjc) 
und des culminirendon Begriffes ( xa) rijc; üyuaiac; voij- 
deois). Denn die, obersten Büreten gehören der intelli- 
giblen Göttin (i’otirijg £>eov) an , und sind. Trabanten und 
Gelahrten der verborgenen (Tgc xyvtpiac) Göttin» 636 637). — 
Ihm wollen wir die Iiora-Athene im Verbältnifs zur Ar
temis und zur Persephone sehen : Nachdem zuvor be
merkt worden, dafs die Bora in Betracht des J e n s e i t s  
der Anordnung und Verwaltung ( *ot-rd vö Jiepa? rrjg ifia- 
jcoapijCTiMi) vom Orpheus Athene genannt werde, wird 
zur e i g e n t l i c h e n  B o r a  ( P r o s c r p i n a )  iiherge
gangen , und Folgendes vorgetragen: «Die Bora soll 
vermöge der Artemis und der Athene , die in ihr sind, 
Jungfrau bleiben 6,7). Allein nach der in der Perse
phone befindlichen ZeugungOtraft verbindet sich diese 
mit dem dritten Demiurgen (mit dem Hades), und ge
biert neun Töchter.» — «Es nimmt sieb aber die Seele 
selbst zusammen, und richtet sieh auf durch den Apol
lon und durch die Retterin Athene, indem sie wirklich 
reinigungsweise pliilostipliirel » 6 8).

636) Proclus in der Theolog. Platon p. 322. p. 372 rd. Ham
burg. Derselbe sagt im Hymnus auf Minerva vs. 11 sq. 
diese Göttin habe das UnzerstUckelte des zertheillen Bac
chus in den l  iefen des Aethers gerettet.

637) Proclus in Platon. Cratyl. fol. 137 und li2. K«! ¿j Ko’fij
v.'jtra ¡ J . h  T>jV ■ "A p rtju jv  t ijv  s’v eV j t J  z a !  rm  ’A S i j v a v  i f a j S e v o ;  
XJytrai z .  r. X. Nun sehen wir den Grund , warum
Minerva den Pluto am Raube der Kora - Proserpina ver
hindern will ; s. das Relief auf unserer Tafel XII. und 
dazu die Erklärung im Bilderhefle p. 49.

633) Olympiodorus in Platonis Phacdon: Zwct/g« ££ ( i u v r ^ v



Das ist nun Minerva die R e t t e r i n  im g e i s t l i 
c h e n  Verstände, so nie diese Kora-Athene eine Rei
nigerin und Bildnerin des Geistes ist. — Wenn ich 
weiter noch Ein W ort hinzuf ügen wollte , so würde dies 
ein tadelnswerthes Mifstrauen in die Einsicht meiner 
Ecser verrathen, die, wie ich denke,' in den Stand ge
setzt sind, die Verbiodungspunhte, worin die eben mit« 
getheilten Philosopliemc mit den oben vorgelegten Sym
bolen , Allegorien , Bildwerken und Mythen Zusammen
hängen 5 für sich selbst aufzufinden.

§• 39-

M i n e r v a - A l c a  o d e r  d i e  ä t h e r i s c h e  Z u f l u c h t .

Es sind noch einige bedeutende Vorstellungen von 
der Minerva zu betrachten. Zunächst zieht die Athene- 
A l c a  unsere Aufmerksamkeit auf sich. Da sie unter 
diesem Namen im Pcloponncsus vorkam, so werfen wir 
vorher einen kurzen Blick auf einige andere Minerven 
dieser Halbinsel. Da hat ,  um nur einige Beispiele zu 
geben, Arcadien sein Athenäum, nicht weit von der 
Stadt Asea k’9) ; und wir lesen von einem Hügel Athe
näum,  vorher der Ceraunische genannt. Jenen Namen 
legte ihm Diomcdes bei, als er nach Trojas Zerstö
rung nach Argus zurückgekehrt war ,  und hier ein Ilei- 
ligthum der Athene gestiftet hatte M°). So finden wir * li
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i  'kuX1t> aus dem Vorhergehenden) Bi ’AtJAAu'vo; y.u 'i ri/;
S # T t / f » 5  ' Ä S i j v a ; ,  x a S a f r m t? ;  t #  g vt/ (piAeo-oCpoucr-i. —

Darum bittet Proplus Ilymn. in Minerv. vs. 33. 31. die 
Göttin, sie möge der Seele r e i n e s  L i c h t ,  W e is - .
li e i t und L i e b e  verleihen.

63y) P a u s a n .  V I I I .  44. 2. p. 4S7 F a c .  E i n  T e m p e l  u n d  e ine  
B i ld s ä u l e  d e r  M i n e r v a .

6i0 )  P l u l a r c l i .  d e  l l u m i n ib .  X V 1 H .  1 2 . p .  1036 W y t l e n b .  nai



eine Minerva Larissäa von einem Flusse Larisos 6 4 auf 
der Gränze von Achaia und Elis. Auf dem Berge Bu- 
porthmos bei Hermione halte sie unter dem Namen Pro- 
machorma 64'4) ein' IJeiligthum. Dies erinnert an die 
Minerva A r e a  (‘'Apeia) , welche als eine Vertheidigerin 
des Rechts geschildert wird 64 ), Auch hat dieselbe 
Göttin von den Kriegsheeren den Namen militaris (oT()a- 
■tla). Die Ruhe vom Kriege ward durch die Negation 
desselben Epithetons bezeichnet, das man der Artemis- 
Diana beilegle 64'). Minerva hatte ferner einen Tempel * 641 642 643 644

«//svo; 'A S m ä c ,  H a r a a u e v a a - a q , ro oje; d r b  rij; Ssä; 'A 5 y v o t~ o v  

H S T W J o iJ - a t r s v .  Vom Tempel der scharfsehenden Minerva 
zu Argos, den Dioinedes gestiftet hatte, war im Vorher
gehenden die Rede. Vergl. Pausan. II. 24. 2. p. 267 Etc. 
und tV. Gell Argolis p. 62. Ueber die Natnensform ’ANj- 
vaTcv s. Ilenr. Steph. Thes. ed. Valpy Hl. p. 199 sqq.

641) Adfarej. Es sollte daher wohl Aaf.xo-ofa* statt A a ^ a ia e ,  

im Pausanlas VII.  17. 3. p. 2y5 Fac. gelesen werden. Es 
guh im Peloponnes auch eine Athene aller Achäer (Hav
ana*;) Pausan. VII. 20. 2. p. 308 Fac.

642) T\{;0\i(j.y]x;\M  Pausan. U. 34. 8. p. 3)0 Fac. vergl. \ \  . Gell 
a. a. O. p. 126.

643) Cornutus de N. D. 20. p. 188. J,A(.s/ct S' skKj'Nj , tw <rrP<z-
tY /y i- ty  il'JCii,  a a l  SiotY.^TiKY; ir oXt)j.u iv ,  y u i  u i r f g i x a % > f T t i i i f  

reu S i v . a U iu. Hiermit hängt nun die Sage zusammen, 
dafs Orestes, als er im Gericht auf dem Areopagus los
gesprochen war,  einen Altar der Athene Atea ( APs/a; )  

gestiftet (Pausan. I. 28. 5. p. 107 sq. Fac.).

644) S. Pausan. UI. 25. 2. vergl. meine Meletemm. I. p. 2l. 
und Feder ad Aeschyl. Againemn. carm. epod. prim. p.35. 
Hierbei bemerke ich gelegentlich, dafs in der Kiiltniachen 
Ausgabe und auch in der von Facitts (s. Tom. 111. p. 385 
und p. 395.) auf eine Minerva A//wd; oder Anwar/; ver
wiesen wird , da doch im Pausanias selbst nur von einet



zu Cleonä auf dem Wege nach Argos «*). Die Tröze'  
nier hatten einen Tempel der Athene Apaturia. Ihn 
hatte Aethra gestiftet , als sie vom Poseidon umarmt 
■worden, und dabei den Gebrauch eingefuhrt, dafs die 
Jungfrauen vor ihrer Hochzeit ihren Gürtel dieser Göt
tin ueiheten 6<6). Auch hatte Minerva mit dem Poseidon 
um den Besitz der Stadt Trözen streiten müssen. Zeus 
entschied so, dafs die Stadt beiden verblieb, und Po
seidon ward sofort als König dort bezeichnet, Athene * 616

A rt e m i s dieses Namens die Rede ist; s. Pausan. III. 
2. 6. p. 3t7. und daselbst Facius. So redet auch Victorius 
zu Cicero ad famil. Tom. II. p. 414 ed. Graev. zweimal 
von einer M i n e r v a  Limenetis und Limnatis , mit Ver
weisung auf Meursii Miscellan. Lacon. ( s. lib. I. cap. 2. 
Thes.Gronov. Tom. V. p.830lsqq.). Allein auch dort ist 
nur von der D i a n a  die Rede , die diesen Beinamen im 
Peloponnes führte. Ueber die Formen und über deren 
Unterschied von Aifisviwj vergl. j(Zt Feder a. a. O. p. 29. 
Der Bedeutung nach würde sich der Beiname zur Minerva 
gut schicken. Denn Ai/ivou sind Seen und anliegende 
Plätze. Man denke nur an die Minerva Tritogenia. Auch 
wollte Einer die Minerva 'EUwti's zu Corinth (s. die Aus
leger zum Athenüus XV. p. 97 Animadvv. ed. Schweigh.) 
von See, herleiten. Aber im Pausamas I. 28. mit.
hat Glavier mit Recht Aijfiv/ct; beibehalten , die Minerva 
der Lemn.icr , wo der Wiener Codex Aipv ia t hat.

C iS )  Pausan. II. 15. init. p. 23t. vergl. Gell a. a. O. p- 19-
616) Pausan. II. 23. 1. pag.305. vergl. Gell pag. 135. ' A O ^ ä ;  

’ATarouj.ia; übersetzt man gewöhnlich : der T  d u s c h e n 
den.  Goldhagen hat Bedenken getragen dieses zu thun. 
Vermuthlich war der Name mysteriös und vieldeutig. 
Die Verbindung von Poseidon, Aetlira (AlSja) und Athene 
lassen hier ähnliche physicalische Andeutungen vermu- 
tlien , wie wir deren im Vorhergehenden nachgewiesen 
haben. Es ist eben ein Nachschimmer der indischen 
A v d t a r s.



alicr als Stadtgöttin und als die Starlie (HoXt-ä? «ai 2 ts- 
riaq) ■ auch verewigten die Münzen dieser Stadt den ge
meinsamen Besitz, die auf der einen Seite den Dreizack 
des Neptun, auf der andern den Iiopi der Minerva zei
gen 6-b). Die Bewohner von Sicyon hatten einen Tem
pel der Minerva Golncasia ( 'A£)i;rot£ lioXoxotoiug') 64s)# 
Zu Argos sah man einen Tempel der Minerva mit dem 
Beinamen Salpinx ( 2 a k , r ‘ , Trompete). Die Göttin 
soll so benannt worden seyn, weil der Stifter des Tem
pels, Hegeleon, ein Sohn des Tyrsenns war ,  welcher 
letztere die Trompete erfunden hatte. Den Gebrauch 
dieses Instruments halte Hegeleon die Dorier gelehrt. 
T or  diesem Tempel sollte Epimenides begraben liegen <>48). 
Dais wir in diesen Namen gewisse Thatsaehen der alten 
Kriegs- und Gulturgeschichte haben, dafür bürgen «ns 
schon die Namen selbst ; denn llcgelcon (TIycÄ.EMr) ist 
ja eben ein V o 1 It s a n f ü h r e r. Noch mehr aber spricht 
Folgendes für Thatsaehen. Die Tyrrhenier wurden we
gen ihrer Erzarbeiten im Altertbum gepriesen, und na
mentlich als die Erfinder der 'J’uhae oder Trompeten, 
so wie manchor eherner Waffenstücke, genannt 63°). * 649 650
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6-t7) Tansanias II. 30. 6 p. 293. mit Facius Anmerk, vergl. 
Will. Gell a. a. O. p. 120.

618) Athenans Hl. p. 72. p. 285 Schweig],. F.s war aber kt. 
/cv.avio'j eine Aegvptisclie Sumpfpflanze mit rosenrother 
BUithe, die Bohnen als Früchte trug, s. ebendaselbst.

649) rausan. II. 2t. 3. p. 255. vergl. W. Gell a. a. O. p. 60.

650) I linius M N. XXXIV'. 7. vergl. Böltigers Andeutungen 
zur Archäologie pag. 28 f. Dieser Tyrsenus wird vom 
1 ausanias a a. O. ein Sobn des llercnles und der f.ydi- 
sehen Ompbale genannt. Ich werde unten im Capi cl 
von den Italischen Religionen auf die hier angeregten 
Fragen zurückkommen.



Auch die Trompeten - und Waffenweihe, die alle Jahre 
im März üu Iloni gebräuchlich war ,  bezogen einige alte 
Schriftsteller auf die Religion des Mars und der Minerva. 
Die Göttin hiefs in Sabinischer Sprache Nerine, welches 
Einige durch Tapferkeit erklärten, und daher an die 
Minerva dabei dachten. Andere deuteten Nerine als Ve- 
nus ; und freilich waren nach der Samothracischeu Re
ligion Mars und Venus Eheleute, und jenem cier März, 
ihr der April geweiht; so dafs also bei kriegerischen 
Völkern Venus als Kriegsgefährt'n genommen ward 6V). 
Hieran schliefst sich nun ein naives Volksmährehen von 
einem Wundersteine. E r heifst der K ü h n - V e r z a g t e  
(©paardsiXoi,) , sieht einem Helme ähnlich, und ist nur 
im Flusse Eurotas zu finden. Höret er (man) die Trom
pete , so springt er dem Ufer zu , fällt aber wieder in 
die Tiefe zurück, wie der Athena'er gedacht wird. Es 
liegen aber dergleichen Steine viele in dem Tempel der 
A t h e n e  C l i a l c i ö c o s  ( vom ehernen Hause ge- 651

651) Job. Laurent. Lydus de menss. p. 85. Das Fest luifst 
dort xxSaf/zot, (riAirryyot, v.ai v.rjv.TH, rwv otXujv (Tubilüstrium 
et armorum exercitia); die Göllin aut Sabinisclu Nerine 
(N*fivij). Job. Laurentius sucht nun durch Homerische 
Steilen zu beweisen, dafs vielmehr an Minerva als an 
Venus dabei zu denken sey. Es ist sonderbar , dals er 
nicht den Pausanias anführt, oder vielmehr den Pltitar- 
chus , den er doch sonst so oft ausschreibt. — In diesen 
Kreis physisch - martialischer Allegorien gehört auch die 
Minerva XaAiv/ri;, so benannt, weil sie dem Cbrinthi- 
schen Heros Bellerophon das Flügelrofs Pegasus gebitu- 
digt und gezäumt batte; Pausanias II. 4. 1 und 5. p. 192.

Fac. — Aber man redete auch von einem unzerbrech
lichen Zü g e l  der J u n g f r a u s c h a f t ,  den Athenäa 
bewahret hatte. Proclus llymn. vs. 10. H a p 9 s v i > j ;  t\pü- 
Äx̂ ac, Hji «¿a/z'avr« yethviv: nämlich als Vulcan sie utn> 
armen wollte.



7 ;6
nannt) 6S-). Das ist nun die grofse S t a d t b e s i t z e r i n  
von Sparta 652 6S3 *). Ihren Beinamen vom e h e r n e n  H a u s e  
bringt Tansanias unter den Beispielen von ähnlichen 
Bauwerken bei 65ii). Andere wollten den Beinamen (XaX- 
xloixat,') von den Flüchtlingen aus Chalcis herleitcn, die 
den Tempel dieser Göttin gebaut haben sollten 655 656). W ir 
wei den wohl , nach allem Bisherigen, die Sache im 
Sinne der ganzen Allegorie lassen, die den Olympischen 
Göttern eherne , unvergängliche 65(i) Wohnungen bei-

652) Nicanor apud Plutarch. de Fltnnin. XVII. 2. pag. 1160. 
p. 1030 Wyttenb. Die Hauptworte lauten : a u x  ■ cdX- 
xiyyo; aaou'ii, er) rqy ’¿yßav -irpcyuifs7. Wyttenbach wünschte 
truXtriyz dr-oviTca : ,, wenn die Trompete sich hören läfst“ ; 
aber er erinnerte sich an die Bildsäule des Erasmus zu 
Rotterdam, der das Buch aufschlägt, so öfter die Glocke 
hört j gerade wie der Dominicaner Conrad zu Marburg 
auf dam Münchbrunnen. Es liegt etwas Schalkhaftes in 
der so erzählten Sage. Man denke nur an die At he ne r .  
Der Grund der Sage war aber eine alte Allegorie aus dem 
Kreise des Pallasdienstes der kriegerischen Dorer. Den 
Dorischen Dialect verrathen noch Wortformen in der 
Sage.

653) n oXioZ-/ot, Pausan. III. 17. 3. p. 404 Fac.
65-1) Lib. Xi 5. 5. p. 158.

655) Scholiast. Thucyd. I. 128. Das Scholion ist mit einer 
Verkürzung von Suidas III. p.651. aufgenommen worden. 
Ueber diesen Tempel und Beinamen vergleiche man die 
Ausleger daselbst zu I. cap. 134. Perizonius zu Aelian.
V. H. IX. 12; die Ausleger zum Nepos im Pausanias V. 
2. Leopold zu Plutarch. Lycurg. V. 4. p. 1S6. und die 
Ausleger zum Athenäus XIII. p. 574. ( Animadvv. Tom.
VII. p. 109 Schweigh.) Man findet diese Minerva auch 
XaAm'vao; und XaXy.icqY.oc, genannt; s. meine Meletemm. 
I. pag. 25.

656) Das Fe s t e ,  vrtgeav, erkannten schon alte Erklärer in
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leg t: wobei dann freilich aber der Gcdanhe an eherne 
Rüstungen, die man dieser Göttin zuschrieb, nicht zu 
■Vernachlässigen ist. Es war eine ieste Burg dieser alte 
Tempel der Spartanischen Stadtgöttin Athene; d. h. je
der Bedrängte konnte sich auf seinen Schutz verlassen. 
Dieses Asyl gewährte jedem Sicherheit, der es erreichen 
konnte, selbst wenn er zum Tode verurtlieilt war 6j7)- 
ln diesen Tempel zog an gewissen Opferfesten die ganze 
Spartanische junge Mannschaft bewaffnet in feierlicher 
Proccssion, und die Ephoren richteten das Opfer aus 6 s). 
Aufserdem scheinen die Lacedämonier in einem ihrer 
Cantons noch eine Pitanatisclie Minerva verehrt zu ha- 
Lcn 657 658 659).

Haben wir nun in diesen Namen, Bildern, Allego
rien und Sagen d ie  h i m m l i s c h e  U n v e r g ä n g l i c h -  
l i e i t  u n d  Z u v e r l ä s s i g k e i t ,  angewandt auf b ü r -

diesem Worte; s. das angeführte Scholion zum Thu- 
eydides.

657) Polvbius lib. IV. cap. 35. p. 88 Schweigh. vergl. die an
geführten Stellen des Nepos und Plularchus mit den Aus
legern.

658) Polybius a. a. O.
659) 'A5>jvä riiraviiTi;, von Ilirävij, dem Gau; s. ToupEmen- 

datt. in Suidam Hi. p. '<19 ed. Lips. Er verbesserte ü<- 
ravanä/ in einem Epigramm des Leonidas Anth. I. 222. 
p. 156 Jacobs. Da aber die Oertlichkeit nicht pafst, und 
da drei Mädchen besungen werden , die der Minerva Er- 
gane ihre Weberwerkzeuge widmen, so hat Reiske die 
Lesart der Handschrift I'Wn5<, vonrjv, , dem Einschlags- 
faden, vorgezogen; womitMinerva alsWeberin und Spin
nerin bezeichnet wäre. Auch Jacobs bezweifelt die Rich
tigkeit jener JConjectur , s. Animadverss. ad Antholog. 
Tom. VII. p. 67. 69. — Auf dem Wege von Sparta nach 
Arcadien stand auch ein Bild der Minerva Parea (Aiäjva; 
ri"ff(^;)j Pau8»n. III, 2t). 8. p. 422.



g e r l i c l i e  T r e u e  u n d  a u f  k r i e g e r i s c h e  A u s 
d a u e r ,  durchschimmern sehen, so wird uns, denke 
ich, die Vorstellung von der grofsen Minerva A l e a ,  
von welcher so viel die Rede is t ,  keine Schwierigkeit 
machen.

Die Göttin dieses Beinamens treffen wir in mehreren 
Städten des Peloponnesus an. Pausanias fand Namen 
und Dienst zu Mantinea 66°) , zu Tegea , zu Manthyrea 
und in dem gleichnamigen Ort Alea. liier ist nun gleich 
le r  die Geschichte der Kunst dreierlei zu unterscheiden: 
Kestens ein Tempel und Bild der Minerva zu Alea in 
Arcadien 66<); zweitens das alte Bild zu Tegea, eben
falls in Arcadien, welches Augustus nach seinem Siege 
über den Antonius nach Rom bringen liefs. Es war von 
Elfenbein, und galt für ein W erk des Endius (oder Rn- 
döus). Es stand auf demjenigen forum, welches Au
gustus neu batte aulbauen lassen. Drittens die neuere 
Bild sa'ule der Minerva Alea, welche der genannte Beise- 
beschrciber zu Tegea sah; und welche aus dem Gau der 
Manthurier 6)') dorthin gebracht worden war 66). — * 661 662
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<>60) V I11. 9. 3. p. 375.

661) Pausanias Vllt.  23. 1. pag. 413. Uebrr die Lage dieser 
Kladj: und ihre Umgebungen vergl. Will. Gell’s Argolis 
pag. 70 sij.

662) MavSoiî ituiv. Man vergl. Stepli. B y z . unter M x /S u fÄ .

661) Pausanias VIII. 46. zu Anfang p. 493. und VIII. 47. 1. 
2. p. 492. vergl. VIII. 45. 3. p. 491. Auch gab es da
selbst noch ein Gemälde der Minerva. Ueber Tegea und 
seine Umgebungen müssen die Berichte der Neueren mit 
der Beschreibung des Pausanias verglichen werden, z. B. 
des Pouqüoville in seiner Voyage de Moree h Constanti- 
nople 1. p. 16,1 der deutsch. Uebers. und des Will. Gell 
in der Argoüs pag. 78 sq. Den neueren Tempel der Mi
nerva zu Tegea beschreibt Pausanias als einen der gvtifs-



Unser Geschäft ist es nun,  die B e g r i f f e  oder A n 
s c h a u u n g e n  zu bemerken , die mit dem Dienste der 
A l e i s c h e n  M i n e r v a  verbunden waren. W ir  gehen 
Von der letzten Stelle des Rciscbcsehreibers aus. Er 
erzählt uns , die Manthjrier hätten die Göttin Ilippia 
(m n ia )  genannt, weil sie im Kampfe der Götter mit den 
Giganten ihre Pferde mit dem Wagen gegen den Ence- 
ladus angetrieben , und ihn so niedergeworfen habe. 
Doch habe nachher der Name Alea (’AXea) unter den 
Peloponnesiern und unter den übrigen Griechen den 
Vorzug behalten. Auch bemerkt er, dafs der Minerva 
dort ein Kind zum Tempeldienste geweiht sey, aber 
immer nur bis zu den Jahren der Mannbarkeit. Darauf 
nennt er zweierlei Spiele, die bei dem Tempel gefeiert 
worden: die Aläa (’AXctiot) und die Ilalotia ('A/Uivta 6G); 
letztere zum Andenken der vielen Spartaner, welche 
die Tcgeatcn einst gefangen genommen. Von Spielen 
ähnlichen Namens M5) haben wir oben auf der Insel der 
S o n n c n l n  n d e r ,  auf R hodus , gehört. Da aber Pan- 
sardas seihst eine Legende mit Bezug auf diesen Namen 
heibringt , so müssen wir billig ihn erst hören. Er mel
det, uns die Sage der Lnndescin wohner, dafs ein alter 
König Alcus (’AAsoc) den älteren Tempel der Minerva zu 
Tcgca gebaut hatte. Wollten wir nun nach einer jezfc 
vieder beliebten Weise verfuhren, so könnten wir mit * 661
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ton und sehenswürdigsten in ganz Griechenland. Der 
berühmte Scopas hatte ihn mit Bildsäulen und Reliefs 
ausgeziert; s. Oualremere de (¿tiincy le J upiter Olympien 
p. 17!). Thiersch über die Epochen der bildenden Kunst 
1. p. 2t. und Töiken über das Basrelief p. 73 f.

661) E/Acma batte Amasäus vermuthlich gelesen, nicht so 
gut. Vergl. Stephani Thesau*. Lieg. gr. HL pag. 318 edr 
Yalpy.

665) 'AyiCv«; 'AX«uv oder 'PeSevzAs/wv.



dieser Notiz uns beruhigen , indem ja mit derselben der 
Name vollständig erhlärt sey. Dann aber würden wir 
Ternachlässigen, was derselbe Autor meldet, dafs die 
nämliche Minerva auch und zwar früher H i p p i a  ge- 
beifsen ; nicht zu gedenken, dafs nun noch immer die 
Frage nach dem Namen Aleos selbst unbeantwortet 
bliebe. In der That haben auch frühere Alterthums
forscher sich nicht dabei beruhigt, sondern weiter nach 
dem Grunde des Namens gefragt. W ir wollen uns zu
vörderst um die willenlosen Zeugen, um die Bilder, be
kümmern ; und da finden wir dann , dafs gerade zu Te- 
gea die Bildsäulen des Aesculap und der Hygiea dieser 
Minerva beigesellt waren 666). Nun haben wir aber be
reits den Aesculap als ein solarisches Wesen hinlänglich 
kennen gelernt. Zweitens wollen wir nicht übersehen, 
dafs dieses Bönigs Aleus Tochter Auge (Aiyjj) heifst, 
und dafs Hercules sie zu seiner Geliebten erwählt. Der 
Sohn dieser Liebe, Telephus, wird mit der Mutter in 
einem Kasten in die Meereswellen geworfen, bis er end
lich wieder ans Licht kommt, und als tüchtiger Heros 
seinen Ursprung verräth 667 668). So mufs also Auge, die 
H e l l e  und die S e h e n d e ,  ins Dunkel gehen, und des 
Hercules, des S o n n e n  liel d e n ,  Sohn Telephus erlei
det ein Schicksal wie Osiris und noch vielmehr wie Per
seus. Das beständige Bild des W i n t e r s ,  der Calydo- 
nische E b e r ,  W'ar auch hier in diesen Tempeln noch in 
seinen Ueberbleibseln zu sehen. Seine zerstörenden 

, Zähne wurden zu Tegea im Heiügthurn der Minerva Alea 
verwahrt 66S). Die Sage wächst organisch fort. Ccpheus,
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666) Pausanias VIH. 47. t .
4>67) Pausa» ís VIII. 4. 6. p. 358. aus den Historien des lie— 

c a l i l o s ,  vergl, Hecataei Milesii Fragmm. ( in Histórico, 
graecc. antiqq. fragmm.) p. 48 sq.

668) Pausanias VIH. 4o. 1 . p . 492.



jenes Aleus Sohn, batte von der Minerva eine Loche 
der M e d u s a  empfangen; sie war ein Unterpfand für 
die Sicherheit der Stadt. So lange die Loche dort ver
blieb, konnte Tegea von keinem Feinde eingenommen 
werden. Eine andere Sage wollte wissen , Hercules habe 
diese Locke, die er von der Athene empfangen, dem 
König Cepheus mit der Versicherung gegeben, jedesmal 
wilden die Feinde weichen , wenn man diese Loche von 
der Mauer zeige. Dadurch batte er ihn zur Theilnahme 
an seinem Kriegszuge bestimmt 669 670). Diese Locke der 
finsteren Gorgone war eine Beute, die Perseus der klare 
Kämpfer gewonnen, nachdem er dem finsteren Monde, 
der Gorgone, den Tod gebracht. -  ln Arcadiens w i n 
t e r l i c h e n  Bergschluchten mufs jeder Feind zuruck
weichen, wenn der u n t e r g e b e n  de Mond  und die 
S c h r e c k e n d e r N a c h t den Krieger erzittern machen.

So lauten die Legenden von Tegea und Alea her. 
Dabei wurden Halotien , K r i e g s f e s t e ,  gefeiert, zum 
Andenken der Feinde, die von Arcadiens Bewohnern zu 
G e f a n g e n e n  gemacht worden. Nun werden wir wohl 
vermuthen, dafs jene Aläa auch Spiele zu Ehren d e r
S o n n e ,  d e r  S o n n e n h e l d e n  , gewesen. Das Ange
denken an Hercules und seine k l a r e  Auge, an Aleos,
dessen Stadt das Haar  der  f i n s t e r e n  G o r g o n e  als
Palladium verwahrte, und an Athcna Alea selbst erhielt 
sich treu an diesen besten

669) Tansanias VIII. 47. 4. p. 495. Apollodor. II. 7. 3. p. 213 
Heyn, wo ßocrgvyov To^yo'jo; steht.

670) In A u g e  ist nur der Accent zu ändern, «m den 
Strahl , das L i c h t , den L i c 1. 1 b 1 i c k («uyj> > bt‘ 
merken. DleGorgonen aber werden von IFsiodus (1 ieo- 
von. vs. 275.) an die Gränze der N a c h t  gesetzt. Dafs 
nach Andern Libyen ihr Sitz war ,  ist bekannt, und hängt 
mit jener Geographie zusammen.



Nun haben wir aber von demselben Pausanias ge
l e rn t , dafs die Minerva Alea früher H i p p i a  genannt 
worden. Von diesem Deinamen werden mehrere Sagen 
angeführt ” 1). Einmal wird sie eine Tochter des Posei
don und der Coryphe, des Oceanus Tochter, genannt; 
sie bekam den Beinamen Hippia, weil sie zuerst einen 
Wagen erfand 6?2) ; oder weil sie mit einem Gespann 
von Rossen aus Juppiters Haupte hervorgekommen, wie 
der alte Hymnus singt; oder weil Adrastos auf seiner 
Flucht von Theben auf dem"Colonos (einem Hügel und 
Gau in Attica) seine Pferde slilie stehen liefs; oder end
lich, wie Pausanias in Arcadien vernahm, weil sie den 
Giganten Enceladus mit ihren Rossen und Wagen nie
dergerannt. In Betreff der beiden ersten Mythen 
brauche ich meine Leser nur auf die obigen Erörterun
gen über Athene a ls  T o c h t e r  aus  J u p p i t e r s  
H a u p t  u n d  ü b e r  C e p h a l u s ,  d e r  S o n n e  a u f  671 672
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671) D er Name kommt unter der doppelten Form 'JW a und 
Jtts/ï  vor ;  s. Ihnr .  Stepli. Thesaur. L. gr. III.  p.23Sed. 
A alpy. Da dort Vieles aus den Quellen zusammengelra- 
gen ist, so verweise ich meine Leser darauf, und werde 
nur Einiges noch beibringen , was ich dort nicht bemerkt 
finde.

672) S. llenr. Stepli. Thesaur. a. a. O. Verbinde damit M ont, 
faucon Bib!. Coislin. p. 6oi. welche Stelle Heringa in den 
Ohservv. cap. XVIII. p. 132 Sf). bereits so verbesserte, 
w,e sich nachher durch Photius, Zonaras und die von 
Kekker lierausgchenen Grammatiker bestätigt hat. Aller
dings mufs in den meisten Stellen der Alten Kofu<j% gt.|e.  
sen werden , vielleicht auch in dem Coislinianischen Le- 
xicon, wo lleringa hat stehen lassen. Da aber Ci
cero eine Arcadische Minerva Coria als Erfinderin der 
Wagen kennt (de N. D. DI. 23. p. 634 scj.), so ist diese 
Zurückhaltung zu lohen. Geber die Stellen (]es Photius 
und anderer Lexicographen vergl. man noch Schow Spe- 
cim. novae éditions Lcxici Photii p. 113 sq.



d e r  B e r g e  G i p f e l ,  zu erinnern. Auch die andere 
Legende vom Poseidon, dem Vater der Minerva, und 
von der ihr beigelegten Kunst des Wagenlenhens führt 
uns ganz wieder aut den ersten Grund und Boden der 
T r i t o n i s c h e n  Minerva in Libyen. Denn die Bewoh
ner von Barce in Libyen rühmten sich, von Poseidon 
d;e Erziehung der Pferde, von der Athene aber ihre 
Kugelung erlernt zu haben 67 ). In dem Hippodrom zu 
Olympia fanden sich die Altäre des Poseidon llippios, 
der Al bene Ilippia und der Dioscuren 67;). Die Dioscu- 
ren haben in der Allegorie und Poesie weifse Rosse 673 674 675). 
In diesen Kreis gehören auch die Spartanischen Leucip- 
piden (Aevxrmrifiet;), jene Töchter des Apollo, die von 
den weifsen Pferden ihren Namen hatten , und deren 
Priesterinnen wieder Leucippiden hiefsen. Jene hatten 
eine Benennung, die durchaus der Lichtrcligion ange- 
hört. Die ältere ward IlilaVra ('IXcisip«), die jüngere 
Phob'e (dioißr) genannt 676). Am ersten Januar ritt der 
Römische Consul, in eine weifse Toga gehleidet , auf 
einem weifsen Bosse auf das Oapitolium. Das geschah 
dem Juppitcr zu Ehren, der hier als die Sonne betrach
tet ward (nach Pherecydes). Es war eine Feier zum 
Andenken von Juppiters Sieg über die Giganten, in 
welchem Kampfe der vielbändige Briareus, der YY in t  e r ,
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673) Stephan. Ryz. in Bcq.y.ij pag. 2!t sq. ed. Berkel. In dem 
Artikel vom Poseidon habe ich der symbolischen Züge 
dieses Kreises der alten Gulturgeschichte gedacht.

674) Pausan. V. 15. 4. p. 66 sq.
675) Pindar. Pyth. I. 127. nennt die Dioscuren As-jks- wAcu;, 

Euripides in der Helena vs. 616. AsuKimrov;; vergl. auch 
Cicero de N. D. II. 2. Ovid. Metam. VIII.  372.

676) Pausanias 111. 16 . zu Anfang p. 398. Davon halte He- 
siodus gesungen in einem verlorenen Theile seiner Ge» 
dichte; vergl. meine Note zu Cicero de N. D. p. 614.



vom Juppiter überwunden worden war 67‘). Dieser Ge
brauch verknüpft sich von selbst mit dem My thus beim 
Pausanias, wonach Minerva sich dadurch den Kamen 
verdient hatte, dafs sie im Gigantenkampfe den Riesen 
Enccladus ( EyxtXucioq), den  L ä r m e n d e n ,  mit ihren 
Rossen niedergeworfen hatte. Er wTar des finsteren Tar
tarus und der Erde Sohn, und sein Getöse wird dem 
Brausen der w i n t e r l i c h e n  Orcane und dem R a u 
s c h e n  d e r  B e r g s t r ö m e  nur zur Folie oder zur Ver
körperung dienen. — So umkreiset uns auch hier wieder 
derselbe physische Cyclus , der natürliche Jahreskreis, 
nur in etwas veränderten Bildern. Im Mittel- i^id auf 
dem G i p f e l p u n k t e  bleibt immer die unversehrte 
Jungfrau Minerva C o r y p h a s i a  und H i p p i a  stehen. 
Kicht vergebens ist sie mit Rufs und Wagen aus J u p -  
p i t e r s  H a u p t e  hervorgegangen. Sie soll sein Lickt, 
das  L i c h t  d e r  S o n n e ,  die sie als Mutter gehören, 
als Jungfrau retten. Denn sie ist nur des r e i n e n  
Lichtes Mutter , und die Leueippiden , die Bändigerinnen 
der weifsen, reinen Rosse, sind der Sonne Töchter. 
Nahrung den Rossen giebt Poseidon, des feuchten Ele
ments Beherrscher, so wie Sonne, Mond und Sterne 
aus dem Meere ihre Nahrung ziehen. Die R i c h t u n g  
a u f  d e r  s i d c r i s c h e n  B a h n ,  die gemessene Haltung 
bis auf den G i p f e l p u n k t  des Himmels, verleihet den 
S o n n e n  r o s s e n  Minerva, der Coryphasia Tochter; 
welche letztere vom Ocean herstammt. Sie heifst aber, 
eben wegen ihrer Reinheit durch und durch , bei densel
ben Areadicrn K o r a ,  di e  r e i n e  J u n g f r a u .

Hier liegen nun wieder die L i b y s c h e n  und Ac-  
gyp t i s  c l i en Elemente in einer strebsamen Lichtreligion 
verbunden. W ir  haben deren Wurzeln und Verzwei- 677
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677) Job. Laur. Lydus de m'enss. p. 58.



gungen im Vorhergehenden hinlänglich erörtert. Hier
her gehört nnn die Bemerkung, dafs diese Religion itt 
Sinn und Geist sich auch als P e r s i s c h  ankündigt; 
nicht hlos wegen Perseus, des Üeberwinders der Gor
gone , sondern auch wegen einer sichtbaren Heiligung 
der P f e r d e ;  welche hier , wie in Persien , freine Thieré 
sind, von denen Augurien ; Vorzeichen der Zukunft, 
genommen werden. Allegorisch war wohl die Grund
idee dieses Glaubens, so wie auch der Gebräuche. Hie 
Arcadier hatten zu Tegea ihre Haläa mit einer reinen 
R o f s g ö t t i n ,  Athene, und in dem heiligen Haine zu 
Olympia stehet dieselbe Göttin unter demselben Namen 
(Hippia) den Wagenrenneri vor, die von den gesamn;ten 
Hellenen in der S o n n e n W’e n d e  gefeiert werden.

Die letzte Sage endlich, dafs Minerva Hippiä Von 
den R o s s e n  d e s  Ad r a s t o s  den Namen bekommen; 
führt nun den Mythus auf die E r d e  und auf den S c h a u 
p l a t z  d e r  S t a m m h e l d e n  zurück. Diesen Adrastos 
hatte ein Wunderrofs von u n s t e r b l i c h e m  G e 
s c h l e c h t  gerettet. Arion war dessen Name. Allé 
Helden waren vor Theben gefallen; nur er allein ent- 
ham. Diese R e t t u n g  hatte er dem göttlichen Rosse 
zu verdanken. Aber erst in Athens Gau sah er sich ge
borgen, und auf dem dortigen R o f s h i i g e l  konnte er 
seiner Rettung sicher seyn , da wo Poseidon unter dem 
Zeichen des R o s s e s  waltete, und wo Athenaa mit die
sem Gotte befreundet war b‘&).

678) S. auüser dem Obigen IliaS X X IIi. vs: 346. mit den Aus
legern; und Uber KöAwvci; "irxiio; bei Athen die Sammlun
gen bei Meutsius R. Attic. cap. 6. — Wenn wir nun sd 
die orientalischen Elemente eines a s t r o n o m i s c h e n  
P f e r d  e t s u l t u s  gefafst haben, So Werdert wir auch das 
Attribut des P f e r d e s  a u f  d e m  H e l m e  d e r  M i 
n e r v a  verstehen: Es gehört in dieselbe symbolische

II. 5o
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Der Name Minerva A l e a  kommt zweimal im Hero
dotus vor 67!’). Ohngeachtet nun Pausanias die Erbauung 
des Tempels dieser Göttin einem Könige Aleus (\AX«ög) 
beilegt, worin er der Sage folgte, und obschon wir kei
nen Grund haben , das wirkliche Daseyn eines Arcadi- 
schen Königs dieses Namens zu bezweifeln * 679 680) , so haben 
die Ausleger jener Stellen sich doch veranlafst gesehen, 
nach dem Ursprung und der Bedeutung des Wortes zu 
fragen. Mit R ech t; denn auch im andern Falle wollen 
wir doch wissen, warum der Mann Aleus geheifsen, und 
woher also der Name der Pallas rührt. Wesseling, ver- 
muthlich von dem Zeugnisse des Pausanias ausgehend,

Reihe, wie der Widder auf demselben (s. oben). Die 
Schlange umwindet das Bild dieser Göttin von unten. Es 
ist das Symbol der Erde , und eignet der Minerva , in so 
fern sie den Erdgeist regelt, und agrarisch und ärztlich 
läutert und bessert. Die Schlange war schon in der alten 
Wahrsagung der Erde Kind genannt ( Herodot. I. 7S.). 
Das Rofs, das den Wagen der Sonne zieht, das feurige 
Rofs , gehört auf ihr Haupt, und kündigt uns die Göttin 
auf der Höhe des Himmels (Coryphasia) an , die ewig 
reine Mutter, welche der Sonne Daseyn und Licht ge  ̂
geben.

679) I. 66. IX. 70. Viele Stellen aus Pausanias und Andern 
finden sich jezt im neuen Stephanischen Thesaurus III. 
p. 317 sq. beisammen , die der Leser dort finden kann. 
Ich werde einige andere Zeugnisse der Grammatiker bei- 
bringen.

680) Die Münzen beweisen auch wenigstens, dafs die Arca- 
dier einen Heros dieses Namens verehrten, derdannauch 
in den Geschlechtsregistern an den angeführten Orten 
beim Pausanias aufgeführt wird. Von ihm wie von seinem 
Sohne Cepheus haben die Münzen Spuren. Namentlich 
kommt auf denen von Tegea der bärtige und mit dem 
Diadem geschmückte Kopf des Aleus vor, wie auch der 
Kopf der Pallas; s. Eckhel D. N. V. II. p. 299.

\



■Wonach Minerva erst Hippia und dann Alea von ihrem 
siegreichen Kampfe gegen den Giganten Enceladus be
nannt worden , erinnerte an die Homerische Stelle lliad. 
XXII. 3oi , wo die Griechischen Ausleger das W ort aKin 
durch fixaXiais, vnaXv^ig, R e t t u n g  g e w ä h r e n d e  
F l u c h t ,  erltlären — eine Meinung, die auch Larcher 
angenommen und,  wie er pflegt, weiter ausgeführt 
hat 68i 682 683). T)as Passende dieser Erklärung zeigt sich auf 
den ersten Blick. Man denke nur an den Muth der Pal
las , wodurch den Göttern im Gigantenkampfe vorzüg
lich Rettung gewonnen ward 68) ;  nicht zu gedenken, 
dafs ja allenthalben, wo eine Rettung durch Flucht vor- 
ltommt, vorzüglich Pallas als Retterin genannt wird, 
wie z. B. gleich zunächst beim Adrastus. Aber auch 
Rettung und B e f r e i u n g  d u r c h  W i d e r s t a n d  und 
A u s d a u e r  ist einer der Hauplbegrifl'e dieser Religion. 
Und in diesem Sinne handelten auch die Tegeaten. Nach 
Lycurgus Tode waren die Lacedämonier über die Arca- 
dier hergefallen , und , so gewifs versprachen sie sich 
den Sieg über das vermeintlich schwache Volk, dafs sie 
schon die Fesseln mitgebracht hatten, womit sie dasselbe 
in die Sclaverei führen wollten. Aber sie erlitten eine 
Niederlage, und nun hingen die Tegeaten diese Fesseln 
im Tempel der Athene Alea auf 6Si). Es ist also sehr 
wahrscheinlich, dafs jenes Epitheton ’AXecc die Göttin al* 
R e t t e r i n  i m K r i e g e  bezeichnet hat. Nun würde

681) Wesseling zu Herodot. I. 66. und Larcher ebendaselbst
(1 om. I. pag. 320 ed. sec.). Man vergl. auch den Hesy» 
chius Vol. I. p. 220 und p. 222 ed. Albert, mit den Aus
legern , welche in sxkAic/; verbessern.

682) Daher ihr auch vorzugsweise der Sieg über die Giganten 
nachgerühmt wird, z. B. von Proclus Hymn. in Mi- 
nerv. vs. 8.

683) Herodot. I. 66.



ich in der That die Geduld meiner Leser mifsbrauchen, 
wenn ich , nach allem Bisherigen, nochmals darthun 
wollte, dafs Zeus aTparios, der Führer der Heere , dafs 
Minerva in n iu , die Rosselenkerin, zuerst und haupt
sächlich N a t u r g o t t h e i t e n ,  und dafs ihre Siege ur
sprünglich keine andern waren, als Siege der p h y s i 
s c h e n  O r d n u n g  über die U n o r d n u n g ,  Siege der 
S o n n e  und anderer G e s t i r n e  über die F i n s t e r -  
n i f s ; mit Einem W orte : V e r b r e i t u n g  v o n  L i c h t ,  
L e b e n  u n d  W ä r m e ,  Diese Begriffe bezeicbnete 
aber der Grieche durch sein ä X e a  ebenfalls Nun
bemerkt zwar Eustathius 6s5) , dafs dieses W ort erst 
n a c h  Hoinerus W ä r m e  bedeutet habe. Allein im He- 
siodus finden sich schon Beweise für diese Bedeutung * 685 686 687). 
Auch erklären die Alten zum Theil in der Odyssee das 
W ort  oiktri gerade auf'dieseibe Weise 6s7). Unter diesen 
Umständen bleibt also über das LoheAlter dieser Bedeutung

7 8 8

684; Hesych. a. a. O. mit den Auslegern. Man verbinde jc2t 
dabei den Orion ad Calcem Etymolog. Gudian. pag. 620. 
wo es heilst: dXta&Sai tMiXjvat, d'juywfiaal • xu (¡lau, hh ( ra 
setzt die zweite Handschrift hinzu) dirö emputTtiv (leg,
ixtpuyeTv). dXia  yap >$ Sfff»«»'« reiT irufic, ( des  
F e u e r s  W ä r m e ) ,  SaXia ti; Gutra, dir) ~oZ Suiui to xa/w. 
Im Griechischen aAtu;, womit auch ein weithinstrahlen
der Schibl bezeichnet wird , und im Lateinischen halo 
hat sich das Wort mit Nebenbegriflen erhalten.

685) Ad lliad. XXII. 301. p. 1270. Vergl. die Ausleger des 
Hesychius a. a. O.

666) Wenn auch bei Hesiod. ’E(-Y- 495. traXia Xtc^v adjecti- 
visch genommen wird , wie auch Spohnthut, so bleibt dock 
eine w ä r m e n d e  Halle.

687) XVII. 23. «>,*')} T6 ytvijrai „und die Luft sich gemildert“  
Vol's; ganz nach der Eiklärung des Apollonius im Lex. 
Homer p. 84 Tollii, wo es 9t {¡¿ari* ? E r w ä r m u n g ,  er
klärt wird.
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le in  Zweifel übrig. — B e i d e  B e d e u t u n g e n  n u n  
z u s a m m  e n g e n  o m m e n  l l i e f s e n  a us  e i n e r  g e 
m e i n s c h a f t l i c h e n ,  n ä m l i c h  a u s  d e n  A n 
s c h a u u n g e n  a l t e r  L i c h t r e l i g i o n ,  w o r i n  d i e  
G ö t t e r ,  d i e  ü b e r  F i n s t e r n i f s  u n d  s t a r r e n d e  
K ä l t e ,  ü b e r  da s  U n g e t h ü m  d e s  a l t e n  A b 
g r u n d e s ,  ü b e r  d i e  A u s g e b u r t e n  d e s  T a r t a 
r u s ,  d e r  n u r  e i n  U e b e r b l e i b s e l  d e s  a l t e n  
C h a o s  i s t ,  d e n  S i e g  d a v o n t r a g e n ,  u n d  L ic h t ,  
L e b e n  u n d W ä r m e ,  H e i l  u n d  O r d n u n g  s c h a f .  
f e n ,  a l s  H e l f e r  u n d  R e t t e r  i n a l l e r  N o t h  b e 
t r a c h t e t  w e r d e n .  Die Bahn der Sonne und die 
Sphären über ihr, jene ätherischen Feuerhreise, waren 
selbst personificirt in jener Lichtreligion. Wenn Jup- 
pitcr der Aethcr war ,  so war Pallas dieses Aethers Mit
telpunkt und Ilcrz. Das ist der rechte Z u f l  u c h t s o r t 
für A lle , die gerecht bandeln und Unrecht leiden 6;>8). 
Schwer ist der Zutritt zur reinen Pallas den Unreinen 
und Ungerechten; aber derselbe Feuer, und Lebens
geist, der die physische Welt.besaamet und erhält, der
selbe erquickt und beschirmet auch Alle, die der Hülfe 
bedürfen. U n d  so i s t  a l s o  in d e r  M i n e r v a  A l e a  
w i e d e r  d e r s e l b e  B e g r i f f  g e g e b e n ,  de n  wi r  
n u n  s c h o n  v o n  d e r  s c h w e r  z u  e r r e i c h e n d e n  
I n d i s c h e n  D u r g a  an  d u r c h  d i e  v e r s c h i e d e n 
s t e n  L o c a l v o r s t e l l u n g e n  h i n d u r c h  mi t  d e m 
B e g r i f f e  d e r  P a l l a s - A t h e n e  v e r b u n d e n  g e 
s e h e n  h a b e n .  68

6 8 S )  Dies erinnert an eine Stelle des Philo ( de Somn. p. 575 
Francof. Vol. 1. p. 6dO Mangey), wo dieser contempla- 
tive Jude die Gottheit als ein; n O r t  vorstellt, und auch 
deswegen , weil er für Alle Z u f l u c h t  sey. Kard 51 rqi.
T C V  ffvjfu i t v o i m o v  c t v T o t ,  o  S s o ;  H a X e n a t  v o r o C  —  x a . i r ö i  * ä .  
r a (¡3 u y »j v ? ufixavr»-; au r 6 v eIvat»
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§. 3o.

Mi n e r v a  P r o n ä a  und P r o n ö a ,  o d e r  T e m p e l -  
w a c h e  u n d  V o r s e h u n g .

w ie wir zunächst im Peloponnes eine Panachaische 
Athene an etroff’en haben, so bemerkten wir schon frü
her eine Amphictyonische, eine Vorsteherin jenes älte
sten Vereins Griechischer Stamme. Das ist nun die 
M i n e r v a  P r o n ö a ,  d i e  V o r s e h e n d e .  Mit der Be
trachtung dieser Vorstellung werden wir diesen ganzen 
Abschnitt beendigen können. Der Lexicograph Harpo- 
cration 6Ŝ ) sagt, mit Anlührung der Rede des Aeschi- 
nes gegen den Ctesiphon : «Es fand sich bei den Del- 
phiern eine Athena Pronöa (Ilpovota) , weil sie vor dem 
Tempel (jrpu tov vaov) ihren Platz hatte. Diese nennet 
Herodotus im achten Buche 71poir/Cij. Es hat unter an
dern Staphylos in dem Buch über die Aeolischen Ge
schichten von ihr gemeldet.» Hier sieht nun gleich ein 
Jeder ,  dafs die Worterklärung zum W orte nicht pafst. 
Man mufs i t p o v a i a  lesen , und so hat wirklich ein rhe
torisches Eexicon 69t)) ; allein mit einem Zusatz, der 
sich wieder mit dieser Aenderung nicht vertragt: «oder 
Weil sie Fürsorge getroffen ( hqocvci^oev ) , ( dafs Leto ge
bären konnte».  Da also eine verschiedene Etymologie 
des Namens selbst von gelehrten Grammatikern angege
ben wird,  so dürfen wir uns nicht wundern, wenn die 
oft nachlässigen ßüchercopisten hierin im höchsten Grade 
schwanken. So hat z. B. gleich Photius aus der Stelle 
des Ilcrodotus, die doch von Ilarpocration als Beispiel * 690

6S9) In Tl^o'joia, p. 300 ed. Lugd. Batav. 1683.
690) In Rekkiri Anecdott. grr. I. p. 293. Ich theile den kur

zen Arlike) ganz mit: II p 0 ya !a ’A 9>jy ä: ayctA/zarct, ovo/xa, 
vjTOi S iä  ro xpo t o j  v a o - j  e v  AsAipoij ¿ r r d v a i , Jj o t i  x p o -  
e v o y e s v ,  ox<u$ T^y .01 17 A .y r v j .
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für die II(jov a i a  angeführt wird, statt Ilpovrjijjr die 
Lesart Hyovoliiv gegeben 691). Die neueren Kritiker be
folgten den Grundsatz, dafs sie, voraussetzend, die 
Delphische Minerva, die, wie wir aus Herodotüs a. a. O. 
wissen, v o r  d e m  T e m p e l  des Apollo ihren Platz 
ha tte , habe P r  o n ä a (llporaia) geheifsen , last immer 
auch Ilporaia.corriglrten , indem bei weitem in den mei
sten Stellen der Alten von dieser Delphischen Minerva 
die Rede ist. Hingegen liefsen Einige eine weniger be
rühmte Attische Minerva für eine P r o n ö a  (Ilpdroia), 
V o r  s e h e n  de ,  gelten 69-). Dagegen haben aber die 
bündigsten Beweise, die ein anderer Kritiker 693 694) gelie
fert , ein ganz entgegengesetztes und zwar folgendes Re
sultat aufgestellt: Die Minerva, die zu Delphi einen be
rühmten Tempel hatte, ward von den Alten die \  o r -  
s e h e n d e  (Pronöa, Ilponoia) genannt; desgleichen die 
Minerva, welcher im Attischen Canton Zoster ein Altar 
geweihet war il9̂ ). Nur allein die Minerva, welche bei 
Theben eine Bildsäule hatte, führte den Namen P r o -  
» a o s (Ilpöraoq), Man wird gestehen müssen , dafs der

691) Photii Lex. gr. pag. 337. Man vergl. Scluveighüuser zu 
Herodot. VIII. 37. und Sclilensneri Curae noviss. inPhot. 
p. 368. Der Compilator aus Herodots Büchern in unserm 
hiesigen Codex nr. 129. giebt in gedachter Stelle auch 
■n-fovci/aq ’AS>jvai>jq; s. meine Commentate Herodott. I. 
p. 4)3. Man vergl. zu derselben Stelle auch The classi
cal Journal Part. XI. p. 151.

692) Meursii Lectt. Att. lib. II. cap. 17. de regno Lacon. V. 
p. 22. vergl. Wesseling zum Diodor. XI. 14. p. 415. und, 
zum Herodot. 1. 92; auch Larcher daselbst Vol. I. pag. 
364 sqq. ; ingleichen Bast Lettre critique p. 204. und Ja 
cobs ad Antholog. gr. Tom. VII. p. 65.

693) Lennep, ad Plialaridis epist. 40. p. 143 — 147.

694) Pausanias I. 31. 1. p. 120 Fac.



genannte Gelehrte den Satz : die berühmte Delphische 
Minerva habe den Beinamen d i e V o r s e h e n d e  gebührt, 
durch eine Reihe der unverdächtigsten Zeugnisse aufser 
Zweifel gesetzt hat. Ich will nur eins beibringen. De
mosthenes sucht seinen Gegner als einen oft gedanken
losen, oft unsinnigen, unverschämten und tollkühnen 
Menschen darzustellen. Dies führt er. np.n durch eine 
Reihe von Sätzen und Gegensätzen aus. Darauf fügt er 
bei: die alten Völker hätten unter andern einen Tempel 
der v o r s i c h t i g e n  A t h e n e ,  aber nicht der U n 
v o r s i c h t i g k e i t  (Tollkühnheit) und der Schaamlosig- 
lieit errichtet 65ä); worauf dann von der grofsen .und 
guten Athene Pronöa und von dem sehr grofsen und sehr 
schönen Tempel derselben n e b e n  dem des  A p o l l o  
geredet wird. — Allein nun ist offenbar. Lennep auf der. 
andern Seite zu weit gegangen, wenn er den Namen 
Pronäa (Ilporaia) bei der Delphischen Minerva gar 
nicht gelten lassen will. D a f ü r  sprechen doch die be
sten Handschriften zu deutlich. Namentlich mufs liier 
auf die Jonische Schreibart n(.»or»;i>j geachtet werden, * 622

(¡95) Demosth. in Aristogiton. p. 833. p. 779 sq. Reisk. Die 
HauprWorte sind: — *ta< Ilpovo/a;  ’ASijv«; — akX ouk 
s x c j n / a ; ,  ou’3’ «vaiSsia;. Taylor zu dieser Stelle ( pag.
622 sqq Reisk.) sah so sehr ein, dafs die Worte keinen 
Sinn haben, wenn die Delphische Minerva nicht Pro
nöa geheifsen habe, dafs er lieber die Rede für nicht De- 
mosihtnisch halten wollte. Allein damit sind die andern 
vielen Beweise nicht beseitigt, s. Lennep p. 144 sq. Denn 
was Larcher zum Herodot. a. a. O. gegen die Beweise 
aus d>-r Demosthenischen Stelle sagt , ist in der That 
nichts gesagt. — Vorsichtig hat auch W'yttenbach im 
Plutarch. Reipubl. Gerend. Praeceptt. pag. 825. pag. 305. 
II  p o v o / a ; im Texte gelassen. Es ist dort auch von der 
Delphischen Minerva die Rede. Ich bitte meine Leser, 
nun wieder an den obigen P ro  nous  (TI^cmo;)) den 
f Ur s i c h t i g e n  Sohn des Deucalion , zu denken.



welche in den bewährtesten Handschriften des Herodotus 
erscheint 696 697 698) ,  und keine so leichte Verwechselung mit 
jtpöroia gestattet, wie dies bei der ordinären borm npo- 
ru ia  der Fall ist. Zweitens begeht Lennep auch eine 
Inconsequenz. E r zieht aus Pausanias I. 3«. i , wo 
Athene in Attica mit dem Apollo verbunden erscheint, 
die Vermuthung, dafs sie auch dort Ylpovoia geheifsen 
habe i9r). Nun frage ich , da derselbe Pausanias (X . 
3i. a.) die M inerva, deren steinernes Bild v o r  d e m  
E i n g a n g  z u m T e m p e l  d e s  I s m e n i s c h e n  A p o l 
l o  s t a n d ,  ausdrücklich H p ö v a o g  nennt: warum soll 
die Minerva zu Delphi wegen gleicher örtlicher Verhält
nisse nicht auch lip o ? « to t geheifsen haben?

8 ie hat b e i d e s  geheifsen; und die gelehrten Gram
matiker , wie Ilarpocralion und A ndere, haben sehr 
Wohl gethan , dafs sie die l o c a l e  und r e a l e  Namens
erklärung neben einander stellten. Ich hoffe , die fol
gende Darstellung soll keinen Zweifel übrig lassen, dafs 
die alten Griechen auch bei diesen Namen die Gewohn
heit befolgt haben , w o n a c h  s i e  b e i  s e h r  h e i l i g e n  
D i n g e n  g e r n  z w e i d e u t i g e  u n d  l e i c h t  u m z u 
b e u g e n d e  B e n e n n u n g e n  b r a u c h t e n .

Ein Schriftsteller eröffnet seine Betrachtung über 
die Minerva mit folgender Bemerkung : « Athena ist des 
Zeus Einsicht (adveo-is), sie ist dieselbe mit der ihm bei
wohnenden Fürsehung (nyovoia) ; weswegen denn auch 
der Athena Pronöa Tempel gebaut werden » 69S). Hier
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696) Wesseling und Schweighäuser in den kritischen Anmerkk. 
zu Herodot. 1. 9‘2. VIII. 37.

697) Lennep a. a. O. p. 146.
698) Cornutus de N. D. 20. p. 1S-'| Gal. und daraus Eudocia 

p. 3. aber nicht so vollständig. Damit hierbei Niemand

' \

■



erscheint schon diese Vorsehung als eine Eigenschaft des 
Juppiter, als s e i n e  Vorsorge, und dann als abgeson
derte Person. Mithin sind hier Zeus und Athene Pronöa 
verbunden. Andere Zeugnisse der Alten zeigen uns 
dieselbe Göttin noch in einer weiteren Umgebung von 
göttlichen Personen. Vor dem Tempel des Apollo haben 
wir diese Minerva schon angetroffen. In den Amphi- 
ctyonischen Religionen und im Bundeseide war Athene 
Pronöa mit der Leto , mit Apollo und Artemis verbun
den 695). Pausanias in der Beschreibung der Attischen 
Gauen macht uns mit derselben Göttergruppe bekannt, 
und giebt uns einen ’W ink, wie wir sie zu verstehen 
haben 700) : « ln Zoster am Meere befindet sich auch ein 
Altar der A thene, des A pollon, der Artemis und der 
Leto (Latona). Man sagt nicht, dafs Leto ihre Kinder 
hier geboren, wohl aber, dafs sie wegen der bevor
stehenden Geburt den Gürtel aufgelöset habe, und da
her sey dem Orte der Nahte (Zmotijp, Gürtel) geworden ». 
Dafs diese Minerva nun keine andere als die Pronöa war,

794

den fremdartigen Begriff- einer g ö t t l i c h e n  V o r s e 
h u n g  im jetzigen philosophischen oder christlichen Sinn 
einmische, bemerke ich gleich vorläufig, dafs ir^ovoia als 
synonym mit -r^p s ia  hier zu betrachten ist. Siehe die 
Beweise bei Lennep p. 147 sq. Man verbinde damit das 
Etymologicum Gudianum p. 4SI. wo vier Bedeutungen 
Von x p c v o ia  aufgeführt werden; (ftpov ri';, nySe/jLovm 1) ro u  x a v -  

Th  ¿s«;, xpoa/pso-/;, xfoyjcuc/j, Vergl. auch Zonarae Lex. 
gr. p. 1579.

699) Aeschines contr. Ctesiphont. p. 445. p. 499 Reisk. Auiro*;
( ’A/zCpmruiiriv) ava/psi y] TlvSia, voke/xaTv Kiföaiois Kai ’AKpa- 
yaXXiSan, — Kai auroü; avSpaxoSiaej/sVovi, avaSsivai r i  ’A x o A -  
Auj vi tu) r i u S i c y ,  Ka i  r y  ’A p r  ¿¡xtS i ,  Ka i  A j j to?,  a a i  
A S v j v a  I Tp o v o / a  £ x i x a f  ¡) a s p y <' cc K.r. A. Man vergl. 

auch pag. 502.
700) Pausanias I. 31. 1. p. 120 Fac.
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lernen wir von dem Redner Aristides 70!) : «Leto nun, 
nachdem sie zu Zoster in Attica ihren Gürtel abgelegt, 
Und dem Orte seinen Namen hinterlassen hatte, immer 
Torwarts schreitend gegen Morgen h in , unter Anfüh
rung der Athene Pronöa , landet endlich auf Delos, und 
da gebiert sie dann die Götter, die Artemis so wohl wie 
den Apollon den väterlichen (jraTptaoi’) für die Stadt» 
(Athen). Hierbei macht nun das gedruckte Scholion die 
Anmerkung: «Pronöa ward Athena genannt, we i l  s i e  
f ü r  d i e  L e t o  b e i  de m G e b ä  r u n g s w e r k e  S o r g e  
t r u g  (ni>uvo>jcrafitvt]) dadurch, dais sie dieselbe über das 
YorgebirgeSunion inAttica nachDeloshiniiberführte » 701 702). 
Diesen Dienst hatte Athenäa der Latona früher geleistet,

701) Panathenaic. Tom. I. p. 97 Jebb. Vergl. Macrob. Sa
turn. 1. 17. pag. 295 Bip. „ Divinae proviilontiae vicit in
stantia , quae creditur juvisse partum (Latonae). Ideo 
in insulä ijelo, ad confirmandam fidem fabulae, aedes 
Frovidentiae , quam vetiv Tlqo'joiat, 'AByvä; appellant, apta 
religione celebratur. “  Hiernach wäre auch auf der Insel 
Delos ein Tempel der Minerva Pronöa gewesen. Len
nep p. l47. will , wegen des Stillschweigens anderer Au
toren, De l p h i s  statt: in insula Delo lesen — ohne 
Handschriften zu kühn.

702) Die oben angeführten Lexicographen haben diese Notiz 
abgekürzt. Im ungedruckten Scholiasten des Aristides 
(bei Lennep p. 146.) ist sie noch erweitert. Ich bemerke 
nur, dafs vom Letzteren noch der Redner Hyperides an
geführt ist — zum Trost für die, denen der mystische 
Aristides und der astrologische Macrobius nicht genug 
Zutrauen gewähren möchten. Lieber aber sind mir sol
che Leser, die auf den i n n e r e n  Z u s a m m e n h a n g  
de r  Begr i f f e  ihr Zutrauen setzen. — Auf dem Vor
gebirge Suninm an Attica’s Südspitze hatte Minerva einen 
alten Tempel, und hiefs davon AltyvSt Lcuvta;, Odyss. 
HI. 278. mit dem Eustatb. Pausan I. 1. 1. mit A.Nibby 
Saggio sopra Pausania p. l4. Jezt heifst das Vorgebirge



als Andern, wiez, B. da sie denDanaus mit scinenTöclitern 
auf die Insel der Sonnenkinder , nach Rhodus , hinüber- 
führte. Sie hatte Mehreren den W eg gezeigt, unter 
andern auch dem Ulysses, der sie daher auch die W e g 
w e i s e n d e  genannt 70:i). Meriten wir aber hier auf die 
Richtung des Weges. Von Nordwest nach O s t e n  geht 
die Fahrt. Von den Tritonischen Gewässern steiget die 
Jungfrau auf, die v o r  s o r g e n d e ,  um die L e to , die 
h r e i f s e n d e  N a c h t ,  zu leiten. Sie bringt sie auf die 
Insel Delos. Auf dem Eilande der O f f e n b a r u n g  (Ir 

kommen die Lichter des Tages und der Nacht 
auf die W elt, und mit ihnen Fülle und Reichthum. Es 
geschah nicht ohne Absicht, dafs ich an die Sonneninsel 
Rhodus erinnerte. Zwar später als die Athenäer, ver
nahmen wir oben, hatten ihre Bewohner der Minerva 
zu Ehren das Feuer angezündet, aber doch eifrig und 
von ganzem Herzen. Sie ehrten Juppiters Tochter hoch. 
Dafür belohnt sie der Vater. Er läfst auf die Insel in 
einer goldenen Wolke den Plutus (den Reichthum) her
absteigen, Sein goldenes Bild stehet zum Andenken auf 
dem Gipfel der Burg. Der Gott ist nicht blind vorge
s te llt , wie sonst, sondern s e h e n d ,  «denn a u s  F ü r -  
s e h u n g  ist er ihnen gekommen» 70,i). Das heifst: er 
ist ihnen um d e r  M i n e r v a  w i l l e n ,  und durch sie, 
gekommen. Sie ist die F ü r  s o r g e n d e  , sie siehet vor * 703

Capo Colonne von den Übrig gebliebenen Säulen eines 
Tempels der Minerva. Ansichten davon geben die Rei
senden, und danach das ergänzte Kupferblatt zu Barthé
lémy Anaclinrse.

703) KsXrjSs/a Pausan. III. 12. 4. p. 381 Fac.
704; lieber das Uebrige s. vorher. Hierher gehört obige 

Beschreibung des Rhodischen Plutus , Philostrati Imagg. 
IT 27. p. 853 Olear. <ŷYfaitTa‘ KUt /SXfVaiv, in  t (¡ovoiat, 

av'raT; adp/nsTa.
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Und sorget, dafs Leto (die Nacht) gebären Lonne, und 
dafs mit Sonne und Mond R e i c h t h u m  und fröhliches 
Gedeihen auf Erden sich niederlassen. Zeus, der grofse 
Austheiler (vepermti s. oben II. p. 497-)i verfuget über 
diese W ohlthaten und vertheilet sie — mit Recht, denn 
er ist der grofse Naturleib und des Lebens Quell. Aus 
ihm ist die grofse vorsorgende Tochter hervorgegangen. 
Hätte er nicht des Lebens L i c h t  und v o r s e h e n d e s  
W e s e n  in sich gehabt, wie hätte es können hervorge
bracht werden , und wie hätten mithin aus dem kreifsen- 
den Schoofse der Nacht die Lichter des Tages und der 
Nacht, jene Quellen des natürlichen Daseyns , hervor
gehen können ? — « Dieses so grofse Heer von Gott
heiten vereinigend in eine herrschende Einheit stellt er 
die Athene Pronöa auf ('ASqväv npovoiav' nagedaxev). 
Yon ihr sagt der Mythus, sie sey aus Juppiters Scheitel 
(xoQxHpiji,) geboren ; wir aber, sie sey ganz aus dem gan
zen König Sonne ('HXioe) hervorgegangen als in ihm 
begriffen, in so weit abweichend von dem Mythus, dafs 
wir sie nicht aus des Hauptes Scheitel, sondern aus dem 
ganzen hervorkommen lassen, indem wir auch darin 
von dem alten Spruch nicht abweichen, dafs wir den 
Zeus in nichts von der Sonne verschieden nehmen; auch 
darin neuern wir nicht, dafs wir eben diese die Athene 
Pronöa nennen». Es wird ein Zeugnifs eines alten Dich
ters hinzugefügt, welches besagt, wie einer «nachPytho 
(Delphi) und zur blauäugigen Pronöa gekommen» 7U5). 705

705) Julianus Imperator in Orat. IV. pag. 149 ed. Spanheni. 
und daraus Eustatliius ad Iliad. A. p. 83. Mau sieht , wie 
hier Zeus als Sonne , d. h. als Sonne in höchster Potenz, 
als Bedingung der Gebärerin der natürlichen Sonne , ge
nommen wird. Man bemerke aber auch , dafs der Kaiser 
diese Verbindung der Athene Pronöa h e r g e b r a c h t e  
L e h r e  nennt. Der Vers aus dem Dichter heifst:

"Ittire 5’ IIu?u) v.ai s; T  X a u n ü v a  i l f evo / i /y .



Hiernach können wir uns eile Elemente der Delphi
schen, Thebanischen und Attischen Sonnenlelire nach 
ihren Personilicationen tabellarisch ordnen:

Zeus (Naturleib und Lehen)
Leto (Nacht) Athene-Pronöa (vorsorgende Ge- 

hülfin der Lichtgeburt).
Apollo (Sonne) Artemis (Mond)

So sind hier von den Lehrern der Naturreligionen die 
grofsen Bedingungen alles Lebens in erster, zweiter und 
dritter Ordnung verkörpert: Obenan Zeus, der grofse 
Naturleib und das u n b e s t i m m t e  Lehen, solange er 
noch nicht die Bestimmung gefunden. Aber er blieb 
nicht in sich selbst verschlossen , sondern sänftigte sich, 
wallete über in Liebe, und theilte sich selbst in sich als 
den Lichtquell und in die Lichtfördererin. Mit innigem 
"Wohlgefallen sah er die strahlende und für Licht käm
pfende Tochter aus sich hervorgehen. Nun war F ü r -  
s e h u n g  gell offen, und die g u t e  Athenäa leitet die 
kreifsende Nacht auf dem finsteren Wege ins M o r g e n 
l a n d ,  auf dafs sie gebären könne auf der T a g e s -  und 
O f f e n b a r  u n g s i n s e l  70'>). Die Offenbarung wird ent
hüllt zu Delphi an dem O r a k e l o r t e  (IleSol). Dorthin 
mufs derjenige sich wenden,  wer die b l a u ä u g i g e  
P r o n ö a  kennen lernen will 7®7). Die blauäugige Athene 
gesellet sich zur finsteren Leto (der Nacht), weil aus 706 707

798

706) Orpheus ad Musaeum (Hymn. I. vs. 30.) M
ts Bsovi- dyaSijv 5’ svl toTo-i Tlgovotav. Das ist Zeus 
M i l i c h i u s ,  der güt ige.  Demosthenes a. a. O. stet/ 
I I f o v o i i t ;  ’Aibjvä; ,  a"; /.tsyciÂ ; v.ai d  y  a ~ i  ;  SsoS. Den Weg 
nach M o r g e n  (xfo; scu) kennt Aristides. Das Ziel ist 
auf der Tagesinsel ( s v  AjAuj).

707) Der Dichter beim Julianus a. a. O. IluStu — yA.au-
* £ i r «  I I  q o v o !  y v.
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den blauen Flutben der Urgewässer (am Tritonischen 
See) und aus dem Schoofse der finsteren Nacht Sonne 
und Mond emporsteigen, und weil die Sterne aus dtpn 
feuchten Elemente ihre Nahrung ziehen , aber auch, 
Weil die unergründliche Tiefe des blauen Himmels die 
ewigen W ohnungen verbirgt, aus denen die Sterne her
vortreten.

Nun werden wir wohl einsehen , wie es kommt, dafs 
Athene Pronoea v o r  dem  Tempel des Apollo zu Del
phi und bei Theben stehet, mithin Pron«ea-( Yl^ovatu) 
heifst und ist, und warum sie eben dort auch die F ü r 
s e h e n d e  beifst und ist ( l lp ö ro ia )  — sie mufs ja sorgen, 
dafs er komme, sie mufs ihn unter ihre Aufsicht neh
men. Ohne diese G e g e n w a r t ,  O b h u t  und V o r 
s i c h t  ist hein Licht zu hoffen und zu erhalten, auch 
heine E i n s i c h t  i n d i e  Z u k u n f t ,  kein Weissagen 
und Wahrsagen , welches Apollo, die Alles durchdrin
gende Sonne, vollbringt. — Das ist eine Fürsorge und 
Vorsorge (npoptiSeia) für die ewigen und unwandelba
ren Lichter und für die Seher 70&). P r o m e t h e u s  ent
lehnte einen Lichtfunken vom Himmel.

§. 3i.
I d e e n  ü b e r  M i n e r v a  ü b e r h a u p t .

Nun wird ein Jeder von selbst sich vorstellen, dafs 
die Denker unter den Griechen auf diesem Grund und 
Boden alter natürlicher Anschauungen nicht stehen ge
blieben , nachdem einmal Plato angefangen , von einer 708

708) Daher Sophocles in den Trachinerinnen 825. (836.) einer 
■ xuX attyuTov irpovoi'se; gedenkt, wo Andere ■ jrak aityc iß ov schrie
ben , d. h. rij; xaAai pavriuffa/jisvtj; , der von Alters her 
weissagenden. Man vergl. den Scholiasten und Musgrave 
daselbst, welcher den Sophocles im Oedip. Colon, v s .  454. 
vergleicht.
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•ngovoiix Seoi>, von einer V o r s e h u n g  G ö t t e s ,  zu 
reden 707). Doch erst die Stoiher gaben ihr eine in Be
griffen gedachte Selbstständigkeit, und gesellten ihrem 
W erkm eister der qualitätenlosen Materie eine eigene 
■npovoiu. oder providentia bei; worüber sie mit den Epi
kureern in Streit geriethen 71°). So tretinten sich nun 
die Theorien über die Minerva weiter fort. Einige re
deten von ihr als von der das Universum durchdringen
den Vernunft 709 * 711) ;  und Celsus hatte diejenigen belobt, 
die in der Sonne und in der Minerva d e n  h ö c h s t e n  
G o t t  verehrten, während Origenes 7l2) dieses nur tro
pisch verstanden wissen, Und die selbstständige Existenz 
{vnoovao i<,) dieser Göttin leugnen wollte.

7 0 9 )  Im Timäus p. 3 0 .  p. 26 Bekker. re 'v S s  r o v  k iV /zoi» —  5 / a  t i- v 

t o v  StsC yivi&Sai xpovoiav,  und öfter; vergl. Proclus 
in Tim. p. 126. und Favorinus ap. Diogen. Laert. lib.III. 
§• 24.

 ̂ 710) Plutarcb. de Isid. p. 369. p. 511 Wyttenb. eure a v o i e v
S y / ju o v p y ö v  uAij; ,  s v a  X o y o v  v.u i /x i a v  ir t -o v o ia v ,  ui; ei iru ji. K o i ,  u - r c d - j T i w  k * i K ja r o jo -a v . Vergl. Cicero de
N. D. I. 8. p. 31. und p. 774. mit den Anmerkungen in 
unserer Ausgabe.

711) %cVij<ri; bul ircivrwv Siyv.ovaa Athenagor. Legat, cap. 19. 
p. 86. vergl. Jamblich, de Myster. Aegypt. VIII. 5. p. 16I.

712) Ad versus Celsum lib. VIII. pag. 422. Cudwortli im Sy
stem. inteilectuah p. 6t5. vergl. p. 438. findet es dagegen 
wahrscheinlich , dafs die alten Griechen ihre Athene zu
weilen für d ie  h ö c h s t e  G o t t h e i t  s e l b s t  genom
men , und Begriffe damit verbunden haben, wie wir sie 
in Salomons Sprüchen von der c-otp/a bemerkt finden,
z. B. VIII. 23 ff. ,, Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von 
Anfang vor der Erden. Da die Tiefen noch nicht waren, 
da war ich schon bereitet, da die Brunnen noch nicht 
luit Wasser quollen Ehe denn die Berge eingesenkt 
waren; vor den Hügeln war ich bereitet.“ Man wird
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Die Verfolgung dieser theoretischen Difierenaen. 
gehört in die Geschichte der Philosophie. — W ir wol
len zum Schlüsse sehen , wie die nachdenhenden , aber 
bei der Religion ihrer Väter gebliebenen Griechen sich 
ändächtig und geistreich über ihre grofs.e Athene erklä- 
ren. Ihnen war und blieb sie das W underkind aus dem 
m ü t t e r l i c h e n  Schoofse oder Haupte eines \  ater s< 
darüber läfst sich nun ein priesterlicli - gläubiger Mann 
so aus 7i3) ; «Zeus ,  der niemand ihm an W ürde Glei
ches linden konnte, um durch diesen sie hervorzubrin
gen, erzeugetc sie, i n d e m  e r  s i c h  in s i c h  s e l b s t  
z u r ü c k z o g  7l4) ,  und gebar sie. auch. Daher ist sie 
auch allein festiglich des Vaters ächte Tochter. Der 
Vater ist aller Dinge W erkmeister und König. Sie ist 
aus seinem Haupte geboren , aus dem nichts Schöneres 
geboren Werden konnte als Athenäa. Sie aber konnte

sich vot-stelleri, wie hierbei Mosheim abwehret, ein 
Mann, der übrigens , bei aller Seiner Gelehrsamkeit, 
einen wunderbaren Mangel an Sinn für die Religionen deh 
Vorwelt halte. Cudworth haue das Aergernifs verhindern 
können , wenn er den einfachen und ewig wahren Salz 
vorangeschickt hätte , dafs die Körper - und Geisterwelt 
an der grofsen Minerva gleichen Antlieil haben. Die 
Idee von der Minerva Ist freilich Beweis, dafs in den 
Priesterlehren der Vorwelt ein Rationalismus im Keime 
lag , aber auch im Keime. Mit andern Worten, Minerva 
ist ihrem Wesen nach bestimmt, ein allwirksamer, selbst
s tän d iger  VernunftbegrifF zu werden, aber der gewaltige 
K a t u f g e 1 s t des Morgenlandes liefs sie nicht los. Sie 
ist und bleibt itn Gebiet der Religion eine grofse A n 
s c h a u u n g  orientalischer Priester.

713) Aristides in Minervam L p. 9. p. 17 sqq. Jebb.
714) * auro$ stj avrov. Das lautet ganz Indisch  ̂

und wer sieht nicht, dafs der Hintergrund von Minervens 
Geburt und Wesen ein indischer Avatara ist?

II, 5*
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« auch aus keinem besseren Orte kommen , als öu9 die
sem Haupte 71ä). Sie kam,  gleich der Sonne* die mit 
-vollen Strahlen aufgeht, ganz gerüstet aus des Vaters 
H aupte, weil sie bereits inwendig von ihm den Schmuck 
empfangen. Daher ist sie auch unzertrennlich Von ihm. 
Sie bleibt beim Vater, wie mit ihm zusammengewachst n ; 
s ie  a t h m e t  in i h m (ävaitvei el$ avxov ). Sie allein 
ist mit ihm allein (uov>] po'rw) ihrer Herkunft feingedenk. 
Daher ist sie selbst dem Vater achtbar. Sie ist seine 
Beisitzerin und Rathgenossin 71i). Sie sitzet zu seiner 
Rechten; empfangt, höher als alle Boten , für die Göt
ter des Vaters Befehle, und ihr kann selbst des Zeus 
Donner und Blitz nichts schaden, weil sie stärker ist 
als diese.»

«Die Jheologcn preisen .hauptsächlich zwei Kräfte 
an unserer Gebieterin Athene,  die bewahrende und die 
vervollkommnende. Die eine, welche die unversehrte 
und unbegreifliche Ordnung des Ganzen über der Ma
terie bewahret; die andere, die alle Dinge mit inlel- 
Jectuellem Lichte erfüllet und sie zu ihrer Ursache hin
wendet. Dem gemäfs preiset auch Platon im Timaeos 
die Athene als die Kriegliebehde und als die Weisheit- 
lichende 7l?). Der Ordnungen, die von ihr angegeben 
werden, sind drei :  Eine die quellmäfsige und inlel- * 717

71.5) Physisch nahmen dies Andere so: Minerva ist des Ae- 
thers Gipfel , Jnppitfcr des Aetlurs Mitte, und Juno die 
Luft unten samt der Erde. Macrob. Saturn* IIL H.

7lC) Man erinnere sich an Zeus den BenUher und Athene 
die ßeratberin , oben H. p. 512.

717) tyXcviXtftiv ri ka! (p/Ac'ffctpev. Darüber s. oben. Jezt will 
ich nur noch bemerken, dafs Valckenaet im Theophilus 
ad Autolycum lib. III. pag. 278. auf dem Rande meines 
Exemplars dort: 'AS^vUl, ri»,- c'A-irev richtig in
f yiXnrokipov  verbessert.
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« lectuelle, vermöge welcher sie sich seihst im Vater 
setzet, und von da nimmer hervorgeht. Die zweite die 
herrschaftliche ( principmäfsige), vermöge welcher sie 
der Kora (Persephone) beistehet , ihren ganzen Hervor- 
gang bestimmt, und sie wieder zu sich selbst zurilck- 
wendet. Die dritte , die abgesonderte , vermöge welcher 
sie die ganze geordnete W elt vollendet und bewachet 
und mit ihren eigenen ( Athenäiscben) Kräften um
hüllet » 7l8 719 720);

Dies waren diePrincipien einer naturphilosophischen 
Theorie von der Minerva. W ir beschliefsen diese Be
trachtung mit einer kurzen Darlegung der Hauptsätze, 
die ein gelehrter und beredter Grieche vom Standpunkte 
d e s  a l l g e m e i n e n  N a t i o n a l g l a u b c n s  in einer öf-, 
fentlichen Rede aufgestellt h a t :

«Athena,  sagt Aristides 719)  ̂ ist die Urheberin des 
geselligen und gebildeten Lebens , beides für den Krieg 
und für den Frieden. Sie gewahrte das O e l, der Ge
sundheit llülfsmittel , sie erfand Kleidung zur Gesund
heit und zur Z ier, Waffen für den Mann,  W ebereien 
1'ür das W eib , Burgen und Städte. Daher ist sie Stadt
besitzerin ( ■jto’kiovftoi; ) ; Gesetze für den Frieden 7-°),

718) Procius in Platonis Cratyium. Ein Theil dieser Worte 
und der folgenden ist in den Actis philoll. Monaco. II. 1. 
pag. 155. vom seligen Werfer und von inir in den Mele- 
iemm. 1. p.25. im Oiiginal mitgetheilt worden. Ausdena 
Folgenden bemerke ich nur noch , dafs ihr als b e w a h 
r e n d e r  Kr a f t  der Name P a l l a s ,  als vollendender, 
der der A t h e n e  eigne. Darauf noch Einiges von ih
rem Verhälthiis Zu den Cureten, worüber oben bereits 
das Notlüge beigebracht worden.

719) Oral, in Minervam Tom. I. p. 21. p. 11 sqq. Jebb.
720) Vergl. damit Juliani Orat. IV. p. 150 Spanh. v.x to iv .s '

Ta; ÜKfOT&Kj auVd; , S tjx C U S w  t i j y  x t X i r i .



«W affen zum Kriege, Rüstung für Fufsgänger und für 
R euter, Schilde für den Mann und Zäume für die Rosse, 
ln  der Göttin Macht liegt der Sieg. Sie half Schiffe 
hauen zum Krieg und zum Yerltehr; sie half dem Bu- 
zyges Stiere an den Pflug anspannen. Sie ist sehr men
schenfreundlich, auch dem Asklepios zugethan, und ihr 
haben die ältesten Athenäer als der Hygiea einen Altar 
errichtet. Nicht minder ist sie dem Poseidon iniuos und 
•novtioi; (dem der Rosse und der Fluthen des Mittel
m eeres) hold; hold auch dem Hermes. Ihr huldigen 
Apollon, Dionysos, die Chariten und die Musen. Unter 
ihrer Aufsicht führen die Dioscuren Tänze auf. Sie ist * II.
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mjv Sid <70$ lat, Koi»io»iiiv. Daher die Sage vom Za- 
leucus , der als Hirtenknabe von der Atliena vorzüglicher 
Offenbarungen gewürdigt, nicht als seine sondern als ihre 
Gedanken den Locriern Gesetze gab. Aristotel. ap. Scho- 
liast. Pindari Olymp. X. 17. Chamaeleou ap. Clement. 
Alex. Strom. I. p. 352. Plutarchus de sui laude p. 543. 
p. 1 92. Dafs diese alte Volkssage der historischen Ex
istenz des Zaleucus keinen Abbruch thun kann, hat Heyne 
gegen Bentley und Andere gut gezeigt ( Opuscull. acadd.
II. p. 62 — 65. und der gelehrte Göller ist ihm mit Recht 
in diesem Urtheil gefolgt (de situ Syracusarum ad Timaei 
Fragmin. LV. p. 259sq.). — Als Tlohoxlŷ oc, ward Minerva 
in mehreren Griechischen Städten verehrt, wie wir be
reits gelegentlich bemerkt haben. Auch zu Cliios ( He» 
rodot. I. 160.). Auch in einer Cretensischen Bundes* 
urkunde beim Grulerus Tlies. p. DV. V. 12. Ganz im 
Geiste der allen Religion weihete Cicero bei seinem Ab
gang ins Exil ein Bild der Minerva mit der Aufschrift: 
Custodi Urbis, welches Plutarchus übersetzt: 'ASyvü 'Puh 
ptijj äklAatu, s. Vit. Ciceron. cap. 29. p. 877. p. 258 ed. Co» 
ray, vergl. Cicero de I.egg. II. 17. §. 42. ad Famill. XII. 
25. Dieses Bild war durch einen Sturm umgeworfen, 
aber auf Befehl des Senats wieder aufgerichtet worden 
(vergl. den Victorius zu dieser Stelle p. 248 und 413 ed. 
Graev.).
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«Führerin und Beschützerin der Heroen gewesen, des 
Bellerophon und Perseus, des Herahles und Odysseus. 
Sie heilst N ixj;, ’Epya.vr\ und ITpovoi«. Sie ist die Rei
nigende (xaSapo-ioi;) und Aufseherin über die vollkom
mensten Abwendungs- und Sühnmittel. Sie beschwich
tiget den Krieg in uns, unterwirft die mit uns von Natur
zusammengewachsenen Feinde ( to^  xai
fpvxovt; ex^^ovi;), und giebt dadurch allen Tugenden Ge-, 
deihen. Die W orte des Zeus und die der Athena'a sind 
gemeinsam, und sie kann sonach nicht unschicklich des 
Z e u s  K r a f t  (v Svvan i« rov  Aid?) genannt werden » 721).

Vergleichen wir was oben bei dem Namen M i n e r 
va  beigebracht wurde , so werden wir kaum etwas Bes
seres finden, um in der Kürze das W esen dieser Gott
heit zu bezeichnen, als wenn wir mit Aristides sagen: 
s ie  i s t  J u p p i t e r s  K r a f t  (A ing t i v v o t fu g  oder alter- 
thüm lichcr: Aids ¡levug). Es wurde oben gesagt: Z e u s  
k ö n n e  o h n e  A t h e n e  n i c h t  s c y n ,  und hinwieder: 
Athene a t h m e  i m Ze u s .  So ist also in Pallas-Athene 
einmal des grofsen kosmischen Bebens (des W elllebens) 
unwandelbares Bestehen gegeben. Sie ist der Lichtkern 
der geordneten W elt; sie ist das Lichtband, das alle 
endliche Dinge mit dem Urwesen verbindet, und ihr Be
stehen im Ewigen sichert- Sie ist der begeisternde 721

721) Als Dichter hat Proclus sich auf denselben Standpunkt 
mehrentheils gestellt, und man findet daher die wesent
lichen Sätze, die wir hier am Schlüsse zur Uebersicht 
niedergelegt haben , in seinem neuerlich erst aufgefunde
nen Hymnus a\ 'ASyväv wokupjr/v, in Ileerens und Tycli- 
sens Biblioth. der alten Liter, nnd Kunst I. 1. Ineditt. p. 
47 seqq. Herder hat ihn deutsch gegeben in Schillers 
Horen , 1795. St. 10. Besonders gehören hierher die Verse 
37 ff. , wo er die Göttin bittet, ihm Vergebung zu gewäh
ren wegen der Verirrungen , denen der Mensch in die
sem verwirrten Leben hingegeben ist.

1



Feuertrieb zu allem heroischen Thun,  und indem sie 
allen Naturen und allen Geschöpfen das Urbild ihres 
W esens vorhält, wird sie der Grund seiner Verwirk
lichung. Sie ist physisch und ethisch unüberwindliche, 
unbelleckliche Lichtkraft. Die Leser haben gesehen, 
wie wir bemüht gewesen , concret zu W erke zu gehen, 
und alle Vorstellungen von der Minerva in Griechischen 
Landen ö r t l i c h  und w i r k l i c h  aufzusuchen; aber es 
durfte nun auch nicht unbemerkt gelassen werden, dafs 
der Mittelpunkt der Minervenidee mit den Lehrsätzen 
des Persischen Zendgesetzes grofse Aehnlichkeit ver- 
räth 7--), mag auch die Minerva selbst Indischen oder. 
Aegyptischen Ursprungs seyn.

§. 3*2.

D a r s t e l l u n g e n  d e r  M i n e r v a  in A t h e n .  D i e  
P a n a t h e n ä c n.

Dieser Gottheit gab nun A t h e n  die würdigste W oh- 
pung und die edelste Bildung. Zu der Burg, wo sie 
ihren Hauptsitz batte, führten die Propyläen 7->3). An 722 723

722) Vergl. unsern ersten Thcil p. 713 f.
723) Vorhallen hatte ihr Tempel auch zu Sais, und gelehrte. 

Forscher wollen in den Atheniensiscben Aegyplische 
Nachahmung finden. Ueber jene Aegyptischen s. Hero- 
dot. If. 175; Uber die Athenischen iq.oxu'Aa/a Plutarchi 
Pericl. cap. 13. mit Philochori Fragmm. und den An- 
merkk. dazu p. 55. vergl. mit Stuart Atheniar. Anliqq. 
Part. II. cap. V. pi. HI. IV; die Nachweisungen in Böt- 
ligers Andeutungen p. 77 ; ingleichen die Betrachtungen 
von Jomard in der Description de 1’Egypte Antkjq. Vol. 
I. p. 3. Vol. II. p. 207 sqq. Ueber die Burg , Umgegend 
und die Fernsicht oben Herodot. VIII.52.mitdenAuslegern; 
^uripidis Hippolytus vs. 31 sqq. mit Valckenaer. Spohn 
Itiner. p. 2)5. und Ikcrens Ideen III, 1. p. 3p.



ihrem Ausgang sah man rechts auf der Burg den neuen 
Tem pel, den Parthenon (6  ITupSm'jr, das Haus der 
Jungfrau) ”24) ,  und in diesem Tempel die chrys- elephan- 
tinische Bildsäule der Athene Polias (lloAt«<s') oder Jung
frau (napS ero^), mit der Siegesgöttin (Nt«?;) auf der 
rechten Hand; von welchem Idealhilde die Pallas von 
Velletri und die Pallas Giustiniani für Nachbildungen ge
halten werden. Jene war ein W erk des Phidias, wie 
noch mehrere andere Minervenbilder zu Athen, z. B, 
die beschirmende (n(>ofia%oi;) mit der Eule auf dem 
Fufsgestell, und die Lemnierin, auch ge
nannt 7i!5). 724
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724) Plutarchus a. a. O. Böttiger Andeutungen p. 73 f. Stuart 
pl. XXII. XXX. und daraus the Elgin Marbles ( vergl. 
die Tab.XXXVIII. nr. 3.4.5. in unserm Bilderhefie nebst 
derErklürung p. 18. überdie Fragmente derReliefs) vergl. 
Wilkins Atheniensia , London 18t6. und dazu Cockerell 
in Millin’s Annales encyclopédiques, Mai 18i7. pag. 115, 
und Letronne im Journal des Savans, Qctobr. 1817.

.725) Von der Cliduclius ist schon oben die Rede gewesen. 
Ueber diese verschiedenen Minerven des Pliidias s. die 
Stellen der Alten in unsern Meletennn. I. p. 24. und die 
Nachweisungen bei Corsini Fasti Attici III. p. 217 sqq. 
Böttigers Andeutungen p. 84 f. Heyne Opuscc. Tom. V. 
p 367. Jacobs Uber den Reich tln der Griechen an plast. 
Kunstwerken p. 23. Thiersch Uber die Epochen der bil
denden Kunst p. 13 f. Beclc Grundrifs der Archäplbgie 
p. iss — 187. Böekh Staatshaushaltung der Athener II. 
p. 2y5 ff. 300. 312. 3l6. 319. Ferner über die Nachbildun
gen der Promachos und Kallimorphos zu Dresden, Gas. 
sei, Wien, München in Statuen, Büsten, geschnittenen 
Steinen u. s. w. Winckelmann in der Gesell, der Kunst 
an mehreren Stellen , besonders p. 116 — 118. (im B. IV. 
der Werke neueste Dresdn. Ausg.) mit den Herausgebern, 
daselbst p. 339 f. 395. 406. und B. V. p. 562. und daselbst 
auch Uber die besten Pallasbilder, das der Pallas von Vel
letri, in der Villa Albani und Giustiniani. Thiersch a. a.
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Jene Heiligthümer auf der Atheniensischen Burg 
waren das Ziel der festlichen Processionen, wovon uns 
die von Choisseul Gouffier und von Eigin mitgebrachten 
Keliqfs eine anschauliche Vorstellung gewähren * 726). 
Vorzüglich sind hier die gröfseren und die kleineren 
P a n a t h e n ä e n  (t« H avaSqvaia) auszuzeichnen. Beide 
Feste halten , wie fast alle Feste der Griechen, ihre 
Sagengeschiclite. Die Parische Chronik giebt den Athe
nischen König Erichthonius als deren Stifter an; wonach 
ihr Anfang in das Jahr i5o6 oder, nach A ndern, i5ai 
vor Christi Geburt zu setzen wäre 727). Die kleineren 
Panathenäen wurden jährlich, die gröfseren alle fünf 
Jahre gefeiert. Jene waren mit gymnischen, musicali- 
schen und Reuterspielen, mit einem nächtlichen Fackel- 
Jauf adov%os aywp, Xapnaioipopia) 728) und mit

O. Eckhel Choix d. pierres gravées nr. 18. Schlichte
groll in der Stoschischeu Sammlung geschnittener Steine 
II. tab. 24. 19t). Pellerin Recueil d. Médaillés II. 98. 
Stieglitz Versuch einer Einrichtung antiker Münzsamm
lungen p. 5t. Völkel in Welkers Zeitschrift für die alte 
Kunst B. I. Becker zum Augusteum I. nr. 14. 15. II, 
nr. 4t. III. nr. 98. und Uber das Ganze (¿uatremère de 
Ouincy le Jupiter Olymp. p. 2l9sqq. und dazu die Kupfer'» 
tafeln p). VIII. IX. X.

726) Man vergleiche die angeführten Englischen Werke , in« 
gleichen Millin’s Monumens inédits II. 1. p. 43. und Mu
sée .Napoléon Vol. IV. p. 26.

727) S. die Parische Chronik Epoche 6 und 10. p. 4 und 27. 
nach der Ausgabe von Wagner , Vergl. Meursii Panathe- 
näa (Vol.VII. Thesaur. Antiqq. Graecc. Gronov.) cap.l. 
und Corsini Fasti Attici Tom. I. p. 30. T. II. p. 357. und 
T. III. p. 91 sq. Man hat 'A B y v u iu  und TlavaBtivaiĉ  und 
von diesen wieder die kleineren und gröfseren zu unter
scheiden.

f28) Meursiqs Fanath. cap. S. p. 88; womit man çjenllerrnias



einem gemeinschaftlichen Stieropfer verbunden. An 
den gröfseren hatten alle diese Cärimonien eine gröfsere 
Feierlichheit. Alsdann sangen Rhapsoden die Homeri
schen Gedichte, und dann ging auch die grofse Proccs- 
sion der gesammten Atheniensischen Bürgerschaft mit 
den Schutzverwandten; wobei viele Personen beider Ge
schlechter, nach verschiedenen Abstufungen, die fest
lichen und zum Opfer erforderlichen Gcräthe (SaXXo-
<popi«, ^tavricpogia , oxarp^rpmna) zur Burg hinauf trugen.
J3en Zug begleiteten W affentänze, mimische Darstellun
gen des Gigantenkriegs , wobei Minerva vorzüglich sich 
ausgezeichnet hatte. Daher sie auch vorzugsweise die 
W ürgerin der Giganten hiefs 729). Hierbei müssen wir 
etwas verweilen, da ein wesentliches Symbol dieser Fest- 
lichkeitzu bemerhen is t, wozu ich aus einer ungedruch- 
ten Quelle etwas beitragen bann. F.s ist jener Zug der 
Athenischen Matronen mit dem P e p l  us (jreirXoi;). Zu- 
■yörderst müssen in Betracht des vollen Anzugs der Güt
tin Minerva unterschieden werden : die Tunica (o^ itwv), 
sodann aij't? , der Schuppenharnisch oder das lederne 
Schutzgewand mit dem schlangenhaarigen Gorgonenhopf 
(yogyoveiov) 7j0) , und endlich der Peplus. Dieses W ort 729 730

8 0 9

in Platonis Phaedrum pag. 78. und den Scholiasten zum 
Plato pag. 5  ̂ Ruhuken. verbinden mufs. Bildliche Dar
stellungen dieses Fackellaufs giebt das Englische Werk 
von Tischbeins Vasengemälden. z. B. Tom. II, nr. 25. 
Tom. III. nr. 48.

729) Cornutus de N. D. cap. 20. p. 189 cd. Gal. Eudocia p. 5, 
welche sie yiyuvTofycvriSa nennen. Ueber die Sache vergl. 
man noch Tzetz. in Lycophron. vs. 63. mit Müllers An- 
merkk. p. 359 sqq.

730) Ueber die Aegis vergl. Grubers Wörterb. der Aestlietik 
I. p. 61 ff. uqd zur Versinnlichung besonders den bemer- 
kenswerlhen Sturz der Dresdner Pallas im Augusteum 
h tab. 9.
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bezeichnet belianntlich oft einen Schleier , oft aber und 
bei der Pallas insbesondere einen Mantel, oder vielmehr 
ein mantclartigcs Frauengewand. Die friedliche Miner
va, wo sie als Medica oder als Begleiterin der Musen 
oder in ähnlichen Situationen erscheint, hat in der Regel 
jenen Peplus an. Sobald sie aber im Kriege thätig war, 
legte sie, nach der dichterischen Vorstellung, dieses 
lange und im Kampfe beschwerliche Frauengewand ab 73 
In Betreff der Panathenäen sind nun zwei Pepli (ttctiJIoi) 
zu unterscheiden ; denn auch an den kleinen Pqnathe- 
nä'en ward ein Peplus in Procession getragen 7>-). Ei
nigen Zeugnissen zufolge war auf dem Peplus der klei
neren Panathenäen der Sieg der Athener , als der Zög
linge der Minei va, gegen die Allantiner vorgestellt 7!3) ;  
nach Andern war diese ganze Feier zum Andenken des 
Sieges über den Giganten Aster oder Astcrios eingesetzt 
worden, und zwar vom Erichthonius, dem Sohne des 
Amphictyon 7 '<). Der gelehrte Scholiast des Aristides 
a. a. O. fuhrt zwölf berühmte Spiele der Hellenen auf, 731 * 733 *

731) Iliad. V. 736. vergl. E. Q. Visconti zum Museo Pio- 
Clement. I. pag. y3 der neuen Mailänder Ausgabe. Sehr 
deutlich zeigen uns manche Griechische Vasenbilder die 
Dorische Tunica (S x'™*) ohne Aermel, und den Peplus 
oder das fallenreiche Frauengewand. Man vergleichejezt 
Englefield — Vases by Henry Moses Heft II. pl. 10. und 
dazu die Bemerkk. des Herausgebers p. 13. p. 15.

/32) Ein Salz, den zwar Meursius hat leugnen wollen (Lecit. 
Alticc. II. 3. p. 1814 — 1816 Gronov. und Panaihen. cap. 17. 
p. 97 Gronov.) , der sich aber aus mehreren Stellen der 
Griechischen Erklärer, z. B. des Scholiasten zum Plato 
p. 1)3 Ruhnken. unwiderleglich ergiebt.

733) Scholiast. Platon, a. a. O.

73i) Scholiastes mscr. Aristidis Panathen. (zu pag. lSy des 
Jebbischen Textes)



fangt mit den Elcnsinicn an, und endigt mit den Pythi* 
sehen. Nach dieser Ordnung habe sie Aristoteles aufge
führt ( ’Apio-ToxeXtt? ei? ninXovt; o w S il; ¿i-~ETo). Das 
ist nicht der Stagirile, sondern ein anderer Aristoteles, 
der Verfasser eines Gedichts Tten'Koi betitelt. Es waren 
darin die Grabmäler der Heroen besungen, und das 
Wert» wird von andern Schriftstellern auch angeführt 7-5). 
ln jener Aufzählung nach Aristoteles nehmen nun die 
hieinen Panathenäen (die älteren) die zweite Stelle ein. 
Der Name des Giganten, dessen Tod sie verewigen sol
len, lieifst dort das einemal’A<rr?;p , das anderemal’Aote- 
pio?. Der Attische Mythus hennt diesen Namen aueb 
sonst als den eines feindseligen Wesens. Auch der Na
tionalheros Theseus, der Erneuerer der Panathenäen, 
sollte einen ’Aarspioi, oder 'Aa-ve^iav, den Sohn des Mi
nos, auf Greta erschlagen haben. Auch dort also ver
schiedene Schreibart 735 736) ; auf jeden F all mufs nun in 
dem ohnehin so verdorbenen Texte des Hyginus (fab. 
praefat. p. 4 S tavcr.) in dem Verzeichnifs der Giganten 
der Name Asträus in A s t e r  oder A s t e r i u s  geändert 
werden. Nach der Natur der Sache können wir jezt ver- 
muthen, dafs der Peplus der kleinen Panathenäen die 
Arislie gegen den Giganten Asterius, als eine einzelne 
T hat, die man von der ganzen Gigantomachie abson
derte , dargestellt habe. Der Peplus der grofsen Pan
athenäen enthielt den ganzen Gigantenkampf. Dafs die
ser Peplus nicht hlos am Rande , sondern auf seiner 
ganzen Oberfläche mit Figuren besetzt w ar, scheint 
mir nach den Stellen der Alten (Fischer ad Platonis Eu- 
typhr. cap. 6.) nicht notlnvendig. Vielmehr gefällt mir

735) M e u rs i i  Panath. cap. 18. p. 98. A. G e flii  Praefatio ad 
Noctt. Atticc. p. 5. und daselbst Gronovius.

736) Heyne ad Apollodor, III. 1. 4.



Böttigers Ansicht (Andeutungen pag. 58.); der ajis den 
S t r e i f e n  mit z w ö l f  Feldern an dem Peplus des be
rühmten Sturzes der Dresdner Pallas, in Verbindung 
init Beobachtungen an Aegyptischen Bildwerken, den 
Schlufs macht, dafs wir hierin das ächte, nach Athen 
iortgepllanzte, Aegyptiscke Statuencostume erblicken. 
Auch der Mythus , dafs M i n e r v a  mi t  d e n  ü b r i g e n  
O l y m p i e r n  in der Gigantomachie tliätig gewesen sey, 
mufste auf z w ö l f F e l d e r  (da<}exd$eoę) führen, die am 
füglichstcn den Rand einnahmen.

W as war aber in der Mitte? Ein früherer Gelehr
ter ” 7) vermuthete : die sichtbare W elt. Ich glaube : 
diese Meinung ist so übel nicht, wenn wir sie richtig ver
stehen j nämlich als den scóapoę , als die g e o r d n e t e  
L i c h t w e 11. Das ist ja die O l y m p i s c h e  O r d n u n g ,  
und ob diese erhalten werden oder untergehen sollte, 
darum galt ja der Kampf mit den Giganten. W ie schick
lich al so, nenn am Rande die Kämpfenden abgebildet 
waren ? Man denke auch an den Homerischen Schild 
mit dem Firmament in der Milte, um welches die Scenen 
auf Erden in verschiedenen Abschnitten herumgelegt 
Waren. Noch vielmehr möchte ich jezt an die Sternen
himmel an den Decken der Aegyptischen Tempel mit 
den Thierkreisen e rinnern , wie sie das grofse Franzö
sische W erk vor Augen stellt; und zugleich meinen Le
sern ins Gedächtnifs zurückrufen, d a f s  w i r  d i e  M i 
n e r v a  a l s  d i e  e r s t e  E p i p h a n i e  d e r  L i c h t w e / i  
k e n n e n  g e l e r n t  h a b e n .  Nun blicke man auch auf 
die oben gelieferte Geschlechtstafel der Athenischen Kö
nige zurück, und sehe, wie jlort einErysichihon kinder
los neben H erse , Aglauros und Pandrosos erscheint. 737

«1 2

737) Cndworth Systema inteil. p. 396. 398 ed. Moąheim.

I
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Im vierten Theile 73s) unseres Buchs werden wir den 
Erysielithon als eine Art von Typhon hennen lernen, 
d. h. als einen feurigen, verderblichen Dämon. Mit dem 
Typhon mufsten die Götter auch kämpfen, ehe die Olym
pische Ordnung gesichert war. Die Sonnensphäre und 
das siderische Firmament haben auch ihreFeinde. W enn 
Sonne, Mond und Sterne in gemäfsigter W irkung Ge-, 
deihen und Segen bringen, so zerstören dagegen die 
rothen, glühenden Brandgeister Alles, was Athene und 
Ceres geordnet haben. Aegypten hatte diesen Gegen
satz in seinem Typhon personificirt. Da nun die Athe
nische Genealogie ihren Erysielithon ha t , welcher auch 
A e t h o n  (AÜÖcar) oder der Brenner hiefs, und da un
ter den Giganten auch ein A s t e r i u s  genannt wi i d,  
dessen Niederlage auf dem andern Peplus abgebildet war, 
ein Name, der an das dcrTpofiohrjaou und an den schäd
lichen Siderismus uns erinnert — so dürfen wir wohl 
annehmen, dafs jene Panathenaischen Festgewänder das 
Firmament mit den guten und bösen Mächten, oder mit 
andern W orten , d e n  K a m p f  de s  L i c h t e s  m i t  d e r  
F i n s t e r n i f s ,  dargestellt haben. Auf dem Peplus der 
grofsen Panathenäen sah der Zuschauer den Kampf der 
Olympier mit den Giganten, auf dem der kleinen, den 
Streit der Athener mit dem bösen S t e r n e n d ä m o n  
Asterius oder mit den von den Pforten der F i n s t e r 
n i f s  her kommenden Atlantinern vor Augen gestellt. 
So waren also die Athener als Nachahmer der Olympier 
und als Kämpfer für Licht und Ordnung bezeichnet.

Jener Peplus ward nun an den grofsen Panathenäen 
Während eines Theils der Cärimonie als Segel an ein 
durch Maschinen über den trockenen Boden bewegtes 738

738) S. Th. IV. §. 34. Erysielithon oder der Fluch der Ceres 
f>. 151 ff. erster Ausg.

i



Schiff 739) befesligt. Hierbei mag man nun entweder an 
die Götün denlien , die sich mit Poseidon auf dem trok- 
keneh Boden des fruchtbaren Attica versöhnt h a t , an 
Pallas und Poseidon , die dem Landbau und dem See
wesen vorstehen , öder an altpriesterliclie Erziehung 
der alten A thenäer, deren Gemülher wie die Schiffe 
vom Steuermann durch das Steuerruder leicht und zum 
Sittlichen gelenkt worden 740), oder woran man will. 
Nur dafs Niemand in diesem ganzeh symbolischen Kreise 
an etwas Unbedeutsatnes denke. — Sobald der Zug aus 
dem Ceramicus beim Eleusinium und Pelasgicum vorbei 
und am Tempel des Pylhiscben Apollo angekommen 
wa r , lösete man den I’cplus vom Schiffe ab , und nun 
trugen ihn die ersten Matronen der Stadt in einen Tem
pel der Minerva auf der Burg 741). Dort scheint das Bild 
der Minerva auf ein Lager von Blumen gelegt * und mit 
jenem Peplus bedeckt worden zu seyn 742).

33.

M i n e r v a  i n  R o in,

Griechische Schriftsteller reden auch von R ö m i 
s c h e n  P a n a t l i e n ä e n .  Sie bezeichnen damit das 
Fest der Q u i n q u a t r i a  *43) } tmd in so weit nicht un- 739 * * 742 743

814

739) vau; JxiWgc%oi Scholiast. inscr. Aristid. ad p. 197 Jebb. .
74ß) Platonis Crilias p. 109. p. 150 Bekker.
74iy Philostrat. Vit. Sophistt. 11. p. 550. Heliodor. Aethiop. 

p. 15 ed. Coray.

742) Ilesych. in ¿Xav.i- (Tom. If. p. 97 t x\lb.) PoJIux VII. 13. 
vergl. Meursii Panathen. cap. 19. p. 100 Gronov.

743) Dio Cassius LXVF1. 1. p. 1100. mit Reimarus Anmerk. 
Her Kaiser Uomitianus, der vor allen Gottheiten der 
Minerva eine vorzügliche Verehrung widmete, pflegte



t

fassend , als von den kleineren Panathenaert die Rede 
ist. Das Römische Fest fiel jährlich auf den >g. März. 
Der Grund des Namens war von der calendarischen Zäh
lung von den Idus an hergenommen. Hiernach sagten 
die Italischen Völker: quinquatrus, der fünfte Tag von 
den Idus an gerechnet, sexatrus, der sechste, seplima- 
t ru s , der siebente. In der alteren einfacheren Zeit war 
nämlich vertnüthlich das Fest auf Einen Tag beschränkt 
gewesen. Nachher Ward es auf fünf Tage bis zum c3. 
März ausgedehnt. Dieser neuen Feier folgt Ovidius in 
seinem Festcalendcr , und da war es dann natürlich, 
dafs Manche glaubten , der Quinquatrus oder die Quin- 
quatria hätten von der fünftägigen Dauer ihren Na
men 744)»

W ir haben bereits oben (II. Th. p. 562.) bemerkt, 
Wie die Minerva auf dem Capitolium mit dem Juppiter

' . 8 i 5

dieses Pest besonders feierlich zu begehen. Man vergl. 
den Suetonius in vita Domitiani cap. 4 p. 274 sq. ed. Wolf, 
mit den Auslegern, Er gab sich sogar für einen Sohn der 
Minerva aus (Philostrat. Vit. Apollon. VII. 24.), d. h. 
recht orientalisch für eine Sonne. Die vielen Pallasbilder 
auf den Münzen dieses Kaisers gewähren noch jezt den 
augenscheinlichen Beweis. S. darüber Eckhe! D. N. V.
VI. pag. 374. und Veesenmeyer Specimen Historico - Nu* 
Inisnialicum de Minerva a Domitiano superstitiose culta, 
Ulmae 1802. — Uehrigcns mufs die Pallas von gewissen 
Römischen Personificationen, wie Bellona, Virtns , un i 
besonders von der Göttin R o ma  unterschieden werden. 
Man sehe darüber VVinckelmann Gesch. der Kunst B. II. 
p. 117. mit den Herausgebern p. 337 f. neueste Dresdn. 
Ausg. Visconti zum Museo Pio-Clement. Vol. II. pag. 
30 seq. zu tab. 40. und Zoftga in den antiken Basreliefen 
von Rom T. I. p. 237. übersetzt von Welcker.

744) V’arro de L. L. V. 3. Festus in Quinquatrus. Gellu 
N. A. II. 21. p. 167 Gronov. mit den Anmerkk, Ovid.
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und mit der Juno unter einem gemeinsamen Dache wohn
te ,  in der Art ,  dafs ihr Bild rechts neben Juppitet 
stand, linhs das der Juno. Auch hatte man ihr auf dem 
Aventinischen Hügel einen Tempel geweiht * 745 746). Sie 
gehörte in die Reihe der städtischen Penaten, oder jener 
Schutzgötter, die aus Pelasgischer Religion berüberge- 
Itommen. Es war dies jener uralte Dienst der Palladien; 
worüber ich mich oben erklärt habe. Hier bemerke • }
ich , dafs ein Schriftsteller das Collegium der Römischen 
Pontifices von dem Griechischen Priesterinstitute der 
Gephyräer ableitet, welche dem Dienste des Palladium 
gewidmet gewesen 74f'). Die Römer feierten am Tags 
Quinquatrus den Geburtstag der Minerva. Dabei wurde 
natürlich der Geburt aus Juppiters Haupte gedacht, j

Fastor. III. 809 sqq. mit den Auslegern. Joh. Laur. Ly- 
dus de Menss. folgt der neuen Weise ebenfalls p. 84 sq.

745) Auch hatte ein Vorgebirge in Campanien seinen Namen 
von der Minerva; s. Polybitis XXXIV. 11. 5, welcher es 
’ASijimio'j nennt. — So wichtig auch Juno in der alten Re
ligion der Italischen Landleute und selbst in der Maus
religion der Latiner und Römer war, so hatte doch im 
öffentlichen Dienste der Stadt Rom Minerva vor ihr den 
Vorzug; vergl. auch lickhel D. N. V. Vol. V. p. 85.

746) Joh. Laurent. Lydus de menss. vett. Rotnann. pag. 85.
"Oti TIovtHQiks; o! irag.a 'Vuifxaioic, ¿XtyovTO, xaSdirep
iv ’A tii'JCtit, to vaXai l ’sipufaioi — Siu tc siri t>j; ystpufa; rou 
XirsoysieC ^crau-cj legazreusiv tä IlaWaSiui. Ueber diesen i 
Yŝ û io-̂ o's wird bei den Kleusinien Mebreres Vorkommen, 
Man vergl. Th. IV. pag. 565 ff. erster Ausg. — Wer mir 
bis hierher aufmerksam gefolgt ist , wird von selber wie
der an die Minerva A pat u r i a  und somit an die Indi
schen Av a t a r s ,  wie diese t a u s c h e n d e n  Götter- 
verwandlungen heifsen, ingleichen an den Hindostani- 
schen B r ü c k e n  k r i e g  und an die Persische Br ü c k e  
T s c h i n e v a d  denken, an welcher die Geister um die i 
Seelen streiten.



S i <j
Darauf bezogen nun manche Erklärer vaterländischer 
Eestgebiäuche den mysteriösen Namen, den die Göttin 
gerade in dieser Feier führte , Minerva C a p t a  , welche 
sie einmal als die Tochter d e s  H a u p t e s ,  dann aber 
auch folgerecht als die g e i s t i g e  und durch g e i s t i g e  
K r a f t  h e r r s c h e n d e  (capitalis) ausdeuteten; wäh
rend Andere andere Herleitungen suchten Auf
den letzten Tag des Festes, den 23. März, fiel die Trom
petenweihe oder das Tubilustrium ; worüber im Vor
hergehenden das Nöthige bemerkt worden. Hier mag 
die Bemerkung den Scldufs machen , dafs die Römer, 
tbeils jährlich , theils in allgemeiner Noth von einem 
Dictator an der r echten Seite des Tempels des Juppiter 
Capitolinus, da wo er an den der Minerva anglänzte, 
einen Nagel eiuschlagen liefsen. Bürgerliche Vervvir-

f47) Ovidlus Fastorr. III. 837 tF. giebt diese und andere Her
leitungen an, gesteht die Ungewifsheit aller, und spielt 
aucli darauf au, dafs sie von den Faliskern als e a p t i va  
gekommen. Oder capt a  vom c a p t u s  l o c u s ,  vom 
Opferplatze, benannt; s. Festus in voc. Es könnte Je 
mand auch wolil an die allgemeine Sitte des Alterthums 
denken, die Götterbilder, denen eine vorzügliche Kraft 
beigelegt ward, zu f esse l n.  Job. Lydus pag. St. folgt 
der ersten Herleitung, und nennt, die Minerva bei dieser 
Gelegenheit KetpaXa/a,  d, ¡. capta, capitalis. — Die 
Römischen Sagen vom Ursprung des Namens Ca p i l o -  
l iurn und von dem daselbst gefundenen Kopf e  sind 
bekannt ( Livius l. 11 und 53. mit den Auslegern; Varro 
de L. L. IV. 7.). Vielleicht war auch Gecropia eine Ca- 
pitolina , wenn KtV.foy mit xsju'tpaXo; verwandt ist; auch 
Theben war eine Capitphna, wenn das Pharaonische 
Thebe in Aegypten von Tape (caput) herzuleiten ist, wie 
Champollion will (f Egvpte sous les Pliaraons I. p. 216.). 
Dergleichen Parallelen haben in solchen Religionen selbst 
ihre Rechtfertigung, und sollen hier nur zur weiteren 
Prüfung ltingelegt seyn.

II. 52
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rung,  Krankheit und einmal die Furcht einer anstecken
den Geistess^erriittung gaben zu dieser Cärimonie Anlafs. 
Doch linden sich auch Spuren von jährlicher W ieder
holung zur Zeit der Herbstgleiche 7/fS). W ir haben die 
Minerva oben als Juppiters beständige Gefährtin, als 
seinen Geist und seine Kraft bezeichnet gesehen ; wir 
haben auch gehört * dals sie auf den Votivtafeln der 
Kranken als Meiner aufgeführt Ward, d. h. als d ie, die 
der Kranken und Schwachen eingedenk war. — So 
haben auch Etrusker und Römer bei jener Cärimonie* 
mochte nun dabei blofse Jahreszählung oder Erinnerung 
an herrschende Noth beabsichtigt seyn , den Grundgedan
ken von J u p p i t e r s  de s  g r o f s e n  K ö n i g s  b e h a l t -  
s a m e r ,  u n w a n d e l b a r e r  u n d  h ü l f r e i c h e r  749) 
R a t h s g e n o s s i n  im Sinne gehabt. * 743

748) Livius in der Hauptstelie VI[. 3. vergl. VIII. 18. — Wci 
Juppiters Wohnung an die der Minerva gl änzte , da wurde 
der Nagel eingeschlagen , wodurch beider Gottheiten eng« 
Verbindung im Gedächlnifs erneuert ward.

743) Minerva Memor und Medica.



N e u n t e s  C a p i t e l . 

A l t - I t a l i s c h e  R e l i g i o n e n .

§. L
E i n l e i t u n g .

D i e  Abstammung der Religionen Italiens zum Theil aus 
Pclasgischein Cultus, so >vie den fortdauernden Einilufs 
Griecbiscbei' Begriffe darauf, haben wir oben und zu- 
nächst im Vorhel gehenden Capitel zu bemerken Gele* 
genheit gehabt. Allein wegen ihres so eigentümlichen. 
Geistes , und Weil sie zum Theil auch aus anderen als 
Griechischen Quellen geflossen, verdienen sie eine be
sondere Betrachtung; wozu wir hier einen kurzen Ab* 
rifs entwerfen wollen.

Q u e l l e  n. Unter den ältesten Griechischen Logo* 
graphen werden ltalier genannt, wie z. 13. '1 lieageneS 
und llippys von Rbeginn* und Antiöchus von Syracus <). 
llernach haben vie'e Griechische Historiker diesem 
Lande ihre Aufmerksamkeit geschenkt, Callias, Alcimus

r
1) Vergli Göller de Situ et Origine Syracusarum, Lips, 1818. 

Prootm. p. VI11 sqtj.
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und die besonders ausgezeichneten Timäus undPhilistus *). 
¡Namentlich über die Etrusker hatten grofse Schriftstel
ler der Gliechen, wie Aristoteles, Thcoplnastus, Chry- 
sippus, auch Dorolheus, Myrsilns von Lesbos, Alexan
der Polyhistor und mehrere Andere geschrieben. Hierzu 
liommen viele von den noch vorhandenen von Herodo- 
tus an bis auf Jehannes Lydus.herab, worunter besonders 
Dionysius von tlalicarnafs und Plutarchus genannt wer
den müssen. Unter den Römern sind zu nierhen die 
Origines des Porcius Cato,  deren Fragmente wir mit 
denen der übrigen Annalisten, des habius Pictor, Cin- 
C m js  Alimcntus und mehrerer Anderer , bei den Schrift
stellern zerstreu t, und zum Theil gesammelt bei meh
reren Ausgaben des Salluslius finden. Ueher Etrurien 
hallen Mehrere und auch Claudius Cäsar ein W erk von 
zwanzig Büchern geschrieben. Yon den noch ganz oder 
zum Theil erhaltenen W erken sind wichtig die Bücher 
di s Varrode Lingua Latina und de Re rustica ; die Schrif
ten des Cicero, Livius und fast aller Römischen Schrift
steller, besonders des Plinius Ilist. n a tu r., des Seneca 
Quaest. natur. Unter den Dichtern vorzüglich die Fasti 
des Ovidius und die Gedichte des Virgilius , welche so 
manche Anspielungen auf Italische Mythen enthalten; 
womit die alten Ausleger dieses Dichters, Servius, Pro
bus und die Grammatiker Festus u. s. w. zu vergleichen 
sind. — Unter den ¡Neueren haben besonders Etruriens 
Staats Verfassung, Handel, Religionen und Denkmale 
viele Bearbeiter gefunden, bekanntlich von sehr un
gleichem Sinn und Erfolg. Sehrilten der früheren sind 
zum Theil in d^n Thesauren von Grävius u. s. w. ge
sammelt; auch die Englischen Verfasser der allgemeinen 2

2) Bruchstücke ihrer Werke s. bei Göller in der angeführten 
Schrill p. l4i sqq. p. 20y sqq.
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W elthistorie und deren Deutsche Bearbeiter 3) verdie
nen hier genannt zu werden. Ferner Dempster, Gori, 
Passeri und mehrere andere Anhänger des sogenannten 
Toscanisclicn Systems , vorzüglich aber der gelehrte und 
britische L a n z i ,  wegen seiner eigenen Schriften so
wohl, als wegen der Beiträge zu den Abhandlungen der 
Academie von Cortona, und Mi c a l i  wegen seines neuer
lich erschienenen W erks: L'Italia avanli il dominio dei 
Boniani , Florenz 1810. vier Bände mit einem Kupfer
band )̂. Unter den Deutschen vorzüglich H e y n e  in 
mehreren Abhandlungen, die wir hei einigen Sätzen an
zuführen Gelegenheit haben werden, der allgemeineren 
W erbe von W i n c k e l m a n n  und Andern nicht zu ge
denken. Eine gedrängte Zusammenstellung, besonders 
der Heyne’schen Resultate, giebt die Schrift von S p a n 
g e n b e r g  de veteris Latii religionihus domesticis, Got
ting. 1806. Auch sind zu berücksichtigen alt - Italische, 
besonders Etrurischc Bildwerke und Denkmale , die je
doch wegen der leichten Verwechselung mit alt-G rie
chischen viele Schwierigkeiten darbieten.

Ein Blick auf die h i s t o r i s c h e n  E p o c h e n  des  
a l t e n  I t a l i e n s ,  z u m a l  E t r u r i e n s ,  kann um so 
weniger überflüssig scheinen, da er erst die anschauliche 
Ueberzetigung giebt , wie in diesen Mischungen und 
Wanderungen der Völker auch die religiösen Institute 3 4

3) Im,dritten Theile der Erläuterungsschriften und Zusätze 
zur allgem. Welthist. p. 43 — ISO. (zweite Abth). — Vor
züglich auch Chr. D. ß e c k s Alig. Welt - u. Völkergesch.

4) Womit aber folgende Schrift von F r a n c e s c o  Ing hi«
r a m i verbunden werden mufs, die eine grofsenlheils scharfe 
Kritik des Micalischen Werkes und besonders des Kupfer- 
Ikindes enthält: Osservazioni sopra i Mbnumenti Antichi 
uniti all opera intitolata Thalia avanti il dominio dt’ Ro
mani. In Firenze 1S11.
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nichts anders als ein gemischtes Ganze •werden konnten* 
Hier also die Hauptsätze: Physische Revolutionen des 
alten Italiens, und die Losreifsung Siciiiens vom Conti- 
nen t, nach den Stellen des Justinus (lih . IV. cap. i .) ,  
•wovon die letztere ganz gcwils aus Theopompus genom
men ist, welcher grofse Geschichtschreiber gegen die 
Verunglimpfung von Strabo über diese Parthieen seiner 
W eihe gewifs Rechtlertignng verdient s). Die neueren 
Untersuchungen von Bolpmieu , Niebulir und Andern, 
und Schlösse daraus für die Rcliginnsgeschichte der Ita
lischen V^ölher. Mythische Traditionen von den Indige- 
tes, Aborigines; von den ältesten Pflanzern aus der 
Frem de, Hercules, Jason, Ifiomedes, Ulysses, Ante
rior, Acneas. Standpunkt zur Beurtheilung derselben 
(vergl. Micali l’ italia avanti il dom- d. Rum. I. p. 33 — 
37. p. 4q.)- Angeblich älteste Einwohner: Unibrer, Si- 
cu ler, Ausoner, und ihre Sitze. Erste Pelasgische Co- 
lonie unter Qenotrns und Peucetius (Arislotel. Polit. 
"VII. io. Dionys. Halic. I. 3o.) vor Chr. Geb. i6/|3. und 
Finflufs derselben 5 6). Zweite Colonie von Pelasgern

5) Einen Theil dieser Rechtfertigung habe ich versucht in
der Praefalio ad Ephori Fragmin, ed. M, Maix. pag. 
VH sqq.

6) Freilich möchten die netteren Untersuchungen Njebuhrs
zu ganz anderen Resultaten führen. Niebuhr htlit wohl 
Oenotier, Peucetier und Epiroten für Zweige des Pelas« 
gisciien Stammes, ohne dafs man jedoch berechtigt sey, 
hieraus Auswanderungen zu folgern (s. Rom. Gesch. I. 
p. ö7 ). ln Bezug auf die Oi notrer stellt er die Vermu- 
thurig auf, dafs in uralten Zeiten ein Volk, den Epiroten 
verwandt, von Etrurien her die ganze Küste am unteren 
M e e r e  und die grofseti Vorgebirge SUditaliens bewohnte, 
dann aber aUmühlig von nördlichen Stämmen überwältigt 
und vertilgt ward - s Rom. Gesell. I. p. 42.). Wachs-, 
muth erklärt die Nachricht von der Colonie unter Oeno- 
trus und Peucetius aus Arcadien nach Italien für ein von
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und Hellenen unter dem Arcadier Evander in O ber- und 
Mittelitalien , i 539 v. Chr. Geb. (Lareber Cbron. p .570.).

den Neueren einstimmig verworfenes Mührclien ( ? ); er 
behauptet, dafs man die Völker der südlichen Küsten Ita
liens, Oenotrer , Choner, Peucetier u. s, w., mit grofser 
Wahrscheinlichkeit sänsmtlich für Stämme lllyrischer 
oder auch Epirotischer Abkunft halten könne. Diese 
Spur der Illyrischen Bevölkerung ziehe sich dann an der 
Küste nordwärts durch die .Peligner und die Stadt Trtten- 
tum bis zu den Venetern (s. Aeltere Geschichte des Rö
mischen Staats p. 6l.). Ueherhaupt geht das Bestreben 
Niebuhrs dahin , die gewöhnliche Annahme von Einwan-« 
derungen fremder — Pelasgischer — Stämme in Italien 
von Osten her umzustofsen, und sie in eine Auswande
rung der Tyrrhener (eines nicht Etruscischen Volks- 
stammes) nach Griechenland umzukehren, was dann die 
Sage zu einer Auswanderung aus Griechenland nach Tyr- 
rhenien umgebildet ( s. Röm. Gesell. I. pag. 69.). Eben 
darum ist er auch genöthigt, die Einmischung oder Ein
wanderung Griechischer (besser: Pelasgischer) Stämme 
in Mittelitalien, namentlich in Latium, zu verwerfen ( s. 
p. 119 ff.). Er sieht in der Herakleisclien Fabel, welche 
mit der andern von der Niederlassung Evanders und sei
ner Arcadier an der Tiber verbunden ist, und welche 
schon dadurch ihren rein Latinischen Ursprung verläug- 
ne, dafs sie auf Arcadische Genealogien bezogen ist, die 
zu Rom vor dem Augusteischen .Zeitalter gewlfs nicht 
bekannt waren, eine Fiction späterer Griechischer Dichter, 
gebildet, als Rom schon herrschte ( ? ? ) : „im  sechsten 
Jahrhundert, da sogar schon der ARxandrinischen Poe
sie Biüthe verwelkt war“  (s. pag. 121 ff.). Diese Sätze, 
insbesondere die, welche sich auf die Pclasgischen Wan
derungen nach Griechenland beziehen, hat jedoch Wa.chs- 
muth a. a. O. p. 92 ff. zu widerlegen , und die Zeugnisse 
der Alten von einem Zuge ait-Griechischer Stämme der 
Pelasger oder Tyrrhener nach Italien , namentlich naqh 
Etrurien, zu rechtfertigen gesucht. In dem Lande La
tium , wo fiir den Norden und Süden Italiens eine Art 
Vplkerschcide bestand, findet er (p. 100 ff.) eine Vermj*



Die SIculer verlassen Italien, i 37o vor Clir. Geb. (ibid. 
p. 57?*.). Hieran schliefst sich nun zunächst die Helle
nische Colonie unter Hercules an , darauf 'die Trojani
sche unter Aeneas, Diomedes, Antenor, gegen 1177 
vor Chr. Geb. 7). "Wohnsitze dieser Pflanzer, Ankunft

scliung verschiedener Völker, Umbrer, Sabiner, Auso- 
ner und Siculer, in Frieden oder Unfrieden , bis die An
kunft der Pelasger von Nordosten her, ausEpirus, einen 
Theil dieser Völker zur Flucht und Auswanderung, den 
anderen aber zur Unterwerfung nöthigte. Letztere , mit 
den Pelasgern gemischt, erzeugten dann das Volk der 
Latiner. Der Name und Charakter des Evander sey rein 
erdichtet, um der von Epirus angekommenen Pelasgi- 
schen Colonie ein Haupt, das ihr fehlte , in der Folge zu 
geben. Dafs Evander aus der Pelasgischen Sage hervor
gegangen , zeige die Angabe seines Vaterlandes, Arca- 
dien , einem Ursitze der Pelasger. Die Erfindung der 
Griechischen Buchstaben in Arcadien sey blofse Rück
deutung , von Evander ausgehend , eine absichtliche Er
dichtung , die sich noch durch die Menge Wundergaben 
verrüth , deren Einführung in Italitn man ihm zuschrieb. 
Das Sabinischc Palatium, welches an das Arcadische er
innerte , schliefst e r , gab vielleicht den ersten Gedanken, 
dies Mährchen zu erfinden ( ?? ). — Ganz anders äufsert 
sich ein geistreicher Reisender Uber diesePunkte. „M y
thologie , Ueberlieferung , Sprache , Geschichte , Alles, 
sagt er, belehrt uns , dafs ursprünglich in einem früheren 
oder späteren Zeitpunkte die Bewohner Latiums und sei
ner Umgebungen Griechen waren. Aeneas kam unter 
Hirtenvölkern an, die Ackerbau trieben, und kriegerisch, 
aber weniger cuhivirt waren, als er mit seiner Mann
schaft; er kam in ein halb cultivirtes Land “ (s. v . Bo n -  
S te tte .n l8 Reise nach Rom, bearbeitet von Schelle 
I. Th. p. 225.). — Man vergleiche über das Ganze noch 
Kaoul Röchelte Histoire criiique de 1’ etablissement des 
Colonies Grecques I. p. 2dl sqq. p. 3UU. 316. 392. II. p. 
355. III. p. 2 sq.

7) Die Erzählung von der Troischen Niederlassung in La-



der Rasenner ans Gallien über die Alpen h e r ,  und Re
volutionen , die sie in Italien bewirkten, gegen 1000 
vor Chr. Geb. Die Absendung von zwölf Etruristihcn 
Colonien nach Campanien, gegen 800 vor Chr. Geb. 
Vermischung der Campaner, Volslter und Fidenater mit 
den Sanuiitern und Ausoniern, gegen 418 vor Chr. Geb.

Ein Blick auf die alten E t r u s k e r  (s. Heyne de fa- 
hull. graecc. ab Etrnsca arte freqq. in den Commentt. 
Soc. Scient. Gott. Tom. 111 — VII. vergl. Lanzi Saggio 
di Lingua Etrnsca 11 f. pag. 171 seqq. und jezt ¡VT'cali I. 
p. 99 sqq.). Mischung dieser Nation : aus Ligurern und 
Siculern, Iberischen Stammes, aus Umbrern und aus 
Gallischen Rasennern, endlich aus Pelasgern, und zu
letzt aus Hellenen. Verfassung: die Eidgenossenschaft 
der zwölf F.trurischen Städte, jede unter ihrem Lucumo, 
zuweilen alle unter Einem Oberhaupte, doch ohne man-

8 ^ 5

tium achtet Niebuhr (Rom. Gesell. I. p. 133 f.) für eins 
e i n h e i m i s c h e  N a t i o n a l s a g e ,  welche man nicht 
strenger als irgend einen andern Umstand der mythischen 
Zeit verwerfen könne. Mit Recht macht er hier aufmerk* 
sain auf die der Römischen Religion eigentlich angehö
rende Verehrung der Penaten zu Lavinium , an die von 
den ältesten Zeiten an, wo man alles Fremde und Grie
chische verabscheuete , Troische Sagen geknüpft waren. 
Timäus hatte von den Laviniensern gehört, dafs T r o i 
s c h e  t h ö n e r n e  Bi l d e r  (die Penaten) in ihrer Stadt 
aufbewahrt würden; s. Dionys. Hai. R. A. I. 67. Auch 
Wachsmuth (Aeltere Rom. Gesch. pag. 104 ff.) stimmt 
Niebuhrn bei, dafs die Sage von der Ankunft des Aeneas 
und der Abstammung des Romulus aus seinem Geschlecht 
n i c h t  G r i e c h i s c h  sey ; dafs sie inländisch sey, wer
de durch das Benehmen der Griechen selber wahrschein
lich. Hiermit sind nun die Untersuchungen von Raout 
Rocliette Hist. d. Colonies Grecques II. p. 295. 344 sqq. 
p. 362 sqq. zu vergleichen.

*
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arcliische Gewalt 8). Der Bundestag zu  Vulsinii (Bol- 
sena) im Tempel der Voltumna (LiviuslV. 23. V. 17. 
Dionys. Hai. III. 61.). Lage dieses Staats in der guten 
Zeit. Blühender Handel im Tyrrhenischen und Joni
schen Meere, ja selbst im Archipelagus ( ver gl. Niebuhr 
Reim. Gesch. I. p, 84 f.). Hierbei Erörterung der Haupt
frage : Ist Etrurien durch Lydier aus Illeinasien cultivirt 
■worden oder nicht? Diese Colonie ist den Angaben nach

*) Niehuhr (Röm. Gesch. I. p. 77 ff.) sucht die Namen die
ser zwölf Städte, welche als die souveränen Beherrsche
rinnen des übrigen Landes verbündet waren, nirgends 
aber namentlich verzeichnet werden , zu bestimmen. Die 
in dem Umfang des Gebiets einer jeden derselben liegen* 
den kleineren Städte waren von dieser tbeils als Colonien 
abhängig, tlieils ihr auch völlig untertlian (ebendas, p.79.). 
Denn es waren die alten Einwohner, welche durch Ero
berung in diese Abhängigkeit gcriethen. Daher die Menge 
der Clienten , so wie des Adels , und daher wohl schwer
lich dort ein freier Volksstand, wie die Römische Plebs; 

v darum keine Volksgemeinden oder Hausversammlungen, 
sondern blofse Zusammenkünfte der Magnaten , der Häup
ter des Landes , welche die wichtigsten Beschlüsse ab- 
tafslen. So und nicht im Sinne wirklich freier Völker 
habe man sich die Zusammenkünfte am Tempel der Vol* 
»umna vorzustellen. Jene Grofsen Etruriens waren eine 
streitbare Priestercaste , L u c 11 m o n e 11, d i. Besessene, 
Begeisterte oder Lichtpriester (s. oben l. Th. p. 351 f.), 
genannt, ähnlich den Römischen Patriciern, welche mit 
eben solchem Rechte Lttcumonen ( weil ja dieser Name 
Name ihrer Caste , nicht der, allerdings aus ihnen stam
menden Könige, gewesen) genannt werden könnten ( 3.
p. 80. 81.).

Die Nachricht von einem gemeinschaftlichen Könige 
beruht nach Niebuhr (p. 81.) auf einer Sage; blos ein
zelne Völker wurden von Königen beherrscht. Uehrigens 
war das Band der Conföderation sehr lose, und verhin
derte blos Kriege der einzelnen Völkerschaften unter 
einander.



i344 vor Chr. Geb. gegründet worden). Grofse Aucto- 
Titäten unter den Alten, f ü r  (Herodotus I. q/|. Ti- 
mäns beim Tertullianus de Spect. cap. 5.) und g e g e n  
(Xanlhus und Dionysius von Halicarnafs; s. meine An- 
xnerli. zu den Fragmm. des Xanthus p. i5a sqcp). Daher 
auch grofse Verschiedenheit unter den neueren Schrift
stellern (s. ebendas.). Für die negative Meinung erklärt 
sich Niemand bestimmter als jezt Micali (s. I. pag. 160.). 
Momente zur Beurtheilung dieses Streits, •wobei z. B. 
die Nachrichten von den Künsten der Lydier und Etrus- 
lier , von der Metallurgie u. s. w. sehr in Anschlag zu. 
bringen sind 9). Der Ursprung des Namens der Nation

*)) Aufser Lanzi ( Saggio di Lingua Etrusca I. p. 17. 189. IT. 
pag. 51.) hat neuerdings Niebuhr in der Köm. Gesch. I. 
p. 64. und mit ihm Schlegel (Heidelbb. Jahrbb. 1816. nr. 
54. p. 854.) die Nachricht des Herodotus von einer Aus
wanderung aus Lydien nach Etrurien geradezu verwor
fen , nicht blos nacli der Auctorit'at des Dionysius und 
Xanthus, sondern auch wegen der Verschiedenheit der 
Sprache, Gewohnheiten und Religion beider Nationen. 
Wachstnuth hingegen in der älteren Gesch. Roms p. S5ff. 
hat mit Recht die Angabe des Herodotus wieder gegen 
Dionysius in Schutz genommen, und die auf diesen ge
stützten Behauptungen Niebuhrs von der Unähnlichkeit 
im Charakter, in Sitten und in der Sprache der Etrusker 
und Lyder als nichtig darzustellen gesucht. Er glaubt 
auch in den allgemeinen Gruridzügen orientalischen Cha
rakters und in einzelnen Eigentümlichkeiten orientali
scher Völker die Keime Etruscischer Sinnesart finden zu 
können. Schlüfslich wagt er noch die Vermuthung, dafe 
die niedere Masse des Etruscischen Volkes aus den frü
heren Bewohnern, Ligurern, Umbrern , Siculern , frü
her eingewanderten Pelasgern und dergl. mehr, bestan
den , welche ein Haufen übermächtiger Fremdlinge , wahr
scheinlich aus dem Orient kommend, sich unterworfen, 
pnd dann als Lucumones jene zu Sclaven oder Clienten 
gehabt. — Ohne hier die ¡sage, welche uns IlerodotuP
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■wird nach jenem Ja und Nein zum Tlicil beurtheilt. An
geblicher T y r r l i o n u s .  Tyrrhencr. Die unwahrscbein-

mitgetheilt, von der Auswanderung eines Theils der Ly
der bei Gelegenheit einer Hungersnoth , unter Anführung 
des Königsohnes Tyrsenus, nach Mittelitalien («4 'O/xßfi. 
■neu;), geradezu zu verwerfen oder anzunehmen, will ich 
blos einige Data niederlegen, die, wie ich glaube , bei 
der Untersuchung Uber den wahren Ursprung der Etrus
ker und Uber die Richtigkeit der Angabe des Herodotus 
einige Würdigung verdienen. Vorerst möchte ich nicht 
so viel auf das Zeugnifs des Xanthus, e i nes  L y d e r s ,  
bauen, weil dieser gerade deswegen wohl Grund haben 
konnte , diese Auswanderung , deren Ursache dem Natio
nalstolze sehr empfindlich und kränkend seyn mufste , zu 
verschweigen. Zudem hatte Herodotus, wie wir wissen, 
unter andern auch die Nebenabsicht, falsche Nachrich
ten des Xanthus zu widerlegen. Ferner war eben Italien 
das Land, wo jener Geschichtsforscher sein Werk ver
besserte und vollendete, wo er also Gelegenheit hatte, 
Uber den Lydischen Ursprung der Etrusker besser nach
zuforschen, und bessere Erkundigungen einzuziehen, so 
dafs den wahrheitsliebenden Forscher ohne Zweifel wich
tige Gründe bewogen haben , dies Factum anzunehmen. 
Ich will hier nicht weiter die Aehnlichkeit beider Völker, 
der Lyder und Etrusker, in Religion, ¡Sitten und Charak
ter untersuchen , ich will nur an die Geschicklichkeit in 
der Verfertigung von Erzarbeiten und dergl. erinnern, 
worin beide Völker sich ausgezeichnet haben sollen. Eine 
andere Bestätigung endlich würde diese Verwandtschaft 
erhalten , wenn die im Inneren Kleinasiens neulich gefun
denen Inschriften mit Etrurischen Charakteren wirklich 
Ubereinstimmen, wie man bemerkt haben will ( s. Hamil
tons Aegyptiaca Append. nr. 6. und The Classical Jour
nal Vol. II. p. 503 — 53y.). Bekanntlich suchten die Ge
sandten. von Sardes in Lydien durch eine Urkunde der 
F.lrusker vor dem Römischen Senat die alte Verwandt
schaft mit den Etruskern zu beweisen (Tacitus Annal. 
III. SS.). Darauf sowohl als auf andere Gründe sucht 
Raoul Rochette ( Ilist. d. Colon, Grecqq. I. p. 358 sqq.)
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liehe Erklärung aus Tursio (die Pelphinmänner) rt?ch 
Bochart wurde oben II. Th. p. 601. berührt. Anderer
seits: Tyrrheni, Tusci, E t r u s c i ,  nur verscliiedene 
Formen Eines Stannnworts, T u r a s e n i  von jenen Gal
lischen Raseni (Heyne). Oder der wahre- Name war 
B h ä t i e r ,  von R e s a n ,  einem ihrer Anführer (v. Mül
lers Allgemeine Gesch. I. pag. 5i.) lü). Auf jeden Fall * 10

aufs neue die Wahrheit des Ilerodoteischen Berichts zu 
stützen. Er sieht ¡11 den Tyrrhtncrn rin Thissaliseli- 
Pelasgisches Volk, das sich in Lydien niedergelassen, 
und das dem Reiche des Tantalus einverhibt, aus den
selben Gründen seine Wohnsitze mit denen in Italien ver
tauscht habe, aus welchen Pelops auswandern müssen, 
nämlich wegen der um sich greifenden Uebermacht der 
Trojanischen Fürsten. — Soll ich meiner Meinung noch 
etwas beifügen, so trage ich kein Bedenken zu sagen, 
dafs mich die fabelhaften Umstände, worin die Erzählung 
des llerodotus die Sache erscheinen läfst, an der Wahr
heit der Sache selbst zu zweifeln niemals haben bestim
men können.

10) Die Namen T u s k e r ,  E t r u s k e r ,  T y r r h e n e r ,  
sagt Niebuhr ( Rom. Gesc.h. I p. 66 ff.), seyen diesem 
Volke selbst fremd gewesen, es habe sich Ra sena  ge
nannt. Es sey aber dieses Volk , welches als Sieger der 
älteren Utnbrer und anderer Völker des Landes das ei
gentliche Etrurien bewohnt, desselben Geschlechts mit 
den Rhätiern und anderen Alpenvölkern. Rhätien war 
das ursprüngliche Vaterland des Etruscischen Volkes, 
von dem es sicli zuerst in Oberitalien und dann auch 
über die Appenninen ausbreitete (s. p. 70 f. 73 f.). Vorher 
jedoch, in uralter Zeit, setzt er hinzu, hatten ohne 
Zweifel die Umbrer, das älteste Volk Italiens, eine viel 
wtitläuftigere Landschaft und den gröfsten Theil der Ge
genden inne , welche die Etrusker in der Fülle ihrer 
Macht besafsen. Schlegel ( Heidelhb. Jahrbb. 1816. nr. 
SA. p. 854.) hingegen widerspricht der Niebuhrschen An
gabe, und findet in dem Namen Turseni den des Volkes 
selbst, welchen die Griechen so von ihnen gehört ,‘näm-
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waren die E t r n r i e r  in einer ihrer Hauptwurzeln n o r 
d i s c h e n  ( vielleicht GaIJischen ) Ursprungs. Mischung 
des Etrurisehen Grundstamms (vgl Micali I. p. 2 i5 sqq.) 
j sehr früh durch Felasger, die unter ihnen safsen; 
fi) durch die Abführung der zwölf Colonien unter die 
Griechen in (Jampanien (s. oben); 3) durch spätere Cö*

lieh Tusci, von 3\!eiv, gleichsam O p f e r e r ,  O p f e r 
p r i e s t e r .  YVachsmuth (Aeltere Hörn. Gesell, p 81 f.) 
nimmt den Namen Ka s e n a  fUr den inländischen Namen 
des Volkes, nach Dionysius Hai. 1.30. an, welcherName 
auf die R h ä t i e r ,  ihre Verwandte oder Abkömmlinge* 
führe. — Hier entsteht nun die Frage , die auch Wachs- 
tnuth ,a. a. O. zu erörtern gesucht hat, ob die Etrusker' 
Stammvolk und mithin die Früheren, oder umgekehrt 
die Rhätier Stammvolk seyen; für die Einwanderung jns 
Gebirge sprächen , aufser Anderem , die Ueberreste 
Etruscischer Kunst in Rhätien, die man nicht einem rau
hen Bergvolke, wie die Etrusker vor ihrem Ausbruche 
in die Ebene hätten seyn müssen , sondern einem in der 
Ebene gebildeten zuschreiben könne. — JY1 o n e * dem 
Deutschen System huldigend, will bei den T u s c i e r n  
An die nordischen T l i u r s e n ,  Riesen , und an die Göt
ter T  y r und T i u s k o  gedacht wissen. Hierbei kommt 
ihm Zoega zu Hülfe, der in den von Welcker hrraus
gegebenen Abhandlungen p. 327. sagt: ,, Dafs z. R. Tus- 
ker dasselbe Wort sey , als Theotisker, stehe icli nicht 
gehr an zu glauben, indem ich auch sehe, dafs in der 
Dänischen Mundart die Deutschen noch heute mit einem 
Namen benannt werden , der von Tüsker nicht mehr 
verschieden ist als y  von u “ . Vorher halte derselbe 
Geb hrte dem von Mehreren behaupteten Satze Beifall 
gegeben , dafs die Autochthoneii von Italien Verwandte 
der Theotisker (Deutschen' seyen. Den Zusammenhang 
der Vliltelitdlischen Etrusker mit den Rhälienl haben 
Müller in der Schweizergeschichte i. Bd. Cap. 5. und
V. Hormayer in der Geschichte Von Tvrol I. p. 26 und 
p 127 ff. nachzuweisen gesucht. Man vergl. auch Va t e r  
in Adelungs MiihriiUtes 11. p. 455 ff.
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lonialzüge dieses Volkes nach Unteritalien und Sicilien, 
wo sie wieder unter Griechen liamen (gegen 744 vor 
Chr. Geb.). Untergang der Etrurischen Colonien in Carn- 
panien (gegen 424 — 428 vor Chr. Geb. Synchronismus : 
der Peloponnesische Krieg und höchste Stufe der Kunst 
im Griechischen Mutterlande). Unterwerfung des Etru
rischen Staats unter die Römer (gegen 280 v. Chr Geb. 
im Jahre Roms 47V)' Aus dieser historischen Ueber
sieht nun ergeben sich für unsere Betrachtung folgende 
Schlüsse: In dem religiösen Denken, in der Mythik und 
Symbolik der Italischen Völker lagen ungezweifelt sehr 
verschiedene Elemente , unter denen namentlich die nei
dischen (Gallischen, Germanischen), Pelasgischen und 
alt - Hellenischen hervortreten mufsten ; und die fortdau
ernden Einwirkungen der Griechen aufseiten auf sie alle 
grofsen Einllufs,

Für die richtige Beurtheilung der Italischen Mytho
logie und Kunst ist besonders die Beantwortung der 
Frage von Wichtigkeit, in wie fern Griechische Reli
gion und religiöse Bildnerei darauf Einllufs gehabt. Die 
Bestrebungen der Toscanischen Gelehrten bis in die Mitte 
des achtzehnten Jahrhunderts sind bekannt. Sie hatten 
die Absicht, Religion und Cultur der Etrusker vorzüg
lich unabhängig von Allem, was Griechisch heifst, recht 
hoch zu stellen. Luigi Lanzi hat die Bahn gebrochen, 
Und die Vorherrschaft der Griechischen Mythoh gie und 
Sprache in den Etrurischen Denkmalen erwiesen. Heyne, 
der in seinen Abhandlungen über das Etruscische Alter
thum noch sehr schwankte, und noch viele nationale 
und ursprüngliche Mythen den alten Italiern zueignete 
(man sehe den fünften Excurs zur Aeneide dritter Ausg. 
pag. i5a seqq. — wonach auch Spangenbergs Schrift da 
Keligg. Lat. domesticc. beurtheilt werden mufs), gab 
doch in den letzten Jahren, wie ich aus seinen Briefen 
■*veifs, yielo jener Vorstellungen auf, und zollte dem

m
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sfha-f sondernden Lanzi vollen Beifall (man vergl. auch 
Lao?i’s Difesa dol Saggio tli Lingua Etrusca §. XXI.). 
ln dieser Üeberzeugung vereinigten sich auch die ersten 
A terthumsfoischer verschiedener Länder, -wie Echhel, 
Bartheleiny , Fnbhroni, Morelli, Marini, E. Q. Visconti 
und Andere (Difesa a. a. O. und Museo Pio - Clement. 
Tom. VI. pag 83.). Man kann jezt diese Ansicht als die 
in Deutschland herrschende betrachten (man vergl. nur 
Bö'ligers Andeutungen zur Archäologie p. 27.), aufser 
dafs ganz neuerlich wieder mehrere Gelehrte die Auf
merksamkeit auf die nordische Abkunlt F.trurischer 
Stämme gelenkt haben ; wovon nachher. Inghirami, der 
dem Micali vorwirft, er habe sofort für national Etru- 
rische Mythen ausgegeben was er nicht zu erklären ver
standen (Osservazioni p. 170)1 schließt sich gleichfalls 
ganz an Lanzi an, und sagt unter Anderem (ebendas, 
p. ie3.) : « Ammettendo l’antica venuta di colonie Greche 
in ltalia non possiamo rigettar dagli Etruschi la cogni- 
zione della Grcca Mitologia e vedendonla rappresentata 
costantemente ne' monuinenti anclie i piu antichi rimasti- 
c i , non possiamo dubitare ch’essa non prevalese in ogni 
altra ncllc nostra contrade.» Und in der 'I ha t , man 
darf nur die iRcihe der Etrurisclien Denkmale bei Gori 
bis zu Lanzi durchgehen, um sich von der Vorherr
schaft der Griechischen Mythologie zu überzeugen. — 
Sehr belehrend ist auch in dieser Hinsicht Uh de ns Ab
handlung über die Todtenkisten der alten Etrusker (in 
den Abhandll. der liistor. pliilolog. Classe der Berliner 
Academie der Wissensch. 1816. 1817. pag. fl.). Die 
Auswahl der mythologischen Gegenstände auf diesen 
Sarcophagen (man vergl. a.a. O. p .29. p.4b.) kann noch 
zu manchen Betrachtungen StofT liefern. Was die da
zwischen auftretenden Genien und dämonischen Gestal
ten betrübt, so wird den Kundigen schon die einzige 
Hinweisung auf den Kasten des Cypselus erinnern, dafs
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dergleichen Anomalien den Griechischen Ursprung nicht 
ausschliefsen. Ich möchte lieber von P e l a s g i s c l i e n  
sprechen. Denn meines Bediinkens hat das alte Italien 
und namentlich Etrurien thcils von Thracien und Samo* 
thrace he r ,  theils von Thessalien und von Dodona reli
giöse Einflüsse empfangen (s. oben II. Th. p. ^78 f . ) , 
und weil die Alles verschönernde Poesie über die Itali
schen Religionen niemals die bedeutende Macht ausgeübt 
ha t,  jene Vorstellungen und Bilder getreuer und so zu 
sagen p e l a s g i s c h e r  bewahrt. — Wenn ich aber mit 
Lanzi im P e l a s g i s c h e n  (oder Urgiiechischen) Ele
mente die Grundlage Italischer Sittigung und Cultur 
erkenne, und mithin das Wesentliche auch der Etruri- 
6chen Religion für alt-Griechisch, so bin ich damit noch 
nicht gemeint, diese schwierige Untersuchung für ge
schlossen zu halten; ja ich stimme Y a t e r n  in so fern 
he i,  dafs Lanzi in diesem Griechischen System wohl 
manchmal andere Elemente zu wenig in Anschlag ge
bracht hat (im Mithridates II. pag. 466.) — immer wird 
ihm das Verdienst ungeschmälert bleiben ,  als ein achter 
Scheidekünstler die Haupt - und INebenstofTe der a lt
italischen Sprachen und Dichtungen zuerst zerlegt-und 
aufgezeigt zu haben.

§. 2.

B e t r a c h t u n g  d e r  a l t - i t a l i s c h e n  R e l i g i o n  
ü b e r h a u p t .

Ueber den Geist der Italischen, besonders der Rö
mischen Religion wird unten am Schlüsse dieses Capitela 
zu reden Gelegenheit seyn. Hier heben wir nur einige 
Hauptziige vorläufig irn Allgemeinen aus. Allenthalben 
stofsen wir hier auf dieselben Erscheinungen wie in \  or* 
derasien, und Alles erinnert an nabe Verwandschaft, ja 
Identität mit den Pelasgischen Culten. Fetischdienst auch

II. 55

i
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h ie r , und ganz nach dem Charakter der V ölker , die 
ihm huldigen. So ist z. B. dem wilden Sabiner ein auf. 
gesteckter Spiefs sein Kriegs.gott, sein abwehrender, 
furchtbarer Marners. Daneben Waffentänze von begei
sterten Priestern , und wie in Phrvgien, Greta, Lemnos 
Corybanten, Cureten,Carcinen, so hier Salier und Luperci. 
Auch hierPhallica, wie unter den Pelasgern auf Samothrace 
und inAttica; und wie so häufig sonst, so auch hier blutiger 
Dienst und Menschenopfer. Dabei das dankbare Ange
denken an Fremdlinge, die diesen religiösen Ausbrüchen 
der Wildheit gesteuert, und die Menschen zuerst dem 
Opfermesser entzogen haben, wie Hercules (s. oben II. 
p. e55.) und A ndere , wenn gleich in aufsercrdenllichen 
Fällen der Fanatismus immer noch seine Rechte behaup
tete. \  om Heroendiensle, der sich aus der Erinnerung 
an solche Gesetzgeber und Wohlthäter ganz natürlich 
entwickelte, finden sich in Alt-Italien gleichfalls Spuren. 
Auch Reinigungen , mit denselben Begriffen wie im Mo
saischen Cärimonialgesetz, im Vorderasiatischen Monds
dienst und in den Cabirischen Religionen. Hierher ge
holt der Frauendienst der Februa mit den Vorstellungen 
von der Menstruation, die sich zum Theil durchs Mittel- 
alter hindurch erhalten haben, und mit den Reinigungen 
durch die Luperci vermittelst des Ziegenfells. Uralte 
Jahresfeste auch, wie in der ganzen Vorwelt, besonders 
Erntefeste, und verhä'ltnifsmäfsig später erst-, bei der 
Seltenheit des Weinbaues in Alt-Italien (Plin. H. N. 
XIV. 12.), Weinfeste. Andrerseits finden wir uralte 
Stammgötter bei den verschiedenen Völkern dieses Lan
des : jenen Marners , den Latinus und die Latia, Faunus 
und die Oscische Ops und andere; auch Priesterschaften 
in alten Familien erblich im Dienste gewisser Gotthei
ten, wie z. B. das ,  der Sage nach, dem Sonnendienste 
geweihetc Geschlecht der Aurclier, die Nautier im Be
sitz eines Priesterthums der Minerva u. s. w. Uebrigen*



zeigen ¿lese Italischen Religionen im Allgemeinen sich 
näher verwandt den Asiatischen , als den durch das Epos 
bearbeiteten Griechischen Begriffen. Jene hatten ver- 
muthlich viele androgyniseke Gottheiten* V\ enigstens 
schwankt die Sprache sehr häufig in den Götternamen 
zwischen beiden Geschlechtern. D e u s  seihst, will es 
scheinen , war die beiden gemeinsame Bezeichnung; 
Deus Venus u. s. w . ; und wie Vorderasien seinen 'Acp^d- 
3 rro<; hatte (s. oben II. Tli. pag. 34.), so redete man in 
Alt-Italien von einem Venus almus , Wovon sich, wie 
oben bemerkt-, noch spät Ueberbleihsel erhalten haben. 
Auch Juppiter ward zugleich als Göttermutter gedacht* 
Ucberliaupt ward dieser Name erst durch Einwirkung 
der Pelasger von Griechenland her und noch mehr mit 
der Verbreitung des Crctensisclien Göttersystems auf 
Einen Begriff von einem groPsen Götterkönig lixirt. Im 
alt-Italischen Sinne ward Juppiter appellativiscli ge
braucht; der vergötterte Latinus ward Juppiter Latialis 
genannt; Ve-jovis, oder Vcdius, möchte, von einer 
Seite betrachtet, ebenfalls hierher zu rechnen seyn; 
und Aeneas nebst seinem Sohn Ascanius wurden auch 
mit dem Prädicat Juppiter bezeichnet, wodurch man 
also im Allgemeinen die hohen Stammhelden und Wohl- 
thäter in die Götterzahl hinaufrückte (sieh, das vorher
gehende Capitel pag. 545 f.). Dasselbe gilt von J u n o  , 
womit man ursprünglich keineswegs die hohe Himmels
königin bezcichnete. Diese Bedeutung kam vielleicht 
erst aus Griechenland herüber. Die Alt-Italier hatten 
viele J u n o n e s. Die Frauen nannten ihre Genien, ihre 
Schutzgeister sp 11

11) S. meine Homerischen Briefe pag. ISS. in der Note und 
oben II. Th. der Symb. p. 547 f. mit der Note 144. fer
ner p. 592. und die Note 239.
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R e l i g i o n  d e r  E t r u s k e r ,

So viel im Allgemeinen, Unter den einzelnen Reli
gionen Italiens fordert natürlich die der E t r u s k e r  
am meisten Aufmerksamkeit. Sie ist die Mutter vieler 
von den übrigen, und diese Nation ragte an Bildung 
vor den andern weit hervor. Die Bestimmung des 
G r a d e s  derselben wird immer wohl Gegenstand wider, 
streitender Meinungen bleiben , weil von der Literatur 
dieses Volkes nichts auf uns gekommen. So dürfen wir 
uns nicht wundern, dafs der Toscanische Gelehrte seine 
Vorfahren sehr häufig zu Inhabern der höchsten Weis* 
heit machte, während Ausländer , besonders neuerer 
Z e it , desto geflissentlicher bemüht waren, was zu hoch 
gestellt war nur recht tief herabzusetzen. W äre  nur 
erst die Scheidung der national - Etrurischen Bildwerke 
von den Griechischen ältesten Styls über allen Wider
spruch erhoben. Doch ist einzelnes mitunter sehr Merk
würdige schon durch die bisherigen Untersuchungen den 
Etruskern als ungezweifeltcs Eigenthum zuerkannt. Be
stimmt reden auch alte Schriftsteller von den Verdiensten 
derselben um Wissenschaft und Religion. Dafs sie die 
Phil osophie der Natur und Theologie mit grofsein Erfolg 
bearbeitet, versichert Diodorus (üb. V. cap. 40.) aus
drücklich , der hier ohne Zweifel dem Timäus oder an
dern älteren b ührern folgte. Hiermit steht die Nachricht 
des Livius (IX. 36.) in Verbindung, nach welcher frü- 
berhin die Römischen jungen Leute in der Etruscischen 
Literatur unterrichtet wurden , an deren Stelle später 
die Griechische trat ‘2). Heifst das freilich nur so viel: 12

§. 3 .

12) Was Cicero de Divin. I. 4t. §. 92. und Valerius Max. 
' I. 1. „de principum filiis  E intritte in disciplinam da» 

tisS‘ sagen, behauptet Görenz , sey von den S ö h n e n



sie seyen in der disciplina Etrusca, d. i. in der aruspicina 
unterrichtet worden, wie Cicero (de Divin. I. 4 l 0 er~
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d e r  v o r n e h m e n  E t r u s k e r ,  keineswegs von denen 
der Römer zu verstehen. Auch fände sich niemals unter 
den Haruspices , so viele ihrer genannt werden, ein R ö 
m is  e h e r  Name; s. ad Cicer. de Legg. LI. 9. pag. 134, 
wo er aber die von mir angeführte Stelle des Livius nicht 
berührt. Es ist also dieser Gegenstand noch genauer zu 
untersuchen. Vergl. Niebuhr Röm. Gesell. 1. p. 80.95, 
welcher ebeufalls die Sache so , wie ich , dargestellt hat, 
ohne Rücksiclitsnahme auf die Behauptung von Görenz. 
Die Stelle selber lautet: „Prodigia, pórtenla ad Etruscos 
( et )  Haruspicés, si senatus jusscrit, deferunto: E fru- 
riaeque principes disciplinam docento.,c Hier will ich 
gar kein Gewicht darauf legen, dafs meine Handschrift 
das Bindewort nach Etruscos beibehält (wie auch in der 
Stelle de N. D. II. 4. p. 222 unserer Ausg.). Ich habe 
immer dem Muretus Beifall gegeben, der bereits die co- 
pula auszustreichen gerathen hat ( Commentar, in Cicer. 
Catil. III. 8. pag. 628 Ruhnk.) — aber da Livius a. a, O. 
vom M. Fabius ICäso (oder nach Andern vom C. Claudius) 
erzählt: „Caere educatus apud hospites, Etruscis inde 
literis eruditus erat, linguamque Etruscam probe nove-, 
rat“ ; und dann hinzusetzt: „Ilabeo auctores, vulgo 
tum Romanos pueros, sicut nunc Graecis , ita Etruscis 
literis erudiri solitos“ — so sehe ich nicht, wie man den 
gedachten Ciceronischen Stellen einen anderen Sinn un- 
terlégen will. Wyttenbach hat , wie ich aus seinen hand- 
schriftlichen Anmerkk. zu Cic. de Legg. a. a. O. sehe, 
jene Stellen auch nicht anders genommen. Ob Röm eine 
Colonie von Cäre war, will ich jezt nicht untersuchen; 
aber die enge Verbindung beider Städte läfst sich nach 
vielen Zeugnissen der Alten nicht bezweifeln, und Livius 
a. a. O. spricht ja selbst von dem Gastrechte , das zwi
schen Bürgern beider Städte bestand. W >e natürlich war 
es daher , dafs Römer ihre Söhne dorthin in den Unter
richt gaben. Mone  giebt hierbei noch die Parallele, 
dafs späterhin Gallische Jünglinge in den Truthenschulen 
der Britannier gebildet wurden.
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zählt, so beschränkt sich jener wissenschaftliche Unter
richt auf die Keuntnifs gewisser priesterlicher Geschäfte 
und Deutungen. In den Händen einer dort sehr zahl
reichen Priesterschaft war wohl ohne Zweifel der ganze 
Schatz der nationalen Kenntnisse höherer Art. Man 
hann auch zugeben, dafs die Religion und die zu ihrem 
Dienst erforderlichen Einsichten die Grundlagen bilde
ten , an die sich, wie an den K ern , alles andere Denhen 
und Erfinden ansetzte. Wie viel dieses letzteren nun 
gewesen, ist, wie gesagt, jezt wohl schwer zu bestim
men. Dafs es doch nicht so  w e n i g  war, wie einige 
neuere Alterthumsforscher im Widerspruche gegen die 
Ucberschätzungen jener Toscaner wo’Uen, ist wohl un
bestreitbar gewifs. Mag also immer Manches anderen 
Völkern angehören, mag z. B. jener Tragödiendichter 
Volumnius bei Varro (de L. L. lib. IV. pag. 16.) hein 
E trusker, sondern ein Römer gewesen seyn 13 * 15) ;  so hat
ten doch die Etrurier einheimische Annalen (Dionys, 
Hai III. 46.) , sie hatten frühzeitig das Licht religiöser 
Erkenntnifs, vielleicht durch Lyder und gewifs durch 
Relasger mitgctheilt, aufgenommen und benutzt, sie 
blieben, mufs man zugeben, fortdauernd durch ihre See
fahrten mit den östlichen Ländern , vielleicht selbst mit 
Aegypten, im Verkehr. Der ihnen eigenthümliphe me
lancholische und religiöse Geist ist jenem Tiefsinne sehr 
befreundet und förderlich > der den Menschen im Nach

13) S. Niebuhr Röm. Gesch. I. pag. 88, welcher eben aus 
dem Römischen Namen des VErfassers, V o l u m n i u s ,  
schliefst, dafs die Tragödien desselben in späterer Zeit 
abgefafst, wie sie denn überhaupt der Nation eigentlich 
fremd gewesen , und die Etruscische Literatur nie durch 
die Griechische verfeinert worden zu seyn scheine. Schle
gel (in den Ileidelhb. Jahrhb. 1816. nr. 51. pag. 860.) da
gegen will den Namen Volumnius als einen ächt Etrusci-,
fpfien anerkannt wissen.



denken über das Gemeine erbebt und auf neue W ahr
heiten leitet <,j). Priester, die natürlichen Pfleger aller 
wissenschaftlichen Bildung , hatten sie in zahlreicher 
Menge, und unter einem Oberpriester gewifs in sehr 
geordneter Verfassung. Mithin konnte hei dem aufser- 
ordentlichen Wohlstände der Nation in diesen Priester- 
schaften ein System religiös - scientifischer Sätze sich ge
stalten und durch Ueberlieferung fortgepflanzt werden, 
bis man mit Empfang der Schrift im Stande war, es in 
heiligen Büchern niederzulegen * 1S). W ir  lesen auch hie 
und da Nachrichten von Schulen in Etrurien , w'oran die 
Binder der höheren Stände Theil nahmen , wie z. B. zu 
Falerii (Liv. V. 27.). Dadurch ward die Grundlage zu 
einem Patriciat gelegt, das auf edlere Geburt nicht hlos, 
sondern auch auf Vorzüge des Geistes gebaut w ar ,  wo
von das alte Rom noch viele Spuren zeigt. W aren auch 
die Störungen grofs , die Etrurien schon früh durch 
Einfälle fremder Völker erfuhr, so setzen sie doch nicht 
die gänzliche Ausrottung der Priester in allen Städten 
voraus. Folglich konnte bis auf die Römische Zeit in 
Tradition und Schrift manches sehr Alte von religiöser 
und wissenschaftlicher Erhenntnifs gerettet werden. Und 
so mögen die sogenannten Rücher ucr Nymphe Rjgois 
über die Kunde der Blitze (Servius ad \  irgil. Acneid.
VI. 72.) , die Aelieruntiscben Bücher des Erdgottes Tages 
und die Auslegungen seines Schülers Bacch.es ( s. oben.
I. Th. p. 188.) und ähnliche Angaben mythische Einlilci- 
dungen historischer Nachrichten von der Priestertradi
tion und Priesterschriften seyn. Allenhalben , wo alte

8 3 9

t4) Kein Volk hat mit dieser Gemüthsart mehr Ueberein- 
stimmung als das Teutsche. Man darf nur die Edden und 
Nibelungen lesen. Mo n e .

15) Vergl. auch Niebuhr R. G. I. pag. 93 f. Unten werde ich 
über die Macht und Cultur der Etrusker Mehreres beibringen.



Religionen bestanden , waren ja die hohen Götter die 
heiligen Schreiber und Schriftsteller: Brahma, Oannes, 
Hermes, Taaut u. s. w. So legte denn auch der Etrus
ker die Blume des geistigen Besitzes in den Schoofs sei
ner Gottheiten zurück. Was der kriegerische Römer 

'vernichtete oder aus religiöser Ursache aufnahm , aber 
eben deswegen als Geheimnils behandelte, davon kön
nen wir freilich keine ganz deutlichen und vollständigen 
Nachrichten haben. So beschränkt sich die Renntnifs 
Etrurischer Literatur auf die bemerkten und andere ein
zelne Angaben, z. B. dafs Tarquiriius Priscus ein Osten- 
tariuin Etruscuin ( Macrob. Saturn. III. 7 . 20, Lactant.
I. ro. welcher den Verfasser Tarquitius nennt) geschrie
ben habe.

Glücklicherweise liefern Römer und Griechen einige 
Berichte übpr den Inhalt der Etrurischen Religionslehre 
und der damit zusammenhängenden Weltansicht und 
Naturbetrachtung.

Der ernste Geist der Nation kündigt sich gleich in 
Ihrer Lehre von den Zeitaltern an.

Gewisse Z e i t a l t e r  (yEvri) , lehrten sie, sind den 
Menschen und menschlichen Dingen gesetzt, und der 
Uebergang aus einem ins andere wird jedesmal durch 
Erscheinungen und Vorzeichen am Himmel und auf der 
Erde angedeutet. Davon machten sie auf Etrurien fol
gende Anwendung 16): Zehn Zeiten (aetates) seyen durch 10
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10 S. Niebuhr Rom. Gesch. I. pag. 91. Auch er bemerkt, 
wie die Geschichte dieses Volkes, gleich der der Brami- 
nen , in einem astronomisch - theologisch bestimmten 
Umrifs der gesammten Zeit eingetragen war. Eine Welt
woche von acht Welttagen war für das jetzige Menschen
geschlecht auf Erden bestimmt; jeder dieser Welttage 
filr einen andern Volksstamm. Ein solcher Welttag be
griff zehn Säcula, zusammen 1100 Jahre, und so zählte



göttlichen Bathsclilufs diesem Staate zur Datier bestimmt. 
Von den vier ersten bestehe jedes aus io5 Jahren; das 
fünfte aus 123 Jahren, das sechste aus ii(), das siebente 
gleichfalls u. s. w. Hiernach bann man die acht ersten 
Zeitalter zu 904 Jahren berechnen. Nach Ablauf des 
zehnten Saculum war dem Etrurisehen Staate sein Ende 
bestimmt (Varro ap. Censorin. de die natal. 17. Plutarch. 
in Sulla p. 456 A. Francof.). Hierzu die Nachricht des 
Kaiser Augustus (beiServius ad Virgil. Eclog. IX. 4 7 ) 
Ton der Weissagung des Etrurisehen aruspex Volcalius 
wahrend der Spiele des Cäsar, dafs in jenem Augenblick 
das zehnte Zeitalter angebrochen sey. v

Hieran knüpfen wir die K o s m o g o n i e  der Etrus
ker und ihre Lehre von dem grofsen Jahre. Sie lautet 
so; Der Demiurg hat diese Welt in sechstausend Jahren 
geschaffen: im ersten Jahrtausend Himmel und Erde; 
im zweiten das Firmament; im dritten das Meer und das 
Gewässer auf der Erde; im vierten die zwei grofsen 
Lichter der Natur; im fünften die Seelen der Vögel,
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die Weltwoche S800 Jahre. Also betrüge die Dauer eines 
Welljahres von 38 Wochen oder 30 '(Tagen: 331,400 Jahre. 
— Wenn JVJ o n e die Idee von einem tausendjährigen 
Reich und von den sieben Weltaltern , welche das ganze 
Deutsche Volk im Mittelalter ergriffen hatte, lieber aus 
dem Hintergründe des Heidenthums als aus apokalypti
schen Vorstellungen herleiten will, so kann ich ihm darin 
nicht beistimmen; aber was er nun weiter sagt , mag hier 
seinen Platz finden: „Dieser Volksglaube ist wichtig, 
und bemerkenswerth die fromme Unbefangenheit, womit 
die alten Clironikschreibtr die Geschichte nach den sechs 
Weltaltern eintheilen, denn im siebenten , stellen sie sich 
vor, wird die Welt untergehen. Recht volksmäfsig sind 
diese Meinungen ausgesprochen in G. A 11 s Weltchronik. 
Nürnberg l4y3. fol. Blatt 26o.“ Meines Bedünkens ist 
eben die S i e b e n z a h l  ein Beweis des apokalyptischen 
IJrsprungs.

i



der Reptilien und aller andern Thiere “ die in der Luft 
auf der Erde und im Wasser leben; im sechsten den 
Menschen. Eben so lange dauert das Menschengeschlecht, 
so dais die beiden grofsen Weltperioden zweitausend 
Jahre umfassen. Das ist das grofse Jah r ,  nach dessen 
Ablauf alle Sterne wieder in dieselbe Constellation wie 
beim Schlüsse des vorhergehenden hommen.

Ohne uns hier in den Streit über die wahre Dauer 
dieses grofsen Jahres der Etrurier einzulassen, müssen 
wir doch die Hauptfrage berühren, ob diese Kosmogonic 
auch wirtlich alt-Etrurisch sey? Heyne hat dieses be
stimmt verneint (s. Etrusca anliquitas a corrnn. lib. in 
Comment. Soc. Gott. VII. psg, 35 sijcj.). E r  sieht darin 
einen sehr späten Nativitä'tsteller , und zwar einen Chri
sten ; denn vorerst habe er die Zeitalter (ytvr,), die sich 
nur auf Etruriens .'Staat bezogen, auf das Menschenge
schlecht bezogen; sodann verrielhen ihn auch biblisch - 
hellenistische Ausdriicltc, wie trTtptcapa, vS a ia  und dgl. 
Ich bann diese Meinung des gelehrten Veteranen nicht 
zu der meinigen machen. Züvörderst ist das Unheil 
aus einzelnen Ausdrücken immer unsicher, und ganz 
neue Beispiele haben gezeigt, wio leicht es irre führe. 
Allein mancher Ausdruck, der hellenistisch heifsen mufs, 
weil er aus Alexandria und aus der Periode der grofsen 
Sprachenmischung herstaramt, ist darum noch nicht aus 
der Bibel entlehnt. So braucht z. B. auch Daraascius in 
seiner Schrift von den Principien das virara verschie
dentlich, nnd doch war er niemals dem Christenthume 
zugethan. Auch hat neuerlich Müntcr aus einer Inschrift, 
betreffend die Samothracischen Mysterien, worin <rccp§ 
und ähnliche Ausdrücke Vorkommen, mit grofser W ahr
scheinlichkeit gezeigt, dafs in die Mysteriensprache (und 
mithin auch in die Priestersprache) mit orientalischem 
Begriffe auch manches W ort eine dem allgemeinen Spracli- 
gchrauche fremde Bedeutung erhalten konnte. _ Dafa
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aber jener Referent, wer er auch scy, die Weltalter 
nicht falsch gedeutet habe, geht aus der angeführten 
Stelle des Plutarchus hervor, wo ja ganz entschieden 
von Zeitaltern geredet wird, die nach Etrurisclier Lehre 
d e m  M e n s c h e n  gesetzt seyen. Dafs die alten Perser , 
etwas Aehnliches lehrten , hat Heyne selbst berührt. 
Vergleichen wir diese Nachrichten näher mit dieser 
Etruscischen Ifosmogonie, so zeigt sich eine auffallende 
UebereinStimmung : Dort wie hier zwölftausend Jahre, 
und in beiden Systemen die zwölf Jahrtausende, nach 
den zwölf Sonnenhäusern eingetlieilt, und die zwölf 
Zeichen des Thierhreises, Symbole der zwölf Jahrtau
sende (Zendavesta I. 10. und Anhang II. p. 81. und da
selbst dasZeugnifs des Theopompus) 17). Dadurch bann 
freilich nur die Uebereinstimmung mit alt-orientalischen 
Weltansichten bewiesen werden. Der W e g ,  aut dem 
dieses System zu den Etruskern gelangt seyn mag , lafst 
sich nicht bestimmt nachweisen. Doch ein Blick aui die 
Sätze der Pythagoreer deutet auch die Brücke an , auf 
der sie nach der Westwelt kommen konnte. Es sind dies 
Sätze aus einem Ideenkreise , der in den Priestersystemen 
des Alterthums fast allgemein aufgenommen war. Um 
so weniger dürfen wir zweifeln, dafs auch Etruriens Prie
ster, deren höheres geistiges Streben durch so Manches 
sich ankündigt, in ihren Besitz gelangt waren.

47) S. oben I. Th. p. 708. Auch nach I n d i s c h e r Tradi
tion tritt zu Ende des vierten Yug, in welchem wir leben, 
„ach Verlauf von 12,000 Götter, oder 4,320,000 mensch
lichen Jahren , das Wehende ein (s. ebendas pag. 603.).
Ueber die A e g y p t i s c h e n  Lehren s. p. 369 • P- “
Niebuhr a. a. O. erinnert an ein ähnliches Ende und be
stimmtes Ziel des Lebens selbst der Götter in der n o r 
d i s c h e n  Theologie. Auf die hier wie anderwärts stets 
vorkommende Zwölfzalil hat auch Wachsmutli (Aeltere 
itöm. Gcsch. p. 86.) aufmerksam gemacht.

i
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D i e  G o t t h e i t e n  «1 e r  E t r u s k e r .

Die G o t t h e i t e n  der Etrnsher 18) sind theils all
gemeine , denen alle Städte der Eidgenossenschaft hul
digten, theils Schutzgottheiten einzelner Städte. Zu den 
ersten gehören zunächst die Pelasgischen hohen Wesen, 
sodann aber auch einige einheimische, wie z. ß .  die 
N o r t i a (Fortuna) , die zwar zu Vulsinii (Bolsena) ihren 
Sitz hatte, aber zugleich Gegenstand allgemeiner Ver
ehrung war (Cincius Alimentus beim Livius VII. 3. vgl. 
Burmann ad Antholog. Lat. I. 29.). Zu den ausländi
schen Göttern allgemeinen Dienstes gehörten J u p p i t e r, 
J u n o  und M i n e r v a  oder vielmehr M e n e r v a ,  wie 
sie immer auf Etrurischen Oplerschaalen geschrieben ist 
(Micali II. pag. 47. so auch auf uns. Tafel LVIl. nr. 2.). 
Das sehen wir auch daraus, dafs es zum Begriff einer 
ordentlichen Stadt unter den Etruskern gehörte, drei 
Tempel, nämlich des J u p p i t e r ,  der J u n o  und der 
M e n e r v a ,  zu haben (Servius ad Virgil. Aen. I. 422.). 
Dem Juppiter war ein Götterrath zunächst untergeord
net , der aus sechs männlichen und eben so viel weib
lichen Wesen bestand. Sie hiefsen in Tuscischer Sprache 
Consentes und Complices 19). Nach Varro (ap. Arnob. 
advers. gent. III. p. 123.) hiefsen sie so, weil sie mit ein
ander zugleich geboren worden und sterben. Hiernach 
wären sie also nur Mittelwesen, die Juppiter in der 
Weltregierung als seine Diener und Dienerinnen ge
brauchte. Ihre einzelnen Namen , sagt derselbe Zeuge,

§. 4-

18) Vcrgl. auch Niebuhr I.-p. p4.

19) Vergl. auch oben im Capitel von der Samothracischen 
Religion, II. Th. p. 366. und p. 315: dafs die dii c o n 
s e n t e s  und c o m p l i c e s  eine bJofse Uebersetzung des 
Wortes C a b i r e n  seyen.
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waren unbekannt. Der allgemeine Name eines Gottes 
War nach Suetonius (August. 97. p. 229 ed. Wolf.) A e -  
sa r ,  welches Einige mit dem Römischen C ä s a r  in Ver
bindung setzten; Andere, wie Niebuhr (Rom. Gesch. I. 
pag. 225 ) ,  mit den Ä s e n  der Scandinavier 20). Yoin 
Juppiter ( T i n a  im Etrurischen genannt) hatten dio 
Etrusker desto höhere Begriffe. E r war ihnen die W elt
seele und der letzte Grund aller Gründe (causa causa- 
rum), mithin F a t u m  und V o r s e h u n g .  Er  war die 
N a t u r ,  aus der Alles geboren worden, und der erste 
Odem, durch den Alles lebet; er war Bewahrer und 
Regierer des Universum (Seneca Quaest. natur. II. 45. 
Vergl. oben II. Th. pag. 490 f.). Man hatte gegen diese 
Darstellung durch die Bemerkung Mifstrauen erregt, 
dafs der Referent ein Stoiker ist. W e r  wird es leugnen, 
dafs die Philosophen dieser Schule die Mythen der naiv 
pbantasirenden Vorwelt oft sehr gewaltsam umdeuteten?

£0) Derselbe erinnert a. a. O. zugleich bei L u c e r  an Lu*
g e r (von l u g e n ,  sehen), was freilich Schlegel a. a. O. 
pag. 895. lächerlich zu machen sucht, ohne jedoch etwas 
dagegen vorzubringen, Waien die Etrurischen Gotthei
ten als vergänglich gedacht, so würde die innere Ver
gleichung mit den s t e r b l i c h e n  Äsen der Edda näher 
liegen. War aber der Etrurische Juppiter-Tina als 
S c h i c k s a l  gedacht, so könnte beim Namen A e s a r an 
«lo-a, S c h i c k s a l ,  erinnert werden, in so weit Juppiter 
vorzugsweise der Go t t  ist. Dann wäre vielleicht auch 
Tina mit D is  (Deus) verwandt. Aber auch mit Tien, 
Himmel, verwandt, kann er das Schicksal seyn, weil die
ses in den Sternen geschrieben. Aufmerksamkeit ver
dienen noch Zof cga’s Worte in den von Welcker her
ausgegebenen Abhandlungen p. 327 f.: „  A e s a r ,  Name 
der Gottheit bei den Etruskern , wird noch in der Islän
dischen Mundart gebraucht als Plural des Wortes A s , 
welches Gott bedeutet, wonach Aesar wie Eloliim Plural 
für Singular genommen seyn würde.“

f t



W ir  haben oben selbst darauf aufmerhsam zu machen 
Anlafs gehabt. Auch stelle ich nicht in Abrede , dafs. 
wir in dieser Beschreibung grofsentheils Stoische K u n s t 
w ö r t e r  lesen. Aber die Ideen selbst trifft dies nicht. 
Römer und Griechen blicken auf Etrurisclie Priester
lehre mit hoher Achtung zurück. Ein tiefsinniger, dem 
Ewigen zugewandter Geist charakterisirt diese ganze 
Nation. Ihr geistiger Verkehr mit dem Orient ist mehr 
als wahrscheinlich. Konnten unter diesen Umständen 
die Etrurier von ihren höchsten W esen, Juppiter, Ja
nus u. s. w. wohl andere als solche Vorstellungen haben, 
zumal da die Fortpflanzung Samothracischer Religion zu 
ihnen bestimmt angegeben wird , eine Religion , in der 
die höchsten Potenzen doch auch gewifs sehr hoch ge
stellt waren? Mit Einem W o rte ,  was Memphis von sei
nem I’hthas , was Thebe von seinem Amun lehrte, das 
konnte der Etrusker wissen, und auf seinen Juppiter 
und Janus übertragen.

Auch in der D ä m o n e n l e h r e  Etruriens zieht 
siclitbarlich d c r  s c 1 b c Aegyptisch-Samolhracische Fa
den fort. Ich werde unten darüber, so wie über die 
Heroenlehre, das Nöthige im Allgemeinen bemerken. 
Vorjezt bleibe ich beim Vorliegenden stehen. Jeder 
G ott ,  jeder Mensch, jedes Haus, jede Stadt hatten ihren 
Genius. Die der Götter heifsen P e n a t e s ,  und es gab 
überhaupt vier Classen von Genien, die des T i n a  (Jup
piter), des N e p t u n u s ,  der u n t e r i r d i s c h e n  G ö t 
t e r  und der M e n s c h e n  (Nigidius lib. XVI rerum di- 
vin. ap. Arnob. advers. gent. III. I\o. p. »32 Orell. und 
Appendix ad Arnob. p. 44 sq.). Es war ein System von 
W esen, die in herabsteigender Ordnung die höheren 
Götter mit den niederen, und die Gottheit mit den Men
schen verbanden. Eine grofse Pyramide glefcbsam, de
ren Spitze sich in dem weltregierenden Mittelpunkte 
Tina (Juppiter)  verlor’ , und deren breite Basis nach
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allen vier Weltgegenclen auf Erden ruliete (vergl. oben
I. Th. p. 392 ff. über ähnliche Aegyptische Vorstellun
gen). Ueber dem Strahlenpunhte jeder individuellen 
Personalität, dem Charakter und dem Sinn jedes Men
schenlebens , schwebet als H e r r  und Regierer ein Ge
nienpaar, wovon der eine sorgsam und freundlich über 
die ihm anvertraute Seele waltet, der andereiinsterund 
drohend ihre Flügel hemmt. Auch wo Menschen bei
sammen wohnen ist unsichtbar ein Genius gegenwärtig. 
Das liebe Gut ,  das wir unter der Vaterstadt zu denken 
pflegen, jenes heimathliclie Gefühl, das uns hei ihrem 
Namen beweget, eines wie das andere ist unter den 
Schirm des Genius gegeben. So auch das Vaterhaus. 
Jedes theuerste Gefühl, das ein Rind hei diesem Anden
ken empfinden mag, jene Gewohnheit des Lebens in ihm 
von frühester Erinnerung an , die bergende Sicherheit, 
die stille Vertraulichkeit jedes Winkels, der ruhigeVer- 
lafs auf dies von den Vätern ererbte Eigenthum , und 
wie die Beziehungen alle heifsen mögen, sie alle sind 
in den Begriff des Lar (L a rs ,  H e r r  21) zusammen

21) Ueber die Wörter L a r ,  L a r s ,  L a r t e s  s. besonders 
Lanzi Saggio di Ling. Etrusca Tom. 11. p. 283 — 286. und 
Müller de diis Romanorum Laribus et Penatibus (Haf- 
niae 181t.) , welcher p. 33 IT., mit Uebergehung derGrie- 
tliischen Etymologien von AaCfc;, vicus und andern der 
Art, schon auf den Tuscischen Ursprung dieses Wortes 
aufmerksam gemacht hat, wonach L a r  so viel bedeut« 
als F ü r s t ,  H e r r ,  oo-rar»};, p r i n c e p s ,  wie es 
auch bisweilen noch vorkommt ( man vergl. .de diis La
ribus disserit T. Hetnpelius, Zwiccaviae 1797. pag- XIX. 
und unsern II. Th. pag. 88.). Und in so fern hänge 
dieses Wort auch mit den Persischen Heroen, Ar t e »  
(davon ’ApraTo; s. oben I. Th. p. 735 f.) zusammen, und 
bilde die vordere Hälfte in den Wörtern Artabanus, Ar- 
taxerxes und dergl. Durch den blofsen Zusatz eines L 
wäre hieraus der Name L a r t e s  geworden. In der Fol-



gedräng t, der'das Vaterhaus als unsichtbarer Gebiete* 
bewohnet. Darum heilst er auch L a r  i a m i l i a r i s ;

S4»

ge, nachdem auch die Römer den Namen überkommen, 
habe man mit La r ,  L a r t i s ,  den Vornamen, mit La r ,  
L a r i s  aber den Gott bezeichnet. Dies ist also nichts 
anderes, als das Griechische A«u; ,  Z tu ; ,  und das La
teinische D e u s ,  ein Herr, von dem ich mich in Allem 
und gänzlich abhängig erkenne , ein gebietender, mäch
tiger, gnädig! r Herr (s. oben I. Th. p. 171.). Dasselbe 
Wort Lar, Larte , findet Lanzi auch in vielen anderen 
Griechischen Wörtern als Grundwurzel, in L a e r t e s ,  
Aae -̂nj;; s. Saggio di L. E. 11. p. 3y0 — 3y4. zu der Etru- 
rischen Inschrift nr. 188. Larthiasses; ebendaselbst in ei
ner Inschrift nr. .160. pag. 383. (und dort die Note) L a 
r i s  a C a r c a tl i a. Es ist aber La r i s s a  ( Ad^aaa) der 
Name vieler Städte in Griechenland, z. B in Thessalien, 
ferner der Burg von Argos u. s. w.; ». Stephan. Byzant. 
pag. 5lt Bei kel. Die Stelle des Joh. Lydus de ntenss. 
p. 107 : Aapivov to Amtjev, e'g ou vtai Xd̂ oot, (vergl. Henr. 
Stephani Tltes. '1 otn. V. pag. 13̂ 7. in Aâ /ndtc-Sa/ d. i. <ri~ 
•ntaSat) könnte vielleicht einen Sprachforscher auf die be
kannte orientalische, ja biblische Allegorie führen vom 
F e t t ,  Gl a n z  und Wo h l s t a n d .  — La r i n  um ist 
auch in Italien ein Städtenaine , z. B. bei Cicero pro 
Cluent. cap. 6. Alt, IV. 12. VH. 13. Larissa aber, ein 
aller Sitz der Thessalischen Pelasger, hat ihren Namen 
mit der Burg von Argos , mit Bingen und Städten in Jo- 
nien , Aeolien, Troas, Greta , Italien und in andern Län
dern gemein, — Noch darf die Etymologie von Zoega 
(Abhandll. von Welcker pag. 327.) nicht verschwiegen 
werden, wonach in L a r i s s a ,  wie in Lapersa, in La- 
koner, Lapithen und Pelasger, ja seihst in Latiner, die 
gemeinschaftliche VVurzelsylbe enthalten wäre, die in Aä; 
oder Aao; (Volk) erscheint. Es wundert mich, dafs der 
gelehrte Zoega hierbei nicht an die ältere Schreib - und 
Sprachart erinnert hat. Denn die Ulieren Römer sagten 
L a s e s statt L a r e s (Scaurus in Putschii Grammatt. Latt, 
p. 2252. vergl. Spalding zum Quintilian. Inst. Grat. 1. 4.
13. pag. 70.). So lesen wir in einem Hymnus der Arvali-



ein vielsagendes W o r t ,  womit die Alten alle jene Vor
stellungen verbanden. Heimatblos in d i e s e m  Sinne 
zu seyn, d. h. lieinen Lar familiaris zu haben,  ist das 
Aeufserste, was die Alten sieb unter den Entbehrungen 
des Lebens zu denken vermochten. Darum ist es auch 
dort beiin Saliustius (Catil. cap. 20.)  ein zündendes 
Feuerwort, das der schlaue Catilina in die Seelen der 
mifsvergnügten Verschwornen wirft, wenn er das Loos 
der Römischen Grofsen, die Häuser an Häuser baueten, 
den ihrigen mit dem Ausdruck gegenüber stellt: « nir
gends hätten sie auf der weiten W elt einen Lar familia
ris mehr » .

Dadurch erhält auch die Stelle des Cicero (Philipp.
II. 3o.) ihre Bedeutung, wo dieser grofse Redner dem An
tonius vorwirft, dafs er der väterlichen Götter, der Altäre, 
des Heerdes, ja sogar des H a u s l a r e n  — also des höch
sten Gutes der unglücklichen Hinterlassenen des Pompcjus, 
sich bemächtigt — « repetebant praeterea deos patrios, 
aras, focos, Larem  suum fa m iliä rem , in qune tu invaseras » 
u.s. w. Man vergl. auch Abramius zu dieser Stelle.

sehen Brüderschaft: Enos Lases iuvate, Welches Lanzl 
in Saggio di Ling. Eltruse. I. pag. 142. 144. erklärt: Nos 
Lares Iuvate ,, Helfet uns Laren“ ; eine Erklärung, die 
auch Marini mitgetheilt hat (Atti Arval II. p. 6t)0 sqq.). 
•— So viele Meinungen aber auch über den Na me n  
L a r e s  versucht seyn mögen; ihr Begriff und Wesen 
tritt in vielen Beziehungen deutlich genug hervor. — 
Ueber den orientalischen Ursprung der Laren , oder viel
mehr über ihre Identität mit Gottheiten des alten Orients 
und Griechenlands, sagt Arnobius adv. gent. III. cap. 4t.

' p. 131 Orell.: „In diversis Nigidius scriptis modo tectO'» 
rum domuumque custodes, modo Cúrelas illos, qui oc- 

- , cultasse perhibentur Jovis aeribus aliquando vagituin, 
modo Dígitos Samothracios, quos quinqué indicant Graeci 
Idaeos Láctylos nuncupari. “ Vergl. dazu die Ausleger 
Tom. II. p; 17S Grell.

I I .



gedrängt, der'das Vaterhaus als ’unsichtbarer Gebiete* 
bewohnet. Darum heifst e r  auch L a r  i ’a m i l i a r i s ;
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g e , nachdem auch die Römer den Namen überkommen, 
habe man mit La r ,  L a r t i s ,  den Vornamen, mit La r ,  
L a r i s  aber den Gott bezeichnet. Dies ist also nichts 
anderes, als das Griechische At u; ,  Ztu’; ,  und das La
teinische De u s ,  ein Herr, von dem ich mich in Allem 
und gänzlich abhängig erkenne , ein gebietender, mäch
tiger, gnädigtr Herr (s. oben I. Th. p. 171.). Dasselbe 
Wort Lar, Larte , findet Lanzi auch in vielen anderen 
Griechischen Wörtern als Grundwurzel , in L a e r t e s ,  
AatfTij;j s. Saggio di L. E. II. p. 3y0 —3y4. zu der Etru- 
risclun Inschrift nr. 188. Larthiasses ; ebendaselbst in ei-* 
ner Inschrift nr. 360. pag. 333. (und dort die Note) L a 
r i s  a C a r c a n i a. Es ist aber La r i s s a  ( der
Name vieler Städte in Griechenland, z. B in Thessalien, 
ferner der Burg von Argos u. s. w.; s.'Stephan. Byzant. 
pag. alt Bei kel. Die Stelle des Joh. Lydus de menss. 
p. 107 : Aap tvov to Aixaciv, oü viai Aâ So; (vergl. Henr. 
Stephani Thes. d om. V. pag. i3a7. in Aafn/suscSai d. i, ei- 
rfiaSat) könnte vielleicht einen Sprachforscher auf die be
kannte orientalische, ja biblische Allegorie führen vom 
F e t t ,  Gl a n z  und Wo h l s t a n d .  — La r i n  um ist 
auch in Italitn ein Städtenaine , z. B. bei Cicero pro 
Cluent. cap. 6. AU. IV. 12. VII. 13. Larissa aber, ein 
alter .Sitz der Thessalischen Pelaager, hat ihren Namen 
mit der Burg von Argos , mit Bingen und Städten in Jo- 
nien , Atollen, Troas, Greta, Italien und in andern Län
dern gemein. — Noch darf die Etymologie von Zoega 
(Abhandll. von Welcker pag. 3 2 7 .)  nicht verschwiegen 
werden, wonach in L a r i s s a ,  wie in Lapersa, in La- 
koner, Lapithen und Ptlasger, ja seihst in Latiner, die 
gemeinschaftliche VI urzelsylbe enthalten wäre , die in 15; 
oder las; (Volk) erscheint. Es wundert mich, dafs der 
gelehrte Zoega hierbei nicht an die ältere Schreib - und 
Sprachart erinnert hat. Denn die älteren Römer sagten 
L a s e s statt L a r e s (Scattrus in Putschii Grammatt. Latt. 
p. 2232. vergl. Spalding zum Quintilian. Inst. (Jrat. I. 4. 
13. pag. 70.). So lesen wir in einem Hymnus der Arvali-



ein vielsagendes W o r t ,  womit die Alten alle jene Vor
stellungen verbanden. Heimatlilos in d i e s e m  Sinne 
zu seyn, d. h. lteinen Lar familiaris zu haben,  ist das 
Aeufserste, was die Alten sich unter den Entbehrungen 
des Lebens zu denken vermochten. Darum ist es auch 
dort beim Sallustius (Catil. cap. 20.)  ein zündendes 
Feuerwort, das der schlaue Catilina in die Seelen der 
mifsvergnügten Verschwornen wirft, wenn er das Loos 
der Römischen Grofsen, die Hauser an Hauser baueten, 
den ihrigen mit dem Ausdruck gegenüber stellt: «nir
gends hätten sie auf der weiten Welt einen Lar familia
ris mehr».

Dadurch erhält auch die Stelle des Cicero (Philipp.
II. 3o.) ihre Bedeutung, wo dieser grofse Redner dem An
tonius vorwirft, dafs er der väterlichen Götter, der Altäre, 
des Heerdes, ja sogar des l l a u s l a r e n  -— also des höch
sten Gutesderunglüekliclien Hinterlassenen des Pompejus, 
sich bemächtigt — « repetebant praeterea deos patrios, 
aras, focos, Larem suurn fa m iliä rem , in qune tu in vaseras » 
n.s. w. Man vergl. auch Abramius zu dieser Stelle.

sehen Brüderschaft: Enos Lases iuvate, welches Lanzi 
in Saggio di Ling. Etrusc. I. pag. 142. 144. erklärt: Nos 
Lares iuvate ,, Helfet uns Laren“ ; eine Erklärung, die 
auch Marini mitgetbeilt hat (Atti Arval II. p. 600 sqq.). 
— So viele Meinungen aber auch Uber den Na me n  
L a r e s  versucht seyn mögen; ihr Begriff und Wesen 
tritt in vielen Beziehungen deutlich genug hervor. — 
Ueber den orientalischen Ursprung der Laren , oder viel
mehr über ihre Identität mit Gottheiten des alten Orients 
und Griechenlands, sagt Arnobius ady.-ge.nt. III. cap. 4t. 
p. 131 Orell.: ,, ln diversis Nigidius scriptis modo tecto- 
rum domuumque custodes, modo Curctas illos , qui oc~ 

/ cultasse perhibentur Jovis aeribus aliquando vagitum, 
modo Digitos Samothracios , quos quinque indicant Graeci 
Idaeos Lactylos nuncupari. “ Vergl. dazu die Ausleger 
Tom. II. p; 17S Orell.

I I . 5 4



Sonst kommen die L a r  es f a m i l i ä r e s  häufig vor, 
und erinnern an die Sacra fainiliarum der Römer. Wenn 
auch R e n a t e s  f a m i l i ä r e s  Vorkommen, ■/.. R. hei 
Marini gli Atti de’ Arvali I. p. 120, so scheint hier fa
miliäres im engsten Sinne von den Mitgliedern E i n e s  
H a u s e s  unter E i n e m  H a u s v a t e r  gedacht werden 
zu müssen ( vergl. meine Recension in den Heidelbb. 
Jabi bb. 1U17. nr, 78. p. 1 a3 8 .). — In diesem Sinne mufs 
auch die Stelle des Cicero de Lcgg. II. 17. 42. genom
men werden, wo er von den Umständen seiner Verban
nung redet: « Omnia turn perditorum civium scelere, 
discessu ineo jura polluta sunt : vexati tiostri L.ares f a 
miliäres : in eorum sedihus exaedilicatum templum L i-  
ceutiaey>; wo Görenz gut an die Parallelstelle pro Domo 
cap. 57. §. 144. erinnert, wo noch die P e n a t e s  p a -  
t r i i  erwähnt werden. Ebendaselbst wird auch der Mi
nerva gedacht, die Cicero als Wächterin (Custos) sei
nes H auses verehrte 5 worüber ich im Capitel von der 
Minerva das Notlüge bemerkt habe.

Es hingen aber diese Ideen auch mit der ganzen 
Seelen - und Geisterlehre der Alt - Italier zusammen. 
Ton dieser P s y c h o l o g i e  und P n e u m n t o l o g i e  will 
ich hier sogleich das Hauptsächlichste anlügen. Sie be
ruht  für uns auf der Hauplstelle des A p p u l e j u s  (de 
genio Spcratis p 5o ed. Francof.), womit man die an
dern,  des Servius (ad  Virgil. Aen. 111. 3 oa.), des Ma- 
crolvius (Saturn. I. 3 .) und des Marcianus Capelia (II.  
pag. 40 cd. Grot.) Verbinden mufs. Ich will den Inhalt 
der ersten Stelle hier beifügen, theils weil sie sich durch 
ihre Deutlichkeit empfiehlt, theils weil darin der Ver
fasser (Appulejus) sich auf den alt-Lateinischen Sprach
gebrauch beruft. Hiernach wurden diejenigen Dämonen, 
die ehemals als Seelen in einem menschlichen Leihe ge
wohnt hatten, L e m u r e s  genannt; so dafs also Lemur 
ganz allgemein den vom Körper getrennten Geist he-



zeichnete, Nahm sich ein solcher seiner Nachkomme» 
an , und besafs er so mit sanftem Walten (placido nu- 
Jninc) das Haus seiner Kinder geistig, So hiels er L a r  
fa  m i l i a r i s ;  hatte er hingegen wegen seiner Sünden 
im Lehen keine freundliche Ruhestätte gefunden, son
dern irrete unstät nie im Exil umher, so erschien er 
als L a r v a  ) ,  ein leeres Schreckbild lür die guten 
Menschen, aber schädlich den bösen. Da es aber un- 
genifs ist, welches Loos einem Verstorbenen im Tode 
zu 1 heil geworden, oh er L a r  oder L a r v a  sey, so 
nannten sie ihn unbestimmt Gott M a n i s (Manem deum).

Müller (de Diis Romanorum Larihus et Pcnatibus, 
Haffniae 1811. pag. 60 sqq.) unterscheidet mehrere Be
griffe, welche die Viten mit dein Worte Lar 2 ) ver
bunden. Es seyen nämlich unter Lares üii verstehen: 
i) die G e n i e n  d e r  M e n s c h e n ,  die SalyLovet; der 
Griechen, Geister, Seelen, welche nach glücklich voll
brachter irdischer Laufbahn nun , von den Banden des 
Rörpers befreit, als selige Geister , als Schutzengel für 
das Wohl, für die Tugend und Frömmigkeit der Men
schen Sorge tragen; 2) die S e e l e n  d e r  V e r s t o r 
b e n e n ,  die vom Körper erlösten Geister, welche deii * 23

-2) Die L a r v e n  (Larvae; so nannten die Römer geister
hafte Erscheinungen zumal bei Nacht, und daher Lar- 
vaii diejenigen, deren Geist dergleichen Erscheinungen 
ierrüttet hatten; EestuS p. 2UÖ ed. Dacer. vergl. Appule- 
jus de genio S'ocratis pag. .50 ed. Elmenhorst. ) , die jezu
weilen , tlu ils schreckend, tlieils Glück bringend, deii 
Menschen erscheinen, werden eben darum von den Ha- 
ruspices genau beobachtet; s. J. C. Bulenger de prodigiis
IV. 20. (in Graev. Thes. Antiqq.Ronim. V. p. 480 sqq.)

23) Ueber die Laren sind nun noch die neueren Untersuchun
gen von Lanzi im Saggio di Ling. Etr. pag. 203. 22b. 283. 
346. 362 sq. 3y4. 402. 433 und 43h. und Marini gli Atti de’ 
Arvali p. 600 sqq. zu vergleichen.



I  ebenden bisweilen erscheinen , Zuweilen sie auch als 
Schreckgestalten beunruhigen und ängstigen. In so fern 
heifscn sie anch Ma ne s .  (Hierauf folgt nach Appulejus 
der Unterschied zwischen den verschiedenen Bezeich
nungen Le mur , Lar familiaris, Larva und Manes, wie 
ich ihn schon angegeben.); 3) die G e n i e n  o d e r  
S c h u t z  g e i s t e r  der Verstorbenen, welchen sie ira 
Leben von der Geburt an beigegeben, von denen sie 
nie gewichen, und für deren Seele Schicksal sie auch 
nach dem Tode Sorge tragen. Sie heifsen gleichfalls 
(nach Servius zu Virgil. Aen. III. 63.) M a n e s ;  und da
mit sie nicht schaden , roufs man sie durch Opfer zu be
sänftigen und zu gewinnen suchen; 4) die S c h u t z -  
g ö l t e r ,  W ä c h t e r  u n d  B e w a h r e r  de s  H a u s e s  
(deos aedium custodes). Sie wachen für das Haus , sie 
sorgen für das Hauswesen , vop ihnen kommt jeglicher 
Haussegen. — Jeder sieht, dafs in dicsen'Dingen sich 
noch mehrere Abtheilungen machen liefsen; wobei aber 
eben so wenig strenge Sonderung der Begriffe zu er
warten i s t , als in den angegebenen. Damit soll nicht 
gesagt seyn, dafs in der Dämonologie der Vorw clt über
haupt keine logischeMethodc gewesen die orientalischen 
Briestersysteme zeugen vom Gegcntheil. INur das w ollte 
ich bcmei blich machen, dafs, wo die Schriftsteller, wie 
liier, aus dein Volksglauben Berichte liefern , in solchen 
Anschauungen grofse Unbestimmtheit herrscht.

Varro, wenn wir anders der Nachricht des Arno- 
Lins ( advers. gent. III. 4*- pag- *33 Grell, nebst den 
Erklärei n Tom. II. p. 179.) trauen dürfen , hatte die La
ven bald als Manen genommen, und daher auch die Ma- 
nia als Mutter d<r Laren e rh lä rt , bald als in der Luft 
schwebende Götter und Heroen (aerios deos et beroas), 
bald , und hierin mit älteren Gelehrten übereinstimmend, 
als larvae , als Genien , als die Geister oder Seelen der 
Abgeschiedenen. Die Mutter der Laren wird bald Mania.



genannt (s. aufscr dem Angeführten Macrob. Saturn. L 
7 . p. 232 Bip.), bald L a r a  und L a r  u n d  a (Marini gli 
Atti de’ fratelli Arvali 1!. p- 373.).

F.s haben auch, nach Zoüga (de obeliscc. p. 269.), 
die alten Italier ihre Todtcn in den Hassern begraben, 
•wovon (nach Servius zu Virgil, Aeneid. Y. 6 b  ̂ h "32. 
nnd Isidor. Origg. XV. 11.) der Grund eben in der Be- 
li-don der Laren enthalten ist. Denn inan wollte den ab
geschiedenen , im Grabe ruhenden Vater, der nun als 
Geist für das Wohl seiner Ilinterlassenen fortwährend 
sorgt, bei sich und um sich haben, um seiner beson
deren. Hülfe desto sicherer und gewisser zu seyu (s. 
Müller a. a. O. p. 67.). Diese Sitte wurde jedoch in der 
Folge zu Rom durch die Gesetze der zwölf Tafeln ver
boten, worin es hiefs (s. Cicero de Legg. II. e3. ob.); 
tJiQminem mortuum in urbe ne se/jelito , neve uriton. Abei 
nicht blos im alten Italien , sondern auch im älteren 
Griechenland war das Begraben in den Häusern allge
mein eingei'ührt, wie eiuc Stelle des Plato zeigt, im 
Minos pag, 3i5. E. « oi §' av exeivav rcpü rcfxn. a v to v  *1«  
e S a i t r o v  er ti; o i x L a  - to b t;  ¿ T c o S a v o p - t a s '  tjpeii 
•Xovtiov ovSev stoi.oüper. r

Nach der allgemeinen Bedeutung des W ortes L a r s  
war, wie bemerkt, auch der ganz allgemeine Begriff 
eines geistigen nnd unsichtbaren Herrn und Schutzherrn 
damit verbunden, und so batten die Etrurier ihre La« 
yes  p u b l i q o s  und p r i v a t o s  -•*). Wio gesagt, wo 21

2 1 )  Ueber diese Ls r e s  p r i v a t !  und . publ i c i  s. Hampe, 
ljus de Düs Laribus (Zwiccaviae 1797.) pag- XXIV sq, 
und pag. XXXVHl. Er vergleicht dort die Lafes privali 
oder familiäres mit den Penates parvi oder privat. , den 
Schutzgöttern und Schutzgeistern einzelner Menschen, 
Familien u. s. w.j zum Unterschiede von den Penates 
publici oder majores, welche, wie die Larcs publipi, dtp
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Menschen wandeln und versammelt sind, «nd in den 
wichtigsten Geschälten des gemeinen Wesens oder des»

Söhutzgötter Ranzer Gemeinden, Sti\dte und Völker wa
ren. Ueher beide führt er viele Stellen der Alten an. 
JJie Grund Vorstellung der Laren war freilich die von 
Hausgöttern, von inwohnenden Hausgeistern, verbunden 
mit dem Begriff des fortdauernden .“Schutzes; eine Vor
stellung , welche aber dann auch weiter ausgedehnt und 
übertragen wurde in ein Schutzyerhähmfs im Allgemeinen, 
das sich auf ganze Gemtinheiten, Städte u.s. w erstreckte. 
Der Begriff der Laren erweiterte sich also gleichsam aus 
dem llofraume, ihrem ständigen Sitze, heraus, und man 
dachte bald auf Schutzgeister aufser dem Hause auf den 
V\ egen, hesonciers da, wej mehrere Wege Zusammen
treffen , an Kreuzwegen, wo leichter'Gefahren Helfen, 
und also besonderer Schutz nötliig ist. Daher die L a - 
r e s  v i a l e s ,  c o m p i t a l e s ;  vergl. Marini gli a«i de’ 
fratelli Arvali II. p. 373, der aus Servius ad Aeneid. HL 
302. zeigt, dafs die Italischen Völker unter den Lates 
vi.tles sich die seligen Geister der Verstorbenen dachten, 
und ihnen zur angenehmen Wohnung Haine (lucos) auf 
den Feldern widmeten. Cicero, der sich in seinen G e 
s e t z e n  so genau an die religiösen Gebrauche der Vor. 
fahren halt, sagt daher daselbst 11. 8. v j : — ,, Lucos in 
agris habento et L a m m  sedes.“ Man sagte auch La- 
J'ium , s. Cicero de N. D. II. 27. pag. 31.5. und Hl. 25, 
V- 633 "nserer AusSI* Doch , wie schon bemerkt, auch 
jeder ¿einzelne hatte seinen La r , seinen Genius und 
Schutzgeist, sogar das Kind und der Säugling; dann ganze 
Familien ihren Lar als Familiengott; eben so die gentes, 
wo dann der Larenbegriff zugleich im Heröenhegriff ent
halten war (so z. B. bei Muratori Tltesaur. Inscriptt. 
p. 85. nr. 7. auf einer Inschrift). So hatten die drWfsig 
Curien in Rom ihre Laren — die L a r e s g r u n d u l e s ;  
nach dem VVlinder des Schweins, das die dreifsig Ferkel 
geboren (s. Heinpelms a. a. O. p. XXII1. Müller a. a. O. 
p. 77. und Niebuhr Rom. Gesell. I. p. 136.). Diese La« 
res grundujes des Aroobius I. 2S. hatten, wie bemerkt, 
jbren Is'ameti entweder von dem Mutterschweine , das



Privatlebens , waren solche Genien oder Lares gegen
wärtig. Strafsen und Wege waren ihnen anvertraut,

dreifaig Ferkel geworfen — daher der von Romains den 
Lares grunilules nach den dreifsig Curien angeordnete 
Dienst ouer vom Suggrundarium, dem Begtäbuifsorte 
der Kinder, welche rfoch nicht vierzig Tage alt in der 
Stadt gestorben waren; s. Pulgentius de prisc. s. in voc. 
nebst Elmenhorst zu der angef. Stelle des Arnobius T. I. 
p. 306 Orell. So kommt auch auf einer im Jahre 1728 zu 
Nismes gefundenen Inschrift AR(BVS. AVG. vor, wel
ches ohne Zweifel L a r i b u s  Au g u s t a l i b u s  oder 
Au g u s t i s  gelesen werden mufs — die Laren als Be
schützer des erlauchten Kaiserhauses ; s. Millin Magaz, 
Jibcycl. 1S14. Novemb. p. 12. 19. 20. vergl. Visconti zum 
Museo Pio Clement. Vol. IV. p. 92 sqq. und Müller a. 
a. O. p. 87. — Ein anderes Denkmal, das zu Rom auf 
der heiligen Strafse (in via sacra) ausgegraben worden, 
und in dessen Inschrift die L a re s pub l i c i  Vorkom
men, hat M. Z. Boxhornius ( (¿uaestt. Romm. nr. VI. 
in Graevii Thesaur. Antiq<|. Rotnm. Tom. V. p. 923 sqq.) 
bekannt gemacht, mit der Erklärung, dafs diese Lares 
publici keine andern seyen , als die Seelen derer, welche 
sich durch ihre Verdienste um den Staat., dem sie ange
hörten und in dem sie lebten, den Himmel erworben, 
die aber nun uls himmlische Geister den Staut umschwe
ben, und für das Wohl ihrer gewesenen Mitbürger auf 
eine unsichtbare, verborgene Weise sorgen — also H e
r oen .  Ja sogar ein C o l l e g i u m La r um wird er
wähnt; s. Marini gli AUi de’ Arvali pag. 415 sqq. Daher 
hält es P l a t n e r  (Beiträge zur Kenritnifs des Attische« 
Rechts, Marburg 1820. p. 100. Not.) für wahrscheinlich, 
dafs der Laren- und Penatendienst nicht durchaus der 
Willkühr der Individuen überlassen worden, sondern 
aufser den eigenthümlichen FamiliengoUhcHen auch auf 
die IMatioualgöUer sich bezogen habe, welche jeder in 
seinem Hause unter gewissen Modificationen verehrte. 
Zu einem solchen öffentlichen Cultus ( La r e s  publ i c i )  
sey der Grund in den sactis privatis der Römer enthal
ten , welche deswegen auch unter Aufsicht der Pontifices
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Städte und Iläuser standen unter ihrem Schutz, und im 
Kriege halten sie das Vaterland vqrlheidigen. Daher 
die Benennungen Lares v i a l e s ,  r u r a l e s ,  c o i n p i .  
t a 1 e s , g r u n d i 1 e s , h o s t i 1 e s und andere. Es waren 
zum Theil die Seelen der Verstorbenen, welche nun oft 
freundlich oder schreckhaft die Lebenden umschwebten. 
Müller a.a. O. p. 74 ff. hat (¡her die verschiedenen Namen 
der Laren sich weitläuftiger, mit Anführung der hierher 
gehörigen Stellen der Allen, verbreitet. Sogar das Me e r  
stand unter dem Schutze der Laren, sie retteten Schiff
brüchige, und wachten über die Kämpfer zur See. Die
sen L a r e s  p e r m a r i n i  hatte Ancilius Regillus zu Koni 
einen l'erape! errichtet. Uebrigens ist die Vermuthung 
derer nicht ungegründet, welche sie in dieser Rücksicht 
mit den Phönicischen Patäken (s, oben) gleich stellen, 
"VVas den Seefahrern die Lares permarini, das waren die 
Lares viales den Reisenden überhaupt. So betet Cari- 
nus im Kaufmann des Plautus V. 2 , ehe er seine Reiso 
an tr i t t : «Inyoco Vos Lares viales, ut me bene tutetis». 
O t t o  hat in seiner Abhandlung de Diis vialibus noch 
viel mehrere Stellen aus den Alten beigebracht. Man 
sehe dessen cap. IX. pag. 13f3 seqq. de Laribus vialibus. 
Daher wird auch auf Römischen Inschriften der Lar via- 
iis mit der Fortuna Redux verbunden, z. B. auf einem 
Altar bei Gruterus pag. LXXVI1I, nr. 1. Nach diesen 
Spuren hat Mariiii in den Alti Arvali II. p. 5io. eine an
dere Inschrift glücklich ausgefüllt. Weil aber auch Al
les , was das Haus enthält, unter ihrem Schutze steht, 
ihnen zur Sicherung an vertraut ist, heifsen sic P  r a e 

gestanden. Von den sacris privat!» der Römischen Lares 
familiäres, wobei das letztere Wort wohl im engstenSinne 
von den Mitgliedern E i n e s  Ha u s e s  u n t e r  E i n e m 
H a u s v a t e r  zu v erstehen ist, vergl. meine Bemerkun
gen in den Hcidelbb. Jahrbb. 1817. nr. 78. p, 1237 f.



» t i t e s ,  «quod prnestant oculis omnia tuta suis» (Ovid. 
Fast. Y. »33.) , oi ■nqotovdveg , wie Plutaiyhus in der 
gleich anzuführenden Stelle sagt.

Das natürliche Attribut der Laren , als der schützen
den und wachenden Hausgötter, war der H u n d ;  wel
chen eben darum auch Juppiter Gustos — gleichsam als 
der erste der Hausgötter — auf einer Grablampe bei 
Bartoli und Bellori (Lucern. sepuler. P. II. p. ».) neben 
sich hat ; s. meine Commcntatt. llerodott. P. I. p. 289. 
■vergl. mit Symbol. I. Th. p. 528. und II. p.5>3. 25) Hen 
Grund, warum die Laren das Attribut des Hundes haben, 
oder selbst wohl mit Hundsfellen bedecht erblicht wer
den , giebtPlutarchus an, Komm. Quaestt. LI. p. 267. F. 
Yol. II. p. »32 Wyttenb. Als Vorsteher nämlich (Prae- 
stites , npaicTTiTai, IIpoeffTWTei; ) , als Beschützer und 
Wächter des Hauses sind sie , wie der Hund,  feindselig 
und furchtbar gegen Freipde, zahm, mild und linde ge
gen die Inwohner; oder — so deutete des Chrysippus 
Schule — weil die Laren, als böse Geister, als Plage
geister , »on den Göttern gesandt werden , ßösewichter 
zu strafen, so führen sie den Hund,  um desto besser 
solchen Menschen nachzuspüren und sie zu erreichen 
(xc-h. xvov ndf/e^og eariv , o>g Ssivolg ovoiv t^r/ji tiacn  xcu 
p£TtXiielv Tovg novtjoovg).

25) Wenn Übrigens in Arcadien bei schlechtem Gedeihen 
der fleerden (s. oben II. p. 470.) die Bilder des Pan, als 
Schutzgottes der I leerden, geschlagen wurden, so wer
den wir hier bei den Laren, den Schutzgöttern der Fami
lien , auf ähnliche Erscheinungen aufmerksam gemacht. 
Wenigstens berichtet Müller a.a.O. p.G9. nach Suetonius 
Cnligul. 5. und Valer. Max. IV. S, dafs Menschen in 
grofser Trauer, der Verzweiflung nahe, wo sie sich 
v o n  ihren SchuUgöttern , den Laren, gänzlich verlassen 
wähnten , dafür an ihnen sich zu rächen glaubten , dafc 
Sie ihre Bilder verstümmelten.
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Endlich werden auf einer allen Inschrift, welche 
Spar,heim de Vtsl. et P.jtann. Graccc. ( in Graevii The- 
saur. Aniiqcj. Ronim. Tom. V. (>36 scj.) erläutert hat, 
l wi r es  Go i l o  P o t e n t e s  genannt, d. i. du; Laren, 
die ini Coilon ( d. i coelum, welches oft so viel bedeu
tet als »er, Luft, Luftregion), im Luftrevier schweben, 
und von hier aus gleichsam ihre' Herrschaft ausüben, 
die im Luftreiche wohnen und hausen.

Der gewöhnliche O r t ,  wo man den Laren opferte, 
• war der Heerd. Hier, als an ihrem Altar, brachte man 

Opfer mannichfächcr Art und Spendungen ; erstere ge
wöhnlich in einem Schwein <') oder einer Henne, bei 
den Reicheren bisweilen auch in einem jungen Stier 
oder auch in den Erstlingen aller Früchte bestehend, 
letztere gewöhnlich mit Wein. Auch bei jedem Fami
lienmahle schickte man,  bevor man selbst gegessen , den 
Laren auf den Heerd einen Theil der Speisen — ¡¡_ 
b a r e  da p es 7). Ferner hei der Ve. heirathung , je
doch nur bei der Art von Ehe , welche eine cucmtio 
war ,  legte das Weib ein Geldstück (As) auf dem Heerde 
den Laren ihrer Familie, und ein anderes, gleichsam 
um damit den Eingang in das Haus des neuen Galten 
sich zu erkaufen , auf dem benachbarten Kreuzwege 
nieder 28). Vornehme Jünglinge weiheten nach Verlauf 
des fünfzehnten Jahres die Bulla, welche sie als Zeichen 
ihrer Kindschaft bisher getragen, den Laren. Daher 26 27 *

26) S. z. B. Horat. Oft. UI. 23. vs. 2 sq.
S i  t u r e  p l a c a r i s  c t  h o r n a  

F r u g e  Lar es avidaque porca.
Man sehe hier die weiteren Nachweisungen von Mit** 
scherlich.

27) S. die Anführungen bei Müller a. a. O. p. 68 ff.
2* Non. Marc, de propr. Senn. cap.(XH.fp. 7Si Gothofred.



sagt Fersius (Satir. V. 3i.)s Bullaquc succinctis L a r i -  
Lus  donata pependit. Ja die Laren selber pflegte man 
mit Bullen geschmüclit darzustellen Soldaten vvei-
hcien nach rühmlich vollbrachtem Kriegsdienste den 
Laren ihre Waffen (Ovid. Trist. IV. 8. 21.), Gefangene 
und Sclaven, nachdem sie frei geworden, ihre Ketten 
(Horat. Sermon. I. 5.). Beim Antritt einer Reise oder 
bei "glücklicher Rückkehr begriifste man feierlich die 
Laren, man flehete oder dankte für den verliehenen 
Schutz 3Ü). Ja es will sogar scheinen, dafs man auf Rei
sen oderim  Kriege dieselben mit sich geführt, um so 
ihi'es Schutzes desto sicherer und gewisser zu seyn * 30 3l 32). 
Auch der neue Hausherr bekränzte die Laren des von 
ihm eben gekauften Hauses (Plaut. Trinumm. 1. 3.); eine 
Sitte , die indefs auch sonst allgemein herrschend war, 
und bis in die späteren Zeiten fortdauerto 3 i). Der eigent
liche Ort der Verehrung der Laren , wo ihre Bilder stan
den, war das L a r a r i u m ,  die Hauscapelle, m Atrium, 
Wo auch die Büsten (imagines) der Vorfahren standen.

C9) S. De la Chausse in Graevii Thes. Antiqq. Romm. T. V. 
p. 7M. mit der Abbildung auf der Tafel XXVII, welche 
zwar eigentlich einen Harpocrates zeigt, jedoch wegen 
anderer Attribute auch für einen Lar domesticus angese-. 
lien wi rden könnte. — Man vergl. auch unsere Tafel LI. 
nr. 2. im Bilderhefte.

30) S. Ovid. Trist. I. 3. 33. und Müller a. a. O. p. 70. vergl. 
oben und daselbst Everh. Otto de düs vialibus cap. IX.

31) S. Müller a. a. O. p. 71.
32) S. die in den Commentatt. Herodott. I. p. 235. Not. an

geführten Beweisstellen. Insbesondere wird eine Ver
ordnung des Kaiser Augustus erwähnt, wonach auf den 
ersten August die Lares Compítales mit Blumenkränzen 
geschmückt werden sollten; s. Sueton. August. 31. und 
dort Casaubonus T. III. p. 30Í) der Wolf. Ausg.
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D ie Lararia der Armen waren eine Art von Wand
schränken, nicht sehr hoch, und entweder rund oder 
viereckig; die der Reicheren hingegen lange Schränke, 
in einer Erhöhung angebracht, mit Säulen und andern 
Verzierungen ausgeschmückt. Sie waren durch Flü^el- 
thüren geschlossen, die man aber jeden Tag bei dem 
Opfer öffnete 3 )• Es hatten die Reicheren sogar ein 
<1 ppeltes Lararium, ein gröfseres und ein kleineres; sie 
hatten ferner, wie man aus Inschrifterr ersieht, eigene 
Aufseher über die Hauscapellen, Sclavcn , M a g i s t r i  
L a r  um genannt, welche Alles besorgen mufsten , was 
sich auf die Einrichtung, den Zustand u. s. w. dieses 
Lararium bezog. Von ihnen sind die D e c u r i o n e s  
La  r u m  nicht sehr verschieden. Die Aermeren freilich 
mufsten sich oft mit demblofsen Heerde begnügen , wo sie 
ihrem Lar mit Weihrauch, Wein und sonstigen Opfern 
dienten , und ihn bekränzten.

Man feierte auch den Laren zu Ehren öffentliche 
Feste, die L a r a r i a  und C o m p i t a l i a .  Ihre Zeit fiel 
in den W in ter,  in den Deccmbermonal, kurz nach den 
Saturnalien, und sie waren gleichfalls mit feierlichen 
Spielen verbunden, deren Stiftung die Römische Sage 
dem älteren Tarquinius zuschrieb 34). Sie galten den 
Laren als gnädigen, freundlichen Göttern (düs propitiis) 
oder Schutzgeistern , hatten auch eben daher einen Hei
teren , fröhlichen Charakter, und bildeten in so fern 
eine Art von Cegcnsalz zu den Lemurien. Die Compi
talia 35) , den Lares Compitales ge weihet, feierte man im

33) Leber die Lararia Sehe man besonders J. Gutherius de 
veteri jure Pontificio III. 10. (in Graevii Thes. Autiqq. 
Romra. Tom. V. p. 13!).)

31) Plimus H. N. .XXXV. 27.
35) S. Hempclius de Düs Laribus p. XLHI sq. Ilauptstelle



Freien, dawotoehrereWcgezusammentrafen, anfKreuz- 
v e  Cn (ubi viae competui.t, in compitis), und zwar auf 
keinen bestimmten Tag. Servius Tullius batte sie za 
Hem eingesetzt, und der Senat bestimmte dann den lag  
der Feier. Vordem schlachtete man bei diesem l'esie 
der Güttin Mania Kinder; hernach veränderte sieh diese 
grausame Sitte dahin , dafs eben so viele WollUnauel, 
als Seelen im Hause waren, an der Thüre des Hauses 
aufgehangen wurden * 36)- Jede Familie brachte einen 
Kuchen (Jibum) zum Opfer; Knechte, Magde, Sc avtn

bleibt immer: Dionysius Halic. IV. p. 219 Sylb. p. 635 R. 
„ebst Gellius N. A. X. 2-1. und den Auslegern; vergl. 
auch C. Siccama in fastos Calend. Roinm. m Graevn 
T hts. Auliqq. Komm. Tom. VIII. p. 69 sqq.

36) S. die Hauptstelle des Macrobius in den Saturnalien I. /. 
p. 232 sq. Bip. „Quälern nunc permutattonem sacnfic.i 
-  memorasti, invenio postea CompitaUbus celebratam, 
cum luili per urbem in compitis agitabantnr , reslituti sci- 
licet a Tarquinio Superbo Laribus ac Maniae, ex re- 
sponso Apollinis, quo praeceptum est", ut pro capitibus, 
capitibus supplicaretur, idque aliquamdiu observauun, ut 
pro familiarum sospitate pueri mac.arentur Mamae Deae 
Matri Larnm, quod sacrificii genas Jun.us Brutus Con 
sul Tarquinio pulso , aliter consl.tuit celebrandum, nam 
capitibus a l l i i  e t  p a p a v e r i s  supplicari jussit, ut responso 
ApoMinis satisfieret de nomine capiium.“  Also Kopte 

' von Knoblauch und Mohn traten an die-Stelle der Kna
benköpfe. Auf diese auffallende Sitte hat auch Thorlac.us, 
von der Natur und den Absichten der Römischen \ olks
feste ( in seinen populären Aufsätzen , deutsch von San
der , Koppenhageh 1S12.) pag. 178. aufmerksam gemacht, 
und bemerkt, wie das Volk in solchen Festen eine sehr 
lebendige Darstellung seines ältesten Zustandes gefunden, 
und sich gefreuet, in der Cultur vorgerückt zu seyn. 
Denn diese Volksfeste dienten eben dazu , diese Fo.t- 
schritte bekannt zu machen, und der Nabon ein Gefühl 
ihres Wertlies zu geben.



feierten das Fest in völliger Freiheit und Gleichheit mit 
ihren Herren, gerade wie an den Saturnalien ; Sclaven 
selbst , und keine Freien, dienten den Priestern hei dem 
O p fer , das diesen Schutzgeistern der Wege gebracht 
wurde, als Ge hülfen; eine Sitte, welch«? die Römer sehr
*“ bewa,n'en s,ichlen 37)- Endlich gaben die Viertel- 
m eist«  der Stadt, die Vico-magistri, öffentliche Spiele 
seit der oben erwähnten Stiftung durch Tartjuinius Pris- 
cus. — Auch wurden dem Lar lämiliaris hei Todesfällen 
in einem Hause Schöpse geopfert. Cicero de Legg. N. 
22. 55. tjuod genus sacrifieii Lari vervecibus fiat; welche* 
Lesart Görenz mit Recht vertheidigt. Man vergleiche 
die dort von Ursinus beigebrachten Inschriften. So le
sen wir auch bei Marini (Atti frat. Arval. II. pag. 3- 3.) 
eine Inschrift: Laribus verbeces duos, Matri Larum 
Oves duas. Die falsche Lesart mehrerer Handschriften 
bei Cicero a. a. O. verberibus zeigt, dafs auch dort die 
altertbümliche Form verbecibus herzustelien ist. 37

37) S. Dionys. Halle. IV. pag. 219 unten, pag. 220 oben: „ K31
(fukuTTo-jcj ri-j dtfäatov ¿Si^ix'ov sVl r£ v  U t f iv , S i i  T«Cv S t ^ T o v .  

TWJ iWifMV« Kai u-rm Ti SoSXov udrw» dlfkugri*.
rs; *y reut, exsivaii • «a ry 1piXu-jŜ w-ria rcej'ry r<5ao--

I*V<* *«' «f»*v ix°t°n> W t-ar^o, yiwuvrut x£(,i
VC’Ji > H«1 rd Xvrvfd r¡¡i tu'm s  ijrrcv _
Aut die freilich der Sclaven bei diesem Feste bezieht 
sicli auch die Stelle des Cicero Rpist. ad Attic. VII. 7. 
(vergl. de Diis Komm. Laribb. et Penatt pag. 8t.); ego 
quomam IV Non. Jan. compitalitius dies est, nolo eo 
die in Albanum venire , ne moLestus sini fam iliac  ( i. e. 
Servis), so wie die Worte des lioratius, Ud. lt[ . 17. 44. 

—  —  cras C eniun i m ero
Curabis et porco bimestri 
Cum famulis operum solutis.

Man sehe Mitscherlich zu dieser Stelle, und über das 
Fest der Compitalia noch P. Morestellus de feriis Ro- 
mann. Dialog. XL  in Graevü Thesaur. Anticiq. Komm, 
Tom. VIII. p. 8u3 Sq.
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Was nun die bildlichen Darstellungen der Laren be
trübt, so bat schon Müller a. a. O. p.84<b. einiger Denk
mäler, nach Montf'aucon, Passeri und Andern, gedacht. 
Ich habe selbör nach’ einer Münze der gens Casi.i zwei 
Laren unten am Schlüsse dieses Paragraphen in Holz
schnitt beifügen lassen ( vergl. die Erklärung der Abbil
dungen pag. 57.). Sie führen das Attribut de-* Hundes, 
während auf anderen Denkmalen ihr Haupt häufig ein 
Hundsfell bedeckt, oder ihre Tunica aus einem Hunds- 
felle gebildet ist. Für einen Lar giebt auch Lanzi (Sag- 
gio d. Ling. Etrusc. Tom. III. tab. XV. nr. 4.) die Figur 
aus, welche auf unserer Tafel XLiX. .nachgebildet ist. 
Ferner sieh. Birger Thorlacius in der Abhandlung: An- 
tiquitates quaedam es monumentis priscis, praecipue ex 
gemmis miisei Miinteriani et Monradini, Havniae 181 j. 
p. 12 sqq. nebst AIilIin Magazin encyclop. i8i4- Becemb. 
p. 462. F.r bemerkt, dafs sich bei JVAgincourt Collec
tion de terres cuites pl. XIV. nr. 3. ( auf  unserer Tafel 
LI. nr. 2. copirt, vergl. die Erklärung pag. 58.) in der 
That ein Lar abgebildet finde, in der Gestalt eines nack
ten Kindes mit der Bulla am Halse (s. die Erklärung in 
unserni Biiderkeftc pag.'öo.), und zu den Eüfsen einen 
Hund. In der Abbildung bei Thorlacius ist er mehr er
wachsen , und hat aufaerdem noch einen Stab und ein 
Hundsfell um den Kopf. Doch zweifelt Millin a. a. O., 
ol) jenes Bild (bei Thorlacius) wirklich einen Lar dar
stelle, und nicht vielmehr einen andcm.Gott. Das eherne 
Idol eines Laren, der hei Santa im ager Clivensis ausge
graben wurde, etwa zwei Zoll grofs, findet sieh bei M. 
Z. Boxhornius in Quaestt. Romm. VI. p. 924. Tom. V. 
Thes. Graev. Antiqq. Romm. abgebildet.

Auch ¡die VVesenclasse der Ma n e n  s) vvar in ein 
System geordnet r gleichsam in ein Geschlecht unter einer

SSj Eine neue Ansicht von den Manen hat Sandal (Costnogo-

/*



Stammmutter und Vorsteherin. Die SaLiner verehrten 
eine Göttin L a r u n d a  in diesem Sinne. Sie ward in 
den Saliarischen Gedichten als Ma n i a  angerufen (V7arro 
de L. L. VIII. p. 142 ßip. Festus in Man. p. 223 Dac. ~9). * 39

8 6 f

niae Antiquilatis primae lineae Partie. II. Hafniae 1819, 
p. 187 und 188 sqq.) aufgestellt. Er sucht aus mehreren 
Stillen der Alten zu zeigen, wie die vier Principien oder 
Urslofte der Welt auch die des Menschen seyen, und 
wie die, Seele des Menschen aus denselben Principien, 
woraus die Wellseele , gebildet sey, und zwar auf die
selbe Weise. Es sind alsoi, nach dieser Ansicht, in der 
menschlichen Seele dieselben Götter, wie in der Welt- 
seele, vorherrschend und leitend. Jene vierUrslofle aber 
im Menschen, eben so wie in der Weltseele vereint, 
sind die Ma nen .  Diese sind die Genien, sowohl gute 
als böse , die wir mit unserer Geburt erhalten , und die 
uns unser ganzes Leben hindurch begleiten , die uns im
mer zur Seite stehen, und die uns entweder aus diesem 
Leben in einen besseren Zustand fuhren, oder , je nach
dem wir ihnen folgen, in Verdammnifs stürzen. Diese 
zwei Genien sind Aether und Wasser, Juppiter und Nep- 
tunus, oder (wie bei Arnpbius) der genius Jovialis und 
Pales , also dieselben, welche man Penates und Piaesti- 
tes nenne. Jener ermahne und führe zum Guten, denn 
er sey Asy«; und vcüs, dieser zum Bösen, denn er sey 
sinnlich (sensualis).

39) in diesen Kreis scheint auch die Göttin M a n a  G e n e t a  
(r svsrnj Mari;) zu gehören, der man einen Hund opferte, 
mit der Bitte, dafs Niemand von den im Hause Gehörnen 
gut werde. Plularchtts, welcher uns diese Nachricht attf- 
behalten ( Quaestt. Romann. LU. p. 277. Vol. II. p. 13J 
Wvttenb.), stellt verschiedene Fragen auf,  um den Grund 
dieser sonderbaren Sitte zu erklären. Zuletzt vennuthet 
e r ,  unter .,Guten“  seyen hier die Gestorbenen zu ver
stehen, so dafs also dieses Gebet auf die Erhaltung der 
Hausbewohner am Leben sich bezogen. Die Göttin sel
ber , welche, wie ihr Name andeutet, auf die Entstehung 
und Geburt verweslioherKörper (twv (päa^ujv) sich bezieht.
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An die Manen liniipften sicli manche Begriffe, die selbst 
in der Römischen Staatsreligion hervortreten. Auch 
hier wieder viele Erinnerungen an Aegyptische Dämo
nologie. Die Manes hatten in der suhlunarischen W elt 
zwischen dem Mond und Erdkreis ihren Sitz. Auch 
wird von der Unterwelt, als ihrer Wohnung, geredet. 
Hier, wie in Aegypten, ward ohne Zweifel Unterwelt 
in verschiedenem Sinne gesagt, so wohl in der ersten 
Bedeutung, als auch in der von tellurischer , unterirdi
scher Behausung. Das Unbestimmte ist diesem geister
haften Gebiete allenthalben natürlich und eigen. Nach 
Römischem, ohne Zweifel aus der disciplina Etrusca 
überliefertem Glauben nahm man an , die Manes kämen 
dreimal im Jahre aus der unteren auf die obere Welt, 
am 24. August, am 5. October und am 8. November. 
Das waren Dies religiosi, an denen der Römer nichts 
Wichtiges vornahm , keine Schlacht lieferte und dergl. 
(Festus in den Grammatic. bei Golhofred. pag. 122 und 
223. vergl. Macrob. Saturn. 1. 16.). Das Volk versinn
lichte sich diese periodische Seelenwanderung durch den 
l a p i s  M a n a l i s ,  der auf einem Schlunde lag. A119 
diesem Steine (Manalis) liefs man die Seelen im Volks- 
spi’ichwort herauslliefsep (manare). Freilich knüpfte 
man auch andere Mythen an diesen Geisterstein. Ddch 
galt er gemeinhin für die Thüre des Orcus, und die 
Zeit, während die Geister emporstiegen, bezeichnete 
der Ausdruck M u n d u s  p a t e t .  Der gelehrte Matthiä 
hat (in seinen Bemerkungen über Stellen des Livius 
u. s. w. Frankfurt 1810. p. 19.) einen andern Ausdruck, 
Mundus Cereris patet, davon zu unterscheiden gesucht.

vergleicht er mit der Hecate , die in Griechenland gleich
falls das Hundsopfer hatte; s. oben II. Th. p. 124 f. und 
Boxborn in Graevii Thesaur. Amiqq. Romann. Tom. V. 
pag. 1ULS.

5 5
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Für letzteren fand er erst spätere Zeugen. Hiernach 
zu schliefsen , könnte also die Vorstellung einer Ceres 
als tellurischer Potenz später zu den Römern gekommen 
seyn, als ihre Pneumatologie sich gebildet. Ich möchte 
auch dieses kaum aus jenem Ausdruck folgern. Der Ee- 
griif der ältesten Ceres der Pelasger, der Cabirischen 
Ceres (s. oben 11. Th. pag. 349 ff-)> war «  weislich der 
einer Erdmacht, einer tellurischen Todesgottheit. Die 
Erde sendet Geister, sie sendet aber auch Früchte und 
alle gute Gaben; und wie die Erdgötter, die Todes- 
gütler in alter Religion sämmtlich auch die guten  
Götter sind und heifsen, so war Ceres p'idon« irn Begriff 
und Wesen Eins mit der in Alt-Italien mysteriös \er- 
ehrten Bona Dea. Trennte man gleichwohl im Volks
glauben und im örtlichen Dienste hie und da die Bona 
Dea ton der Ceres, so ist dies eine Erscheinung, die 
nur beweiset, dafs man hier, wie öfter, besonderen 
Eigenschaften Eines Grundwesens eigene Persönlichkeit 
gab; welches wir schon ölter zu bemerken Gelegenheit 
hatten. Als ein solches Grundwesen muls aber die Ca- 
biriscbe Ceres gedacht werden. Auch Arcadien, wo 
die Religion derselben so herrschend war, wollte den 
Schlund des Orcus, durch welchen Persephone hinab- 
geführt worden, bei sich haben; und die Pheneaten na
mentlich , diese eifrigen Diener des Hermes und der 
Ceres, batten, wie wir oben sahen, auch ihren heiligen 
Stein TtsTpcopoc, der am Jahresleste der Ceres unter Gä- 
rimonien eröffnet ward. Alle diese Vorstellungen hän
gen mit der Lehre von den abgeschiedenen Seelen und 
Manen unmittelbar zusammen.

Von den FestgebrÖuchen , die in jenen Tagen der 
Römer beobachtete, haben wir nur dunkele Vermu
thungen; aus dem sehr begreiliiehen Grunde , weil das 
Alles ja an die Geheimlehre grünzte oder selbst dazu ge
hörte. Wenn man sie als eine Art von A l l e r s e e l e n 



f es t  sich denkt, so mag dies seine Wahrheit haben. Nur 
mufs immer das öffentliche Seelenfest der Römer davon 
unterschieden werden. Dies ward im Februar gefeiert, 
wenn die Sonne im Zeichen des Wassermanns war, und 
bestand hauptsächlich in Trankopfern, die man den Ma
nen darbrachte. Es wird als eine Eigenheit beiden Alten 
bemerkt, dafs Decimus Brutus sich von der allgemeinen 
Sitte trennte, und dies Fest imDecember, also im Stein
bock, feierte 40). Dies Alles, Regel und Ausnahme, 
bann erst unten im dritten Theile verständlich werden, 
wo wir der Seelenwanderung gedenken müssen, fes wa
ren dies alte Lehren Aegyptisch - Orphiscber Priester- 
schulen , und Pythagoras wie die Etrusker hatten sie 
daher, wenn man auch keineswegs gemeint ist, diesen 
Philosophen für einen Etrusker zu halten. Es lag viel 
Sittliches in dieser Lehre , wie jeder Unbefangene ge
stehen wird, der auf einige llauptzüge geachtet, wie 
z. B. darauf, dafs die schreckliche Larva dem frommen 
Hausbewohner nicht schadet, dafs es theure Pilicht ist, 
den Todten zu bestatten — und die sinnvolle Lehre 
vom Lar familiaris wie greift sie nicht zum Herzen , wie 
nimmt sie nicht den Menschen in seinem ganzen gewohn
ten Leben in Anspruch , und macht ihm Vaterland und 
Vaterhaus lieh und heilig ! Ueberhaupt ist es denn 
nicht wohl gethan, den kräftigen , sinnlichen Natur
menschen durch so viele Bande als möglich an den Him
mel anzuknüpfen, ihn so viel als möglich an die Gott
heit und unsere Verwandtschaft mit ihr zu erinnern? 
Dafs Etruriens Priesterschaft eine so ernste und väter
liche, so freundliche und so heilsame Leitung der Völ
ker verstanden , geht aus Allem hervor. Dieser Todten-

40)  C i c e r o  d e  T.egjj. I I .  21. Flutarch. O n a e s t .  R o m .  X X X I V .  
p .  272. p .  U  l Y V yitenb .  J o b .  L y d u s  d e  m e n s s .  p .  6s .
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dienst war dem Vollie theuer geworden. Es huldigte 
ihm fortan gern und erzählte sich dabei von dem f r o m
men Aeneas ,  der zuerst diese Feier'angeordnet habe. 
Auch die hohen Geschlechter des stolzen Roms blieben, 
dabei. Das Manenfest, das jährliche Besuchen der Grä
ber der Vorfahren führte den Geist zur Erinnerung an 
die Vorwelt zurück, an die Edelsten der Vergangenheit. 
Hatte doch der Ahnherr der Stadt, Romulus selbst, die 
Lemural i a gestiftet 'il). Dieses Fest hatte angeblich 
Romulus angeordnet, um seinen erschlagenen Bruder 
Remus , der nun als ein böser Geist, Unglück drohend, 
als Lemur die Stadt umschwebt, zu versiihnen Dann 
wurde das Fest zu einem allgemeinen Siihnfeste, um di« 
bösen, abgeschiedenen Geister oder Lemures zu besänf
tigen und Unglück abzuwenden. Die Feier währte drei 
Tage, den 9 . 1 1 . und i3. Mai, und wurde zur Nachtzeit 
gehalten. Aufser Anderem suchte man die Lemure» 
durch pllichtmäfsige Reinigung und Sühnung zu besänf
tigen ; man warf bei nächtlichem Opfer Bohnen zum 
Fenster hinaus, und sagte, man werfe die Gespenster 
(Lemures) damit aus dem Hause.

Die kunstfertigen Etrusker stellten in demselben 
Geiste sinnvolle Bildwerke auf *3). Wie tief die Genien- * 42 43

4t) Ovid. Fast. V. 420 — 4i)2. Livius I. ¡). Servius ad Vir
gil. Aeneid. 111. 63. 1

42) Daher sollte das Fest eigentlich R e m u r i a  genannt wer
den, und daraus, der leichteren Aussprache wegen, L e 
mur i a  entstanden seyn; s. Siccama in faslos Calend. Ro- 
rnann. cap. XI. in Graevii Thes. Antiqq. Romm. VIII. 
p. 70. Es ist oben jedoch bemerkt worden, dafs Appu- 
lejus de genio Socratis p. 50 Klmenh. den Lemur unbe
stimmt nimmt für einen abgeschiedenen Geist überhaupt, 
und hingegen die nach dem Tode unruhigen Geister und 
mithin die Gespenster Larvae nennt.

43) Ueber diese bildlichen Darstellungen der Etrusker ver«
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lehre in die Wurzel der Nation gedrungen, davon sind 
ihre Denkmale redende Zeugen. Wir beschränken uns 
auf solche Werke, deren Etrurischer Ursprung unter 
Kennern unbezweifelt ist. Jene Pateren und Reliefs, 
die man in den Trümmern alt-Etrurischer Städte, und 
oft mit Etrurischer Schrift findet, sind in der That zum 
Theil eine bildliche Dämonenlehre. Seit Dempster und 
Gori sind jene Vorstellungen durch Kupferwerke ver
breitet. Ganz neuerlich hat Micali in dem angeführten 
Werke mehrere merkwürdige Denkmale der Art mitge- 
theilt. Ich hebe nur einige aus. So zeigt eine alaba
sterne Urne (Micali nr. XXVI.) eine auf einem Pferde 
sitzende verschleierte Figur. Vor dem Pferde geht der 
böse Genius von fürchterlichem Ansehn und mit dem 
Hammer bewaffnet. Er hat es im, Zügel gefafst, und ist 
also hier sichtbarlich Seelenführer. Es folgt eine ju
gendlich schöne männliche Figur, der gute Genius, der 
die Seele nicht lassen will und ihr nachgeht. Hier sind 
die Genien nicht beflügelt. Auf der Tafel nr. Ö2 . (wo
von unsere 'Tafel FIX. eine Copie liefert; vergl. Erklä
rung p. 6 t.) haben sie Flügel, und so fast immer. Hier 
sind sie an einem Wagen angespannt, auf welchem ejne 
weibliche verschleierte Person sitzt. Der eine ist schwarz, 
der andere weifs. Es folgt ein männliches "Wesen, und 
hinter diesem sieht man wieder zwei schwarze beflügelte 
Genien, (wovon der eine am Eingang eines Thores steht. 
Man vergleiche die andern Darstellungen daselbst (auf

gleiche man jezt Francesco I n g h i r a mi  Osservazioni 
sopra i monumenti nniti all' opera intitolata 1’ Italia avanti 
il dominio de’ Romani pag. 62 sqq. und Uhde n  über die 
Todtenkisten der alten Etrusker, besonders über die in 
denselben gebildeten Reliefs; in den Abbandll. der hist, 
philologischen Classe der Königl. Preuss. Academie der 
Wissensch. Berlin 1819. p. 25 ff.



den Tafeln 33. 34- 43. 45.) , um sich von den verschie
denen Wendungen zu überzeugen, die Etruriens Bild
ner diesen Ideen zu geben wufsten. Die Platonische 
Allegorie itn Phädrus von den zwei Rossen weifser und 
schwarzer Farbe war mithin, wie so Vieles, eine be
redte Einkleidung alter Symbole in die schöne Attische 
Sprache. Schönes zu bilden war den unter dem Gesetz 
väterlicher Religion arbeitenden Künstlern Etruriens 
nicht erstes Augcnrnerli; wie die alten Pelasger und die 
frühen Hellenen suchten sie vor Allem nur recht be
deutsam zum Auge zu sprechen. Die Forderungen des 
Sinnes vermochten sie nicht immer zu befriedigen. Sie 
huldigten dem alten Glauben. Daher gaben sie wohl 
auch den Genien Flügel, mit Augen übersäet, anzudeu
ten ihre umsehende, immer wachsame Vorsorge (s. die 
Bild werbe bei Micali nr. cs ff. 4 i ff. vergl. dessen Tom.
II. p. 4<b nnd unsere Tafel, LIX.).

Wenn also die Laren Beschützer und Horte sind, 
denen die Güter des Hauses, ihre woblthätigß Wirkung 
und Erhaltung anvertraut ist, so sind dagegen die P e 
naten,  welche den &eoi$ , xrrjeriou; und n lo v r o -
SoTüLt; der alt - Griechischen Religionen entsprechen, 
eben die verborgenen Kräf te ,  woraus der Haus-



gegen und alle Güter des Hauses entspringen 44). Daher 
strahlen sie yon der Vesta aus, und nehmen ihren Sitz 
im Innersten des Hauses; daher ihr Name Penat es ,  
man mag ihn nun von penus,  jede Art von mensch- 

' lieber Nahrung (weil sie allein dieselbe verleihen), oder 
von p e n i t u s ableitcn , so dafs sie die Inneren sind, 
die im Innersten hausen , deshalb auch penetrales von 
den Dichtern genannt 5̂). Also im Innersten wohnen 
sie, wie die Seol , von hier aus, gleichsam wie
aus dem Verborgenen, Segen und Wohlstand über das 
Haus verbreitend , und in so fern gleichbedeutend mit 
den Seos; xrrjoioii; und ■n’K ovT o ü o ia ii der Griechen ; wie 44 45

44) Den Unterschied zwischen Laren und Penaten denkt sich 
Plalner ( Beiträge zur Kenntnifs des Attischen Rechts, 
Marburg 1S20. päg. 94 f.) so, dafs die L a r e n  mehr auf 
die inneren Verhältnisse des Staates und der Familie , so 
wie auf die Sicherstellung derselben vor den Anfällen 
feindseliger Mächte , die P e n a t e n  dagegen auf die äus
seren und deren wandelloscs Fortbestehen in Glück und 
Frieden sich bezogen hätten. — Schdn Dionysius von 
Halicarnafs in der Hauptstelle von den Römischen Penaten 
(Antiqq. Romano. I. 67. p. 54. p. 169 Reisk.) bemerkt, 
dafs man dieselben im Griechischen bald Sso'irar^utoi, bald 
vsvt'SXioi, bald urtjaioi, bald ¡/¿yjet oder auch %vt«i nenne; 
lauter Benennungen, deren .jede eine Eigenschaft oder 
etwas den Penaten wesentlich Zugehöriges bezeichne:
iWs Ss TOVTuiv saairro; xctTci nve; rüiv (rvfjtßeßtjxorajv nuro«{ m>i- 
iTaßai TtjV 6mV.A>j£r/v • KivSwsvovor rs oü to a\jto Trcivre; , opai$ ■y8" 
•xtu; to au'ro Xtysiv.

45) S. Cicero de N. D. II. 27. — ,,Nec longe absunt ab hac 
vi dii Penates, sive a penn ducto nomine (est eniin o n m c ,  

quo vescuntur homines , penus) , sive ab eo, quod peni- 
tus insident: ex quo etiam penetrales » poctis vocantnr.“ 
Ich habe dort p. 315. 316. mehrere Nachwaisungen ge
geben. Vergl. besonders Müller de Diis Komm. Larib. 
et Penat. p. 10. und J . F. Gronovius Diatrib. in Staiium 
ad Silv. IV. S. cap. XLLV. p. 451 ed. Hand.



solches bereits Spanheim (de Vesta et Prytann. §. 1 4 . in 
Graevii Thes. Antiqtj. Romui. V. pag. 685.) gezeigt hat; 
rergl. auch oben II. Th. pag. 3 7 9 . Eben darum gehören 
sie zu den großen und mächtigen Göttern , dii potentes, 
S e u i  ö w a r u l  , p e y t x X o t (s. Spanheim a. a. O. pag. 6 8 6 .) , 
■welche das alle Griechenland gewifs eben so gut bannte, 
wie das alte Etrurien und Latium, die auch überdies in 
bestimmten Nachrichten der Alten als identisch mit den 
Göllern von Sainothrace genannt werden , sie sind die 
Cabiren von Samothrace, die ersten Gründe alles Da- 
seyns ( s. oben II. Th. p, 336.) 46), In diesem Sinne er. * 185

46) In kosmogonischer Hinsicht sind, wie Sandal (Cosmogo- 
niae Antiquilalis primae lineae Part. I. Hafniae 1819. pag.
185 sq.) zu zeigen sucht, diese grofsen Götter oderPe. 
raten zu nehmen als die vier Funcipien oder ideellen 
Urstoffe , welche in der W’eltsecle vereint sind, Feuer, 
Wasser, Luft und Erde; und so fallen Apollo und Nep- 
tunus, ersterer als Aether (Feuer) und Luft, dieser als 
Wasser und Erde, in die Zahl jener grofsen Götter nebst 
Juppiter, Minerva und Juno; Minerva als der fünfte 
Theil des Aethers, als Feuer, welches die übrigen Stoffe 
durchdringt, Juppiter als die reine Luft, Juno als Was
ser und Erde; was auch Servius gewissermafsen bestätige 
(zu Virgil. Georg. II. 323 ). Und dahin gehöre auch die 
Angabe des Nigidius bei Arnobius Ilf. 40. p. 132 Orell.: 
dafs Neptun und Apollo, welche die Mauern von llium 
erbaut, Dii Penates seyen, und dafs die Etruscische Prie« 
steilehre vier Arten von Penaten angebe (s. oben). In 
diese Vierzahl von Penaten stellte Cäsius dagegen: For
tuna, Ceres, Genius Jovialis und Pales, letzteren als ein 
männliches Wesen , als Diener des Zeus und Verwalter 
(villicus). Die beiden ersten nimmt Sandal a.a.O. p. 187. 
als Luft und Erde , den genius Jovialis als Aether und 
den Pales als Urwasser. Varro (bei Arnobius) hatte ge
lehrt , mau kenne weder die Zahl noch die Namen dieser 
Götter , „qui sunt introrsus atque in intimis penetra=* 
Itbus coe/i. “ Die Etrusker nennen sie auch wohl C o n-



lilärt sie auch Macrobius als die Goller, durch die wir 
leben und weben, durch die wir einzig und allein sind 
und bestehen Es ist demnach mit den Penaten der 
Begriff vom Inneren des Hauses und von allen Gütern, 
die es enthält, personificirt. Es ist das geheime Walten 
der Gottheit, an welches wir bei den Penaten denken 
müssen, eben das, was die Bedingung aller Wolilthaten 
ist, die uns Heimath, Haus und Hof gewähren. Ohne 
hier die Verwandtschaft dieser Penaten mit den Cabiren 
und andern orientalischen oder Griechischen Gottheiten 
(s. Müller a. a. O. pag. 1 9  ff.) , noch den angeblich Troi- 
schen Ursprung y'8) der Piömischen Penaten weiter zu * 47 48
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s e n t e s und C o tn p 1 i c e s , weil sie zugleich entstehen 
und untergehen , sechs männliche und sechs weibliche 
Gottheiten mit unbekannten Namen , Rathgeber des höch
sten Gottes Juppiter; und in der Zwölfzahl kennt sie auch 
Varro de R. R. I. 1. Andere, setzt Arnobius hinzu, 
hielten J u p p i t e r ,  J u n o  und M i ne r v a für die Pe
naten , ,, sine cjuibus vivere ac sapere nequeamus , sed 
qui penitus nas regant, ratione , calore ac spiritu.“

47) Saturnal. III. 4: Sed, qui diligentius eruunt veritatem, 
penates esse dixerunt, per quos penitus spiramus, per 
quos habemus corpus, per quos rationem animi posside- 
mus; vergl. oben II. Th. p. 336. Eine andere Ableitung 
giebt Festus ( p. 335 Dacer.) und Servius zu Virgil. Aen.
III. 12 :  ,, Penus dictus locus in aede Vestae intimus, et 
qui statis diebus circa Vestalia apcritur et clauditur. “  — 
Daher nun der Name der Römischen Penaten , zu denen 
eben deswegen auch Vesta gehört; vergl. oben II. Th. 
pag. 624. 639.

48) Vergl. Niebuhr Röm. Gesch. I. p. 135: „Wichtig aber 
und eigentlich d e r  R ö m i s c h e n  Re l i g i on  a n g e 
h ö r e n d ,  de r  T u s c i s c h e n ,  wie es s c h e i n t ,  
f r e m d ,  war die Verehrung der P e n a t e n  zu L a v i -  
i i ium (der Glaube an das Daseyn des Palladium im 
Tempel der Vesta ist jung uud ward nie allgemein ) ( ? ) ,



berühren, -will ich nur bemerken, wie so ganz ¿er Be
griff dieser Italischen Gottheiten mit dem der Seol 'Ep- 
Ttelni bei den Griechen übereinstimmt, an deren Spitze 
Juppiter Herceus steht ( vergh oben II. Th. p. 5is. 5si. 
Not. nnd 5«5.). Er und Vesta, seine Schwester, sind 
die grofsen Stadtpenatcn Roms, die vaterländischen Göt
ter ( dii Patrii), durch deren verborgenes, unbemerlt- 
lares Walten diese Stadt beschützt und zur Herrscherin 
der W elt erhoben ward. Diese Verbindung oder viel
mehr diese Aehnlichheit des Zevt; 'Epxeioi;, als Griechi
schen Ilausgottes, mit den Römischen Hausgöttern oder 
Penaten , auf die schon Spanheim a. a. O. aufmerksam 
gemacht , hat nun Platner weiter durchzuführen ge
sucht. Er ist der Meinung, an dem Beispiele dieses Got
tes gezeigt zu haben, da f s  d i e  G r i e c h e n ,  so g u t  
wi e  d i e  R ö m e r ,  e i n e  A r t L a r e n -  u n d P e n a t e n -  
d i e n s t  g e b a n n t  h a b e n .

Es zerfallen aber die Penaten, wie die Laren (s. 
oben p. 853 ff.), in Penates publici oder majores und in 
Penates privati, auch minores und familiäres genannt S()). 49 50

8 74

au denen, wenn nicht von den ältesten Zeiten her TVoi- 
sche Sagen an sie geknüpft gewesen, ohne Zweifel andere 
ältere Nationalsagen gehangen haben würden“ u. s. w. 
Vergl. auch v. Bonstettens Reise nach Rom 1. Th. p. 274 
der deutschen Bearbeitung.

49) Beiträge zur Kenntnifs des Attischen Rechts pag. 94 f. — 
leb bin in meinen Commentatt. Herödott. I. Lips. 4819. 
pag. 238 sq. von demselben Grundsatz ansgegangen. Je 
weiter wir in der Griechischen Religion ins Alterthum 
Jiinaufstcigen , und je mehr wir von den Poeten abstra- 
hiren , desto mehr Aehnlichkeit mit der alt-italischen.

50) S. Müller a a. O. pag. 46. Hempelius de Diis Laribtts 
p. XXIV. Anfserdem Uber diese dii privati und publici, 
Manes, Lares, Penates der Römer, J. F. Gronovii Dia-



Jene sind es, die mit unsichtbarer Kraft das Gedeihen 
und die Wohlfahrt von Städten, Gemeinden und Völ
kern fördern, die darum Tempel, Altäre und Heilig- 
thümer haben, vro sie d e Opfer und Gebete ihrer Ver
ehrer empfangen. Als die unsichtbar waltenden Schutz
geister einer Stadt fallen diese Penates publici mit den 
diis patri i s  (SeoI$ Tcaxpräoî ), womit eben die beson
deren Schutzgötter einer Stadt oder eines Volkes be
zeichnet werden, zusammen. Es werden daher häufig 
dii patrii und Penates in Verbindung genannt, z. B. bei 
Cicero pro Sulla cap. 3i. und anderwärts, oder die Pe
naten erhalten selber das Beiwort pat r i i ,  wie bei Sta- 
tius a. a. O- 5()

trib. in Statium cap. XI.IV. ad Silv. IV. 8. pag. <556 sqq. 
ed. Hand.

51) S. dazu Gronovius a. a. O. p. 449 ed. Hand. Wenn man, 
bemerkt Hand , streite , ob die Penaten unter die Zahl 
der dii patrii gehört und also mit diesen identisch seyen, 
oder nicht, so habe beides in gewisser Hinsicht seine 
Richtigkeit, nur müsse man annehmen , dafs die Penaten 
oft mit dem allgemeinen Namen der dii pa t r i i  benannt 
worden. Die Penaten nämlich waren entweder publici 
oder privati, die dii patrii immer publici, d. h. solche, 
die von der ganzen Stadt und dem gesammten Volke (nicht 
von den einzelnen Individuen) als Schulzgötter verehrt 
wurden. Dem zu Folge könne man die Penates publici 
mit Recht pa t r i i  nennen, die Penates privati aber wohl 
nicht. Auch Gronovius selber ( a. a. O. p. 447.) macht 
bemerklich , dafs man die Penaten öfters den diis patriis 
entgegengesetzt finde, wo sie als diejenigen begriffen wür
den , welche man sonst als Lares familiäres bezeichne, 
patrii dagegen oft statt derer, unter deren Schutz Völker 
und Städte stehen , also publici. — Und es läfst sich in 
diesem helldunklen Gebiete der alten Volksreligion wohl 
vermutben, dafs die Begriffe der Penaten und der Lares 
nicht immer so scharf geschieden worden.



Die Pennte» privati, familiares oder minores werden 
im Inneren des Hauses, auf dem Ileerde verehrt, wo 
ihnen ein Feuer brannte, wie der Vesta, die ja selbst 
in der Zahl der Penaten mit einbegriffen ist. Denn der 
Heerd ist der gemeinsame Strahlenpunkt, von wo aus 
nach allen Seiten Heil und Glück für das Haus ausgeht. 
Die Penaten sind es ja — per quos penitus spiramus — 
welche unser sinnliches Leben, unsern Hauch und die 
innersten Gesetze unseres Körpers bedingen, denen wir 
das Pulsiren unserer Adern, wie den Odem unserer 
Lippen verdanken , die uns Lebensnahrung und des Le
bens Notlulurft verleihen, die uns das liebe Gut» den 
jährlichen Ertrag, die Habe spenden (Sso! xrijcrioi), die 
über den Hofraum segnend walten 52) (Seoi kp xü o i) , die 
die Hausflamme anlachen , und Alles das verleihen, wo
durch der Hausgenosse sich behaglich fühlt.

i

Diese Vorstellungen vereinigen sich nun sammtlich 
im Begriffe von der Vesta (vergl. oben II. Th. p. 6 2 /4. 
und sonst im §. 1 8 .) , als der ersten Penas , der ersten 
und der letzten , der innersten Göttin , der Vorsteherin 
aller Penaten 5 ). Nachher ward ihr die Pallas beigesellt, 
und, obgleich l\om aus Pelasgisch - orientalischer Tra
dition nur diese zwei Penaten hatte (das Feuer der Vesta 
und das Gnadenbild der Pallas, aus Asien mit den Troi- 
schen Ankömmlingen hierher verpflanzt ; vergl. auch 
oben) so bekam doch in der Folge Horn noch meh- 52 53

S -]6

52) Juppiter Herceus hatte im Hofe  eines Spartanischen Kö
nigs , neben einem Heros, seinen Altar; der grofse P e -  
na t e  neben dem L a r  (s. meine Commentatt. Herodott. 
L p. 23y.).

53) Schon nach der oben erwähnten Etymologie von penus, 
dem Heiligthum der Vesta; s. E. Spanheim de Vesta, in 
Graevii Thes. Anliqq. Roinm. V. p. 686.



rere Penaten, J u p p i t e r ,  J a n u s  ( vergl. oben II. 
Th. pag. 5qo. Not. 237. ) ,  Ma r s  und R o m u 1 u s. Sie 
insgesaramt, mit der Vesta und Pallas, waren die Stadt- 
penaten und grofsen Schutzgötter Roms, Penates pu- 
blici S“4) : J u p p i t e r ,  der auf dem grofsen Nationalort, 
im Capitol, in dein edelsten Hofraume wohnet; J a n u s ,  
aller Dinge Anfang; V e s t a ,  der Anfang und das Ende, 
die Summe, das Wesen und die Seele aller Dinge (vergl. 
oben II. Th. p. 638.); Ma r s ,  als der grofse Anfänger 
der Zeit und des Jahres, der Inhaber des ersten Monats 
(des März, nach altem Römercalender), dessen Spröfs- 
linge, Romulus und Remus , Rom gegründet. Auch 
Mercurius winde ihnen zugezählt, nach einer Stelle des 
Servius (s. Spanheim de Vesta et Prytt. §. i5. in Grae- 
vii Th es. V. p. 686.).

Ueber die bildlichen Darstellungen der Penaten 
fehlen uns nähere Angaben. Rlos Dionysius von Ha- 
licarnafs sagt 54 55) , dafs die zu Rom in einem Tempel be
findlichen Troischen Penaten zwei sitzende, mit einem 
Speere bewaffnete Jünglinge gewesen, von sehr alter
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54) S. Gronovius zum Statius a. a. O. p. 450.
55) S. Antiqq. Komm. I. 67. p. 55. p. 169 sq. Reisk. Servius 

zu Virgil. Aen. II. 325. — quos tarnen Penates alii Apol- 
linem et Neptunum volunt, alii hastatos esse et in regia 
positos tradunt. Vergl. oben II. Th. p. 344. Die Aehn- 
liohkeit mit den Dioscuren liegt zu Tage. — Auf die krie
gerische Stellung der Penaten mag sich auch der Gabini
sche Gurt oder Gewandwurf beziehen, mit dem sie be
kleidet gewesen seyn sollen ; wenigstens finde ich in einer 
Trierer Handschrift des Persius folgendes Scholium zu. 
Satir. V. 31. ,,(ßullaque succinctis Laribus donata pe- 
pendit) quia Gabino habitu cincti Penates formabantur 
obvoluti toga super humero sinistro et dextro“ (die ge
wöhnliche Lesart hat: cinctuquc , so wie : humerum si. 
nistrum , dextro nudo).



Arbeit. In -vielen andern alten Tempeln Labe er diesel
ben eben so als zwei bewaffnete Jünglinge dargestellt 
gefunden. Und sie sind es auch -wahrscheinlich, welche 
-wir auf einer patera bei de la Chausse (in Graevii Thes. 
Anliqq. Roinm. Tom. V. p. 3ai. Tab. XXII.) e tl ichen . 
Es sind nämlich, gerade wie Dionysius besagt, zwei 
Jünglinge mit Speeren in sitzender Stellung, an Schilde 
gelehnt. Derselbe Geschichtschreiber führt zugleich bei 
dieser Gelegenheit aus dein Tunaus an , dafs man in 
einem Tempel zu Lavinium Mercurstäbe aus Eisen und 
Erz und Trojanische Werbe aus Thon sah.

ln der alten Vaticanischen Handschrift der Aeneide 
des Virgilius sehen wir die Penaten abgebildet, welche 
dem Äeneas an den Küsten von Creta , wo er vergeb
lich den ihm vom Oruliel verheifsenen Ort gesucht, er
scheinen , und ihm Italien bezeichnen , als das von dem 
Gotte ihm verheifsene Land. Aeneas ist auf einem 
Lager liingestreclit, um ihn die beiden Götter, eine 
männliche, ältere und eine weibliche, dem Ansehen 
nach kleinere Figur, beide unischleiert. Zwei Säulen 
tragen die Decke des Zimmers, über welcher man Sterne 
und den Mond erblicht. S. Millin Galerie Mythologiquc 
Tom. II. Tab. CLXXV1. nr. 645. und Explicalion d. 
planch. pag. 1 i3.

Uehersehen wir endlich noch einmal in der Kürze 
beide W esen, Laren und Penaten, so finden wir, dafs 
die Penaten höher stehen, als die Laren; denn sie sind 
ursprünglich Götter, sie sind personificirte Naturliräfte, 
sie sind die wunderbar wirkenden , schaffenden und erzeu
genden , die unbegreiflicher Weise schützenden und ret
tenden Gotteshräfte, denen w ir es zu danken haben , wenn 
das Haus in gutem Zustande bleibt, wenn der Hausvater 
und die ganze Familie rüstig arbeitet, die Scheune sich 
füllt, der Segen von Tag zu Tag, man weils nicht wie, 
sich mehret. Sie sind die unsichtbaren Genien , welche
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Leben, Nahrung, Segen, kurz Alles, was der Mensch 
sich selber nicht geben kann, verleihen. Ganz anderer 
Art sind die L a r e n .  Sie waren einst unseres Gleichen, 
Menschen, wie wir, die auf Erden gelebt, und nach 
ihrem Tode als Geister gern um das Haus, das sie be
wohnt, weilen, die, wie das treue Hausthier, der Hund, 
als Beschützer und Wächter das Haus umschweben und 
bewahren. Denn sie, die selber Menschen gewesen, 
wissen am besten, woher die Gefahr droht,  und woran 
es den hiilfsbedürftigen Sterblichen gebricht. Sie wachen 
also, von aufsen die Gefahr, die dem Hause droht, ab
wendend, während im Inneren die Penaten wohnen, 
W under des Segens und Fülle des Glücks ausspendend.

5- 6.

J a n u s .

Nach diesen Vorbemerkungen über die Theologie 
der E t r u r i e r  überblicken wir die H a u p t g o 11 h e i - 
t e n ,  und reden dabei zugleich von ihrem h e i l i g e n  
D i e n s t e .  Unter den gröfseren Göttern steht, neben 
jenem Tina - Juppitcr, oben an J a n u s .  Die Verrau- 
thung des Salmasius, der Name sey vom Aeolischen Z ar  
abzuleiten, ist schon deswegen unstatthaft, weil Janus 
offenbar kein Pelasgisches , sondern ein national - Itali
sches Wesen ist. Dies geht schon aus der Hauptstelle 
des Ovidius (Fast. I. 90.) hervor, wonach Griechenland 
keinen Gott hat, den es ihm an die Seite setzen könnte. 
Allein etwas Wahres scheint jene Bemerkung doch zu 
haben , dies nämlich, dafs im höheren Priestersystem 
Juppiter und Janus identisch waren. Diese Meinung 
hegte Varro mit mehreren Anderen (Augustin, de Civit. 
Dei VII. 10.). Doch ohne mich hei Etymologien aufzu
halten , zu denen Johannes Lydus (de ntenss. pag. 56.) 
noch Beiträge liefern kann , will ich kürzlich die Haupt,
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eigen schäften angeben, die die Alten diesem Gotte bei
legen 56). Wenn man einerseits yon ihm als einem

So) So schrieb ich in der ersten Ausgabe dieses Buchs. Jezt 
möchte ich 1) nicht so bestimmt versichern , dafs Janus 
ursprünglich Italisch sey. Ich habe bereits oben II. Th. 
p. 547. den Janus als D  j a n u s mit der D i a n a  zusam
mengestellt. Beide Namensfonnen lösen sich in die ein
fachere der D  i a auf, welche für die Griechische Â tu ge
setzt wird. Diese Dea D i a  aber gehört den Samotbra- 
cisch -  Attischen Religionen an, und ist die Pelasgische 
Ceres, die in den Formeln und Liedern der Feldpriester 
(der fratres Arvales) vorzüglich häufig vorkommt (M a-  
rini Atti fratr. Arval. p. XXIII. p. 10. 126 seqq. vergl. 
meine Anmerk, zu Cic. de N. D. III. 22. pag. 603 seq.). 
Wenn die D o d o n ä i s c h e D i o n e  als Juno und Venus 
Libitina zu den Italiern und Römern kam , so scheint 
D ea D ia-D iana  und Janus aus den Pontischen Ländern 
und Samothrace zu den Etruskern gelangt zu seyn. Ino-  
Leucothta oder die Mutter des Morgenlichtes Matuta 
gehöret zu demselben Götterkreise. 2) Wie nun der 
Samothracische Uranus oder Cölus als Djanus seiner Dia 
oder Djana beigesellt war, und in Etruriens System als 
J a  n u s erschien, eben so hatte dasselbe Italien von D o .  
dona her seinen J u p p i t e r  D o d o n ä u s  als Gemahl 
einer Dione,. Juno oder Venus - Libitina (denn dafs an
dererseits Juppiter S o h n  des Cölus heils t ,  Venus 
T o c h t e r  der Dione , kann Niemand irre machen , der 
da weifs, wie in den Priestersystemen die emanirte P o 
tenz immer wieder wie ihre Quelle, Sohn und Tochter 
wie Vater und Mutter , vorgestellt werden j vergl. oben II. 
pag. 467.). — Aber bei der Vergleichung der Latinischen 
und Etrurischen Systeme hatte man schon zwei h ö c h 
s t e  Götter, einen Janus und einen Juppiter. Dies er
zeugte bei den Denkern Verlegenheit, die man bald da
durch zu heben suchte, dafs man den Janus zum U r -  
p r i n c i p ,  woraus Alles genommen, stempelte, den 
Juppiter aber zum O b e r h e r r n  und R e g e n t e n  aller 
Wesen und Dinge machte; bald dadurch, dafs man den 
Janus geradezu als Juppiter nahm, in  diesem Sinne re-



König der Italischen Vorzeit Spricht, der Janiculum er
bauet und durch andere Werke seines Namens Gedächt- 
nifs gestiftet habe (Arnob. adv. gent. III. p. 147. ) ,  und 
als Heros , der sich durch die Stiftung religiöser An
stalten verewigte tLydus pag. 57.) , so legt man ihm an*, 
drerseits w ieder alle Pradicate einer Naturgottheit bei 5~).

den besonders die Griechischen Philosophen vom Janus. 
Sie nennen ihn geradezu Zeus. Z. B. Proclus im Hym
nus auf Ijecate und Janus ( Biblioth. der alten Liter, und 
Kunst I. p. 46.) sagt geradezu : „ Sey gegrüfst Janus , Ur
ahn, unvergänglicher Zeus, sey gegrüfst o Zeus der 
Höchste“ ( vs. 3. — Zsü atySirs — xi-rare Zsü“ ).
3) Auf den Grund der Sache gesehen , so kündigt sich 
Zeus - Juppiter als ein A e g y p t i s c h e s  Wesen aus der 
Thebais und von Dodona her an, Janus aber als ein I n 
d i s c he s .  Denn Janus mit seiner Frau und Schwester 
Camasene, dem Fi s ch w e i b e , wird nur verständlich, 
wenn man an die Indischen Avatara’s oder an die Herab
kunft und Wandlungen der Indischen Gottheit denkt. —* 
Hiermit soll aber natürlicher Weise nicht gesagt seyn, 
dafs J anu s  so unmittelbar und unvermiacht als I n d i s c h  
zu nehmen sey. Vielmehr mufs vermuthet werden , dafs 
einige Phönicische und Dodonäisch - Aegyptiselie Vor
stellungen sich mit der Indischen Grundidee vom Janus 
verbunden hatten, vielleicht schon ehe dieser Gott in 
Italien einheimisch geworden. Mit andern Worten: Es 
finden sich Spuren, dafs Manches, was dem Italischen 
Juppiter eigenthUntlich war, auch auf den Janus Uberge
tragen worden. Am Schlüsse dieses Abschnitts werden 
einige bestimmte Beweise dieser Sätze folgen, und vor
her noch andere Erklärungen der Namen Janus und 
Jana berührt werden.

51) Buttmann (in den Abhandll. der Königl. Preuss. Acadé
mie der Wissenschaften zu Berlin , 18l6 — 1817. p. 1291F.) 
sucht den Janus aus jenem allgemeinen Ideenkreise 
schützender Genien zu erklären , welche den Menschen 
unsichtbar überall umschweben, die ihn im Hause schüt
zen , und aufser dem Hause , auf den Wegen und auf dem

II. 56
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Zuvörderst heifst er der Himmel , und zwar bestimmt 
nach Tuscisclier Lehre (Lydus a. a. O. pag. 57.). Er ist

Fehle, vor bösen Dämonen bewahren. Aber ¡m Hinaus
gehen aus dem Hause ist ein Punkt , wo der Hausgott 
mich gleichsam entläfst, und die Götter draufsen mich 
noch nicht übernommen haben. Auf diesen Augenblick 
lauert vielleicht ein böser Dämon. Hier tritt aber ein 
Genius des Uebergangs ein , ein Go t t  d e r  T h ö r e n ,  
der in Freundschaft steht mit den Göttern draufsen und 
drinnen , der seinen Blick hat nach aufsen und nach innen 
gerichtet, und in dessen besonderem Schutze der Mensch 
steht bei jedem Durchgang. Und diese Vorstellung des 
Janus, als eines Thurgottes, wurde dann ausgedehnt auf 
den Wechsel der Zeiten. Er ist EröfFner des neuen Jah
res , mit dem Blicke auf beide Zeiträume gerichtet, und 
SO wird er ein Gott jedes andern Wechsels, auch des 
di r Geschähe und Verhältnisse. Diesen Sinn eines Got
tes der Thllren und der Uebergänge sehen wir auch in 
Griechenland deutlich in dem Apollo Sufaio; oder ayuisu';, 
dessen Analogie mit Janus sich gleich darbietet. — So 
Buttmann. — Nach meiner Ansicht, die von einem an
fänglichen Monotheismus ausgeht, der allmählig in Poly
theismus zersplittert worden, ist die Sache umzukehren, 
und Janus ist Thürgott geworden , weil er ursprünglich 
als Anfang und Ende, als Ein- und Ausgang gedacht, 
oder weil er die Negation aller Zeitlichkeit, und Uber der 
Zeit erhaben war. Mit Einem Worte : Ich sehe im Janus 
ein Ueherhltibsel eines reineren Religionsglaubens, wie 
im Indischen Parabrahma, der auch, selbst frei von 
Zeit und Wechsel, aller Avatara’s und Yuga’s Princip 
ist. Bei der Schöpfung der wirklichen Welt wird nun 
Brahma der Urleib, aus dessen Gliedern die Menschen 
genommen werden. Dieser Brahma Uber den Wassern 
scheint nun durch mannigfache Metamorphosen in den 
Babylonischen , Pontischen und Samothracischen Religio
nen endlich in Italien als Janus wieder aufgetreten zu seyn. 
Dafs er Thüren und Thore bewacht, ist nur eine aus 
jener höheren Idee abgeleitete Eigenschaft. Wenn die 
christliche Kirche singt: „Unscrn Eingang segne Gott;
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das Jahr, und seine Symbole spielen bald auf die Zahl 
der Monate , bald auf die der Tage des Jahres an. Der 
nach ihm genannte Monat begann nach der Einrichtung 
des Numa das Römische Kirchenjahr (ebendas, pag. 55.). 
Am ersten dieses Monats brachte man ihm das J a n u a l ,  
ein Opler von Wein und Früchten; man bekränzte sein 
Bild mit Lorbeer , und an demselben Tage, an dem der 
Consul in feierlichem Zuge auf das Capitolium ritt, be
schenkte man sich gegenseitig mit Kleinigkeiten (strenae ; 
Ovid. Fast. 111. 137. Herodian. I. 16. § .6  sqtj. J. Lydus 
p. 58.) ; welche Sitte in Sache und W ort (etrennes 5S) 
bis auf den heutigen Tag fortgepflanzt ist. Als Natur- 
50«  führt er auch den Schlüssel. Er führt ihn als Thür
wächter. Er eröffnet die Jahresbahn, und jede Pforte 
suf Erden, bis auf die 'l'hüren der Häuser, liegt unter 
seinem Bcschlufs. Ueber dieses Symbol hat bereits 
Spanheini (ad Callim. Cerer. 45. vergl. auch de la Chausse 
in Graevii Tlies. Antiqq. Romm. V. p. 776.) dasNöthige 
bem erkt, womit jezt Job. Lydus (pag. 55.) verbunden 
Vyerden kann. Die Bedeutung konnte auf verschiedenen 
Standpunkten höher und niedriger gefäfst werden. Er

Unsern Ausgang gleichermafsen “ , so meint sie ohne 
Zweifel und mit Recht nur den Einen lebendigen Gott 
Himmels und der Erden oder die allgemeine göttliche 
Vorsehung. Nun könnte aber einmal ein zum Christen-, 
thum bekehrtes, aber nachher wieder in Abgötterei ver
sunkenes Volk, unter andern christlichen Formeln und 
Sprüchen, auch jene Verse aufbewahrt haben. Es würde 
alsdann unter jenem Gott, der den Ein und Ausgang 
segnen solf, vermuthlich auch einen besonderen Geist 
verstehen, der an den Thürtn Wache hielte, und viel, 
leicht ihn gar bildlich als einen besonderen Thürgötien 
vorstellen.

58) S. Recherches curieuses d’ Antiquité pag. 4S sqq. Unten 
im §. 8. das Weitere.
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lionnte bald blos als Golt des Jabressegehs betrachtet 
werden 59) , der die Sclilüssel der Quellen und Gewässer 
hat, also in demselben Sinne, wie Serapis den Nilschlüs
sel führt (s. I. Th. pag. 3i3.), bald lionnte er damit als 
Herr der Natur im Allgemeinen betrachtet werden. Dafs 
dies nicht blofse Vermuthung ist, beweiset die Stelle des 
Ovidius (Fast. I. 117 sqq.) , wo er redend eingeführt 
w ird, wie er sich die Bewahrung des ganzen Univer
sums, des Himmels, der Erde, des Meeres 60) , selber

5y> Als Naturgott, als Gott des Jahressegens, bringt der 
Landmann dem Janus, ehe die Erndte beginnt, ein Vor- 
opfer von Kuchen (strues) mit Weihrauch und Wein, 
und bittet ihn , den Va t e r  J a n u s ,  uin Gnade , Glück 
und Segen für das ganze Haus. Ein Gleiches geschah 
auch der Juno und dem Juppiter; der Ceres schlachtete 
mui ein Schwein; s. Cato de Ke rast. cap. 13-1. mit den 
Erläuterungen von J. Gntherius de veteri jure Pontificio
IV. cap. 3. in Graevii Thesaur. Antiqq. Komm. Tom. V. 
p ihl) sqq.

60) Bedeutsam ist die Darstellung des Janus auf Münzen , wie 
z B, auf dem Holzschnitte des Titelblatts dieses Theils 
der Symbolik i,vgl. die Erklärung der Abbildungen p.j7.). 
Die eine Seite nämlich zeigt einen J a n u s k o p f ,  die an
dere ein S c h i f f s v o r d e r t b e i l  und eine Vi c t or i a .  
1> gewöhnliche Angabe , es r.ey dies zur Ehre des Kro
nos , welcher auf einem Schiffe nach Italien gefahren sey, 
hält Plutarchus (Ouaeslt.Ronnn. XLI. p. 27). E. Vol.II. 
p. 123 sq. Wyttenb.) mit Recht für ungenügend und zu all— 
g mein. Er scheint vielmehr folgende Erklärung für die 
richtigere zu halten : Das , was für die Städte das Edelste, 
das Beste ( rh \iiyinrov rüv y.aXüv) und dag Nothwendigste 
ist, besteht in guten Gesetzen und im Ueberfittsse der 
notbwendigen Lebensbedürfnisse. Ersteres hat ihnen 
Janus, der ihre rauhe Lebensweise milderte, verliehen; 
letzteres gewährt ihnen der schiffbare Flufs, welcher vom 
Muere aus wie vom festen Lande das , was sic nöthig ha
ben , zuführt. Auf jene Umänderung des Lebens und der
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beilegt. In dieser Bedeutung des Schlüsselführens batte 
er auch den Beinamen Clusius, so wie er als Aulsehev 
über die Welt Curiatius hiefs (Lydhs p. 55.). In diesen 
und anderen Bestimmungen erscheint Janus ganz in der 
Eigenschaft jener Jahresgötter Aegyptens,, Persiens, 
Fhöniciens , ganz wie Osiris und Sem-Herakles, wie 
Dscliemschid und ähnliche Inkarnationen. Wie sie, so 
ist auch er das p e r s o n i f i c i r t e  Jalir in seiner Ent
wickelung durch alle zwölf Zeichen, mit seinem Steigen 
und Sinken , das Jahr in der ganzen Fülle seiner Gaben. 
Und weil denn, wie unten deutlicher werden wird,  die 
Jahresbahn durch die Zeichen auch die Bahn der wan
dernden Seelen ist, so erhält er dasselbe Seelenamt, das * 229

Sitten bezieht sich das Doppelgesicht des Janus, des Ge
setzgebers , auf den Flufs das Schiff. Servius zu Virgils 
Aeneis VIII. 357 : Janus in Janiculo habitavit, qui quod 
navi exul venit, in pecunia ejus ex una parte Jani caput, 
ex altera navis signata est. Man vergl. Ovidii Fastor. I.
229 sqq. mit den Auslegern; und Draco Corcyrätis beim 
Atbenüus XV. p. 6.92. p. 52S sq. Schweigh. — Eckhel hat 
in der Doctr. N. V. Tom. V. p. 1 i sq. und p. 21-i sqq. 
die verschiedenen Vorstellungen des Janus und seiner 
Attribute auf Münzen und die Angaben der Alten zusam- 
niengestellt. Besonders verdient diejenige Münze Auf
merksamkeit , die auf der einen Seite den Doppelkopf des 
Janus mit einem spitzen Hute, auf der andern einen Del
phin mit der Inschrift V e I a t h r i führet; s. Lanzi ( Sagg. 
II. pag. 94 sqq. mit der Abbildung Tom. II. tav. VH.), 
der sie nach Volterra verweist. Ucber diese MUnzclasse 
ist viel gestritten worden. Ich will nur zweierlei bemer
ken : 1) dafs wir beim Delphin wie beim Schiff an die In
dischen und Phönicischen Wasser- und Schiffgötter zu 
denken haben ; 2) dafs uns jezt die Mo n u me n t !
E t r u s c i  dal Cavaliere F r a n c e s c o  I n g h i r a m i ,  
Fiesolc 1819. 4. unter andern trefflichen Abbildungen Ita
lischer Kunstdenkmale auch (T. I. S. III.) eine meister
hafte colorirte Copie jener Münze liefern.
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die andern Naturgöltcr haben. Er -wird darin ganz je
nem 0»iris - Serapis gleich. Er li.toifst auch , wie dieser, 
die S üh ne 6l) ,  und das Thor des Aufgangs wie des

61) Wenn also J a n u ?  so viel ist als S o 1, S o n n e n g o t t ,  
so wird es uns nicht weiter befremden, zu hören, dafs 
der Mond auch J a n a  hiefs. Varro wenigstens de Re 
rustica 1. 37. 3. p. 187 Schneider, sagt: ,, Nunquam rure 
audisli , octavo Janam  [lunauij et crescentem et contra 
senescentem ? et (juae crescente luna fieri oporferet, [et] 
tarnen quaedam melius fieri post octavo Janam  [lunam] 
quam ante?“ Jana also, wie Scaliger (de veteri anno 
Romann. in Graevii Thes. Aniiqq. R.omm. VIII. p. 311.) 
bemerkt, ist hier Lu n a ,  und daraus durch Beifügung 
des W ortes Dea geworden De i a n a ,  so De i v a ,  D e i - 
v i a n a. So wie man nun sagte Deiva Jana , so hiefs 
auch Janus , der Sonnengott, im carmen Saliare : D e i - 
v o s J a n o s  („Duonos Manos Ceruses Deivos Janos 
Venet“ ). Die weiteren Folgesätze, welche hieraus Sca« 
liger zieht, dafs nämlich das erste Römische Jahr ein 
Mondenjabr gewesen, tibergehe ich hier. — Hierauf be-. 
zieht sich auch wahrscheinlich das, was Niebuhr (Rom, 
Gesch. I. p 122.) sagt: „ J a n u s  oder D i a n u s ist, wie 
Scaliger gezeigt hat, der Sonnengott“ u. s. w. Noch 
deutlicher spricht sich Nigidius hei Macrobius (Saturn, 
I. y.) hierüber aus : ,, pronunciavit Nigidius , slpollinem 
Jamtm cue , Dianarnque Janam , upposita d Jitera“ ; 
denn Luna, Diana und Jana waren so dieselben Gottheiten ;
S. Sibrandus Siccama in fasios Calend. Romtn. in Graevii 
Thes. Aniiqq. Romm. 'I om. VIII. pag. Si). — Die wahre 
Etymologie der Namen Janus, Diana u. s. w. habe ich 
bt reits oben angedeutet. Sonst giebt man auch das alte 
Griechische und Lateinische Verbum io (davon ire), jao 
als Y\ urzel der Namen Janus, Janua und Januarius an j 
eine Etymologie, die auch Cicero de N. D. II. 27. ( „ab 
eundo nomen [sc. Jani] cst ductum“ ) angiebt•, s. dazu 
Wy tun hach p. 75-1. Auch Buttmann a. a. O. p. 127 ff., 
der ebenfalls von dem Begriff des J a n u s  und der Jana 
als Sonnen  und JVI o n d goltheit ausgeht, erkennt in 
diesen uralten Namen Italischer Nationalgottheiten durch



Niedergangs liegt unter seinem Beschlufs (Lutatius beim 
Lydus p. 57.). Daher führt auch er wie jener die Seelen 
aus den höheren Wohnungen in den lunarischen Kreis 
herab (ebendas.). Aber auch Mittler zwischen den Sterb
lichen und Unsterblichen ist er, gleichwie jener Mithras 
der Perser. Janus trägt die Gebete der Menschen den 
höheren Wesen zu (Cajus Bassus bei Lydus a. a. O.) , 
und auch in Bezug auf dieses Mittleramt. weil er sein 
Angesicht zur Götter- und Menschenwelt hinliehrt, deu
tete man sein Doppelantlitz 6-'). Aber gerade wie man * 63

etymologische Forschung den Zdv und die Zävw der Grie
chischen Stämme , als Nebenformen von Zeus und Here, 
oder vielmehr denselben Hauptnamen der höchsten Gott
heit, welcher vom Orient aus in den verschiedenen Reli
gionszweigen in den Formen J  a h , .Tao, l o v a ,  J o v i s  
sich fortgepilanzt hat; wozu noch der orientalische Name 
des Tages: J o m  hinzukommt. Payne Knight Inq. into 
the symbol. lang. §. 134. pag. 104. vermuthet, der Name 
Janus sey von J a o ,  J a o n ,  einem mysteriösen Beina
men des Bacchus, abgeleitet. Bekanntlich hat man im 
Janus auch eine heidnische Umbildung des No a h  der 
Ebräischen Sage erblicken wollen, und in der Anpflan
zung des Weinstocks , der richtigeren Eintheilung des 
Jahres und dergl. die Gleichheit nachzuweisen gesucht 
(s. Viola de veteri novaque temporum ratione, in Graevii 
Thes. A. R. VIII. p. 173 sqq.).

63) Nach Plutarchus (Quaesft, Romm. XXil. p. 269. Vol.li.
p. 100 Wyttenb.) bezieht sich das Doppelgesicht des Ja» 

. jius entweder daravif, dafs Janus , ein Hellene aus Perhä- 
bien, nach Italien gekommen, dort unter den Barbaren 
sich niedergelassen, und seine Sprache und Lebensweise 
verändert haben sollte — ein anderer Mensch geworden 
sey; oder vielmehr als Gründer und Stifter agrarischer 
Cultur und bürgerlicher Einrichtungen tyUer den rohen 
Völkern Italiens — ein Doppelmensch indem Sinne, wie
der doppelleibige Cecrops in Attica , der sogar auf Mün
zen , wie Janus , mit zwei Gesichtern erscheint (s. oben
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jene Natur - und Jfthresgüttcr, z .  B.. den Herakles, vom 
Jaliresvorsteher zum Gott aller Zeit und so zur Unend
lichkeit erhob, so gerade geschah es mit dem Janus.

II. Th. pag. 35. Not. <54.). Ein Anderer könnte eben so 
wahrscheinlich für ein Symbol erklären, dafs Janus als 
Anfang und Ende , als Ein - und Ausgang gedacht wurde. 
Aber die Römische Nationalsage wufste einen anderen 
Grund anzugeben. Da war Janus mit dem Doppelgesicht, 
dessen Tempel Romulns und Tatius nach ihrer Vereini
gung gegründet, ein Zeichen der Vereinigung beider 
Reiche. Vergl. auch Servius zu Virgils Aeneid. I. 294.
VII. 607 . 610. und XII. l47. 1£)S, wo verschiedene Grün
de Uber das Doppelgesicht des Janus angegeben werden. 
Eanzi hat diese Nachricht des Servius aufgefafst, um das 
Dopptlgesicllt des Janus auf den Münzen von Vollyrra 
und andern Städten zu erklären ( Saggio d. Ling. Etrnsca 
Tom. II. p. y6 sqq.). Eckhel , der in derDoctri.ua N. V. 
Tom. V. p. 216 sqq. die mannigfaltigen Sagen vom Dop
pelgesicht des Janus gesammelt hat, bleibt auch hierbei 
seiner Behutsamkeit getreu, dafs er keine Entscheidung 
wagt, macht aber mit Recht auf zwei Punkte aufmerksam : 
einmal , dafs ähnliche Doppelgesichter auf den Münzen 
von Athen, Syractts und Etrurien Vorkommen ; sodann 
dafs man, welcher Erklärung man auch den Vorzug ge
ben wolle, auf jeden Fall an etwas A 11 e g o r i s c li e s zu 
denken habe. Payne Knight (Symbol. Lang. §. 134. pag. 
1()4.) geht von demselben Grundsatz aus. Was nun mei
ne Ansicht betrifft, so wäre es wohl im höchsten Grade 
überflüssig, mich darüber erklären zu wollet!, da ich be
reits im Vorhergehenden zum öftern von der Doppel
gestalt orientalischer Gottheiten geredet, und noch zu
nächst vorher den Satz ausgesprochen habe, dafs ich den 
Ursprung des Janus in den Indischen Avatar’s finde. Er 
ward auch mit vier Gesichtern (als quadrifVons) abge
bildet (Servius ad Virgil. Aeneid. VII. 607. Augustin, de 
Civ. Dei u l. 4.) , also gerade wie der Indische Brahma 
(sieh, unsere Tafel XXI. und die Erklärung dazu pag. ¡1. 
nr. 1.).



Auch er heifst nun vorerst Aufseher der Zeit, dann die 
Zeit selber (Frontejus bei Joh. Lydus 5 y .  cf. 5 8 .), Noch 
unterschied man ihn jedoch in dieser Mittelwürde vom 
Joppiter. Janus, sagte man, hat Anfang und Ende un
ter sich (Cicero de N. D. II. 27.), Juppitcr führet das 
Regiment über Alles. Auch im realphysischen Sinne 
fafste man Janus als Chaos auf. So Ovidius (vergl. Joh. 
Lydus p. 57.). Darüber mufste freilich noch ein Ordner 
stehen, und dieser mochte denn Juppiter seyn. Aber 
vor der höheren Ansicht mufste auch diese Scheidewand 
fallen. Schon als Janus Clusius, sahen wir, hatte er ja, 
nach einer Deutung, Alles unter sich, und Hellas hatte 
Lein Wesen ihm an die Seite zu stellen. Dafs diese Ideen 
nicht etwa erst Resultate späterer Philosopheme sind, 
beweiset alt - Römischer Festgebrauch und Festgesang. 
Er war und liiefs der Anfänger (initiator; Augustinus 
de Civ. D. IV. i i . ) ,  und an den Festen der grofsen 
Götter brachte man ihm zuerst das Opfer ( Cicero de 
N. 1). II. 27.) A3). Er war und liiefs der Va t e r  Janus

63) „Cumque in omnibus relius vim liaberent ninximam prima 
et extrem», principem in sacriGcando J a n  um esse vo- 
luerunt. “ AuGser.dein, was Davisius hier über diesen 
Vorrang des Janus bei jedem Opfer und bei jeder heili
gen Handlung bemerkt , habe ich noch dort (p. 314.) die 
bemerkenswerthen Stellen des Ovid. Fast. I. 171. und des 
Aurelius Victor, cap. 3. angeführt; s, auch Arnobitts adv. 
gent. III : Janum quem in ctinctis anteponitis precibus et 
viam vobis pandere ad Deorum audientiam creditis, nebst 
Heindorf zu Horazens Satiren II. 6. 20. und unserer zu
nächst folgenden Anmerkung. Ueber den Namen pa t e r ,  
den Janus führt, sind die verschiedenen Formeln, wel
che Brissonius (de fonnull. I. p. 45 sqq.) angeführt, wie 
z. B. J a n e  Pa  t r i  A r i e t  es II. nachzusehen. Insbe
sondere aber mufs ich in diesem Punkte auf die Erörte
rungen Marini’s verweisen: Gli Atti de’ fratelli Arvali 
p. 365 sqq. 378.

ü



(Paullinus in Anecdot. Muratorii I. p. 122.), und in den 
Saliarisclien Liedern nannte man ihn den Go t t  der  
G ö t t e r  (Deorum Deus; Macrob. Saturn. I. g.) M). — 
Was bedarf es weiterer Zeugnisse, dafs auch die Etru- 
rische Priesterschaft im Sinne und Geiste des Morgen-

-
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64) S. T. Gutberlethus de Saüis cap. 20. (in Polen! Suplemm. 
Thes. Antiqq. Tom. V. p. 72[).). In der von mir ange
führten Stelle des Macrobius, wo es vom Janus heifst : 
,, Saliorum quoque antiquissimis carminibus D e o r u m  
D e u s  canitur“ , wollte Mcrula (ad EnniiFragmm. p. 82.) 
lesen: Di vont  D e n s ,  weil hier Macrobius wohl das 
Saliarische Gedicht vor Augen gehabt, dessen Varro de 
L- L. VI. erwähne : ,, Divum exta cante , D i v u m D e o  
Sitpplice cante.“  Diesen Deorum Deus oder Janus 
nannten die Salier auch J a n  es ( E. Dickinson de Noae 
in Italiam advenfu p. 155.); oder nach Tertullian E a n u s  
(,,exceplus a Jano , vel ut Salii volunt, E a n o “ ). Ja 
die Salier selbst hiefsen J a n  e s oder Ea n i  — wie denn 
der Priester häufig den Namen seines Gottes führt; s. 
Vossius Inst. Orat. IV. cap. 1. §. 7. vergl. auch Servius 
zu Virgils Aeneid. VII. 6tO. — Janus wurde von den Rö
mern auch bei der Einweihung ihrer Ackerfelder angeru
fen. Cato de Re rustica CXLI. (142.) p. 92 ed. Schneider. 
,, Agrum lustrare sic oportet. — J an um Jovemquc vino 
praefamino.“  Darauf hat man die wiederholt vorkom
mende Formel der Arvalischen Brüderschaft bezogen; 
J a n o  Patri Arietes II. (Marin! Atti d. fratelli Arval. IR 
p. 366. und p. 686.). Nach den Angaben der früheren 
Gelehrten gehen alle dergleichen Formeln unter dem Na
men der S a l i a r i s c h e n .  Die neueren Erörterungen 
von Marini ( Proemio zu den Atti d. fr. Arv. p. XII sqq.) 
haben es aber wahrscheinlich gemacht, däfs die Fratres 
Arvales, deren bei alten Schriftstellern äufserst selten 
Erwähnung geschieht (desto mehr aber auf Inschriften), 
unter dem Gesammtnamen der Sa l i e r  mitbegrifien sind. 
Umgänge, Tänze und andere Cärimonien , die von den 
Saliern erwähnt werden, fanden gerade so auch bei den 
Arvalischen Brüdern statt.

1



landes dachte und lehrte? Hier wie dort Götter aus 
Gott geboren , und in absteigender Linie von Regenten, 
die ihre Kinder und Erben sind, im Abbilde dem Volke 
gezeigt. Janus der König gründet Städte, bauet Thore 
und Schutzwehr, und stiftet, zum Ileros verklärt, Hei- 
ligthum und Gottesdienst in geweiheten Hainen, sorgt 
für der Völker Heil durch alle Monden, bestimmt heili
ges Jahr und bürgerliche Ordnung Janus, der Gottes
sohn , durchläuft nun schon selbst als Sonne die Zeichen 
der Jahresbahn 6S) , öffnet mit dem Schlüssel dieSchleus- 
sen des Wasserreiches, tränket Menschen und 'filiere, 
wärmt und zeitigt durch seinen belebenden Strahl, wal
tet über Auf- und Niedergang, und beschützt die beiden 
Pforten als der Heldenläufer und Kämpfer im Himmels- 
hecre. Darum betet man zu ihm im Kriege, und das 
geöffnete Doppelthor seines Tempels ist das Zeichen des 
.Krieges; das geschlossene, des geschlossenen Friedens 66) .
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6 5 )  Daher auch die Form Eanus vom G e h e n  (ah etirnlo) ;  
s. oben und daselbst Cicero de N. D. II. 27. p.314. vgl. 
auch Symbolik II. Th. p. 213.

66) Den Sinn der Eröffnung des Janustempels in Kriegszeiten 
und seiner Schliefsung im Frieden hat neuerlich Huttmann 
a. a. O. p. 134 ff. auszumittcln gesucht. Er geht von dem 
Satze aus, dafs nirgends bei den Alten eine Spur von ei
nem eigentlichen Icmpel des Janus sich finde, und dafs 
der sogenannte Janustempel nichts weiter als ein blofser 
Janus, d. i. ein Durchgang, gewesen. Solcher Durch
gänge gab es in den alten Städten , wie z. ß . in Rom, 
mehrere mitten in der Stadt, gewöhnlich Ueberreste eines 
älteren , kleineren Umfanges der Stadt, wovon man die 
I  höre stehen liefs. Alle diese hiefsen Jan i, und so war 
wahrscheinlich Janus mit Porta gleichbedeutend. Unter 
den vielen Januis dieser Art stand eines am Forum aus 
den ältesten Zeiten Roms, dasein Umfang noch beschränkt, 
und also das Forum am Thore lag. Mit diesem Tliore, 
das jedoch schon frühe mitten in die Stadt zu liegen kam,



Darum heifst er Pa t u 1 c i us  und CI u s iu s, und Städte 
(Clusium) verlieri’lichen durch ihren Namen den liimm-

wpr ein heiliger Gebrauch verbunden und eine alte Sage, 
dafs es nur offen sey im Kriege, im Frieden aber geschlos
sen. Der Grund dieser Sage mochte nun wohl darauf 
beruhen, dafs in den ältesten Zeiten dieses Stadlthor, 
das nachNorden hin gegen die Sabiner, die ärgsten Feinde 
des allen Roms, zu lag, im Frieden immer geschlossen 
war, um gegen unerwarteten Ueberfall zu schützen; im 
Kriege aber, wenn die Bürger ins Feld gezogen, stets 
offen seyn mufste , wohl bewacht und beobachtet, um die 
Streiter bei jedem nachtheiligen Erfolg schnell wieder in 
die Stadt aufzunehmen. Es wurde geschlossen und geöff
net mit feierlichen Gebräuchen, und höchst wahr
scheinlich dem Schutzgotte der Thore , dem Janus, zur 
Zeit des Offenstehens ganz besonders durch heilige Weihe 
befohlen. Weil demnach die Schliefsung und Oeffnung 
des Thore* mit Krieg und Frieden so genau verbunden 
war, so bekam der Gott dieses Thores, Janus, eine 
Art von Waltung über Krieg und Frieden, welche schon 
in dem Begriffe selbst des Uebergangs vom Frieden zum 
Kriege und umgekehrt lag. Unter andern Bestätigungen 
aus den Schriften der Alten , welche Buttmann für diese 
Ansicht anführt, will ich hier blos die Hauptstelle bei
setzen, aus Varro IV. 34: Tertia est Janualis (er zählt 
Roms Thore auf),  dicta ab Jano, et ideo ibi positum 
Jani signum et jus institutum a Pompilio , ut scribit in 
antialibus Piso, ut sit clausa semper, nisi cum bellum sif. 
Weil ferner Janus in dieser Beziehung auch Q u i r i n u s  
heifst, und zwar nur in der alten Formel: Janu/n Quirl- 
num clusit, so vermuthet Buttmann weiter (a. a. Q. pag. 
142.), dafs dieses Thor der ältesten Stadt, das von ihr 
aus nach Norden ins Sabinerland nach Cures führte, von 
ihr den Namen das Cu r i n e r - Thor, Janus Quirinus, 
bekommen habe. — Ich habe bereits oben (II. Th. pag. 
494. Not. 47.) angedeutet, wie dieses Schliefsen des Ja
nustempels einen ganz anderen Grund hat. Es bezieht 
sich dasselbe vielmehr auf die Vorstellung des Janus 
(wie dort desJuppiter, des Zsd; ) a l s E r ö f f -



lischen Beschliefser. Er steht edlen Geschlechtern vor, 
darum lieifst er Cu r i a t i u s ,  und das edle Heldenge
schlecht Roms verherrlicht durch Thal und Namen des 
Gottes Ruhm und Ehre. Er ist Vorfechter, darum heifst 
er Q u i r i n u s  ( Labeo heim Joh. Lydus pag. 5 5 .) 67) ,
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jners des n e u e n  J a h r e s  im F r ü h l i n g ,  wo die 
Völker zu Felde ziehen. Janus, d e r  E r ö f f n e r  de r  
P f o r t e n  des  J a h r e s ,  eröffnet auch den Krieg, und 
ist der Anführer im Kriege. — Die natürliche Allegorie 
gab nun dem Janus auch eine Geliebte bei. Es war die 
Nymphe Ca r n a  (Carda, Cardea). Einige wollten Carda 
und Carna unterscheiden ; so dafs erstere den Thürangeln, 
letztere dem Fleisch und leiblichen Leben vorstehe (Ma- 
crob. Saturnal. 1. 12.). Aber Ovidius (Fastor. VI. 10t.) 
legt der Einen Carna Beides bei; sie wacht Uber Schwelle 
und Tliüren und über Gesundheit und Leben der Kinder, 
damit die Hexen (striges) ihnen nicht die genossene Milch 
aussaugen.

67) Ueber den Namen Q u i r i n u s ,  welchen1 Janus und auch 
Romulus führt, s. Buttmann (über den Janus, in den 
Abhandll. der histor. pliilolog. Classe der Königl. Preuss. 
Academie der Wissensch. zu Berlin, 1816 — 1SJ17. pag. 
1-12 ff.). Er nimmt an , dafs der in Rom neben den Ro
mani wohnende Sabinische Volksstamm , einerlei mit dem 
in der Stadt Cures (daher der Name C u r e t e s  oder 
Q u i r i t e s ) ,  einen Heros Quirinus als Stifter, so wie 
der Latinische Stamm in Rom einen ähnlichen , den Ro
mulus, verehrte, dafs aber, nachdem beideStämme ganz 
in Ein Volk zerschmolzen, die mythische Sage auch E i 
nen  He r os  unter b e i de n  Namen vereinte. — Bei den 
Namen Quirinus und Curiatius , wenn wir ersteren mit 
Cures verglichen sehen, mufs erwogen werden, dafs die 
Stammsylbe C ur in verschiedenem Sinne vorkommt. 
Der Juno Curitis oder Quiritis ist oben gedacht worden 
(II. Th. pag. 562.). Auf Etrurischen Denkmalen kommt 
ferner Cu r e  vor, welches Lanzi ( Saggio d. Ling. Etr. 
II. p. 388.) mit dem Griechischen <5 vergleicht und 
als pu e r ,  j u n g e r  M e n s c h ,  erklärt. Ebendaselbst

I
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und dem grofsen Streiter Romulus weifs der Senat nach 
seinem llintritt keinen höheren Namen beizulegen. Janus

(p. 345.) kommt in einer Etrurischen Inschrift Cu r i a l  
vor. Aber in Absicht des Janus sagt Joh.Lydus (p. SS.), 
der hierbei mehrentheiis ältere Quellen nennt, Kug/yov, 
uaan't ( Vo r f e c h t e r ) .  Also will er dabei an
c u r i s ,  Sp i e f s ,  gedacht wissen Vom Beinamen C u 
r ia  t i u s aber sagt er: Ko u f i a r » v, o/ovsi tipofev sv'yemv, 
und fährt fort: Ko u pi ano / ydg xai 'O^cinoi o’vo’/xara sihra- 
rpiSwv ei'ai. Dafs ein Patriciergeschlecht in Rom Curiatier 
hiefs, scheint noch kein Beweis, dafs dieser Name E d e 1_ 
g e b o r e n e  bedeutete. Aber der Satz hat andererseits 
doch seinen guten Sinn. Man erinnere sich nur an den 
Apollo irarjoSo; und an die Athene zu Athen
(s. oben). Bekanntlich hat neuerlich besonders Niebuhr 
(Rom. Gesell. II. 35.) den Satz vertheidigt, dafs die Ple- 
blcjer in den Curien keinen Platz gehabt, indem die Cu- 
rien die Gesammtheit und Gemeinde nur der patricischen 
Geschlechter ( gentes ) gewesen) wogegen A. W. Schle
gel ( in den Heidelbb. Jahrbb. 18t6. p. 895.) alle Bürger 
ursprünglich in den Curien sitzen läfst. Ichmufs die Be
weisführung für meine Ansicht, einem andern Orte Vor
behalten, und will hier nur die folgenden Sätze hinlegen: 
In der hierarchischen Staats Verfassung der Etrusker war 
nur eine Caste , die der Patricier, im Besitz der höheren 
Weihe. Da aber daran der Besitz der Regierungsrechte 
geknüpft war , oder da die Mitglieder der G e s c h l e c h 
t e r  gentes), weil sie die Weihe hatten, nur allein alle 
Magistratsstellen bekleideten , so war es natürlich , dafs 
sie auch allein in den Curien das Regiment führten. 
Mitglieder der Curien waren Alle, Plebejer, Clienten, 
wie Patricier (d. h. sie waren einer Kirehengemeinde ein
verleibt ) ; aber Vorsteher der Curien ( C.uriones > waren 
im ältesten Etrurischen System nur die Patricier (d. h. 
sie waren die geborenen Kirchenvorsteher ). — Das
Wort Curia kommt im ältesten Etruscischen vor ( Lanzi 
Saggio di Ling. Etr. II. pag. 345.) — Hi« mach fasse ich 
min den Begriff des Janus als C u r i a t i u s  so: Janus 
war die Quelle der hieratischen Offenbarung und der prie-
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ist Autochthon und Sohn des vaterländischen Bodens, 
Vater auch aller nachfolgenden Söhne des Vaterlandes; 
darum heifst er P a t r i c i u s  (Labeo ebendas.), und die 
ältesten Geschlechter Etruriens, Alba’s und Roms, die 
hohen Häuser, die aus priesterlicher Unterweisung von 
Alters her göttliche und menschliche Gesetze verstehen, 
und die Geheimnisse des Tempeldienstes, die hohe Wis
senschaft des Rechts als theures Erbgut ihrer Kinder 
bewahren und fortpflanzen, nennen sich auch P a t r i -  
c i e r :  Väter und Vaterländische. Letztlich ist Janus 
Vater im höchsten Sinne. Die göttliche Herrlichheit 
hehrt in den Schoofs zurück, aus der sie durch Sonne 
und Sonnenhinder auf Erden herabgestrahlt war. Dort 
in sich wird sie zum ewigen Vater, zur Götterquelle 
selber, zum strahlenden, nimmer getrübten Mittelpunkt, 
in dem sich alle Wesen vereinigen, zu dem Sonnen und 
Sonnenhinder sehnsuchtsvoll zurückblicken , und nach 
Ablauf der Zeit, ihrem besseren Theile nach, wieder 
aufgenommen werden. Dafs auch in fieser höchsten 
Würde Janus gedacht worden, eben so wohl wie Osiris 
und ähnliche W esen, ergiebt sich aus dem Obigen; und 
Proclus betet zum Janus und zurHecate, sie möchten 
ihm die Hände reichen, ihm dem Armen die göttlichen 
Wege zeigen , damit er das hochwürdige Licht erblicken, 
entfliehen möge des dunhelen Erdenlehens Jammer und 
Mühsal (*vavei}<; —  x a x o r ^ r a  ? e v e $ X q g ;  H y m n .  in Hecat. 
et Janum vs. 8 — 10.), und gelangen in den Port der 
Frommen (vs. 11. 12.). Und so befinden wir uns ganz 
in demselben Gebiete religiösen Denkens, das wirschon 
so vielfältig berührten.

Steiliehen Gelehrsamkeit, und, weil daran alle Regie
rungsgewalt hing , Quelle der Gesetze und des Rechts. 
Er war den Etruskern — was Zeus den Griechen — 
Rechtsquelle , Rechtskörper und letzter Grund der Herr
schergewalt.

*
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§• 7-
F o r t s e t z u n g .

Auch eine Schwester des Janus lernen wir aus den 
Zeugnissen alter Schriftsteller und namentlich des erst 
neuerlich heraiisgegebenen Johannes Lydus hennen. Er 
führt d a s  Zeugnifs des Demophilus an (p. 67.), der uns 
das oben Bemerkte vom frommen H e r o s  Janus erzählt, 
und dann hinziifiigt, dessen Schwester habe Ca ma s e n e  
geheifsen. Mchreres giebt uns der Epitomist nicht; 
aber nach der ganzen Analogie zu schliefsen , war diese 
Schwester dem Jänus in eben dem Sinne zugesellt, wie 
dort Isis dem Heros Osiris, wie Baaltis dem Bel-Kronos.

fjm nun die Umgehungen des Janus und die W en
dungen , die sein Fabelkreis nimmt, noch etwas näher 
hennen zu lernen , gehe ich ton einer Stelle des Athe- 
naus aus 6»). Die dem Janus dort beigelcgten Erlindun
gen und den übrigen Inhalt dieses Zeugnisses haben wir 
schon oben berührt. Jezt ist cs uns um das Geschlechts
register zu thun, das sich hiernach so darstellt: 

Janus^Camise
I

Aeihe'x ^  Olistene
(Afö>i*a oder Aföitf«) ( O l u y z n v n v )

Draco erzählt: Janus habe seine Schwester Cami s e  68 69)

68) Draco Corcyraeus apud Athen. XV. pag. 692. p. 52S sq. 
Schweighaus.

69) Ka.n!<r 7 v. So hat Schweigliäuser nach Canters Conjectur 
im Athenaus (a. a. O.) drucken lassen. Die alteren Aus
gaben hatten KajuuVijvcv und Kapenjwov. Job. Lydus hat, 
wie bemerkt, KtywffiJvijv. Casaubonus (zum Athenäus a. 
n, O.) führt aus Cato einen Bruder des Janus Namens 
Ca mi s e s  an. ich finde dort zu wiederholten malen 
C ame s e s (p. 4 sqq. ed.Basil. 1530.)- Auch Macrobius



geheirathet, und mit ihr einen Sohn und eine Tochter 
(die Namen sind vermuthlich verdorben) erzeugt. So 
fanden wir hier eine ähnliche Geschvvisterehe, wie in 
Aegypten (s. oben I. Th. p. 282.) und in allen alten Göt
terfamilien, deren Ursprung in den Orient zurücligeht. 
Diese Schwester und Gattin des Janus, Camasene , ist 
aber auch ein g ö t t l i c h e s  F i s c h w e i b ,  wie die Ater- 
gatis und andere Phönicische und Syrische Gottheiten 
(s. oben II. Th. p. 64 ff. besonders p. 66.). Denn Kawa« 
arjvei; heifsen im alt - Griechischen die F i s c h e  70). Was
ser ist der Grund aller Dinge , aus dem Wasser hat sich 
die Erde erhoben, sind die Menschen hervorgegangen, 
an den Wassern haben sieh Burgen und SläcUe gegrün
det 7l). Aus dem Wasser steigen auch Wahrsagerinnen
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(Saturnal. I. 7.) nennt denselben , nach Hyginus und Pro- 
tarchus: Ca mes es .  Auch in den Fragmenten des Be-* 
rosus kommt neben Janus ein Italischer König Camese- 
nuus Vor (so heifst er in der lat. Ausg. von Basel p.26sq.j 
eine andere ist mir jezt nicht zur Hand). Von ihm hat 
der Italische Landstrich Camesene oder Camesena seinen 
Namen (s. Cato und Macrobius a. a. O. und Sempronius 
de Divisione Italiae pag. 5f Bar.il.). Hieraus ergiebt sich 
wohl, dafs Kcc/j-ia-v¡ als Name von Janus Schwester im Athe- 
11 «tus schwerlich richtig ist. Vielmehr werden wir auf den 
Namen C a m e s e n e  geleitet oder auch etwa Camasene, 
wenn man das Ka/zao-ifvif des Joh. Lydus als blofse Abwei
chung des Dialects ansehen wollte.

70) Mehrere Poeten, die den Archaismus in der Sprache 
liebten, hatten dieses Wort gebraucht ( s. Antipater in 
der Antholog. gr. Tom. I. p. 107 Jac.), besonders auch 
der so alterthümliche Empedocles (s. die Stellen beim 
Athen. VIÍI. 10. Flutarch. Sympos. V. 10.). Die natür
lichste Herleitung ist aüs dem Phönipisclien j s. Empedo- 
clis Fragmm. p. 606 ed. Sturz.

71) Janus ( ’lave?) heifst ein gewisser Berg , noch aufser dem 
Janiculum, aber auch, was besonders bemei kenswerfh

II. 57
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und Prophetinnen auf, die Musen (s. oben I. pag. 473. 
vergl. II. pag. 4 3 6 .). Wäre aber jene Camasena oder 
Camesne mit der Camena einerlei (welche Varro de 
L. L. VI. 3 . p. 5 o ed. Gothofred. mit ihrem alten Namen 
Casmena bezeichnet, wovon Ca s me n a e  oder Car me -  
n a e ,  die Mu s e n ) ,  so hätten wir in ihr zugleich eine 
Muse oder Gesangnymphe, was uns unmittelbar zur Car- 
menta oder Car me n tis führt,  welcher die Hausmütter 
und Frauen den 11. und i 5 . Januar das Fest der Car-  
m e n t a l i a  ?-) feierten. Wie Camasene dem Janus , dem 
ältesten Nationalgotte Italiens, so steht sie als älteste
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ist, rill Fl 11 f s ; s. Athenäus a. a. O. Hiermit und mit 
dem folgenden hängt dann auch folgende Genealogie or
ganisch zusammen: Janus liat die Veni l i a  zur Frau, 
lind zeugt mit ihr die C a n e n s ,  welche letztere den 
P i c u s  heirathet (Varrode L. L IV. 10. Ovid. Metam. 
XIII. 334. vgl. Heynii Excurs. VII ad Aeneid. VII. 371.). 
Nun ist Venilia die Welle , welche ans Ufer kommt, wie 
Salacia die ins Meer (saltuu) z.urtickkehrende ( Varro ap. 
Augustin, de Civit. Dei VII. 22.). Von solchen Eltern 
kommt nun die Gesangnymphe Caneiis-,  die den weis
sagenden Vogel (Picus, die Hieroglyphe der Vogelschau 
— auspicina ) zum Manne hat. — Die Allegorie ist von 
seihst verständlich. In dieser Genealogie wird Janus mit 
Sa tu rn us in Verbindung gebracht, nämlich durch den 
Picus. Denn letzterer war Sohn des Saturnus , und eben 
dieser Picus erzeugt den Faunus , der dann mit der Marien 
den La t i n u s  zeuget (vergl. Virgil. Aeneid. VII. 45 sqq. 
und dazu Heyne’s Excurs V'.).

/  72) Quellen über dieses Fest sind Ovidius Fastor. I. 46l sqq. 
Virgilius Aen. VIII. 33y sq. Varro de Ling. Lat. V. 3. — 
Bedeutsam und auf alten reinen Naturdienst hinweisend 
bleibt immer der Zug, dafs die Frauen bei diesem Fesie 
nichts Von Leder, Wolle (aus dem Thierreiche) an sich 
haben durften' (s. Ovid. Fast. I. 6l7 sqq.), wie die Ae- 
gyptischen Priester, denen jede Kleidung von thierischem 
Stoffe untersagt war; s. oben I. Th. p. 252.



Nationalgüttin dem Evander, diesem Latinischen Natio- 
nalhefos , diesem Verbreiter und Beförderer der Cultur 
in Mittelitalien , rathgebend und hülfreicb zur Seite. Sie 
heifst bald Mercurs Tochter (s. Servius zu Virgils Aen.
VIII. i3o.), bald dessen Frau, und durch ihn Evanders 
Mutier (Liv. 1. 7. Dionys* Italic. I. 3.). Sie kommt aus 
dem Lande Arcadien mit Evander nach Italien, wird 
dessen Rathgeberia , und erlangt dort einen Altar, her
nach einen Tempel vor der ihr geweiheten porta Car- 
mentalis 7 ). Von Einigen wird diese Carmenta den bei
den Schwestern P o r r i m a  und P o s t v e r t a  als die 
dritte beigesellt, oder es zerfallt vielmehr dieses Wesen 
in eine Pluralität von zwei andern weiblichen W7esen ; 
Porrima oder Prorsa und ¡Postverta, welche hei Var.ro 
(ap. Gell. XVI. . 6.) die zwei Carmentes heifsen. Beide 
sind die grofsen Hebammen, welche über die Bildung 
des Rindes im Mutterleibe wachen. Ist Alles gliichlich, 
liegt das Kind im Mutterleibe vorw ärts , und kommt eine 
Kopfgeburt, so waltet die Porrima oder Prorsa; liegt 
aber das Kind verkehrt, so waltet die böse Postverta, 
die böse Lilith der Rabbinen. Aber die Prorsa singt 
auch, was vorlängst (porro) , vor alter Zeit geschehen 
i s t , und die Postverta, was nachmals geschehen wird 
und was in der Zukunft verborgenem Schoofse liegt 7j) 
Also auch zugleich begeisterte Sängerinnen und W ahr
sagerinnen, welche die Schicksale singen, welche den 73 74
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73) S. Plutarch. Quaestt. Romm. cap. 56. p. 278. B. p. 137 
Wyttenb. vergl. Ovid. Fast. If. 201. (Liv. 11. 49.) und 
Virgilius a. den a. O. nehst Servius und Heyne’s Excurs 
I. zu Aeneid. VIII. 51.

74) S. Ovid. Fast. I. 633.
P orrim a  placanttiv, Posteertaijuc, sive sorores ,
S ive fugae comités , Mnenali nympha , tnae :
A l te ra ,  yuod porro fu e r a t , cecimsse putattrr  :
Altera  , versurttm postmodo quidquid erat.



Schicksals- und Lebensfaden spinnen, gleich den Par- 
jsen. Daher die Namen C a r m c n t a e  oder Ca » me n t  es  
und c a r m i n a r e  : die Wolle , die Leinenfäden hämmen, 
reinigen, k r e m p e l n ;  aber auch s i n g e n  7j). Halten 
>vii- diesen Gedanken lest, so werden wir in diesen Car- 
xnenten die Griechischen Sávrptai erkennen , unter wel
chem Namen Aeschylus eine Tragödie gedichtet hatte 7<;). 
Sie sind die beiden Sirenen, die grofsen, allwissenden 
Schicksalsgöttinnen , die bei Homer singen :

Uns ist Alles bekannt, was ihr Argeier und Troer 
Durch der Götter Verhängnifs in Troja’s Fluren ge

duldet :
Alles, was irgend geschieht auf der Lebenschenkenden

Erde 77>.
Dafs man aber bereits im Alterthum diese Carmenta als
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75) Sidon. Epist. T. 9: Veterem Musam  votivum quidpiam 
vel tumultuariis fidibus carrninantem. Die drei Regen-- 
tinnen des Schicksals (dominae fati; Ovid. Trist. V. 3. 
17.) oder die Parcae wurden aus demselben Grunde auch 
Fa t a e  oder Fat a  genannt (vergl. über ihre Darstellun
gen Zoega Bassirilievi T. I. 64. pag. 107. und Cancellieri 
le sette cose falali di Roma p. 67. not. 2.). F r o n t e  de 
Nepote amisso I. p. 203 ed. princ. Mediol, sagt: „ Fata 
a fando  appellata ajunt: lioccine est recte fari? Poetae 
autem'-co/w.y et Jila Fcitis adsignant. Nulla profecto tarn 
sit importuna et insciens lanifica, quae erili ( i. e. herili) 
togae solidum aut nodosutn , servili autem subtile et tenue 
suptegmen neverit. “ Man sieht, wie der Philosoph in 
diesem Versuch einer Theodicee diese Bilder der Volks
religion wendet.

76) S. Pollux Onomast. X. 117. ibiq. Interprr. p. 1295 sq. ed.
Hemsterhus.

77) Nach Vofs; s. Odvss. XII. 189.
"iS g t'j y d f roi i a v S ' SV s'vi Tfeqj auf«/);

' A [ - y e T o i  T ^ ü s ' i  t s  S t t v v  ¡ ¿ t v j t i  p e y y v a v

J'ligev &' SVca y i v y j r a t  sVi ircvAu/iereif#.
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Parze, als Schicksalsgöttin genommen, zeigt die bemer- 
ltenswerthe Stelle des Plutarchus ( Quaestt. Romm. LVI. 
p. 2 -8. B. Vol. II. p. i 37 scj. Wyttenb.). Er berichtet, 
•wie die Römischen Frauen nach glüchlicher Niederkunft 
der Carmenta einen Tempel gesetzt. Diese Carmenta 
sey als Evanders Mutter nach Italien gekommen, ihr 
Name Themis, oder, wie Andere wollten, Nicostrate; 
sie habe Orakel in Versen gesungen, und daher (von 
carmina) den Namen Carmenta bekommen. Andere je
doch nahmen die Carmenta als Parze (ot Sk f i o T f a v  

■ fijovvrtxi x n v  K a q u i v v a v  e lv o u ) ,  und bezogen darauf das 
Opfer der Mütter. Der Name selbst bezeichne eine Be
sinnungslose ( kare^ri^ievr! voi> d. i. carens mente), eben 
wegen der Begeisterung. So sey von ihr vielmehr das 
W ort carmina abzuleiten, weil sie begeistert Orakel
sprüche in Versen gesungen, als i h r  Name von car
mina 7S). 78

78) Man vergleiche hierzu den schon oben angeführten Ser- 
vius zu Virgils Aeneis VIII. 336. Auch er erwähnt des 
Namens Nicostrata, welchen Carmenta führe. Ueber 
den Namen Carmentis selber sagt er: ,,!deo Carmentis 
appellata a suis, quod divinatione fa ta  caneret; nam an- 
tique vates Carmentes dicebantur, unde etiam librarios, 
qui eorum dicta perscriberent , C.armentarios nuncupatos. 
Alii hnjiis comités Porrimam  et Postvortam tradunt, 
quia vatibus et praeterita et futura sunt nota. Alii etiam 
Tyburtern dictum“ u. s. w. — Nachdem die Böotische 
C a l l i r r h o e  (die S c h ö n f 1 i e f s e n d e ) wegen des 
Todschlags ihres Vaters Pho  cus (der v o mS e e r o b -  
be n  den Namen hat) an den dr e i f s i g  F r e i e r n  durch 
den Sieg des Thebanischen Heerführers gerächt ist, da 
wird diesem eine Tochter geboren , die er auch Nico
strata benannte. Die Re c h t  v e r l e i h e n d e  Minerva 
(Praxidice) hatte den Frevel blutig bestraft. Das sollte 
derName dieser Jungfrau der Nachwelt sagen. Ich lt. be 

■ oben (II. p. 722.) bereits die Allegorien in jener Sage be- 
merklich gemacht.
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So ist also jene Garmenta, die aus Arcadien nach 
Italien kommt,  ein allgemeines Wesen, Hebamme, Ge
burtshelferin, Wirkerin aus der Tiefe, aus dein Mutter- 
schoofse, Weitmutier, Nymphe , Amme,  Wirkerin des 
Lebens, aber auch, als Nymphe , Muse (Maja, Moneta, 
Camena), begeisterte Sängerin und Wahrsagerin 79); 
mithin ist sie eine Idee aus der physisch - inlellcctuellen 
Hermes!ehre von Arcadien , wo Maja die erste der Ple- 
jaden ist, aus denen Weiter und Wind prophezeit wird 
(vergl. oben 1!. Th. pag. 436. Not.), sie die Tochter der 
Plcjone und Enkelin des Oceanus, von Zeus in einer 
Gi otte erzeugt (s. Apollodor. III. io. i. Mehreres im 
dritten Tbeile, vergl. pag. 285 ff. der erst. Ausg.). Maja 
iit eine der Plejaden, der Verkündigerinnen der Jahres« 
Zeiten , welche dem Zeus als Tauben Ambrosia bringen 
(s. Odyss. XII. Oi. Athenaus XI. p. 3i6 Schweighäus.), 
und zwar ist sie die älteste in der Plejaden Zahl, eine 
Bezeichnung der Regenzeit, der Jahreszeit, in welcher 
sich liegen über das Land ergiefst, um es fruchtbar zu 
machen und dem Plluge vorzubereiten 8l)- Sie ist die 
Tochter des Zeus, mit Moneta erzeugt, undürmuse; 
mit ihr erzeugt dann wieder Zeus den Hermes , das per- 
sonificirte Dichten und Trachten, Hermes, mit welchem 
gegeben ist die geniale Kraft dos Schöpfers, des Hervor- 
bringers aus der Tiefe und aus dem Nichts. Und diese

t ‘J )  Eben so weissagen in der Deutschen Sage die Meerweiber 
Hadburg und Sigelinde im Brunnen an der Donau dem 
alten Heiden Hagen das Schicksal; s. Niebelungen Lied 
Nr. 25. vs. 6145 IF, In denselben Kreis fallen die W ahr
sagerinnen unserer Vorfahren: die Jetten , Veileden und 
die Melusinen der romantischen Sagen.

80) Den 17. Januar (den 11. und 15. feierte man die Carmenr 
talia ) tritt die Sonne ins Zeichen des W a s s e r m a n n s ;  
Ovid. Fast. I. 651,



Schöpferkraft ist doppelt, im Geiste und im Körper 
( Hermes ist Sohn der Maja — Siá tö iv ¿,¿vnc; ^¡jem ixov  
und di a tu tov Xóyov £rjTijxtxóv s l). Diesem Hermes 
und dieser Maja, welche sich uns als Mutter, Anime, aber 
auch als Plejade, als befruchtende, nährende Kraft und 
Verkündigerin der Jahreszeiten darstellt, diesen beiden 
Arcadischen Wesen analog linden wir in Italien Carmenta 
und Evander S-); Carmenta nebst ihren Schwestern als 
Mutter, Amme, Nymphe, Sängerin, Prophetin, gleich 
der Maja, der ersten Plejade; und was uns der Name 
M ata im Griechischen besagt, das wufste die alt-itali
sche Sprache mit Carmenta anzudeuten. Sie ist (von 
carminare; s. oben) die Weberin des Schleiers der Na
tur ,  welche den Lebensfaden spinnt, welche das Kind 
im Mutterschoofse empfängt und bildet. Der Grund der 
Bildung des Kindes aber ist, wie bei der W elt ,  im Was
ser, auch dieses liegt im Schoofse der Mutter, im Feuch
ten , wie die Welt einst im Feuchten lag und schwamm. 
So bildet Carmenta das Kind ; aber indem sie bildet, 
spinnet sie auch die Fäden des Schicksals, von wel
chem das Leben des zu gebärenden Kindes abhängt. — 
Im Feuchten sind alle Dinge begraben, und man weifs 
nicht, was sich bilden , was da werden wird. Dennoch ist 
'I'hätigkeit erforderlich. Und dieser Begriff der Thätig- 
keit ist mit Evander ( e v a r f y o f ,  vir stienuus) gegeben,

8t) S. Eustath. ad Odyss. XIV. 435.

82) YVus Hermes in Aegypten ( vergl. oben I. Tb . pag. 365 fF. 
pag. 374. und sonst) , das ist Evander in Italien. E r  soll 
zuerst die Cadmeischen Schriftzeichen nach Italien ge
bracht haben; s. Job. Lydus de men&s. pag 3. In der 
späteren Komischen Sage tritt, wie hier .Evander und 
Carmenta, so Nunia mit der weissagenden Nymphe Ege- 
ria oder auch mit den C a m e n a e  (Musen) in Verbin
dung; s. Flut. Num, p. 165. B.
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dem letzten Sohne des Majen - oder Carmentengeschlechts* 
dem letzten Hermes, dem Vorstreiter ( jtpà^ia^oç) der 
Völker , mit welchem Latiums Geschichte beginnt. So 
wären wir auf einem Standpunkte, der in allen alten 
Religionen sich nachweisen läfst, wo gleichsam durch 
ein magisches Band Geist und Natur wie in Eines ver
flochten sind , eine geheimnifsvolle Verknüpfung, welche 
auch die alten lialier in ihrem Evander und seiner Car- 
menta verkörpert hatten.

Endlich spielt auch der Mythus mit dem Gegensätze: 
Carmenta nämlich ist auch Postvorta, die Unklugheit, 
welche Alles zu spät thut. Sie ist es, welche bei dem 
Opfer für den grofsen Sonnengott und Jahresheros Her
cules zu spät kam, d. i. welche den Acker zu spät pflügte, 
und so Strafe erleiden mufste » ).

5. 8.
F o r t s e t z u n g .

Bemerkenswerth ist noch folgende Genealogie des 
Janus 8/() :

Cölus^Hecate Vulturnus
l i

J a n u s  y.__/ J  u t u r n a

Fontus. 83 84

83) S. Plutarch. Quaestt. Romm, LX. p. 278. Tom. II. p,t40 
Wyttenb. vergl. oben II. Th. p. 240.

84) Arnobins advers. gent. lib. III. cap. 29. p. 126 Orell. — 
j, Janum, quem ferunt Coelo atque Hecate procreatum 
in Italia regnasse primum , Janiculi oppidi conditorem,. 
patrem Fonti, Vulturni generum , Juturnae maritum. “ 
Die Herausgeber corrigiren Fo n t i s  (s. Annott. II. pag. 
354. vergl. Append, p. 42 Orell,). Dagegen setzte Wag
ner im Cicero de Legg. II. 22. 56. ad Fon t i  aras ; wo 
Gören* F o n t i s  wiederhergestelit hat; und so hat auch



Dieses Geschlechtsregister, obgleich durch‘und durch 
Italisch colorirt, verräth sich doch in seinen Gründen 
der Hauptsache nach als Samothracisch. Man sehe un
sere obigen Erörterungen nach ®5). Cölus hier wie dort 
an der Spitze des Systems; dort der Ai;<o oder Dia Ceres 
als Gemahl zugesellt, hier der Hecate. Ihr Sohn dort 
Mercurius, hier Janus. Es ist wieder der alte Satz: 
Himmel und Erde erzeugen den Lichtgeist, der die Sit- 
tigung der Völker bewirkt. Diese Hecate ist aber als 
Ceres oder als Dia Dea zu nehmen, wie sie in den For
meln der Feldpriester heifst S6) ; Formeln, an die wir 
auch gleich bei dem letzten Gliede dieser Geschlechts
tafel werden erinnern müssen. Mercurius verbindet 
sich (um der obigen Stammtafel zuvörderst zu folgen) 
ehelich mit der Proserpina-Luna, mit dem feuchten 
Monde; Janus mit Juturna. Sie ist eine der Nymphen 
des Flusses Numicius, und ein See hat von ihr den Na
men. Die andere Nymphe desselben Flusses ist Anna 87),

aneine Handschrift. Dafs aber, nach d i es e r  Genealo
gie , Fons oder Fontus als Gott oder doch als Halbgott 
gedacht Worden, möchte ich nicht in Abrede stellen. 
Eben so halte ich es für viel zu kühn , ohne tüchtige ur
kundliche Autorität im Arnobius Font i  ändern zu wol
len. In den Euguhinisclien Tafeln kommt die Formel 
vor: Fon os sei s  d. i. propitius sis , vom Aeolischen 
Fovo;, wovon b o n u s ,  und so die Formen: fos , fons, 
im Plural fones (s. Lanzi Saggio III. pag. 74y.). Warum 
soll es nun nicht einen Fon t u s  gegeben haben, das heifst 
einen gut en  Ge i s t  de r  Ou e l l e ?  Unsere Landleute 
reden ja auch von gut en  Br unnen .

85) II. p. 329.
86) Formeln der Fratres Arvales: Junonl (d. i. Genio) Dcae 

l i ia e ; in  Luco Deae Diae, bei JVlariui ad tab. I. und 
XXXII.  p. 10. 126 S(]C|. 146. 365.

87) Virgil. Aeneid. XII. 139. mitServius, und Heyne Excurs. 
III ad Aeneid. VII. 29 sqq. p. 13S unten.
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d. h. das personificirte Monden jahr der alten Ttalier. 
Der Juturna Vater ist Vulturnus. Dieser kommt als Gott 
vor, als Wind (Erporri-tos, Süd Süd-Ost Ss).,- UIHJ al8 
Flufs, der auf Samniums Gebirgen entspringend , nach
dem er mehrere Flüsse aufgenonirnen , sich ins Tyrrhe- 
ner-Meer ergiefst 89). — Gerade so sind die Samothra- 
cisphen Dioscuren und die Attischen Anaces, oder Horte, 
Beherrscher der Wi nde  und Beschirmer zur See <;0). 
Vulturnus waltet auch über die Winde, und Janus hauet 
Schiffe; aber Vulturnus treibet auch aus Süden die Re
genwolken zusammen, die sich auf den Gebirgen von 
Samnium entladen, den Flüssen Mittelitaliens Entstehunsr 
uud Nahrung geben. Das ist Juturna's Geschichte. Sie 
zeuget nun mit dein Gott an den Wassern , mit dem 
grolsen ersten Schiffer Janus, einen guten Quellengeist, 
einen Fontus.  Er giebt gutes Brunnenwasser, und ist 
als Geist der Quelle (funs) ein guter, fonus ,  bonus;  
gleichwie die Götter von Sainothrace und die alten Horte 
von Athen die G u t en ( Dii Bo n i) beifsen , und einen 
Gott in ihrer Mitte haben, der gut zu rathen weifs (Eu- 
buleus) 91). Ich denke , nun haben wir keine Anstren
gung nöthig, in dieser Juturna nur eine andere Be
zeichnung der Camnsene zu erblicken, die wir bereits 
als des Janus Frau kennen gelernt; eine Carmenta auch, 
d. h. eine gute Rathgeberin und Prophetin aus den Was
sern aufsteigend. Aber zum Beweise, dafs die alten Ita- 
lier bei ihr an heilsame Quellen selber gedacht, führen 8

8S) Favorinus ap. Gell. N. A. If. 22.

89) Plin. H. N. III. 5. Virgil. Aeneid. VII. 729. mit den Er-, 
klarem.

SO) üben II. Th. p. 338 f.

90 Oben 11. Tb. p. 33h fF.
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wir nun hier den Zug noch an, dafs die Gelehrten den 
Namen Juturna vom Hel fen,  juvare ,  ableiteten 9-)* 
So konnte sie [(einen anderen als einen guten Que l l 
sohn (Fontus) hervorbringen. Dafür empfingen aucli 
beide, Mutter und Sohn , die Huldigungen der dankbaren 
Völker, ihr feierten Alle die, welche ein Geschäft im 
oder am Wasser trieben (qui artiliciuni aqua exercent), 
ein Fest, Juturnalia genannt. Eben so feierten gewisse 
Innungen, die mit dem Wasser zu thun hatten, wie die 
Waloker und Gerber ffullones), Fontinalia oder Fon- 
taualia ) ; und in den Liturgien zweier Priestervereine, 
der Umbuschen Atierati und der Launischen und Römi
schen Arvales , finden wir Formeln wie folgende: Font i  
verbec e s  duo; woraus wir ersehen, dafs diese Prie- 
sterschaftcn dem Quell und dessen Geiste Schöpse ge-

9-1) Servius ad Virgil. Aentid. Xfü, 139. Ob die Etymologie 
wahr oder falsch ist, thut nichts zur Sache. Die Veran
lassung dazu war in jenen organischen Anschauungen 
gegeben. Heyne tadelt die Herleitung am angeführten O. 
— Ls sey hierbei auch bemerkt, dafs Vulturnus, vdu 
v u l t u r ,  Geier, ganz in den Kreis der P a l i c i s c h e u  
Religionen cintritt. Diese Götter Siciliens , Palici genannt, 
sollte Juppiler in Gestalt eines Geiers (als vultur) er-* 
zeugt haben. Es waren zum Theil Flufsgötter , wie z. B. 
Atnenanus , und die Grundidee von dieser Religion war 
die Vorstellung von dem Ab- und Z u n e h m e n  der tut 
Unlieben Dinge, wofür die Flüsse und (¿uellen die deut
lichsten Bilder liefern ( s. oben 1!. p. 228 f.). Vulturnus 
war also der Gfcierliufs , wie der Nil auch Adlet Hufs 
hiefs. ln den Thebaischen Sculpturen erscheint ein Vo 
gel mit dem Nilschlüssel, und erweckt den erstarrten 
Osiris von dem Lager. Der Löwenkopf des letzteren 
deutete an, dals der Gott im Zeichen des Löwen als ge
waltiger Strom sich erheben wird.

93) Marini Atti Arval. II. p. 416. Das Fest fiel zu Rom auf 
den 13. October.



opfert und überhaupt verschiedene Spenden dargebracht 
haben ,'i).

Von diesen grofsen und guten Göttern leiteten, nach 
der herrschenden Gewohnheit des Alterlhums, auch 
sterbliche Menschen ihre Herkunft ab. Ich will jezt 
nicht davon sprechen, dafs der epische Dichter Iloms 
«die eingeborne Göttin von Latium», wie er die Juturna 
nennt, zu einer Tochter des Daunus und zur Schwester 
des Turnus macht 9>). Die Plebejerfamilie der Fonteji 
führt den Doppelkopf des Janus und ein Schiff auf ihren 
Münzen. Hier sah Vaillant sehr richtig, und Eckhel be
stätigt. es durch viele ähnliche Beispiele, dafs die Fon- 
tejer damit sagen wollten, sie stammen vom Fontus und 
durch ihn vorn Janus ab ,6). Die plauderhaften Griechen 
trieben sich noch mit anderen Legenden um, wie einst 
unter den gerechten Atlantiern ein weiser König Cölus 
geherrscht, wie er seine Völker gebildet und durch 
weise Gesetze regieret, wie er die Bahnen der Sonne 
und des Mondes bestimmt, und in den Sternen die Zu
kunft gelesen, wie er sein Reich nach Sonnenuntergang 
und Mitternacht ausgebreitet, wie er mit der Titea, auch 
Aretia genannt (von der Erde), fünfzehn Söhne, die 
Titanen, erzielet, die in der Folge mit Juppiter selbst 
um die Herrschaft gestritten, und wie ihn, nach s e i 
nem Tode,  seine dankbaren Unterthanen als Cölus 
oder Janus unter die Götter versetzt haben ,7). — Wer 94 95 96 97
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94) Lanzi Saggio L p. 361. 374. II. p. 666. 749. Marini II. 
p. 375. 4l6. vergl. die Anm erkung zu Cicero de N. D.
III. 20. p. 562 unserer Ausg.

95) Virgil. Aeneid. XII. 785.
96) Eckhel D. N. V. Vol. V. p. 2l4.
97) Viola de veteri novaque Romann. tempp. ratione , inGrae- 

vii Thes. A. R. VIII, p. 174.



sieht hier nicht einerseits den Evhemerischen Grund und 
Boden , und andererseits das hellenisirende Bestreben, 
die Griechische Theogonie mit der Italischen in Einklang 
zu bringen? Also kein Wort weiter! — Ein Anderes 
ists, wenn eine Sage den Janus aus Perrhäbia in Thes
salien nach Italien ziehen läfst 9S). Denn die Begri  f f’e 
erinnern uns an die grofsen und guten Götter von 
Nor'dgriechenland und Samothrace.  — Mit Ei
nem Worte : Janus scheint aus Indien ur s pr üng
l i ch abzustammen, und mit Pl i öni c i s chen,  Samo-  
thrac i schen,  Thes s a l i s ch- Dodonäi s chen  Um
gestaltungen in Italiens Boden verpflanzt, und dort recht 
einheimisch geworden zu seyn.

§ . 9.

F o r t s e t z u n g .
Dem Janus, dem grofsen Eröffner der Zeit und ins

besondere des Jahres, ist der erste Monat geheiligt, und 
führt nach ihm den Namen Januarius "). Diese Ein- 98 99
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98) Plutarch. Quaestt. Romra. XXII. p.269. p. 100. und XLI. 
p. 274. p. 124 Wyttenb.

99) Wenn Longinus diesen Monat als A<’wvoajis; von «<wv, die 
Zeit, hergeleitet hatte , so fanden dies die Griechen selbst 
gezwungen fSuidas in 'Iavovu îoi II. p. ;)Q Kust. Eudocia 
p. 233. und Tzetzae Posthörner, vs. 771 sq. und daselbst 
Jacobs p. 175.). Ruhnkenius meint jedoch , eine solche 
Etymologie sey dem Griechen Longinus noch nicht so 
Übel zu nehmen , als die andere dem Römer Cicero , der 
den Janus als Eanus , von eundo, aufführt (de N. D. II. 
27. s. Ruhnk. de Vit. et Scriptt. Longini §. XII. p. 338 sq. 
ed. Leid.). — Dem Leser werden dabei von selbst ganz 
neue Etymologien verschiedener Art einfallen. — In der 
Sache lag aber etwas Wahres, nämlich dies, dafs Janus 
wirklich von den Alten als Va t e r  de r  Z e i t ,  aitSvô  
vaTli i t  genommen ward; und auch selbst für die Namens-

i
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riclitung, wonach gedachter Monat das Jahr beginnt, 
welche die Sage dem Numa zuschrieb, findet ein alter 
Forscher in der Natur der Sache gegründet ;0°). Denn 
man setze doch am besten des Jahres Anfang in die Zeit 
nach dem Wintersolstitium, wenn die Sonne ihre Hahn 
■vollendet, und sich uns wieder zu nähern anlange. Den 
Namen selber, wie schon bemerht, leitete man von Ja
nus ab: «Caeterum Januarium et Februarium, postea 
«jtiiclem additos, sed nominibus jam ex Latio sumtis : et 
Januarium ab J a n a , cui attributus esb, nomen Iraxis- 
.fc» 100 101). Andere wollten den Namen w eniger passend 
von janua , die Thüre, ableiten i02). Die verscliiedenen 
Erhlä'rungen und Erläuterungen über diesen Monat fin
den sich bei J. Lammantinus, de anno Romano, in Grae-

form Eanus werden sich im Verfolg Stimmen vernehmen 
lassen. In Job. Lydus Huch von den Monaten pag. 56, 
lesen wir vom Janus: aAAo$ Si a/i iviapfov ceu’rov f̂ /xxvs’j- 
cai ß o j b sra i. Die Form aluividpei möchte ich nicht an
tasten , aber .statt ßmXtrat hätte die Lesart ß iä ^a ra t den 
Vorzug verdient, denn es ist hierbei immer von einer 
g e z wu n g e n e n  Erklärung die Rede. Auch Eudocia 
p. 233. hat f id ^ tr a i und die Form aim cdr-io;.

100) Plutarch. Quaestt. Romtn. XIX. p. 268. Vol. II. pag. .96 
Wyttenb. vergl. Vit. Num. cap. IS. 19., wo dieser Punkt 
ausführlicher behandelt ist.

101) Censorintts de die natali cap. 22. nebst den Auslegern.
102) S. Porphyrius de antr. Nymph. cap. 23: Sco ¡ v j o ü u -j  siV cv-  

ts; rijv 5ufav, v.ai uzveudfiev /zijvot rov $ v p a 7 o v  xfocs ivo v  ev 
ui ijXioi zu’yoxgfiD xfo; tuiav e x a v s /c r iv ,  eVicrrj.Kp«; n\- tu ßo. 
fs;a. Jedoch hat van Göns zu dieser Stelle pag. 113. und 
Lindenbrog zu der angeführten Stelle des Censorinus aus 
andern Schriftstellern die richtigere Ableitung des Janua
rius von Janus nachgewiesen. S. Maerob. Saturn. I. 13. 
Isidor. Origg. V. 33. Vergl. auch Davies zu Cicero de 
N. D. II. 27. p. 314 uns. Ausg. ’



vü Thes.'Antiqq. Roram. Tom. YIII. pag. 274. und bei 
Hadr. Junius de annis et mensibus , ebendaselbst p. 214. 
Sonst giebt P. Morestellus (de impositione nominum sin- 
gulis mensibus, ebendas.' p. 746.) denselben physischen 
Grund an, den ich oben bemerkt, warum gerade der 
Januarius das Jahr beginne.

Eine Abbildung des als Gott personificirten Monals 
Januarius linden wir, nach einem Calendarium aus der 
Zeit des Kaisers Constantius , in Graevii Thes. Antiqq. 
Romin. \  III. zu lol. q6. Es ist ein dem Ansehen nach 
bejahrter Mann,  in feierlicher AmtsUleidung, der eben 
Weihrauch auf einem Dreifufs anzündet. In der andern
Hand hält er eine dreiblätterige Blume. Neben dem Drei- 
fufse steht ein Hahn, und aufserdem zur Seite ein Gefäfs 
mit Weihrauch (pyxis thuraria), beides Symbole der 
Laren und der Wachsamkeit, wie P. Lambecius in den 
Noten ebendaselbst p. io5. A. meint. Bereits oben (II. 
I h. p. qo.) saben wir den Halm als Symbol des Feuer- 
goltes Nergal in Samaria. Denn es ist der Hahn über
haupt ein der Sonne geheiligtes Thier, und daher ein 
Attribut mehrerer Gottheiten; namentlich auch des Mer- 
curius (II. Alcander Tab. Heliacae explicatio, in Grae- 
vii Thes. A. B. Tom. V. pag. 718. A.) und der Minerva 
(s. oben II. Tb. §. 27. p .746.). DieBedeutung des Hahns 
Wurde ganz natürlich dem personificirten Januarius bei
gegeben, weil dieser den Monat darstellt, welcher nach 
der Wintersonnenwende das Erwachen der Natur ver
spricht.

Dem Janus, dem grofsen Anfänger des Jahres, war, 
wie bemerkt, insbesondere der erste Tag des Januar 
(Calendae Januariae) geheiligt. Es war dieser Tag ei
gentlich kein Feiertag, allein er wurde doch sehr festlich 
begangen. Man safs zu Gericht, verrichtete auch seine 
Geschäfte tind arbeitete; allein dabei war der Tag doch 
den grofsen Göttern Janus und Juno heilig, und durch
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mehrere feierliche Handlungen ausgezeichnet. Denn wenn 
dieser Tag einerseits ein Festtag von hoher Bedeutung 
war( so wollte doch auch der Römer, dessen Sinn stets 
auf dasPraktische gerichtet war ,  diesen Tag, den ersten 
des Jahres , nicht durch gänzliche Unthätiglieit und Ge- 
schäftslosiglieit bezeichnen; er hielt es für seine Pflicht, 
an demselben gleichsam einen Vorschmaeh von seinen 
Geschäften zu erhalten, und eine gute Vorbedeutung 
für das ganze Jahr zu nehmen 103). So spricht schon der 
Römer Ovidius, dem diese, Sitte selber aufgefallen:

Postea mirabar, cur non sine litibus esset 
Prima dies. Caussam percipe Janus ait.
Tempora commisi nascentia rebus agendis 
Totus ab auspicio ne foret annus iners lü̂ ).

An diesem Tage brachte man dem Janus ein Opfer, be
stehend in einem Kuchen (libum) von Mehl, Milch und 
Honig, das J a n u a l  105). In der Frühe, wenn der Tag 
graute und der Hahn rief, sah man alle Hausthüren fest
lich geschmückt mit Lorbeerzweigen und andern Krän
zen. Andere begleiteten mit Gebeten einen reichen und 
angesehenen Mann in den Tempel bei Fackelschein , mit 
weifsen Kleidern angethan 106), Dies war nämlich die

103) Vergl. Herotlian. I. 16. mit den Anmerkk. von Irmisch 
pag. 683 sqq. und Thorlacius populäre Aufsätze u. s. w. 
übersetzt von Sander (Kopenhagen 1812.) p. 182.

104) Ovid. Fast. I. 16S ff. 176. 185,

105) S. Festus s. v. p. 177 Dacer. J a n u a l ,  libi genus, quod 
Jano tantummodo libatur.

106) Die Meueren , welche über die Feier des Jahresanfanges 
geschrieben haben , verzeichnet Fabricius in der Biblio- 
grapbia antiq. p. 461. 462, jedoch mit mehreren falschen 
Citaten und sonstigen Unrichtigkeiten. Libanius in der 
"Ey.Gßfaov; KaXqn&wV (Tom. I. p. 178.) Vol. IV, p. 1053 sqq. 
Reisk. erzählt Mehrere« , was zu seinerzeit am Tage v o r



feierliche Procession, worin der neu angehende Consul 
auf einem weifsen Rosse und in weifsem Kleide ins Ca
pitol in den Tempel des Juppiter Capitolinns (dem als 
Sonnengotte das we i f s e  R o f s  geweihet ist) zog, und 
dort ein Opfer verrichtete dem Gotte, welcher den win
terlichen Kampf iiberstanden , und nun als Sieger die 
neueßahn beginnt. Denn jezt ist der Winter überwunden, 
das Reich seiner Finsternifs hat ein Ende , das Licht hat 
gesiegt, es beginnet die Herrschaft der Sonne von 
neuem.

Nun machte man sich gegenseitigGeschenhe , S t r e 
n g e ,  die in verschiedenen Zeiten auch verschieden wa
ren. In den ältesten Zeiten gab man sich trockene Fei
gen, caricae, ia^uiSet;, in Lorbeerblätter gewickelt 107), 
vermuthlich drei an der Zahl. Dieser Gebrauch der 
Strenae, sa^t Symmachus (Epistoll. X. p,0.) , sey fast so 
alt als die Stadt Rom,  seit dem Vorgänge des Königs 
Tätius, der aus dem Haine der Göttin Strenua die Reiser 
des heiligen Baumes, des Lorbeers, abgebrochen und 
geweihet, um das neue Jahr seihst zu weihen (verbenas 
felicis arboris ex luco Streuuae mini novi auspices pri- 
mus accepit). Der Name slrenn und strenua zeige nun 
schon , dafs das Geschenk den viris streuuis wegen ihrer 
Mannhaftigkeit und Stärke gegeben werde. Eipidianus

g i3

um! am e r s t e n  J a n u a r  selber beobachtet wurde, und
unter Anderm auch die Züge , welche ich oben ausgezo
gen habe. Ich will daher blos die letzten Worte (p. tOif.) 
iin Original liier beisetzen : ai 8 s u y o v c n v  t l 5 /«(?<* <ru v 
s v (py p iu t $ avSpaiirirotg-stp cv \ u  i* x & v t $ ; 6 a 9 p a - 
c i'J> ujV t8 xAifov xô .Cpu 4 nai X u fj- n 8  1 u it o \  \  u x  u  ̂ ^ e 1 
? a ifi<2 5. ’AviifxOTfiips; bezeichnet aber hier einen rei
chen und vornehmen Mann (hoiiio nobilis et beatns) —■ 
einen Co n s u l .

107) S. Herodian. I. 16. 7. mit I maisch p. 6S8 sqq. und vergl. 
jezt den Job- Lydus ds menss. p. ¿i>.
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hingegen («epl lopxäv, bei Job. Lydus a. a. O.) gab dem 
W orte s l v e n a einen Sabinischen Ursprung, mit der 
Bedeutung: G e s u n d h e i t ;  was in diesen ldeenlireis 
nicht minder passend ist, nämlich als ein Glückwunsch 
beim Beginnen des neuen Jahres; so wie die Feigen , als 
die süfse Speise, beim Anfänge des Jahres gegeben, an- 
zudcutcn, man möge im neuen Jahre keine traurigen 
Schicksale erleben.

Bildlich sagt uns auch Festus (s. v. strena pag. 53o 
Dacer.), Srena sey so viel als T r e u  a, d. i. T e m a ,  
eine Gabe in der Dreizahl : « Strcnam vocamus , quae 
datur die religioso, ouiinis boni gratia a numero quo sig- 
nilicatur alter um, tertiumque venturum similis commodi, 
v eluli trenam , praeposita S litlera, ut in loco, et litc 
solcbant antiqui.» Mithin w ar dabei eine Erinnerung 
an die D r e i z a h 1 und an die D r e i h e i t ;  woraus , wie 
aus den schon oben bemerkten Zügen, sich zur Genüge 
ergiebt, dafs die ganze Idee aus orientalischen Religio
nen kam. Es ist, nämlich die Dreizahl die vollkommene 
Zahl, und mithin deswegen schon ein Symbol der G e 
s u n d h e i t ,  wie das verschlungene Dreieck (welches 
fünf arfdere Dreiecke bildete, ein Pentagon) bei den 
Pythagoreern 'Tyieia hiefs, womit nicht blos leibliche 
Gesundheit, sondern auch S e e l e n h e i l  gemeint war 
(s. oben 1. Th. p. 106. und p. 407.); und so erhält auch 
jene Angabe des Elpidianus Sinn und Bedeutung.

Auch die beigen, die süfse Speise, ein uraltes Sym
bol von Reinigung, W eihe, von Bedeckung der Schuld 
und Sühne, weisen uns nach dem Orient und nach Grie
chenland. In Iran, bei der Thronbesteigung des Bönigs 
und seiner Einweihung zu Pasargadä, linden wir das 
Feigensymbol (s. Plutarch. Artaxerx. cap. 3.) ; in Grie
chenland sahen wir es bei dem Juppiter , der eben von 
ihm seinen kamen hat, bei dem Ztr§ ovxäaio<; (s. oben 
II. Th. pag. 522), und werden cs in der Folge Lei den
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Griechischen Mysterien noch mehrmals wiederkehren 
sehen. Dort war es ein Symbol, das sich auf die alte 
Zeit, auf die Anfänge aller Sittigung, besonders agrari
scher Cultur, bezog. Daher auch das alte einfache Opfer 
■von Milch und Honig, das dem Janus gebracht wird; 
denn Honig ist die Speise des Himmels , weil das Thier, 
von welchem ,cr kommt ,  ein reines, unschuldiges ist. 
Honig ist unter allen menschlichen Speisen die reinste, 
gesundeste , am wenigsten irdische, eine Kost, die sich 
der Götterspeise nähert, und deren Geschmack sehr ge
eignet ist, Heil zu gründen für das Gelingen jeglichen 
Werkes io»).

Wenn nun Joh. Lydus a. a. O. sagt, diese Feigen, 
welche einen Theil der Strenae ausmachten., waren der 
N«*>7, der Siegesgöttin (Victoria) gewidmet, so erblicken 
wir hier nur eine Verschmelzung der Kriegs - und Siegs
idee mit der Idee des besiegten Dunkels (W inters), wir 
erblicken Sonnenkampf und Sonnensieg, aber auch guten 
Anfang überhaupt und neue Zeit ( politisch und ethisch 
— eine glückliche Anfängerin und Vollenderin , eine 
npaipiijti?; wovon unten ein Mehreres). — Es war also 
das Ganze eine Huldigung des alten Römers , einem 
höchsten Wesen bestimmt, von dem er bei des Jahres 
Anfang glückliches Beginnen, und ein glückliches Ende 
erwartete, zu Hause und im Felde, öffentlich und in 
seiner Familie, Gesundheit und Heil in allen Dingen.

Späterhin gab man sich gegenseitig als Strenae statt 
der Feigen, K u c h e n ,  und statt der Lorbeerblätter, 
G o l d  (s. Herodian. a. a 6 . und Joh. Lydus a. a. O.). 
Das W ort selber Strena hiefs Griechisch eanropii;, wurde

9 l 5

10S) Datier afsen auch die P y th ag o iee r  jeden M o rg en  B rod  
mit H o n i g ,  und wurden darum nicht mit Blindheit und 
AugenUbeln geplagt; s. Atlienaeus II. pag. 112 sqq. ed. 
Schweighäus.
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aber nur von den Geschenken gebraucht, die man am 
Neujahr dem Kaiser herkömmlich gab 109 110). Eigentlich 
hatten die Griechen kein W ort für Strena. Neuere Grie
chen gebrauchen das W ort ivapfturpos H0). So linden 
wir noch in dem Codex Theodos. lih. VII. Titul. XXIV. 
'l'om. II. p. 448 sqq. eine Verordnung der Kaiser Arca- 
dius und Honorius, des Inhalts : Quando votis communi- 
hus J e lix  arinus aperitur in una lihra auri solidi Septua
ginta duo obryziaci Principibus offerendi devotionem 
animo lihenti suscipimus, statuentes, ut deinceps sequen- 
tibus annis uniuscujusque sedulitas Principibus suis ta lia  
iiigeraut seinper et dej'erant.

Zu dieser Stelle zeigt nun Jac. Gothofredus : 1) dafs 
hier nur von den Strenis, die man den Kaisern dai’- 
brächte , die Rede sey. 2) Dafs man sie auch v o t a  
nannte und die Handlung v o t o r u m  o b l a t i o ,  wegen 
der Gelübde und Wünsche (vota), die heim Jahresanfang 
zu Rom und in den Provinzen für das Wohl des Kaisers 
gethan wurden. 3) Diese Gelübde für den Regenten 
wurden am dritten Tage nach den Kalenden des Januar 
gethan. In einem alten Calendarium aus Constantinus 
Zeit heifse d i e s e r T a g daher selbst vota. 4) Seit Au- 
gustus Zeit sey es mit jenen Geschenken verschieden ge
halten worden ; denn manchmal hätten die Kaiser die
selben angenommen, manchmal nicht ( Sueton. Tiber, 
cap. 34- Caligula cap. 42.), aber in diesem Jahrhundert, 
"worin Arcadius und Honorius lebten, sey die Sitte beob
achtet worden; s. Symtnachi Epist. lib. X. cap. 28. (ein

109) S. auch, aufser dem schon Angeführten, in Betrefl^die-
ser Geschenke Libanii “Ev.tyacr. KaA. pag. 1055 Reisk. und 
Gothofredus zu der gleich anzuführenden Stelle des Cod. 
Theodos. Tom. 11. p. *148 sqq.

110) S. Athenäus III. p. 97. p. 579 Schweigh. und Casaubo- 
nus ad h. 1. in Animadverss. Vol. 11. p. 155.
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■wichtiger Brief, ¿er manche W orte  und Formeln ent
hält, die jene Verordnung des Arcadins und Honorius 
erläutern). 5) Diese s t r e n a e  s o l e m n e s  brachte am 
e r s t e n  Januar selbst der praefectus urhi im Namen des 
Römischen Senats dem Kaiser dar,  ¡als ein Zeichen sei
ner Wachsamkeit und Tapferkeit und als eine Art von 
Opferspende (libamen ; s. Svmmach. a. a. O.),

l in ier  den Finnischen Obergöttern wird auch einer 
Namens Ma n t u s  genannt. Man erklärte ihn für den 
Vater Dis, d. i. für den Pluto 1,!). Einen andern Na
men des Etruriscben Gottes der Unterwelt nennt uns 
Anysius, nämlich den F e b r u u s  lr-). Doch ist nach

1*1) Srrvius ad Virgil. Aeneid. X. 08: Mantuum aulern ideo 
nominatam , quod Etruscd lingud M antum Ditem E x 
trem apjiellant;  vergl. Heyne’s ersten Excurs zu dieser 
Stelle des Dichters p. .523,

112) Apud Jo. Lydum de menss. p. 68. ’Avu'ew; Si iv ruj Tlsfi 
¡J-vpiuv <F s ß q o v o v tov v.acraySovtov stvat t >j rtuv ©ouffaujy Cpujytj 
Atysi. — Nachher führt er aus den Pontificalbiicliern den 
Februs (4’fflfoi) als P l u t o  an.



Andern das letztere W ort vielmehr für Sahinisch zu 
halten 113 114). Es ist ein guter Gedanke von Zoega (deobe- 
liscis p. 296.), diesen Etrurischen Mantus mit dcmRhad-  
amanthus zusammen zu stellen, weil Ament im Aegypti- 
sclien die Unterwelt bedeute, und dieser Mantus gerade 
als König der Unterirdischen bezeichnet werde. Diesen 
Mantus und seine Gattin mufs jeder schauen, der aus 
diesem Leben scheidet llf) ;  ohne Zweifel war er also 
eine Personification der Schrecknisse des Todes und der 
Finsternisse der Unterwelt, und ward daher Vedius d. i. 
böser Gott genannt. Mehr wissen wir von diesem W e
sen nicht. Dafs es jedoch auch in anderer Bedeutung 
und minder schreckhaft gedacht worden , wenigstens in 
der Priesterlehre, dafür möchte der Gesammtinhalt al
ter Mysterien sprechen; wovon unten ein Mebr$res. 
Vielleicht führte daher auch dieser Mantus die Seelen 
aus der unteren Sphäre, wohin Janus sie herabgeführt 
hatte (s. vorher), zu ihrem höheren Vaterlande wieder 
zurück, wie jener finstere und gute Serapis und Cano» 
Lus von Aegypten, welcher der Stadt Canobus den Na
men gab. Vom Mantus sollte Mantua benannt worden 
seyn, das Ocnus gegründet hatte. Doch wufsten andere 
Sagen andere Etymologien anzugeben I15). Als Fami
lienname kommt V e d i u s  unter Roms Geschlechtern 
vor.

Diesem Gotte Februus scheint der Monat F e b r u a -  
r i u s  heilig gewesen zu seyn. Den Namen dieses Reini-

918

113) Tsidori Origg. V. 23.
114) Italischer Glaube , nach Martianus Capella lib. Il̂ t p. 36 

ed. Grot. vergl. Spangenberg de veteris Latii religg. do« 
niestt. §. 9. p. 31.

115) S. Servius a. a. O. und zu Virgils Edog. IX. 60. und 
vergl. Pignorii Antenor pag. 51. Cluverii Italia anliq. I. 
p. 255. Und Detnsteri Etruria regal. 11. 36.



gungs - und Sühnmonats sowohl in physischer als religiö
ser Hinsicht leitete man ab von f e b r u a ,  d. i. Sühnun
gen , xotSapo-ia, oder von f c b r u a r e ,  r e i n i g e n ,  
s ü h n e n  116). Es war ein Sabinisches W o r t , wie Varro 
de L. L. V. sagt: « Februum Sabini purgam entnm , et id 
in sacris nostris verbum»; daher auch die Juno Fehrua 
und Februlis (vcrgl. Feslus lib. VI. pag. i /j5 Dacer.). 
Andere , z. B. Isidorus (Origg. lib. Y. cap. 33.) , leiteten 
das W ort her eben von dem Gotte Februus , dem Vater 
des Dis oder Pluto oder dem Pluto selber (s. Joh. Lydus 
de menss. pag. 68.), welchem man irn Februar opfere. 
Nach Andern liiefs <{>efteQ (oder nach der andern Hand
schrift (pep’p) so viel als TttrSo«, T rauer, und Februa- 
rius ll7) der Trauermonat, weil man alsdann die Todten-

\
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116) S. Gerhard. Vossii Etniolog. Lat. pag. 208. vergl. mit 
Lennep Etymolog, pag. 904, welcher f e b r u o von f e r - 
buo  herhitet: cum  f e r v o r e  e j i c i o ;  s. auch P. Mo- 
restellus de menss. Dial. HL in Graevii Thes. Antiqq- 
Komm. VIII. p. 748. und Hadrianus Junins ebendaselbst 
pag. 214. — SO pflegte man bei dem Opfer die kleineren 
Stücke , ehe sie verbrannt wurden , mit Mehl durch ein 
Sieb zu bestreden, und dabei die Worte autjzusprechen ; 
se ea f c b r u a r e ,  d. i. man reinige sie ( s. Varro in 
Fragmin, bei J.Gutherius de jure Pontif. Lib. IV. cap. 2. 
in Graevii Thes. Antiqq. Romm. V. p. 179.). Hiermit 
bängt auch die J u n o  P e b r u t i s  oder F e b r u l i s  zu
sammen (ts. oben II. Th. pag. 56t).). Joh. Laur. Lydus 
pag. 68. führt februare in der Bedeutung von r e i n i ge n  
aus den Pontificalbüchern an.

117) Eine Abbildung des Monats Februariuś nach einem alten 
Calendarium findet sich in Graevii Thesanr. Antiqq. Ro» 
mann. Tom. VIII. zu fol. 97. Merkwürdig ist, und da
her auch schon von P. Lambecius in den Noten zu die
sem Calendarium (ebendas, pag. 105. D.) bemerkt, dafs, 
während alle übrigen Monate in männlicher Gestalt er
scheinen , dieser allein als eine weibliche Figur gebildet



feier oder das Allerseelenfcst beging, an das icb schon 
oben (II. p 378 f.) erinnert. Den 19. Februar nämlicli, 
also bald nach dem Untergänge des Wassermanns (den 
|5. Februar) und nach dem Anfänge des Frühlings (den 
(). Februar li8) , wurde dieses Todlenfest, das Fest der 
Parentalia oder Feralia (u i %ua). iiin’ xuToiyu[itVG>vs. 
Job. Lydus de menss. pag. 71.) gefeiert, wo man neben 
andern symbolischen Gebräuchen auf das Grab der Ver
storbenen Trankopfer ausgofs ( M a n i b u s  p a r e n t a -  
l u r  11,)> Einige Tage zuvor (den i3.) wurden auf der 
Tiberinsel die F a u n a l i a  begangen, und den Faunen 
eine junge Ziege, Wein und Milch geopfert, zugleich 
mit der Todtenfeier für die dreihundert gefallenen Fabier 
(Ovid. Fast. II. iq3 ff.). Der Grund dieser Feste hangt

ist; wahrscheinlich darum, weil der J  u n o , einer weib
lichen Gottheit, die daher auch Ptbrulis oder Februlis 
hiefs , dieser Monat geheiligt war; s. oben II. Th. p.560, 
vergl. 562. Die Urne, aus welcher Wasser fiiefst, so wie 
der Fisch , der als Attribut sich daneben findet, deuten 
auf Fluth , auf die Wasserzeit oder auf das Zeichen des 
Wassermanns, der in diesem Monat aufgeht. Auch die 
Gans, sonst aucli Attribut der Proserpina als tellurisches 
VV .'Sen und als Leiphengöttin, ist bedeutsam; s. die Er
klärung unserer Abbildungen p. 60.

118) S. Ovid. Fastor. II. 449. t95. 345. 533 —570. Die Tafel 
des Julius Cäsar bei Schneider (Scriptorr. Rei rust. T. T, 
a.) bat den 7. Februar; s. Krebs zu Ovid. Fast. p. XXIIF. 
vergl. auch Hadriani Junii Fastorum über, in Graevii 
Thes. A. R. VIII. p. 23l sqq. 119

119) Manibus parm ta/ur ufpote in signo (s.tguarii)/, quod 
htunanae vitae contrarium vel adversuni feratur. Ma
croh, in Somn. Scip. I. 12. vergl. Cie. de Legg. II. 2t» 
<t. 54. Servius ad Virgil. Georg. I. 43. Plutarch. Quaeslt. 
Rottmt. p. n4 ed. VVyttenb. J 0I1. Laur. Lydus de menss. 
p. 7l. und meinen Dionysus p. 2[)2 . (vergl. auch oben 
II. Th. p. b67.).



mit der Bedeutung des Monat» selber zusammen. Es ist 
der Monat, welcher für die Reinigungen und Sühnungen 
bestimmt ist, in welchem der Mensch durch Opfer die 
Schaar der bösen Geister, welche Krankheiten denen 
zusenden, die ihnen nicht gehörig dienen , sühnen soll °). 
Diese ganze Beschwichtigung der bösen Dämonen ge
schah nun irn Zeichen des Wassermanns , weil die Finthen 
und W  asser den alten Schlamm der abgelaufenen Zeit 
oder des verflossenen Jahres abwaschen müssen. Denn 
jezt, wenn die Zeit erschienen, wo der alte Wust ab- 
gethan werden soll, mufs Alles opfern und sich dadurch 
sühnen. Wann mit dem Frühlingsanfang das neue Le
hen zurückkehrte, dann sah die naive Einbildung des 
Italischen Landmanns Feld, Flur und Wald von einer 
Schaar genialischer Bewohner erfüllt — F a u n e n  nannte 
er sie insgemein; ein vielbedeutender Name, und ohne 
Zweifel alt - Pclasgischen Ursprungs, verwandt mit <f«ß» 
und (faesi, luceo und for (ich glänze und ich rede) , an
zudeuten , wenn das Frühlingslicht wieder erglänzet, 
dann wird das Ganze der Natur aufs neue belebt, beseelt 
und von wunderbaren Stimmen erfüllt. So lieifst weib
licher Seits die Göttin Fauna auch Fatua, d. i. die Natur, 
die reiche, Hülfe leistende, hervorbringende Erde, 
aber auch die grofse Hebamme und Weltmutter *"')•

, i20) Darum Stand auf dem Palatinus rin Tempel der Febrts. 
Cicero de N- D. UI. 25. p. 632: Febris etiam fam tm  in 

'  Palatio. S.jezt: Sul culto, teso dagli antichi Romani 
alia Dea Fe br e  disserlazione del Dbttor G. de Mat- 
thaeis, Roma ISO. Uebcr die in diesen Gegenden jezt 
besonders so herrschend gewordi neu Fieber vergl. man 
v. B o n s t e l t e n ’s Reise nach Rom II. Ih . besonders 
pag. 63 f.

121) Vergl. Macroh. Saturnal. I. 12. und dort Laheo , wo 
Fa u n a  mit Bona  D e a ,  T e l l u s ,  T e r r a ,  Ops



Ich will mich hier auf diese Andeutungen beschränken, 
welche ich im dritten Thcile (vergl. p. 218 ff. der ersten 
Ausg.) weiter ausführen und näher beleuchten werde.

Um aber das Fest der Parentalien richtig zu beur- 
theilen , müssen wir gleichfalls in die Pelasgischen Reli
gionen , denen ja die Bewohner des alten Italiens im 
Ganzen so treu geblieben, zurückgehen. Im alten Grie
chenland finden wir ähnliche Feste , ^ooci genannt, ins
besondere zu Athen das best der xv ryot, welches man 
den i3. Anthesterion, also ungefähr zu derselben Zeit 
wie in Rom die Parentalien , feierte ; ein Fest zur Erin
nerung an die Fluth gestiftet dem Hermes Chthonius von 
den Wenigen, die sich aus der Fluth gerettet, um die 
Manen der in der Fluth Umgekommenen zu versöhnen 
und den Hermes Chthonius zu besänftigen. Den Sinn 
dieses Festes, so wie der dahei vorkommenden Gebräu
che , habe ich schon oben II. Th. pag. 378 ff. berührt, 
übergehe sie also hier billig.

Aber über die C a r i s t i e p  ( C b a r i s t i e n )  müssen 
um so mehr einige Worte hierbei folgen, da die Alten 
seihst dieses Fest mit dem derFeralicn oder demTodlen- 
feste in Verbindung bringen 122). Die Charisticn fielen

und M aj a zusammengestellt wird , auch Fa tu a genannt, 
von f ar i ,  weil die Kinder nicht eher eine Stimme von 
sich gehen , bis sie die Erde berühren.

122) Ovidios Fastorr ff. 6t7 sqq :
Proxim a cognati dixore Ca i istia ca r i ,
3i.t vpiiit a d  s o d a s  t inba  propinqua dopen.
SciUcct a  tu m u lis , e t ,  qui periere r propinquis 
Pro t inus  ad vivos ora r e fe rre  j i ivat i 
Postquc t ' t amiis 5 , ijuidrjuid de .sanguine restat 
A d sp icere , et generis dinumerare grados.

Die folgende Betrachtung des Dichters verdient ganz bei 
ihm selbst nachgelesen zu werden.



auf den 25. Februar. Die Hauptstelle des Valerius Ma- 
ximus 123) enthält noch einige wesentliche Züge. Es 
war ein eigentliches Familienfest. Der Aelteste gab allen 
Mitgliedern einer Familie eine Mahlzeit. Weil ein sonst 
gelehrter Antiquar dieses Fest zu den sacris gentilitiis 
rechnet, und ein anderer gelehrter und geistreicher 
Forscher von den gentes den Begriff’ gegeben ha t , dafs 
man darunter nicht einzelne G e s c h l e c h t e r  in Rom, 
sondern gröfsere G e n o s s e n s c h a f t e n  als Theile der 
Curien zu denlien habe 12ii) ,  so ist von mir absichtlich 
die Stelle des Valerius M. ganz beigefügt worden. Nach 
meiner Ansicht will der Geschichtschreiber angeben, bis 
Zu welchen Graden der Verwandtschaft die Befugnifs, 
an jenem Familienfeste Theil zu nehmen , sich erstrecht 
habe; wobei er dann die cognati und affines nennt 125). 
Auf jeden Fall sagt e r ,  dafs auch die Cognaten und Af
finen bei diesem Feste zugelassen werden 12/’). Nach

123) II. 1. 8. Convivium etiam solemne majores nostri insti- 
tuerunt, idque Cliaristia appellarunt; cui praeter cognatos 
et affines nemo interponebatur: n t ,  si qua inter necessa- 
rios querela esset orta , apud sacra mensae et inter hila- 
ritätem animorum fautoribus coucordiae adhibitis tolle-, 
retu'r.

124) S. Cbladenlus de gentilitate pag. 49. und Niebubr Röin. 
Gesell. I. p. 229 ff. vergl. Heidelbb. Jahrbb. lSl7. nr. 72. 
und nr. 78. p. 1 1 48 ff. und p. 1238 ff.

J25) Hierbei mnfs der Unterschied zwischen a g n a t i  und 
c o g n a t i  bemerkt werden; s. Cicero de Legg. I. cap.7.

• §. 23. mit den Auslegern , Cujacii Observatt. lib. XXVII.
cap. 6. pag. 901  sq. Heiuecc. und jezt Gaii Institutt. lib. I. 
§. 156. p. 39 -sq.

126) Chladenius de gentil. pag. 101. unterscheidet die cognati 
von deh gentiles, und macht die Charistien doch zu sacris 
gentilitiis. E r  scheint die Stelle des Valerius Max. nicht



dieser Vorbemerkung mögen wenige W orte  genügen, 
um den G e i s t  dieses Festes , das uns die Römische Re
ligion von einer sittlichen , ja liebenswürdigen Seite zeigt, 
bemcrblich zu machen. Sittliche Eigenschaften fordert 
der Dichter einzig von den Theilnehmcrn dieser Feier, 
vielleicht gerade in einem absichtlich gewählten Gegen
satz gegen die blofse Rücksichtnahme auf Verwandtschaft 
in seiner sittlich so entarteten Zeit. Aber wie dem auch 
scyn mag : — man harn eben von den Gräbern , und die 
erneuerte Erinnerung an die Hinfälligkeit des mensch
lichen Lebens mufste auch den Unempfindlicheren milder 
und friedfertiger stimmen als er gewöhnlich war. Jezt 
also versammelte der Aelteste die Glieder seiner ganzen 
Familie zu einem Liebes - und Versöhnungsinable; er, 
d e r , menschlichem Ansehen nach , zunächst den lieben 
Todtcn beigesellt werden sollte. Anjezt erblickte man 
ihn noch i|jn heiteren Familienkreise. Denn erheitern 
sollte dieses Fest nach der mehrtägigen Sühn- und Tod- 
tenfeier. Es hatte von der sänftigenden C h a r i s  (Xdp«i) 
seinen Namen, und hing mit der inneren Seite alter Re
ligionen zusammen, welche Freudigkeit vom Gedanken 
an den Tod nicht trennte l27). — Also eine schickliche 
Zeit , um Zwistigkeiten unter Familiengliedern auszu
gleichen. Diesem Tage war die Eintracht (die C o n c o r -  
d i a )  besonders hold und zugethan W er in ihrem
Sinne dachte und handelte, sollte hier, am Familien
tische, die Klagen der Verwandten beschwichtigen ; und 
wenn man jezt den L a r e n  die gemeinsame Opferspende
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gekannt zu haben. Auf das c o g n a t i  bei Ovidins, als 
einem Dichter, dürfte man weniger Gewicht legen.

127) Diese Seite ist oben Th. I. p. 4l7. in Sprache und Sache 
erläutert worden. 128

128) Ovid. Fast. II. 6il  sq.
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darbrachte 125) , so mufste man ja wohl geneigter als 
sonst vielleicht seyn, das versöhnende W ort  desjenigen 
zu hören, der nun bald, nach seinem Hintritt, jenem 
Chor der Laren , der seeligen Herren und der unsicht
baren Aufseher und Beschützer des ganzen Geschlechts, 
beigesellt werden sollte.

In diesem Sinne konnte der alte Römer ehemals das 
Jahr beschlieisen, denn der Februar war anfangs der 
letzte Monat. Aber auch ferner konnte er in diesem 
Sinne aus dem Hause ins Freie treten, seine Feldmarken 
begehen, und die Verkündigerin des Frühlings, die 
Schwalbe , begrüfsen l3°).

§. 11.

D e r  G o t t  T a g e s .

In der Zahl Italischer Untergottheiten ragt vor allen 
jener Etrurische T a g e s  hervor. Sein mythischer Ur
sprung führt uns gleich in den Mittelpunkt gewisser durch 
das ganze Alterthum hindurchziehender Ideen. Als man 
einst, so erzählte sich das Volk, bei Tarquinii (Corneto) 
in Etrurien den Acker pflügte, stand jener Gott aus der 
Furche auf ,  in Knahengestalt, aber mit des Greisen 
Weisheit ausgerüstet (Cicero de Divinat. II. 23. und da
selbst Davies, vergl. Isidori Origg. VIII. q. pag. 374 ed. 
Arevall.). Darum heifst er auch hie und da der ausge
ackerte Kn a b e .  Er war der Erde Sohn, und aus ihrem 
Schoofse hatte er die Gabe der Weissagung heraufge
bracht ; gerade so wie jener wundersame Seher des alten 129 130

129) Ovid. vs. 333 sq.
130) Auf den 23. Februar fielen dieTerminalia (Ovid. vs.639.) 

und bei dem 2sl. gedenkt derselbe Dichter (vs. S53.) der 
Ankunft der Schwalben.



Thraciens  ̂ Silenus , Vielen für einen Sohn der Erde 
galt, welcher ohne Zuthun eines Mannes aus der Mutter 
Schoofs entsprang (Nonni Dionys. XIV. XXIX. 362.). 
Auch in jeder andern Beziehung erinnert dieser Tages 
an die tellnrischen Mächte von Samothrace und Lemnos. 
E r  ist als K n a b e  gebildet, wie sie, in den ältesten Ido
len; er weissagt aus der Tiefe kommend , wie Sydylt, 
wie Esmun- Asklepios. Kurz alle jene Vorstellungen der 
Pelasgisehen Religionen kehren hier wieder. Vorzüglich 
aber muís an den Cabirischen Hermes gedacht werden. 
Denn nicht sobald ist Tages geboren, so tritt er als Leh
rer auf. Die Wissenschaft von göttlichen Dingen, die 
Kenntnifs des Vogelflugs, die Kunst in den Eingewciden 
der Opferthiere zu lesen, das Alles ist sein Werk. Er 
hat in allen diesen Dingen seinen Schüler Bacches un
terwiesen. Ihm hat er die Acheruntischen Bücher über
gehen , die in den Priesterschulen Etruriens einen we
sentlichen Theil der Theologie begreifen. Darin war 
die mystische Lehre von der Reinigung der Seelen vor- 
getiagen , wie z. B. durch das Blut gewisser Thiere, ge
wissen Gottheiten geschlachtet, die Seelen von dem 
Loos der Materie erlöset und zur Heroenwiirde erhoben 
werden könnten 1 1). Aber auch die heiligen Gebräuche 
und das ganze Cärimonialgesetz leitete die Etrurische 
Priesterschaft von Tages und Bacches her (vergl. oben 
1. 1 h. p. idb.). Die Ritualbücher, wie sie hiefsen , worin 
ohne Zweifel auch die Entsühnungen bei drohenden Vor
zeichen vorgeschrieben waren , batten den Kamen TacesD 131
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131) Arnobius adv. gentt. II. 62. vergl. die Ausleger daselbst 
lo m .  II. p. yo Oreli. Lindenbrog wollte anstatt Ache- 
rumici libri lesen: Ar.mtici; vergl. den Comn.entar zum 
Ammian. Marccllin. XVII.  10. p. 282 ed. Wagner. Al- 
hin da hier von tellurischen cbibonischen Wesen die 
Rede ist, so mufs die alte Lesart für sehr passend geltet).



an der Spitze. Labeo hatte sie in fünfzehn Büchern 
ins Lateinische übersetzt. Die Kenntnifs der Meteore, 
des Blitzes und Donners , in heiligen Büchern niederge
legt, wird gleichfalls jenem heigelegt. Noch lesen wir 
bei Joh. Lydus im Tractat von den Erdbeben die Rö
mischen Auszüge aus Tngetisohen Schriften über diesen 
Gegenstand , z. B. welche Länder der Erde bedroht sind, 
wenn ein Erdbeben homint zur Zeit da die Sonne im 
Widder, welche, wenn sie im Stier, in den Zwillingen

132) Pag. 130 ed. Schow. Aus diesem Büchlein erfahren wir 
auch zuerst, dafs die in Versen njedergeschriebcnenOra, 
kel des Tages zuerst von Vicelius und nachher von Ap- 
pultjus prosaisch waren vorgetragen worden. Vermuth- 
lieh muís aber anstatt Bwt'Aies ( Vicelius ) gelesen werden 
BíycvÁci (Figulus), indem wir noch Fragmente einer 
Brontoskopie von Nigidius Figulus haben (s. Schneiders 
Index zu den Scriptorr. H. rust. p. 338. und Spangenberg 
de religg. Latii domeslt. pag. 3 t.). Bekanntlich hat man, 
weil vou Tagetischen Büchern gemeldet wird , den Tages 
als einen Philosophen und Schriftsteller an die Spitze der 
Etruscisclien Literatur gesiellt. Dagegen erklärt sich nun 
Lanzi im Saggio di Ling. Ftrusc. II. pag. 5hi seq. mit 
Recht, und sucht zu beweisen, dafs die Tagetischen 
Lehrsätze ursprünglich mündliche Orakel gewesen. Von 
der rhythmischen Form spricht auch Johannes der Ly-» 
dier. Mir scheint folgende Stelle eines Lateiners vorzüg- 
lieh geeignet, um uns einen richtigen Begriff von diesen 
Tagetischen Büchern zu geben. Censorinus de die natali 
cap. 11: In agro Tatquiniensi puer dicitur divinitus ex
ort us nomine Tages , q u i d is c ip l in a m  c e c in e r it  ecetispi*  
c i i , q u a m  L u c u rn o n e s  E t r u r ia e  p o te n te s  e se sc r ip se ru n t.

• Also Tages hat die Vorschriften der Opferschau gesun
gen , und die Etrurischen Hierarchen haben sie geschrie
ben. — Ich brauche wohl weiter nichts hinzu zu setzen, 
um den Leser auf den rechten Standpunkt zti stellen.' Die 
ganze Art,  wie ich den Tages genommen, und besonders 
die Vergleichung mit Hermes wird, denke ich, die rich
tige Ansicht vollenden.
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oder im Krebse stellet, und so durch alle Zeichen hin
durch.

Es war ein alter Glaube der Völker , der in die mei
sten Orakelstiftungen eingreift, dafs aus den dunhelen 
Kräften der Elemente die Seherkraft abstamme. Weis
sagende Vögel kommen aus hoher Luft. Die Fluthen 
des Meeres stofsen den Propheten Babylons Oannes aus 
(d er , wenn nicht im Namen , doch in der Sache, als 
F is c h m e n s c h , mit J a n u s  verwandt zu seyn scheint), 
die Erde war die frühere Besitzerin des Delphischen 
Orakels, Amphiaraus gicbt Visionen in seiner Höhle, 
so wie das Erdfeuer des Aesculapius Heilt räume in sei
nen Tempeln. An solchen Vorstellungen richtete sich 
die älteste Naturkunde auf. Aus jener Brontoskopie der 
Priester erwuchs die Meteorologie, aus dem Glauben 
an Erd - und Schlangengötter die Kunde der Heilquellen 
und Heilkräuter. Hier steigt neben dem Pflug aus der 
Furche der lehrende Dämon auf, und weiset dem Acker
bauer der Sterne Lauf, die Peri den des Jahres, der 
Erde Lehen und die Natur des Bodens, Wind und Wet
ter in ihrem Einflul's auf des Landmanns Geschäft, und 
den Zusammenhang der Himmelszeichen mit den Revo
lutionen der Erde. So sind die Phänomene der gesamm- 
ten Natur mit dem Ackerbau in Verbindung gesetzt. Die 
Erde lebet und lehret, und ihr Pfleger, der Ackermann, 
siebet ihr Thun und höret ihre Stimme. So nennt der 
fromme, klare Xenoplion im Buch vom Landbau (Oe- 
conoiri. XIX. 17 sqq.) den Ackerbau einen menschen
freundlichen, Inden Lehrer, der uns, wenn wir nur 
offene Sinne haben , auf das geschwindeste weise i îacht. 
So waren denn auch jene ersten Ackerbauer und Plltig- 
männer Osiris, Triptolemus , Buzyges, Erichthonius, 
und wie sie alle heil'sen mögen, die ersten Lehrer mil
derer Sitte und gesetzlicher Ordnung. Darum ward



ihnen auch Heroenehre nach ihrem Töde (vergl. oben 
Cap. VI. §. 7. besonders p. 3 8 4 .)-

In diesen Chor tritt auch Etruriens Tages ,33). Doch, 
■wie gesagt, göttliche Wissenschaft erhebt ihn zu höhe
rer Würde, zur personificirlen Intelligenz. Die Wrohl- 
thalen des Ackerbaues und der bürgerlichen Ordnung 
sind sein Geschenk, aber auch die ungemeine Wissen
schaft von höheren göttlichen Dingen. Im Priestersystem 
der Etrusker mochte er also auch wohl dem Janus als 
Camillus oder Hermes eben so zur Seite stehen , wie 
Thoth - Hermes dem Osiris im Aegyptischen. Daher sind 
die Tagetischen Bücher dem Etrusker in jeder Beziehung, 
was die Hei luetischen dem Aegyptier gewesen. In ihnen 
war die Blütlie Tuscischer Weisheit niedcrgelegt ; die 
heiligsten Lehren von der Seelen Schicksal und Läute
rung, und von dem göttlichen ewigen Wesen. Nach 
dieser Sitte, auf den Gipfelpunkt der priesterlichen 
Wissenschaft jenen Tages zu stellen, mufs auch die An
gabe beurtheilt werden , die ihn den gröfsesten W7eisen 
der Griechen, Pythagoras und Plato, anreiht, und die
sen drei Weisen die Lehre von Einem höchsten Gotte, 
dem Regenten aller übrigen Gottheiten ( de uno Deo 
principe et ceterorum nunünum ordinatore) , beilegt (Pla
cidus Lutatius zu der Thebais des Statius IV. 5 i6 ).

Die Stadt Tarquinii, in deren Gemarkung der Leh
rer Tages aufgestanden war, galt im Alterthum für eine 
der angesehensten Zwölfstädte Etruriens. Noch jezt 
zeugen manche Spuren von ihrer ehemaligen Gröfse, 
besonders jene merkwürdigen unterirdischen Grabge
wölbe von Gorneto, mit ihren Reliefs , Nischen , Urnen 
und Bildw erken verschiedener Art. M ic a li  hat in den
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133) Niebuhr Rom. Gesch. I. p. 93 ff. gedenkt auch kürzlich 
des Tages.

II. 59



Kupfern zu dem angeführten Werke auf der 5 i. Platte 
die schöne Ansicht eines solchen Gewölbes gegeben. Im 
Jahre 1 7̂0 fand man in den Ruinen Ton Corneto das 
bronzene Bild eines sitzenden Knaben mit Etrurischer 
Schrift auf dem verstümmelten linken Arme, unter der 
Erde. Der erste Gedanke war an den Tarquinischen 
Erdgott Tages, und man wollte dabei auch die Sitte gel
tend machen, dafs die Etrurischen Lehrer sitzend zu 
unterrichten pflegten. Die Statue ward darauf nach Rom 
in die Yaticanische Sammlung gebracht, ln einer bei 
dieser Gelegenheit von Passeri geschriebenen Abhand
lung, die mit dem darin befindlichen Bilde vor mir liegt 
(Passeri Commentatio de puero Etrusco, Romae 1771.), 
wird diese Vorstellung bestritten, und unter andern aus 
der am Halse des Knaben hängenden bulla wahrscheinlich 
zu machen gesucht, dafs es ein donarium eines patrici-
sclien Knaben sey, das inan nach einer Krankheit dessel
ben den Göttern gewidmet habe (s. p. XXVII.). Am sicher
sten wird man also bei der allgemeinen Bezeichnung: d er  
E t r u  r i s c h e  Kna be  stehen bleiben 134).

Z u s a t z .

Den Namen T a g e s  leitet Lanzi 13i ) j nach 8e;nem 
Grundsätze, alles Wesentliche der Italischen Religionen 
aus dem Griechischen herzuleiten, vom Thessalischen 
Totyös, H e e r f ü h r e r ,  V o l k s h a u p t  ( H e r z o g ) ,  ab, 
denn die Tarquinier seyen Thessalischen Ursprungs 136). 134 135

134) Eine Abbildung in verjüngtem Maafsstabe liefert, nach 
Lanzi, unsere Tafel XL1X. unten. Man vergleiche die 
Erklärung p. 59.

135) Saggio di Lieg. Etr. II. p. 239.
136} rayh beim Xenopk. Hist. Gr. VI. 1. 6. von dem Thes-
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Ich habe selbst den Etrurischen Tages für Griechisch 
oder bestimmter für Pelasgisch erhannt; und da ich des 
Silenus dabei gedachte, also des alten Bacchus, so bann 
ich schon deswegen nichts dagegen haben, wenn Tages 
H e r z o g  heifsen soll. Denn als Heerführer war ja Dio- 
nysus recht eigentlich genommen. Aber soll ich meine 
wahre Meinung sagen, so glaube ich, Lanzi hat sich 
diesmal von dem Tarquinischen Local zu sehr beengen 
lassen, um mit einer T h e s s a 1 i s eh e n Sprachform sich 
zu befriedigen , die im Grunde doch nur etw as Allge
meines sagt. Ich dtenke , wir können einen eigenthüm- 
licheren und bestimmteren Grund und Sinn des Namens 
finden , und zwar ohne einmal weit von Thessaliens Grän
zen wegzugehen.

Es war so eben vom Silenus und Bacchus die Rede. 
Davon wollen wir um so mehr ausgehen , da des Tages 
Schüler urkundlich B a c c h e s  genannt wird, d. h. ein 
B e g e i s t e r t e r ,  ein Oral ;  1 er ( S p r u c h s p r e c h e r ) .  
Nun treffen wir an Thessaliens Gränzen einen e k s t a 
t i s c h e n  B a c c h u s - S i l e n u s  an. Zu Dodona in Thes- 
protien finden wir ihn als einen a s t r o l o g i s c h e n  
W e i s s a g e r  — als einen b e g e i s t e r t e n  S t e r n 
d e u t e r  oder, was dasselbe ist, als einen A s t r o b a -  
c us  l 7 ). Nun aber wird Bacchus in den Orphischen 
Gedichten als ItpcenTtup und i  n a  cp co t; bezeichnet,

salischen Heerführer; vergl. Pollux I. i 28. ireAeuafyo; v.ai 
©srraAwv Tayo;, und Sturz Lex. Xenoph. IV. p. 238 seq. 
Wenn daselbst bemerkt wird , dafs man auf den Rändern 
der Handschriften rdyyv statt rayov fand , so scheint dies 
jezt Aufmerksamkeit zu verdienen. Lanzi hätte gewifs 
davon Gebrauch gemacht, wäre ihm diese Variante be
kannt gewesen.

437) 'A<TT{oßa,Ho$; s. Ilygin. poet, astronom. cap. 23. pag- 473 
Staver. vgl. meine Commentt. Herodott. I. p. 2.51 — 260.
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welches Joseph Scaliger jedesmal sehr glücklich und al- 
terthümlich durch T a g e s  übersetzt ,3s)# T a g i t  sagte 
die alte Sprache statt tangit 139) ; wovon auf die natür
lichste Weise von der W elt Tages abgeleitet werden 
kann. — Und dieses stimmt auch mit den B e g r i f f e n  
vom Tages aufs beste zusammen; man mag ihn nun tel- 
lurisch oder siderisch betrachten. Er ist aber, wie w ir 
sahen, in diesem zwiefachen Sinne zu nehmen; denn 
er steiget aus der Furche neben dem Ackermann auf, 
lehret der Erde Natur, und unterrichtet die Menschen 
in den Zeichen des Himmels. Bacchus berühret die 
Furche der Erde HO), und giebt Belehrung über ihr Thun 
und Wesen. Dieser Satz hatte seine Genealogien, be
deutsame Namen und Handlungen. Wir müssen uns da
mit bekannt machen. «Tages, heifst e s , ist Sohn des 
Genius und Enkel des Juppiter, ein Knabe, der die Zwölf 
Völker Etruriens in der Opferschau unterrichtet haben 
soll» Hl). Also vom Juppiter geht ein Genius aus und 
vom Genius ein priesterlicher Lehrer Etruriens. In den 
Phrygischen Sagen hörten wir Folgendes: Zeus läfst im 
Schlafe seinen Saamen zur Erde herabiliefsen, daraus

9 32

138) Hymn. Orph. L. (49.) 7. U I. (51.) 9. vergl. Gesner ad 
Orphei Fragmin, p. 476 Herrn.

139) Festus p. 557 Dacer. Tagere ist aber mit dem Griechi
schen ft'ysiv , berühren, verwandt. 140 141

140) Wie die Mysterienscenen auf eine für die Kirchenvater 
ärgerliche Weise diese und ähnliche agrarische Sätze ver
sinnlichten, kann der Leser aus dem sechszehnten Or- 
phischen Fragment (p. 457 Herrn.) ersehen. Bekanntlich 
wird sulcus und vomer für uiSoiu gebraucht. Man vergl. 
nur Lucret. IV. 1265.

141) Festus p. 557 Dacer: Tages nomine, Genii filius, nepos 
Jovis, puer dicitur disciplinam auspicii dedisse duodecim 
populis Etruriae.



entsteht ein Genius (tfa iu e> v) und daraus ein Heros At- 
tes 14 ) , Lehrer der Phrygischen Menschheit. Also 
Juppiter ist der Besaamung und der Belehrung letzter 
Grund. Ist sein Saunte geflossen und der Schoofs der 
Mutter Erde geschwängert, so kann der Landmaiin mit 
Hoffnung pflügen. Der Saaten Gedeihen hängt aber auch 
■wieder vom Himmel ah; seine Sterne und Erscheinungen 
wollen verstanden seyn und angewendet auf das agrari
sche Geschäft. Schädliche Einwirkungen aus der Tiefe 
und aus der Luft wollen abgewendet seyn ( der Zorn der 
unterirdischen und der Luft-Götter will gesühnt seyn), 
soll anders Fülle und Wohlstand gedeihen. Darum steigt 
der geniale Knabe Tages aus der Erde auf,  l e g t  di e  
Ha n d  a u f  di e  F u r c h e  l43) ,  segnet die Erde, und 
belehret ihren Bebauer über ihre Natur und ihr Wesen, 
über der Sterne Lauf und die mancherlei Zeichen in der 
Luft, giebt auch die Mittel an, wie der Landmann und 
der Gärtner ihr Feld vor schädlichen Dämonen bewahren 
sollen ,44). — Auf diese Weise hingen die Erscheinun
gen am Himmel und die Veränderungen auf Erden, die
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442) S. oben II. Th. p. 48 f. Beim S c h l a f e  des Zeus er
innere man sich, was wir oben über Juno - Prosymna ge
sagt haben (II. p. 577.). Der Name Rxvßai, welche vom 
Jaccbus im gedachten Orphiscben Fragment frech berührt 
wird, bezieht sich aüfSchlaf und auf das G e b ä r e n  de r  
E r d e  i m V e r b o r g e n e n .

443) , S. das Bild auf unserer Tafel XLIX, unten. Also Taget 
der Be r ö b re  r.

.444) Columella de cnltu'horforum X. vs. 344 st). : Hinc caput 
Arcadici nudum cute fertur «selb Tyrrhenus fixisse Ta
ges in limite ruris. Vergl. die Ausleger daselbst p. 538 
Schneider. Ein Eselsschädel diente als Schutzmittel der 
Felder und Gärten. Der Sileniscbe Esel hatte seine me
teorologischen und astronomischen Bedeutungen; s. die 
Commentate Herodott. a. a. O.



Zeichen der Vögel und der Opfertliiere mit den Arbeiten 
des Landmannes zusammen. Wir sagen in unserer Spra
che « v o m D o n n e r  g e r ü h r e t »  ; so sagten die Ifalier 
vom Blitze, dafs er b e r ü h r e .  Ein Römischer Schrift
steller drückt sich darüber so aus: « — ut in Togeticis 
lihris legitur, Vejovis f u l m i n e  mox ta u g e n d o s  adeo he- 
betari, ut nec tonitrum, nec majores aliquos possint au- 
dire fragores » 115). Da derselbe Autor an einer andern 
Stelle das t a n g e r e  bei dem T a g e s  nochmals ge
braucht 45 l46 47), so könnte vielleicht Jemand darin eine An
spielung auf diesen Namen suchen. Ich suche sie nicht. 
Aber Folgendes suche ich, oder vielmehr, es bietet sich 
von selber dar: Die Priester Aegyptens lehrten: Ein 
Blitzstrahl berühret eine Kuh, und befruchtet sie. Aus 
dieser Befruchtung wird Apis geboren; und diesen Apis 
nannten die Griechen , nach ihrer W eise, um sich in ihre 
Sprache das fremde Wort mnzusetzen, E p a p h u s  G7V 
D. h. die Erde wird vom Strahle des Himmels berührt, 
und nun gebiert sie den Sohn der B e r ü h r u n g ,  den 
Ep a p h u s .  Das ist Bacchus tT idcpioq  , der B e r ü h r  er. 
Der Bacchische Stier ist die Hieroglyphe des Ackerbauesj

l45) Ammianus Marcellinns XVII. 10. 2.
liö.'i XXI. l. 9 und 10. — seu quod tangitur eorum adfectio- 

ne — — Cujus disciplinae Tages nomine quidam mon-' 
strator est. Auch könnten die Freunde des Magnetismus 
an die electrisclir Baguette beim Tages denken — Fragen, 
die atifser meinem Kreise liegen. — ln derselben Stelle 
des Ammianus §. ll. werden neben Donner und Blitz auch 
F u r c h e n  der  Ge s t i r n e  erwähnt ( siderum sulci), 
womit da ; Schiefsen oder scheinbare Fallen der Sterne 
(die Sternschnuppen) bezeichnet werden.

l47) Herodot. (II. 27. 28. ct'Xa; iirt tv]v ßovv sk rou oupuvov v.ar• 
i r y jn .  —  'Etydvvj Arfjxrioi&i o J‘A~ic, y tgv *E  i r a  Cp o v
v.a)*owt. Yergl. üben I. Th. p. 48l f.



und eines der vorzüglichsten Zeichen der Thierschrift 
ist. der Ochsenhopf. Himmel und Erde haben dem Osiris- 
Baccluis das Daseyn gegeben Hs) — wie dem T a g e s ,  
dem Sohne der Berührung aus Jnppiters Saamen. Der 
Blitz ist der Saame des Zeus; und so können T a g e s  
und sein Schüler B a c c h e s  D9) die Zeichen der Erde 
und des Himmels den Völkern deuten. Siegeben Z e u g -  
n i ('s von Himmel und Erde, weil sie von beiden g e -  
z e u g e t  sind.

§. 13.

D i e  A u g u r i c n.

Mit Ackerbau , Saat - und Erntefesten hangt die ge
ordnete JahreszähIung zusammen. Auch darin sollten 
die Etrurier es ziemlich weit gebracht haben. W ie viel 
sie hierbei von ausländischen Einsichten benutzten, 
möchte schwer zu bestimmen seyn. So viel ist gewifs, 
sie hatloo schon einen geordneten Calender. Numa, der 
das alt-Römische Mondsjahr auf das Sonnenjahr zurück
führte , bediente sich dabei vorzüglich der Hülfe der 
Priester. Wenn Macrobius (Saturn. I. i 3 .) seiner Ein
sicht dabei Lobsprüche macht, zugleich aber der Grie
chen gedenkt, deren Kenntnisse er vielleicht benutzt 
habe, so widerspricht ihm der gelehrte A erlasser der 
Geschichte de*-Astronomie (Bailly Hist, de l'astron. VII. 
pag. >95),  weil die Griechen damals selbst noch nicht 
zur feineren Kenntnifs dieses Gegenstandes gelangt wa
ren. Daher haben Andere die Etrurier dem Numa bei 
»-—------------

148) Semela mufste vom Donner gerührt werden , auf dafs 
unter dem Feuerstrahle des Blitzes Dionysus geboren 
werde.

149) Einer der heiligen Stiere Aegyptens ltiefs auch Bacisj s. 
oben a. a. U. p. 4bi.



diesem Geschäft an die Seite gesetzt; was wir nicht wei
ter untersuchen wollen ,5°).

Hierbei werfen wir einen Blich auf die Hauptarten 
der priesterlichen D i v i n a t i o n  unter den Etrushern. 
Da diese ganz genau mit ihrem Göttersystem zusammen
hing, so läfst sich bei der mangelhaften Kenntnifs von 
diesem nicht der ganze Zusammenhang ihrer Divinations- 
theorie nachweisen. Doch sehr charahteristische Sätze 
daraus theilen uns die Alten mit. Zuvörderst das ganze 
Augurienwesen hing an dem auch im alten Persien und 
Griechenland verbreiteten Glauben, dafs die Bewohner 
der Luft, die Vögel, von Gott getrieben werden. «Et 
aves, sagt Seneca ( Quaest. Nat. II. 3 2 .) ,  deus movit». 
Auf diesem Princip beruheten die Etrurischen Augurien. 
Daher jene Aufmerksamkeit auf den Flug der Vögel, auf 
ihre Stimmen, auf ihr Fressen, auf ihr ganzes Thun 
und Wesen. Hieraus entwickelte sich nun eine voll
ständige Theorie mit hunslmäfsigen Regeln und Bestim
mungen. Wie der Vogel Eorosch in den Zendbüchern 
Symbol der Zeit und D o l l  me t s c  he r  des  H i m m e l s  
heifst, wie der Adler nach heiliger Naturgeschichte den 
Persern erster in der vierten Classe der Thiere war und 
höbe Geister repräsentirte , wie man dort von vier Him
mels vögeln redete (Izeschne I. Ha. 64. II. 89. s. oben 
I. Th. p. 723 f .) , so hatte auch der Etrurier seine hei
lige Ornithologie, und die Eintheilungen, die wir in 
Römischen Schriftstellern lesen : in alites, praepetes 
und oscines, so wie die Beobachtung dieser I’immels- 
hoten aus hoher Luft, sind sämmtlich Etrurische Augu- 
ralinstitute (vergl. oben I. Th. p. 187 f.). — Pliniu» (H. 
N. X. i5 .) bemerkt ausdrücklich , dafs man in der Etrusca 150

150) Gründliche Belehrung über diesen Theil der Etrurischen 
Wissenschaft, gewahrt jezt Niebuhr in der Rom. Gesch. 
I. p. 1 S 3  — 206. besonders p. 195 ff.



disciplina mehrere Vögel nbgebildet fände, die zu seiner 
Zeit Niemand mehr bannte. Hätten wir die Augural- 
biicher der Etrurier oder auch die Schrift des Labeo de 
Etrusca disciplina noch, so würden wir besser imStande 
seyn, zu unterscheiden , was hierbei der Naturbeobach
tung oder der symbolischen Bildnerei angehört haben 
mag. Dafs aber die Priester dieser Nation auf die le
bendige Haushaltung der Natur sehr aufmerksam gewie
sen , dafs sie mit scharfem Blieb und sorgsamem Fleifs 
alle Reiche derselben beobachtet haben, davon zeigen 
sich mehrere Spuren. Etrurien war reich an heilsamen 
Kräutern, und jene Pfleger der Religion waren sehr dar
auf bedacht, ihre Kräfte zu erforschen und anzuwenden. 
Derselbe Ruhm , der dem Aegypticr im Morgenlande 
beigelegt ward, Erfinder der Heilkunde zu seyn , ward 
in der Westwelt dem Tuscier gegeben. Wie Aegypten 
das Land heilsamer Würze heifst, so lieifst Etrurien das 
Vaterland der Heilmittel ( Marcianus Capella de nupt. 
phil. cap. 6 .). Auch Theophrastus (Hist, plant. IX. i 5 .) 
preist es in dieser Hinsicht, und führt dabei einen Vers 
des Acschylus an, worin die Tyrrhener als Meister der 
Arzneikunde genannt werden. Auch mehrere Quellen 
Etruriens waren im Alterthume wegen ihrer medicini- 
schen Wirkungen berühmt (Dionys. Antiqq. I. 37. Plin.
H. N. II. io3 . ibiq. laudatt.). Auch darauf richteten des
sen Bewohner grofse Aufmerksamkeit; wie überhaupt 
Brunnen und Quellen sorgfältig von ihnen benutzt wur
den. Varro heim Nonius cap. 2. n. 0 . (in Aquilex) ge
denkt eines Etrurischen Brunnenmeisters, und Labeo 
(»ap. Fulgent. 4 -) giebt uns ähnliche Nachrichten. Die 
Haruspicina (Extispieium) war ein anderer wesentlicher 
Tlieil von Tuscischer Priesterwissenschaft (vergl. oben
I. Th. p. 188.). Auch diese hatten die Etrusker mit den 
ältesten Griechen gemein. Doch unter diesen trat sie 
nachher mehr in den Hintergrund zurück. Desto mehr
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ward sie in Etrurien ausgebildet. Sie war eine förmliche 
Disciplin geworden, deren Sätze die l i b r i  h a r u s p i -  
Vit i i  enthielten. Dafs die so häufige Beobachtung des 
Inneren der thierischen Körper nicht ohne Einflufs auf 
Anatomie bleiben honnte, ist wohl natürlich.

Es w ird Niemand Ton mir erwarten , dafs ich hier 
ausführlich von dem A u g u r a l w e s e n  der alten Römer 
handle. Bekanntlich haben B u l e n g e r  (deAuguriis, 
in Graevii Thesaur. Antirpp Romm. Tom. Y.) und B e l l i  
(ebendaselbst) das Meiste aus den alten Schriftstellern 
zusammengetragen ; und das Unentbehrlichste ist auch 
bereits in die Hand - und Lehrbücher über die Römischen 
Alterthümer aufgenommen worden. Ich will mich also 
begnügen, einige Gesichtspunkte anzudeuten , die hier
bei zur Charakteristik der Römischen Staats - und Privat
religion festzuhalten sind , und dabei vorzüglich auf einige 
neu ei öffnete (Quellen Rücksicht nehmen.

Wir dürfen nur auf die Capitel von den Persischen 
und Aegyptiscben Religionen zurückblicken , um uns zu 
überzeugen, dafs die Etrurisch-Römische Vogelschau 
morgenländischen Ursprungs ist. Doch behaupteten auch 
hierin Landesart und Volksansicht ihre natürlichen Rechte, 
und es wurden seihst Hauptsätze hie und da mannigfach 
gemodelt, wie z. ß. schon die bei Griechen und Römern 
abweichende Bedeutung von r e c h t  und l i n k ,  von 
r e c h t e n  und l i n k e n  V ö g e l n  (aves dextrae und si- 
nistrae) sattsam zu erkennen gieht. An die Araber, 
Phrygier und Cilicier erinnert Cicero (de Divinat. I. 42.) 
selbst, indem er die Entstehung des Auguralwesens aus 
dem Hirtenleben andeutet, und auf die gleiche Lefyens- 
art der Einwohner Pisidiens und Umbriens aufmerksam 
macht. Nicht minder gehören die ebendaselbst genann
ten Telmesser dem vorderen Asien an, welche die Grie
chen von ihrem Hellenischen Apollo abstammen liefsen 
(s. die Ausleger zum Herodot, I. 78. besonders Larcher
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I. p. 3 /(3 .). Unter diesen Umständen hat die Sage beim 
Lydier Johannes (de Magistratibus Romro. prooem. p. 1.), 
recht verstanden , ihren guten Sinn : «Dafs die nachhe- 
rigen Obrigkeiten des Römischen Gemeinwesens anfangs 
Priester gewesen, ist überall Niemand unbekannt, sintemal 
Tyrrhenus sich aus Lydien gegen Abend gewendet, und 
die damals sogenannten Etrusker (es war aber dies ein 
Sikanisches Volk) in den Weihen (reXerd g )  der Lydier 
unterrichtet, welche (Etrusker) dem zufolge von der 
Opferschau (ex rrjg ävuexonioeg) Thusker (Q o v a x o v g )  ge
nannt worden sind». Die letztere Notiz, da sie bereits 
im Vorhergehenden berührt worden , lassen wir billig 
zur Seite liegen , und halten dafür den Hauptsatz fest, 
dafs die Magistratspersonen Priester gewesen, d. h. dafs 
in Roms älteren Zeiten die P a t r i c i e r  G e w e i h e t e  
und als solche die geborenen Inhaber, Verwalter und 
Ausleger der ihrer Gaste offenbarten Geheimnisse waren. 
Dafs dieser ausschliefsliche geistige Besitz in allen Ver
fassungen des Orients statt gefunden , ist im ersten Theile 
allenthalben nachgewiesen worden. Hier will ich nur 
bemerken, dafs nach dem alten Königsreohle die Eupa- 
triden in Athen gleiche Privilegien besafsen (Plutarch. 
Thes. p. n . C. cap. 24. p. 60 s<p Leopold: E v m x r p iä a ig  

plv y iv fo o x e iy  Seiet, x a u  ■jia.piysLV d p y n v T a g  aurodor;
.— & )joebg  —1 xatl v o po)i> d itia crxd X o vg  e l v a i , x n l  ö c r L & v  

st a l i e p t ä v  i  y  d  $ ; vgl. Ruhnken. ad Tim. p 110.). 
Hiernach mufs nun der Satz des alten Römischen Staats
rechts beurtheilt werden , dafs es zum Wesen eines Rö
mischen Magistratus gehöre, die Vö g e 1 s ch a u oder die 
§ c h a u  zu h a b e n  (auspicium habere, spectionem ha
bere); und d ie  A b s t u f u n g  de r  v e r s c h i e d e n e n  
Ma g i s t r a t e  na c h  W ü r d e n  und R e c h t e n  wa r  
g e i s t l i c h e r  W e i s e  a u f  d i e s e  A b s t u f u n g  der  
W e i b e n  und p r i e s t c r l i c h e n  F u n c t i o n e n  g e 
gr ünde t .  Daher gröfsere und kleinere (majora et mi-

9 39



nora) Auspicien, und der staatsrechtliche Vorzug der 
gröfseren Gültigkeit der einen vor den andern (magis 
rata : minus rata) und dergl. (s. die Hauptstelie des Gel- 
lius N. A. üb. XIII. cap. 14. und Cicero Philipp. II. 3 3 . 
mit den Anmerkk. des Abramius). Daneben aber behielt 
eine eigene Priesterclasse , die A u g u r e s ,  ihre beson
dere Vogelschau ; und es kommt in der Erklärung der 
alten Gesetzesfragmente und Schriftsteller sehr darauf 
an, die Augurien der Magistratspersonen von denen der 
Auguren seihst ,5i) gehörig zu unterscheiden (z . B. bei 
Cicero de Legg. III. 19. 4 3 : auspicia servanto, auguri 
parento — quos in auspicio esse jusserit etc. vergl. den 
Görenz daseihst p. 278.).

W ie nun neuerlich Niebuhr in der Römischen Ge
schichte (II. pag. 3 8 o ff.) den Einllufs der Etruscischen 
A r u s p i c i n  auf die Form nachgewiesen hat, wodurch 
die Römer das zum  E i g e n t h n m  v o m G e m e i n 
gut  a b g e s o n d e r t e  Land bezeichneten, und seine 
einzelnen Theile mit unveränderlichen Gränzen um
schrieben , «eine Form , die älter als die Stadt, und die 
dem Anschein nach eine gezwungene und hinfällige Kün
stelei, mit der inneren Kraft Römischer Institutionen, 
den Unlergang des westlichen Reichs um ein halbes Jahr
tausend überlebt bat» — eben so belehr9nd würde es 
seyn, wenn nun einmal Jemand die Et r'ur isc  h - R ö 
mi s c h  e A u g u r a l t  h e o r i e  mit dem , was der Z c n d - 
a v e s t a  und andere neu gewonnene o r i e n t a l i s c h e  
U r k u n d e n  der Art enthalten, im Einzelnen verglei
chen wollte. Dies wurde vielleicht manche Parallelen 
darbieten mit dem Einzelnen jener Italischen Zei^hen- 151

94°

151) Ueber das Collegium der Auguren sehe.snan Cicero de 
Legg.'II. 8. II. 12. III. 1 9 . mit den Auslegern, und vgl. 
Bulenger cap. 11. p, 4 K> sqtj.



deuterei, mit den ayes 152) laetae und tristes ( d i a i o i  und 
ovx a ’i a i o i )  , mit den praepetes und oscines (Servius ad 
Virgil. Aeneid. I. 3 <;3 . III. 246. 3 6 1. 3 i;8 . Festes p. 3 6 6  

Dacer.), mit den admissivae, arculae (arcivae), inhibae, 
remores , volsgrae ( Festus p. 8. p. 4 3 t). mit den Ausle
gern), und was dergleichen Classificationen mehr sind. 
Man weifs , welchen Einflufs das Auguralvvesen auf Wahl 
der Obrigheiten und auf alle ö f f e n t l i c h e n  Verhand
lungen und Geschäfte hatte 15ct) (Cicero de Diyinat. I.
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152) L a e t a e ,  Vögel, die durch ihr Erscheinen Freude 
bringen, weil sie Heil und Glück bedeuten; t r i s t e s ,  
die das Gegenthcil ankündigen. Diese beiden Classen 
haben nun mehrere Unterabtheilungdn , z. B. v o l s g r a e ,  
die sich mit ihren Klauen und. Schnäbeln gegenseitig zer
fleischen; r e m o r e s ,  die uns in einer Unternehmung 
aufhalten , zu zögern nöthigen; i n h i b a e ,  i n e b r a e ,  
e n e b r a e ,  welche einen hindern; a r c u l a e ,  a r c i 
vae ,  a r c i n a e ,  welche abhalten. Die o s c i n e s  und 
p r a e p e t e s  weiden verschieden erklärt, doch die allge
meinste Meinung nimmt jene als solche, deren S t i mme  
bedeutsam ist, wie die Krähe, die Eule; praepetes aber, 
deren Fl ug von glücklicher Bedeutung ist, besonders 
wenn sie auf den Augur gerade zufliegen. — Erschien 
nach dem ersten Augurium ein anderer und zwar unglück
licher Vogel, so wurde durch ihn die frühere Anzeige 
aufgehoben; dann hiefs er a l t e r a  avis.  Hingegen ein 
zweiter glücklicher Vogel bestätigte das erste günstige 
Augurium.

153) Bemerkenswerth ist auch die Erzählung Johannes des 
Lydiers , wie die Römer noch bis in die Kaiserzeit hinab

. im Januar die Prognostik des ganzen Jahres stellten ( de 
menss. p. 62 sq.: Kai aviipepcv rijv 0 1 tu v oc a 0 rrta v oi uira« 
ro t rc'i; avTaHgdroptTt,  b '  j , ;  syrjojCKsTO,  T ro -ra x o ; aigu ’¿errat 
0 eviauro;). Also der Consul mufste dem Kaiser das Pro- 
gnostikon melden. Es kam dabei darauf an , auf welchen 
Tag das Fest der Kalenden des Januars fiel, und unter 
welchem Planeten dieser Tag stand. Einen Theil dieser
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i 6 und 17.); wie oft hier die Vögel (a v e s ) ,  die s p e c t i o  
(Festus in voc. pag. 5ao.) und das de c o e l o  s e r r a r e  
erwähnt werden ; welch ein Hindernifs der Flug einer 
Eule (si bubo volasset) bei den Volksversammlungen 
machte. Eben dieser Vogel hann als Beispiel dienen, wie 
dergleichen Vorzeichen nach ö r t l i c h e n  und v o l l t s -  
m ä f s i g e n  Ansichten ihre Bedeutungen änderten, und 
wie sehr auch das P r i v a t l e b e n  der alten Völker von 
solchen Meinungen durchdrungen und beherrscht war. 
E r  galt den Athenern, als Vogel der Minerva, für ein 
glückliches Zeichen (Bulenger II. 6. p. 418 sq.) ; dage
gen den Römern bedeutete er Tod oder Feuersgefahr 
(Servius ad Virgil. Aen. IV. 462.). — Wenn wir noch 
in unseren Tagen die Spuren dieser Vorstellungen beim 
Volke finden, so erinnert dagegen der Adler, der als 
Vogel des Zeus den Etruskern und Römern stets ein 
glückliches Zeichen und zuweilen ein Verkündiger hoher 
selbst königlicher Würde war (Bulenger II. 5. p.4i5 sqq.), 
an die uralten Persischen Ideen, die wir auch in den 
Ebräischen Propheten angedeutet finden. Denn auch die 
alten Monarchen von Iran wählten ja den Adler zum 
symbolischen Ausdruck königlicher Würde (sieh, oben
I. Th. pag. 733 £).

§. i3.

D i e  T h e o r i e  v o n  d e n  B l i t z e n .

Die libri f u l g u r a l e s  enthielten die religiöse Theo
rie des Blitzes. Dafs darin sehr genaue Beobachtungen

----------------  /  .

Stelle hat schon M a r i n i  I. 64. aus einer Handschrift 
mitgetheilt. Das Prognostikon vom Saturnus muffe jezt 
mit einem Griechischen Fragment verglichen werden, 
welches der gelehrte Hase  in den notis philoll. ad Leöi 
nein Diaconum lib. X. p. 255. miigetheilt hat.
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enthalten waren, genauer als sie irgend ein Volk der 
Erde hatte, bemerken die Alten ausdrücklich. Die Be
merkung des Antheils, den die Erde au den Blitzen habe, 
die Notizen von Farben der davon getroffenen Körper 
sprechen für eine genaue Aufmerksamkeit der Etrusker 
auf electrisclie Erscheinungen 15 ). Eine gemeine Mei
nung legte ihnen auch die Kunst bei, nach Willkflhr 
den Blitz vom Himmel herabzulocken. Sie selbst rühm
ten sich dieser Fertigkeit, und alte Traditionen in ihren 
Annalen erzählten Beispiele der Art (Plin. H. N. 11.53. liS). 
Neuere Schriftsteller haben daraus auf eine sehr richtige

151) Caecinna apud Senecam Quaest, Natur. II. 49. vergl. 
II. 3y. Plin. H. N. II. 52. Diodor. V. 40.

155) Die meisten Stellen der Alten , welche auf diese Ansicht, 
als könne man durch Gebete und Onfer den Blitz vom 
Himmel herablocken, sich beziehen, hat bereits J. C. 
Bulenger de Terrae motu et fulminn. lib. V. cap. l4. (in 
Graevii Thes. Antiqq. Komm. Tom. V. pag. 537 sq.' ge
sammelt. Dort finden sich auch die Hauptstellen Uber 
den Juppiter Elicius. Eben so wie Blitz suchte man K e ,  
gen vom Himmel herabzulocken. Das Opfer, das man 
deshalb dem Juppiter (pluvius) brachte, hiefs Aq u a e -  
l i c i u m ;  s. Feslus s. v. p. 34 Dac.: ,, Aquaelicium di- 
citur, cum aqua pluvialis reroediis quibusdam elicilur, ut 
quotldam, si creditur, manali (apide in urbem ducto.“  
Sieh, dazu die Note von Daeier. Der. welcher durch 
solche Mittel Regen herablockte , hiefs T u s c u s  Aq u i -  
1 ex. Dafs aber Aquilex auch einen wirklichen Brunnen
meister bedeutet, hat schon Scaliger aus alten Glossarien 
in seinen Noten zum Festus a. a. O. bewiesen. Dies ist 
vielmehr die gewöhnlichste Bedeutung. Columella de 
R. R. II. 2. 20- p. 75 sq. Schneider, nennt solche Leute 
a q u a r u m i nda ga t o r e s .  Auch heifsen sie a q u a -  
r u m l i b r i t o r e s .  Bei den Römern kommen sie unter 
den Personen vor, denen Immunitäten ertheiit worden 
( s. die Pandecten 1. L. 6. 6 . und besonders Jac. Gotho- 
fred zum Cod. Theodos. XIII. 4. 2 und 3.).
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Kennt nifs des electrischen Fluidum , ja sogar auf den 
Gebrauch des electrischen Stabes, der Blitzableiter und 
dergl. schliefsen wollen, und die mythischen Vorstel
lungen vom J u p p i t e r  E l i c i u s  damit in Verbindung 
gesetzt. Dieser Gottheit weihete Numa auf dem Aven- 
tinischen Hügel einen Tempel (Livius I. so.). Mi ca l i ,  
der in dem angeführten Werlte (II. pag. 196 sqq ) diese 
und andere Nachrichten von der wissenschaftlichen Cul- 
tur der Etrusker beurtheilt, möchte diesen Juppiter als 
Symbol des Blitzes selbst erklären , von dem man glaubte, 
man könne ihn auf der Erde durch mysteriöse Künste 
wieder hervorlocken. Die ratio fulguralis, die heilige 
Theorie der Blitze, mufste in den Priesterwissenschaften 
einen hohen Rang haben. Denn was ein Blitz verkün
digte , das ging jeder andern Anzeige vor ,  und hob sie 
auf. Enthielten die Eingeweide des Opferthieres, die 
Stimmen oder der Flug der Vögel drohende Vorbedeu
tung, und es kam ein glücklicher Blitz dazwischen, so 
war diese Drohung zernichtet. Was dagegen der Blitz 
verkündigte war unwandelbar und durch kein anderes 
Vorzeichen auflöslich (Caecinna apud Senecam Natur. 
Quaest. II. 34.). Zum Zweck dieser Himmelsbeobach
tungen hatten die Tuscischen Auguren den Himmel in 
sechszehn Theile eingetheilt (Cicero de Divinat. II. 18.). 
Unter den Blitzen machten sie mehrere Classen in ver
schiedener Hinsicht, theils in Bezug auf ihre Bedeutung, 
theils in Betreff ihrer Wichtigkeit und der Dauer ihres 
Sinnes. S e n  ec a (a. a. O. 11. 49-) giebt nach Cäcinna 
folgende Kunstwörter an , deren Erklärungen man bei 
ihm selbst nachlesen kann:  Fulmina monitoria, p^esti- 
fera , faliacia, deprecanea, peremptalia , attestata, at- 
terränea , obruta , regalia , hospitalia, auxiliaria. Meh
rere erklären sich von selbst. Ueber andere waren die 
Komischen Theoretiker im Streit. Auch hier kommen 
wieder physicalische Unterscheidungen v o r , und die
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Etruslter sprachen z. B. bestimmt von Blitzen, die aus 
der Erde hervorbrechen (Plin. H. N. II. 53.) 156). Ich
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156) Bei der Eintheilung der Blitze mufs von der Hauptstelle 
desSeneca Naturall. Quaest. II. 40. ausgegangen werden, 
wovon ich den Anfang hier beifügen will: ,, Primo omnium 
non sunt fulm inum  genera , sed significationutn. Nam 
fulminum genera sunt iila , quod terebrat , quod disc.utit, 
quod urit“  cet. Vorher hatte Seneca, nach der Theorie 
des C'äcinna, drei Arten der Blitze aufgezählt: fulmeri 
consiliarium , f. auctoritatis , f. Status ( a. a. Q. II. 59.). 
Wir würden also von einer p h y s i c a 1 i s c h e n und von 
einer s y m b o l i s c h e n  ( oder theologischen) Classifica' 
tion der Blitze reden. Aus diesen nnd andern Stellen der 
Alten haben nun neuere Alterthumsforscher eine Art von 
tJebersicht dieser ganzen Lehre zusammengest.ellt, wovon 
ich hier einiges Wesentliche ausheben will. So giebt ,T.
P. Valerianus (de fulminum significatt. in flraevii Thes. 
A. R. Tom. V. pag. 600. ) drei physicalische Unterschei
dungen der Blitze an: Si ccu m oder trocken hiefs der 
Blitz, wenn er nicht brennt, noch die Farbe der berühr
ten Gegenstände verändert, sondern sie zuweilen nur 
leicht berührt. Ein anderer Name dieser Art von Blitzen 
war ventaneum; er galt für eine Vorbedeutung grof-er 
Dinge den Nachkommen. Die andere Art ist: f u mi -  
d u m,  sie brennt gleichfalls nicht, giebt aber den Gegen
ständen, die getroffen werden, eine schwarze Farbe, und 
ist der Vorbote Von Unglück; denn alles Schwarze , Dun
kele ist den unteren Mächten geweiht. Endlich c l a r u m 
ist der Blitz, Wenn er die Fässer leert, ohne die Decke 
zu verletzen und irgend eine andere Spur von sich zurück- 
znlassen. Er zündet zuweilen, sonst macht er blos hell, 
er macht Gold in Gefäfsen Hüssig , und die Gefäfse selbst 
bleiben unversehrt und dergl. mehr. Er ist ein Glück 
bringendes Zeichen. Genauer bestimmt diese verschie
denen Arten J. C. Bulenger (a. a. O. p. d2d seqq.) nach! 
den mehrfachen Angaben der Alten , welche sich freilich 
verschieden hierüber ausdrücken. So giebt Suidas drei 
Classen an: v-araißarat  (sc >tsj auvoi) ,  Blitze, welche 
herabsteigen, 4'oA.o « v r i ; ,  rufsigte , schwarze, undd?*

H. Co



übergehe andere Einteilungen dieser Blitzlheorie, unS 
bemerke nur noch, dafs man einen wesentlichen Untet*

V i T £ 5 ,  k l a r e ,  h e l l e .  S o  a u c h  d e r  a n g e b l i c h e  A r i s t o t e l e s  
d e  m u n d o  I V .  18. p .  131 K a p p .  E r  e r k l ä r t  d o r t  d ie  v e r 
s c h i e d e n e n  B e z e i c h n u n g e n  f ü r  h i m m l i s c h e  E r s c h e i n u n g e n  
d e r  A r t , a l s  e v . v ^ c , Taipuiv u .  s .  w . Tiev 5« v.a- 
j-auvtiv ą i ¡j-s 'j , f ä h r t  e r  d a n n  f o r t ,  a ! 2 a X u S s n , ,  c a n'i v r  i  j  
Xtyovrdi, a  öi Tuyia:^ Stdrroyreę d ę y y j r s ; ,  » A i x i a t  Si ät 
y ^u i* fJ -o st5 w $  tpifopave/, <rKjjirrm' 5s ccci y - u r a c r y ^ x r o ia i  r t  * 
w a s  S c h u h e s  ü b e r s e t z t :  D o n n e r k e i l e ,  d ie  n u r  S c h w e f e l -  
d a m p f z u r ü c k l a s s e n ,  n e n n t m a n  d a m p f e n d e  ;  d i e ,  s o  s c h n e l l  
e n t z ü n d e n  , I ie i fsen  A r g e t e s  , f e u r i g e  S t r a h l e n ;  l l t  l ic iä ,  
d ie  g e s c h l ä n g e l t e n  u . s . w .  L ie b e r  d a s  E i n z e l n e  v e r b r e i t e t  
s i c h  d o r t  K a p p  p .  131 f. in  d e n  A n m e r k u n g e n .  B e k a n n t 
l i c h  ist  h i e r b e i  A r i s t o t e l e s  M e t e o r o l o g .  111. 1. p .  790. P .  
a l s  H a u p U jU t l l e  z u  b e t r a c h t e n  ;  u n d  a u s  d i e s e n  Q u e l l e n  
Jiat a u c h  J o b .  L a u r e n t i u s  d e r  I . y d i e r  p. 53 f. u n d  p .  1 2 7  f . 
s e i n e  N o t i z e n  g e s c h ö p f t .  Z a h l r e i c h e r e  U n t e r s c h e i d u n g e n ,  
b e s o n d e r s  a u c h  m i t  B e z u g  a u f  d ie  W i r k u n g  u n d  B e 
d e u t u n g  d e r  B l i t z e ,  g e b e n  P l i n i u s  u n d  S e n e c a  a n .  
P o s t u l a t o r i a  z.  B .  W aren  d ie  , d ie  e in  O p f e r  f o r d e r 
t e n  , d a s  v o r h e r  e n t w e d e r  u n t e r l a s s e n  o d e r  n i c h t  a u f  d ie  
g e h ö r i g e  A l t  g e s c h e h e n  w a r ;  M o n i l o r i a  , w e l c h e  u n 3  

e r i n n e r n ,  w o v o r  w ir  u n s  h ü t e n  m ü s s e n ;  P e s t i f e r a ,  
w e l c h e  T o d  u n d  V e r d e r b e n  a n d e u t e n ;  P a l l a c i a ,  d ie  
d u r c h  e i n e n  S c h e i n  v o n  N u t z e n ,  d e n  s ie  z e i g e n ,  n u r  
S c h a d e n  b r i n g e n  ; D  e  p r  e c  a u e  a ,  d ie  e in e  s c h e i n b a r e  
G e f a h r  o h n e  w i r k l i c h e  G e f a h r  b r i n g e n ; P e r e m p t a l i a ,  
w o d u r c h  d ie  D i o h u n g e n  d e r  f r ü h e r e n  B l i t z e  a u f g e h o b e n  
w e r d e n ;  A t t e s t  a t a ,  w e l c h e  d ie  f r ü h e r e n  b e s t ä t i g e n ;  
A t t e r  r a n e a ,  w e l c h e  in  e i n e m  e r s c h l o s s e n e n  R a u m e  
s i c h  e r e i g n e n ; O b r u t a ,  w e l c h e  d a s  , w a s  s c h o n  v o r h e r  
z w a r  g e t r o f f e n , a b e r  n i c h t  a b g e s ü h n t  i s t ,  t r e f f e n ;  R e g a 
l i a ,  d ie  a u f  d a s  C o m i t i u m  o d e r  i r g e n d  e i n e n  I i a u p t p l a l z ,  
H a u p t p u n k t  e i n e r  f r e i e n  S ta d t  t r e f fe n  ,  u n d  d i e s e m  S ta a t e  
T y r a n n e i  d r o h e n ,  o d e r  a u c h  ü b e r h a u p t  V o r b o t e n  d e r  
H e r r s c h a f t  o d e r  e i n e s  R e i c h e s  ( s .  e b e n d a s ,  p a g .  5 3 9 . u n d  
w e rg l .  M i t s c h e r l i c h  z u  l l o r a t .  C a n u m .  I .  2. 3 s q . ) ;  I n 
f e r n a ,  d ie  a u s  d e r  E r d e  l i e r v o r s p r i n g e n ;  l l o s p i  t a l i a ,
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schied machte zwischen fulmina p u b l i c a  (die aufs ge
meine Wesen gehen) und p r i v a t a  (die das Schicksal 
\on  Individuen betreffen). Blitze der crsteren Art er
strecken sich nicht über das dreißigste Jahr hinaus, die 
letzteren nicht über das zehnte (Seneca (^uacst. Natur.
II. ¿|8.). Doch nehmen sie bei letzteren diejenigen aus, 
die ain Geburtstage, am Tage der ersten Vermahlung 
dem Menschen kommen. Blitze , die auls ganze Leben 
gehen, hießen f ami l i är i a .  Die Sitte, den Ort, wo 
ein Mensch vom Blitz erschlagen worden, durch Scliaäf-

W e lc h e  d u r c h  O p f e r  d e n  J u p p i t e r  z u  u n s  r u f e n  o d e r  eiri-  
l a d e n ;  A u x i l i a r i a ,  w e l c h e  z u m  G l ü c k  d e r Ä n r u f e n d e n  
k o m m e n .  — L i n z e i n e  N a c h r i c h t e n  b e i  t ' e s i u s  u n d  a n d e r n  
¡S c h r i f t s te l le rn  b e s t ä u b e n  d i e s e  E in t h e i l u n g  ,  w e l c h e  S e n e c a  
( N a t u r r .  y u a e s i .  I I .  4y .)  n a c h  ( l ä c in n a  a .  a .  O .  g i e b t ,  
w e i c h e n  a u c h  in e in ig e n  P u n k t e n  a b .  N o c h  n e n n t  u n s  
P l i n i u s  ( I I .  N  I I .  < l i . )  f u l m i n a  b r i l t a ,  s c h w e r e ,  
s t a r k e  H in z e .  B l i tze  v o n  d e r  1 i n  li e h  S e i te  h e r  , s o w i e  
d ie  V ö g e l  in d e r s e l b e n  R i c h t u n g ,  g a l t e n  fü r  g l ü c k l i c h e  
V o r z e i c h e n ;  s .  P l i n .  11. N. I I .  54. v e r g l .  B u l e n g e r  a.  a.  O .  
D a h e r  h a t t e n  d ie  E t r u r i s c h e n  G ö t t e r b i l d e r  d e n  B l i tz  in  
d e r  l i n k e n  H a n d ,  n a c h  B u o n a r o t t i ’s B e m e r k u n g ,  v e r g l .  
L a n z i ’s ¡Saggio d. L  E t r .  11. p. 2.ty. E n d l i c h  d ie  A u s l e g e r  
d i e s e r  v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  v o n  B l i t z e n  n e b s t  i h r e n  W i r 
k u n g e n  b i l d e t e n  e in e  eigfene Ci l a s s e ,  f  u  I g u r  i t o r e  s g e 
n a n n t  ; s . A p p u l e j u s  d e  D e o  S o c r a t l s  p .  45 E l m e n h .  urn l  
B u l e n g e r  a .  a .  O .  D i e s e  e b e n  a n g e f ü h r t e  V V ortfcym  k o m m t  
a u c h  in d e r  m y t h i s c h e n  L i t e r a t u r  d e r  E t r u s k e r  v o r ;  S e r -  
v i u s  ad  V i rg i l .  A e n e id .  V E  72 t — , , e t  f i e y o e S  N y m p h a e ,  
q u a e  A r t e m  s c r i p s e r a t  F u l y u r i t a r u m  a p u d  T u s c o s  “ ; 
w o  A n d e r e  f i e g o n e s ,  ß y g o i s , l i y g o e s  l e s e n ;  s. S a lm a s i i  
E x e r c i t t .  P l i n n .  p. 55. I c h  w eifs  n i c h t , a u f  w e l c h e  A u c t o -  
r i i ä t  s i c h  d e r  g e l e h r t e  L a n z i  s t ü t z t ,  w e n n  e r  a r b o r u m  

f u l g u r i t a r u m  s c h r e i b t  ( S a g g io  11. p a g .  5 6 2 . ) .  I n  d e r  S a g e  
¿ a l t  d i e s e  N y m p h e  B y g o e  f ü r  e in e  E t r u r i s c h e  S ib y l le , ’ 
t tn d  is t  a l s o  d e r  V e l l e d a  , J e t t a  u n d  a n d e r n  ä h n l i c h e n  Pro
p h e t i n n e n  a n d e r e r  V ö l k e r  b e i z u g e s e l l e n .



opfer und Einzäunung zu weihen ( b i d e n t a l ) ,  war ur
sprünglich auch Etrurisch 157). Durch Blitze wird der 
W ille der Gottheiten dem Menschen angedeutet 158). In
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157) Ueber das Bidental sind die Sieben der Alten , wiewohl 
durch einander und ohne Ordnung , gesammelt bei Bu- 
lenger a. a. O. p. 512 sqq. Jeder Orl nämlich, wo ent
weder der Blitz eingeschlagen , oder gar ein Mensch vom 
Blitze getroffen war (Bidental), wurde dadurch gewisser- 
ltiafsen ein heiliger, den Göttern geweiheter Ort. Man 
umgab ihn mit einer Einfassung , und hielt es für frevel
haft, dieselbe zu überschreiten oder-gar wegzunehmen 
(movere bidental; Horat. Art. Poet. 471. mit den Aus
legern). Hier lag auch der Erschlagene , welcher nicht 
verbrannt werden durfte, beerdigt (Johannes der Lydier 
sagt dagegen , ein solcher Leichnam habe nicht beerdigt 
werden dürfen; de menss. p. 54). Oerter, welche vom 
Blitze getroffen waren, hiefsen ferner o b s I i t a , f ul -  
gu r i t a  (s. Bulenger a. a. O. pag. 53>.). Uebrigens sah 
man es in Rom stets als eine Üble Vorbedeutung an , wenn 
Jemand vom Blitz erschlagen war, wie viele Beispiele, 
besonders aus Livius , beweisen. Ereignete sich ein sol
cher Fall, so zcg man die heiligen Ritualbücher zu Ra- 
the , und das Collegium der Pontifices bestimmte nun, 
nach Verschiedenheit des Vorfalls , irgend ein in jenen 
Büchern angegebenes oder bestimmtes Opfer, auch Ge
bete , um die przürnten Götter zu besänftigen. Dies hiefs 
p ro  c u r a r e  fulmina. Weil der Sühnpriester (haru- 
spex) die Spuren des Blitzes mit Erde bedeckte, so ward 
auch der Ausdruck fulmina c o n d e r e  gebräuchlich. 
Vom Blitze getroffene Orte oder Gegenstände wurden 
t ac t a  oder a t t a c t a  genannt. — Alle diese, Formeln 
finden sich bei Schriftstellern und auf Inschriften ( s. Bu
lenger V. 14. p. 536 sq.),. insbesondere auch auf denje
nigen, die sich aufdie heiligen Gebräuche der Arvalischen 
Brüder beziehen ( worüber die Erörterungen des Marini 
II. p. 678 sq. und p. 687 sq. zu vergleichen sind ).

158) Unter andern war der Blitz auch eine Vorbedeutung der 
Ehe; s. Bulenger a. a. O. p. 53p. Daher auch der Blitz

I



verschiedenem Sinne nehmen die Götter an den Blitzen 
Theil. Bald ist von neun Blitzgöttern die Rede; bald 
werden die zwölf Götter berufen, wenn ein Blitz gesen
det werden soll ; bald schleudert ihn J'ppiter aus eige
nem Entschlufs. Juppiter ist im höchsten Sinne Inhaber 
der Blitze 159). Er führt sie als höchstes alJgeuugsames
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über dem Juppiter auf der oben (II. Th. pag. 546.) mit- 
getheilten Römischen Familienmünze, welche uns in al- 
terthümlichem Costume das himmlische E h e p a a r  vor 
Augen stellt.

159) S. Bulenger a. a. O. V. cap. 6. pag. 528 sqq. Die mei
sten der dort angeführten Stellen zeigen freilich, dafs 
Juppiter als höchster Inhaber der Blitze genommen wur
de, der sie auf die Erde herabschleudert, wobei ihm der 
Adler hülfreich zur Seite steht, ja sie ihm herzubringt. 
Nach Plinius II. 52. nahmen die Etrurier neun Blitze 
schleudernde Götter und zwölf Arten der Blitze selber 
an, wovon drei allein dem Juppiter angehören. Die Rö
mer hingegen nahmen blos zwei Gattungen an, solche, 
die bei Tage erscheinen — Blitze des Juppiter, und sol
che , die bei Nacht sich zeigen — Blitze des Summanus, 
An die vielfachen Benennungen, welche besonders Jup
piter in dieser Beziehung bei Griechen u»d Römern hatte, 
als Ktgav'vi05, und dergl., habe ich zum Theil
schon oben erinnert. S. auch Cicero de N. D. II. 25. 
und meine Anmerkung dort pag. 3D8, wo ich aus Marini 
(Acta fratrr. Arval. p. 687. 696.) des in alten Formeln und 
Inschriften verkommenden J u p p i t e r  Fu l g u r  gedacht 
habe. — Ich werde unten von dem so mysteriösen We
sen S u m ma n u s  in der Kürze noch besonders sprechen. 
Hierbei will ich nur noch bemerken , dafs Niebuhr in der 
Rom. Gesch. I. pag. 91. einer Erklärung von jenen neun 
Göttern gedenkt, wonach sie als Sterngötter zu nehmen 
wären, ohne derselben jedoch beizustimmen. Sollte da
bei nicht vielleicht an die neun Himmelssphären zu den
ken seyn , die , wie wir gesehen , in den Religionen meh
rerer alten Völker verkommen? Ne u n  Bücher sollte 
auch jene Sibylle Ajnalthe» dem Tarquinius verkauft ha-

/
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W esen, und sie sind das Zeichen, dafs ohne ihn nichts 
geschieht (Seneca Natnrr. Quaest. II. 45.). Er hat drei 
Blitze in seiner Rechten, jeden in einem andern Sinne. 
Sie heifsen in der Auguralsprache m a n u b i a e  16°).

ben ,,in quibns ęrant fata et remedia Romana“  Servies 
ad Virgil. Ąeneid, VI. 72. Es waren nenn Hollen, ent
haltend Juppiters Rathst jilUsse, und nicht ohne Grund 
ninfs die Inhaberin derselben Ai na l t hea  genannt wer
den ( s. oben II, Th. pag. 536. not. 1 j7-)- Johannes der 
Lydier .de mensa. pag. 79.) nennt jedoch mir d r e i  Mil
cher , die die Ciimäisc.he Sibylle Amalthea Tarqpinius dem 
Alten angeboten habe.

î60) S. Bulenger a.a. O. Tom. V. p. 528. wo sich noch meh
rere Stellen der Alien finden , die , wiewohl sie im Gan
zen Uher die M a n u b i a e  in Uebereinslimvnnng sind, 
doch einige kleine Verschiedenheiten begnerkfi'ch lassen. 
Die Manubii-n waren ( s. ebendaselbst pag. 525. B. nach 
Acro zu Horal Od. I. 2.) weifs und schwarz; die des 
Juppiter aber roth und blutig. Hauptstelle ist Eestus s. v. 
pag. 226 Dac. : „ M a n u b i a e  Jovis très? dicuntur esse, 
ijuarum unae sunt minimae, quae moneant placidaeque 
sint. Alterae, quae majores sunt, ac veniant cum fra- 
gore, discntiantque aut djvellant, quae a Jove sint, et 
consilio deorum mitti existimentur. Tertiae his ampho
res,, quae cum igrte veniant; et quamquam nullttm sine 
igne fulgur est, hae propriam differentiam babeant, quod 
àut adurant, aut fulmine déforment, ant ąccendant, quae 
statum mutent deorum consilio superiorem. “ Man lese 
dort die Note von Dacerius , und halte folgenden Haupt- 
begrilî fest, den die Griechischen mit den Römischen Re
ligionen gemein haben : Juppiter ist der Bçrather (/«jt/st»;; 
oiler ßcuXa7ai; s. oben II.Th. p. 512.). Seinen Rath giebt 
érden Sterblichen unter andern durch Blitze zuweilen zu 
erkennen. — Diese seit Ijnmprus von allen Dichtern be
nutzte Vorstellung hatte- rinn die Etruriach e Priesterlehre 
in der Art auagrbildet, dafs sie von einem f u Inten c o n -  
s i l i a r i u m,  von einem Ra t h  g e b e n d e n  Bl i t ze ,  
sprach. Cacinna beim Seneca N. (¿. II. 39. giebt davor*



P e r  erste Blitz, den er allein aus eigener Bewegung sen
det, ist erinnernd, und linde. Pen zweiten sendet Jup
piter auch, aber nicht ohne den Gütterrath der Zwölfe. 
Pieser Blitz bringt zuweilen Gutes, doch nicht ohne 
¡etwas Böses dabei. Auch den dritten Blitz schleudert 
Jupp ite r , aber mit Zuziehung des Baths der höheren 
Götter, der verhüllten Götter (involuti). Pieser Blitz 
Yerheeret und verändert den Zustand des öffentlichen, 
yvie des Privatlebens (Seneca a. a. O. 4>.). In dieser 
Auguraltheorie lagen ethisch - politische Lehren. Pie 
höchste Macht, Juppiter, sendet allein und ohne Bera- 
thung nur erinnernde, linde Blitze. Je höher, je furcht
barer die Gewalt, desto gemäfsigter soll sie sqyn. Was 
als strengeres Zuchtmittel über die schwächeren, nie
deren Naturen hommt, hönne nicht ohne den ganzen 
Götterrath kommen; was mit Einem Schlage nieder
schmettern soll y werde im engen Vereine der Edelsten 
abgewogen. Seneca , der uns (ebendas. 43-) diese Sätze 
tnittheilt, findet unmittelbar ethischen Sinn für Mächtige 
der Erde darin !«■). Warum sollten wir zweifeln, dafs

folgende Definition : Es ist ein Blitz, der den Menschen 
gegeben wird, wenn sie etwas in Gedanken gefaßt haben, 
vor der Ausführung, und der Vorsatz wird dadurch ent
weder widerrathen oder angerathen. Kommt ein Blitz 
nach der Ausführung, so heißt er a n c to  r i t a t i s ,  und 
deutet den glücklichen oder unglücklichen Erfolg an. Hat 
man nichts vor weder in Gedanken noch in Handlungen, 
so heifst der alsdann fallende Blitz: s ta tu s .  Darum 
lieset Wyttenbach im Cicero de l.egg. III. 19. 41: Jovi- 
que Optimo Maximo atque ConsiUario cet. Doch da
von an einem andern Orte.

i 61) Die Alten verfraueten verschiedenen Schutznfitteln gegen 
den Blitz. Man umgab, sich mit dęrllaut eines Seekalbes, 
oder man trug einen Lorbeerkranz auf dem Haupte, oder 
pflanzte auch wohl eine weifse Rebe um sein Haus. —
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jene Tuscische Priesterschaft, so lange sie bei jener lin
ken W ürde des Lebens und Lehrens blieb, nicht auch 
selbst, dieses Augemncrh genommen hätte, zumal da sie 
ja so ganz im Geiste des Morgenlandes dachte, dessen 
eigenste Gewohnheit es war, Könige und Regenten zun* 
Himmel hinzuweisen, um in Sou:ie und Mond, wie im 
Planetenchor, die Vorbilder ihres Wandels zu sehen.

Wie alle Religion der Vorwelt aus dem Leben er
wuchs, nicht aus Reflexion und Begriffen ; wie jede zu
nächst aus dem Boden sprofste, welcher ihre Verehrer 
nährte und trug — so war auch diese ganze Augural- 
disciplin aus dem Schoofse Etruriens selbst heraufgestie
gen. Es war ein warmes, schwüles Land, dieses alte 
Tuscicn. Eine dicke Luft, wie die Alten sagten, lastete 
schwer auf seinen Bewohnern. W ar des Juniors leich
tes Blut in dem gemäfsigten Clima, in der linden, gleich- 
mäfsigen , heiteren Luft, leicht beweglich, und konnten 
unter jenem Himmel leichte, wohlgefällige Götterbilder 
und Dichtungen gelingen ; so nährte dagegen das lieifse 
Tuscien ernstere, in sich gekehrte Söhne. Dem ange
borenen Hange zur Schwermuth und zum Tiefsinne sei
ner Bewohner hot die abnorme Natur des Landes in son
derbaren Phänomenen reichen Stoff zu weiterem For
schen und Sinnen dar. Die mit heifsen Dünsten geschwän
gerte Atmosphäre, so wie der Grund und Boden selbst, 
zeigten viele Abweichungen vom gewöhnlichen Natur- 
Jauf. Meteore und Erdphänomene lfc) ,  seltsame Geburten

Denn der Adler, das Seckalb und der Lorbeer , sagtp 
man, werden nicht vom Blitze getroffen; s. die Stellen 
von Plinius bei Bulenger a. a. O. p. 5lü.

£62) Dahin gehören auch die häufigen Erdbeben, von denen 
uns Römische Geschichtschreiber zum öftern erzählen, 
Erdbeben, welche bisweilen ganze Städte zerstörten, Berge 
$er Erde gleich machten, Seen auf der Ebene entstehen



bei Menschen und Vieh 163) waren dort nichts Ungewöhn
liches (Cicero de Divin. I. 4' sq-)- Dies hinS vielleicht 
zutn Tlieil mit der physischen Geschichte des alten Ita
liens und namentlich mit den dortigen Vulcanen zusam
men, von denen liundige Reisende in der Nähe von Etru
rien , in dem ehemaligen Kirchenstaate, Spuren entdeckt 
haben wollen 164). Stockungen in diesen grofsen Ab
leitern mufsten freilich auf das Clima grofsen Einilufs 
haben. Schwieriger möchte die Erklärung jener Erzäh
lungen von Ungeheuern seyn , die sich zuweilen in Etru
rien gezeigt haben sollen, wie die Volta zu Volsinii, die 
Stadt und Land verheerte , bis endlich die Priester durch 
Herbeiziehung eines Blitzes sie getödtet hätten ( Plin. H. 
N. II. 53. 54.). Wie verweilen lieber in der Absicht da
bei und bei ähnlichen Zügen , um daraus auf den Cha-

9 * 5

1 leisen , während andere gänzlich von der Obei fläche 
der Erde verschwanden ; ferner Spalten und Abgründe, 
welche plötzlich da entstanden, wo bisher fester Bo
den gewesen; endlich dumpfes unterirdisches Getöse. 
Alle diese Dinge waten natürlich Hauptgegenstände der 
Verehrung der abergläubischen Etrurier; und da sie für 
Anzeigen schweren Zorns der Götter und grofsen bevor- 

"stehenden oder drohenden Unglücks auf leiden galten, so 
erforderten sie grofse , oft harte und grausame Sühnungen. 
Viele Stellen der Alten hierüber giebt Bulenger a. a. O, 
cap. 1 und 18. p. 5(5 sqq. und p. 539 sq.

163) Eine Menge Beispiele von Mißgeburten und dergl., die 
sich in den Schriften der Alten erwähnt finden, giebt Bu
lenger de Prodigiis üb. IV7. besonders cap. 16. 17. in Grae- 
vii Thes. A. 11. V. p. 475 sqq.

165) Eine Uebersicht giebt Sickler's Charte Plan topographi- 
que de la Campagne de Rome, Rome 1811. Die neueren 
geognostischen Untersuchungen , mit eigenen Bemer
kungen des Verfassers verbunden , findet der Leser in 
Leopold Gmelin’s Observatt. oryctognostt. et chemm. de 
Jjauyna, Heidelberg 1814. besonders im cap. 1.



rakter des Etr.uskervolkcs zurScItzuschliefsen. Melanchq- 
he und Iieligi<»sitat bildeten die Grundzüge. Zum erste- 
ren geliert der Vorwurf der Kirchenlehrer, wonach 
Etrurien des Aberglaubens \futter ist Ein formen
reiches, beengendes Ritualgesetz umstellte den Geist der 
Nation. Eiin feierliches , prächtiges Wesen verhüllte ihn. 
Es war ein cärimonienreicbes Volk , und seihst den Aus
druck dieser Eigenschaft, Cerernoiua (coerimonia) wol
len Einige von der Etrurischgn Stadt C e r e  herleiten 
(G . Vossii Etymolog. L. Lat. p. 80.). Fast allen Pomp, 
womit sich hei den Römern Staat und Religion umgab, 
die Reichsinsignien , den curulischen Stuhl u. s. w., hat
ten sie von den Tusciern bekommen 1 '■ ). Und diese 
religiöse Nation warf einen trüben Blich , so scheint es, 
in die sic umgehende Welt. Davon sind die häufigen 
Entsühnungen Beweise, die in ihrer Ascetih Vorkommen; 
davon haben wir redende Zeugen an jenen Etrurisclien 
Monumenten mit jenen Larven und Ungeheuern , mit 
jenen Furien und Todesgeistern, welche Hammer und 
Kolben führen 167). Die Wahrsageschriften der Etrus-

165) Arnoh. VIT. 26. p. 29!. p. 246 Orell.: „Genitrix et mą- 
ter superstitionis Hetruria.“  Den Kinflufs dieser religio- 
sen Denkart auf die bürgerliche Verfassung der Etrusker 
berührt La m p re d i del Governo civile degli antichiTos- 
cani, Lucca 1760. p. 21 *;q.

166) Ueber die Insignien der Römischen Könige und höheren 
Magistratspersonen verbreitet sich Joh. Laurentius Lydus 
ausführlich, de Magistratu Komm. I. 7. p. 20 sqq. I. 32. 
p. 5-t sqq. Er giebt dort Mehreres als I.atinisch an , untf 
unterscheidet die von den Tusciern angenommenen Ab
zeichen. In der andern Schrift de mensibus VII. pag. 9. 
giebt er die symbolischen und theologischen Bedeutungen 
einiger Insignien.

167) Beispiele bei Gnri Museum Etrusc. T. fab. 12. ID. 4. 10. 
und sonst; bei Micali tab. XXVI. und öfter, und daraus



Jter erfüllten <lie, clie sie lasen, mit Furcht und Grauen 
([Cicero de Diviriat. I. 12.). Gleichsam als leibhaftige
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auf unsem Tafeln LVIH. (Sühnopfer) LIX. (weifse und 
schwarze Genien), vergl. die Erklärung p. 61. Bei man
chen dieser Gestalten denkt man an die Verse des Hora- 
tiusCarmm. I. 35. 16 sqq. ,,Te semper anteit saeva TVe- 
pessttas , Clavos trábales, et cuneos manu gestans aena“ , 
wo Mitscherlich an die MoTpft und ’Avaywj der Griechen 
erinnert. Jezt müssen besonders U h d e n s  genaue Erör
terungen Uber die auf den Etrurischep Todtenkisten vor. 
kommenden dämonischen Gestalten nachgegehen werden. 
Man vergl z. B. was dieser Gelehrte pag. 30 fF. Uber jene 
Tuscischen Schicksalsgötiinnen (Parcae, Mcq.ai) sagt, 
ingleichen über den in eine mythische Handlung pingrei
fenden furchtbaren Genius ( pag. 33.). Eine Hauptstelle 
theile ich mit seinen eigenen Worten mit. Der Verfasser 
redet vqn der berühmten Todtenkiste im Museo pubblico 
zu Volterra (jezt bei Micali tab. XLVII. abgebildet: die 
Ermordung der Clytemnestra und Orestes und Pylades 
von Furien verfolgt), und bemerkt bei der letztem Scene: 
„ Unter dem Altar sind zwei jene Männer schreckende Ge- 
,,nien gebildet. Die eine weibliche Furie kniet unter dem 
„Pylades, und Slöfstgegenden Orest eine lange brennende 
„Fackel empor; Uber ihrem Kopf springt eine Schlange 
„in die Höhe, und beifst den Pylades in die Zehen desf 
,, linken Fufses. Diese Furie hat ein glattes freundliches 
, , Gesicht; sie trügt eine kurze aufgegürtete Túnica, der 
„rechte Arm ist nackt und die rechte Brust. Unter dem 
,,Orest sitzt ein häfslicher Genius mit runzlichemGesicht, 
9s grofser Pulcinello- Nase; in der Rechten hält er einen 
,, grolsen Hemmer , mit dem er von unten gegen die Ara, 
„auf welcher die Mörder knien, zu pochen scheint. Er 
„trägt eine Túnica und eine Chlamys, sein Name steht 
„unter ihm eingehauen , er heifst Cha ru n. Der Name 
„der andern Furie, der vermuthlich am unteren Rande 
„stand , ist gan? und gar weggefressen.“  — Treffliche 
Abbildungen auch von Todtenkisten versprechen uns die 
Monumenti Etruschi von Franc. Inghirami. Man sehe die 
Probeblätter S. I. T. 1 und 11. S. II. T. I und II.

I



Furien , mit brennenden Fächeln und Schlangen in den 
Händen, erschienen einst die Priester von Tarquinii vor 
dem Römischen Heere ( Liv. VII. >7.). Auch jene blu
tigen Leichenspiele hatten die Römer aus Etrurien über- 
hommen. Unter diesen Umständen befremdet cs nicht, 
wenn wir in den Alten lesen, dafs man in einer Etrusci- 
schen Stadt, zu Falerii, der Juno zu Ehren Mädchen 
opferte (Plutarch. Parallela Graecc. et Romni. cap. 35. 
p. 3 14. H. p. 287 Wyttenb.). Hier wären ganz bestimmte 
Nachrichten sehr belehrend , die uns über das Verhalten 
der Priesterschaft gegen diese melancholischen Aus
wüchse nationaler Andacht unterrichteten. So viel ist 
gewifs, manche ihrer religiösen Verordnungen zeugen 
von einem sehr sittlichen, weisen Charahter, und be
rechtigen zu der Vermutliung , dafs sie es nicht unter
lassen . dem Symbolischen zugleich einen elbischen Sinn 
unterzulegen. Aufser dem bisher Bemerkten führen 
wir als Beispiel die Etrurische Sitte an , die Tempel der 
Venus, des Mars und Vulcanus aufserlialb der Städte zu 
verlegen, wobei die Haruspices die moralisch• politische 
Ausdeutung gaben, das Haus der Venus entferne man 
aus den Mauern, um damit auch Jünglinge und Flauen 
den Reizungen sinnlicher Lust zu entziehen ; der Tem
pel des Vulcanus werde von den Häusern abgesondert, an
zudeuten , dafs man Stadt und Haus für Feuersnoth zu 
bewahren suche ; Mars endlich müsse draufsen wohnen, 
damit Zwietracht und Waffengewalt aus der Mitte der 
Bürger entfernt bleibe (Vitruvius I. 7. pag. 19 seq. ed. 
Schneider.). Ob diese Auslegung den ursprünglichen 
Sinn getroflen, weifs ich nicht. Immer ist sie ein Be
weis, dafs die Römer von dem sittlichen Ernste des 
Etrurjschen Priesterstandes sehr gute Begriße hatten, 
die uns bei der genauen Verbindung beider Völker als 
urkundliche Zeugnisse gelten können. Auch spricht da., 
für Alles, was wir sonst von Tuscischem Nationaicha-

956



raliter wissen. Hatte er auch jene I-Iarmonie nicht, die 
liebenswürdig lind glüchlich macht, so war er desto fester 
jn sich gegründet, und tief gewurzelt in den tiefen Grün
den des religiösen Glanbens.

Von Göttern niederen Ranges und einzelner Etruri- 
rischen Städte werden noch verschiedene angeführt, ohne 
dafs viel Näheres von ihrem Dienst und Wesen bemerkt 
wäre. Dahin gehört die V’ o l t n m n a ,  bei deren Tempel 
am Ciminischen Berge (nach genaueren Untersuchungen 
bei Viterbo) die Etruscische Eidgenossenschaft ihre 
Bundesversammlungen hielt i6S). D i e N o r t i a  (Nur
sia? Fortuna) , die ihren Tempel zu Volsinii (Bolsena) 
batte , an dessen W’and eine obrigkeitliche Person, zur 
sinnlichen Jahreszahlung fürs Volk, einen Nagel schlug; 
eine Sitte , welche bekanntlich zu den Römern überging 
(Cincius Alimentus beim Livius VII. 3.). Ueber die Be-

168) Livius IV. 23. 25. 4). Ueber die Mitglieder der Etruri- 
schen Bundesversammlung und Uber den politischen Geist 
der Verfassung mufs man dcnLampredi GovernodiToscc. 
pag. 55 seqq. und besonders Niebuhrs Röm. Gesch. I. 
p. 7t ff. und II. p. 210. naolilesen. ln Betreff des religiö
sen Charakters solcher Bündnisse balle ich oben im Ab
schnitt vom Juppiter und von der Minerva einige Bemer
kungen niedergelegt. An diese beiden Gottheiten mUfste 
auch besonders gedacht werden , wenn Lanzi mit seiner 
Erklärung Recht hat. Es wurde oben bemerkt, dafs 
beide von ß c y f i R a t h ,  einen gemeinsamen Beinamen 
hatten. So soll auch Volumina von /SeuAsurij; lierkommen, 
mit der passiven Endung in o v im -m  (ninna, wie Pilnmnus 
von pilum ). Hiernach wäre die Etruscische Voltumna 
einerlei mit der Göttin Conso der Römer , nämlich die 
Göttin der öffentlichen Rathschläge und Beschützerin der 
Ratlisherren (Saggio di hing. Etr. II. p. 108.). In einem 
alten Itinerar witd sie Volturna genannt (s. ebendaselbsj. 
p. 107.). Die Mitglieder des Latinischen Bundes versam
melten sich in einem Haine der Göttin Ferentina (.Dionys. 
Mal. IV. 45.).
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fleutung dieser Clüchsgöttin s. Marcianus Capella I. 18. q. 
Nach einer Stelle im Tertullianus (Apologet, 24.) Märe 
diese Göttin von Volsinii N u r s i a  zu nennen, und voll 
d e r N o r t i a ,  einer Göttin der Sutriner, zu unterschei
den (s. Ruperti ad Juvenal. Satir. X. 74. 1. p. 216. und 
II. p. .O67.). Ä n c a r i a  ( Ancharia), eine Göttin, die 
man zu Fiesoie, dem alten Fäsulä, verehrte (Tertullian. 
a. a. O.) , wovon sich auch auf Inschriften beiGori (II. 
77-) noch aus der Römischen Periode Spuren linden l 0̂ ). 
— A l e s u s ,  Gott von Veji (Servius ad Virgil. Aeneid.
VIII. 285. Passeri Paralip. pag. 2214.) , aus Neptuns Ge
schlecht. — Sodann die Etrurischen Gottheiten von un
gewissem Local: z. B. V e r t u m n u s ,  ein von den Rö
mern hoch gefeierter Gott. Sie hatten ihn Von einem 
Etrurischen llülfscorps unter des (Julius Anführung |,e- 
liommen , und nun erhielt der neue Gott im vicus Tus- 
cus seinen Tempel ( Varro de L. L. IV. 8. p. 14 Scalig.. 
Propert. IV. 2. init ) llie weiteren Etymologien seines 
Namens , so wie die Sagen von ihm , übergehe ich hier. 
Er lieifst endlich auch Herbstgott, seine Gattin Pomona, 
sein Sohn Cöculus. liier liegt der allegorische Sinn vor 
Augen. Vertumnus, von der S o n n e n w e n d e  benannt, 
wirbt um Pomona, diePersonilicätion der Gartenfrüchte, 
erwirbt sie aber erst, nachdem sie gealtert, und nun 
wird ein b l i n d e r  Sohn, Cäculus vom winterlichen Dun
hel genannt, von ihnen erzeuget. Früher hatten Pria- 
pus und die Satyrn der Pomona nachgestellt — eine cy
clische Allegorie der drei Jahreszeiten. — ändere GÖti- 
tCrnamen sind : V o l u m n i u s ,  ]\1 u t h u r , E a p  i ve/i-

löit) Mehrere Elrurische Inschriften mit Ankari bei Lanzi 
Saggio II. pag. 407 sq. 4t2. 4i2. Audi kommt Anchaiius 
vor. Im Tertullian wollten Einige statt Faesulanoruni le
sen Asculanorum , wonach diese Gottheit einer anderen 
Stadt zugehöVen würde.



t h e i  und dergl. (vergl. Spangenberg de veteris Latii rc- 
ligg. p. 33 sq.).

Viele Etrurische Götternamen , die bei den Alten 
gar nicht Vorkommen, liefern jene ehernen Sehaalen 
(paterae), welche man auch jezt noch grüfstentheils für 
acht Etrurisch hält, und deren in der herrschaftlichen 
Sammlung zu Florenz, so wie in Privatmuseen , nocit 
feine beträchtliche Zahl vorhanden ist* Unter diesen 
Warnen bemerkt man vorzüglich folgende: T i n a ,  T h a l -  
ii a , l u r a n ,  S e t h l a n s ,  1 li a n a , T i n i a , T u r m s ,  
E t h i s  , E r i s  u, s. w, bekanntlich haben sie zu vielen 
Etymologien Anlafs gegeben, die wir hier billig über
gehen i7°). Mit mehreren dieser Namen werden P e l a s -  
g i s c h e  und G r i e c h i s c h e  Gottheiten bezeichnet. 
jJenn die Etrusker hatten die Sitte, diesen fremden Gott
heiten, deren Dienst sie unter sich aufnalimen, nacli 
bemerkter A'ehnlichkeit init allen Tuscischen Sfamni- 
gottheiten, die Warnen dieser letzten bcizulegen. So 
nannten sie z. B. den l l e p h  ä s t o s  Sethlans, den H e r 
m e s  Turms, die A t h e n e  Menerva, den Z e u s  Tina m j

HO) Man mufs darüber besonders den Länzi im Saggio I. 
P* f>l sqq. II, p. tyi. 201. 2J6, .510 Sqq, nactiseben , wor— 
aus ich nur einige kurze Notizen beifügen will. Hiernach 
Wären, mit Hülfe des abgekürzten Artikel» r o  , diese Na
men aus dem Griechischen zu erklären: Thalna statt 

uhva, Venus inarina ( ’A ^ / t», 'l uran statt ri *Af a» 
Mars, oder statt tu Oupwis , Venus Urania; 

-1 bana statt Q uvuzcu oder 'Xheaua, d.i. Diana; Turms, 
i o  < o ) , Mercurius; Sethlans, V ulcanus (beide
Bedeutungen sind durch Vasenmalereien mit beigeschrie
benen Warnen erwiesen); Elltis, Th’ Ethis (/II5o;), V0- 
luptas, Lust; Eris Zwietracht. TinaWird gleich
unten bemerkt werden.

171) T i n a ,  D i ti a , nach Lanzi, Wie ich im ersten Th. pag. 
Ul. bemerkt', vom Dorischen A><v (statt Z»'y)} nach Vis- 
couti von Ai«.
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und den D i o n j s n s  Tinia (vergl. Micali II. p. 4S. 77.). 
Sehr früh, wie gesagt, gestatteten die Etrusher den Pe- 
lasgischen Religionen Eingang bei sich , nicht nur den 
Cabiren, sondern auch andern. Myrsilus von Lesbos 
(beim Dionysius llalic; A. R. I. 23.) rechnet zu den Pe- 
lasgischen Göttern , die sie erhielten, bestimmt noch den 
J u p p i t c r  und A p o l l o .  In der obigen Stelle des Vi- 
truvius fanden wir ja bestimmt die Tempel des Vulcan* 
des Mars und der Venus i vor Etruriens Städten , ange
geben. Das waren vermuthlich jene Samothracischeni 
Wesen Axiuri, Axiokersos und Axioltersa (vergl. oben 
Cap. VI. p. 3o2 ff', p. 3eo ff.). Die Römischen Camilli 
leitet Dionysius (II. 12.) bestimmt aus diesem Cultus her. 
W ie Bacchus ihnen zugeführt worden, haben wir oben 
in mythischer Andeutung gelesen, und so wandelten den 
Etrushern fort und fort auch dieGottheiten deiTIellencn zu. 
Dagegen empfingen aber auch diese Einiges vom Tusci- 
schen Dienste zurück (s. die bemerkenswerthe Stelle des 
Plato de Legg. V. p. 738. C. p. 3 9 8 , 8. P. III. Vol. II. 
Bekker.). Dieser Pelasgische alte Dienst forderte auch 
bei den strengen Etruricrn wohl seine Rechte. Mit je
nen Lehren von Snmothrace und Lemnos her empfingen 
sie auch wohl die Idole , d. h. also heilige Binden und 
Amulete, Er ug - ,  Bauch - und Zwerggötter, heilige 
Schlangen ; aber wohl auch den Phallus. In wie fern 
damit der Orgiasmus unter ihnen Eingang fand, wage 
ich nicht zu bestimmen. Theater hatten alle Etruri- 
schen Städte, und selbst Komödien wurden aufgeführt. 
Auch zeigen die Bilder auf Etruscischen Graburnen, 
welche nicht hlos furchtbare Gegenstände darstellen, 
sondern auch Tänze, Spiele, Hochzeiten, Mahlzeiten 
und der gl. 17-), dafs die nationale Härte durch gesell- 172
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172) S. fea und die Deutschen Herausgeber zu IVinckelmanns 
Geschichte der Kunst I. p. 381 ff. — Es wäre hier Vieles



g6i
schaftliche Fröhlichkeit zuweilen gesänftigt ward. Aber 
der ernste, strenge Geist der Nation blieb gewifs mehr 
als die Griechen bei der symbolischen Bedeutung jener 
alten Bildersprache stehen ; und wenn auch diese den 
Phallus und andere Bezeichnungen physischer Art wähl
te ,  so verschmähten die Tuscischen Theologen doch 
gewifs jene weit ausgesponnenen Geschichten von Lie- 
beshändeln der Gottheiten, worin sich das Hellenische

zu bemerken. Ich begnüge mich einige Hauptpunkte an-, 
zudeuten: Die groi'se Macht der Etrusker ( florentes 
Etruscorum opes) und ihre Herrschaft auf dem mare su- 
pero und infero bemerkt Livius 1.2. V. 33. Das Tyr
rhenische und das Jonische Meer stand ihren Schilfen 
offen (Eusebii Chron. pag. 36 ). Die Tyrrhener mit den 
Carthagern verbunden (nicht mit den Phöniciern, wie noch 
in Wiuckelmanns neuester Ausgabe der Gescb. d. K. I. 
pag. 15. steht) liefern den Jonischen Phocäern ein See
treffen ( Herodot. I. 166.). Dazu die inneren HUlfsmitlel 
des fruchtbaren Landes. Daher fast an das Unglaubliche 
gränzende Nachrichten von Etruscischer Prachtliebe und 
Reichthum an Kostbarkeiten (Plin. H.N. XXXIV. 7. 17.), 
nicht minder von ihrer Schwelgerei, Völlerei und Wol
lust. (Man lese nur die Auszüge der Geschichtschreiber 
beim Athenäus IV. p. 153. p. ys. und besonders XII. p. 
517. p. 422 sqq. Schweigh. wo sogar der Gemeinschaft der 
Weiber gedacht wird. Aber dabei ist Mebreres zu be
rücksichtigen, einmal die Weitschichtigkeit des Namens 
Tyrrhener, zumal bei Griechischen Schriftstellern , vergl. 
Niebuhr Röm. Geseh. I. p. 64 , sodann dufs wir hier zum 
Theil Charakterzüge aus den Zeiten des Verfalls gesam
melt finden. M ehre res der Art , besonders mit Beziehung 
auf die politischen Schicksale der Etrusker, hat Lampredi 
pag. 23 ff. zusammengestellt.) Eine sinnliche Vorstellung 
von dem häuslichen Wohlleben der Etrusker gewähren 
manche Bildwerke, wie z. B. die zwei Vasenbilder von 
Volterra bei Micali (ab. XXXV1-1. XXXVIII. Vergl. 
auch die Herausgeber zu Winckelmanns Geseh. d. K. i. 
p. 3S1 ff. neueste Dresdner Ausg.
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Epos gefiel. W ir werden unten dafür im Allgemeinen 
ein bestimmtes Zengnifs beibringen. Jiri Uebrigen ist, 
■wi-e bemerkt, das Unheil über die Etrurische Gütter- 
symbolik schwierig , so lange nicht mit Sicherheit unter
schieden ist, was auf Denkmalen Etrurisch und olt-Grie- 
chisch ist. Heyne (de veslig dornest, relig. Etrusc. in 
den Comment. VI. pag. sqq. und anderwärts) hat mit 
den Ersten darauf aufmerksam gemacht, und späterhin 
sich mehr und mehr den Ansichten von Lanzi beireun- 
det; welchem letzteren nachher mit Recht die meisten 
von mir oft genannten Alterthumsforscher und Kunst- 
lehrcr l7i) gefolgt sind.

§. >4-
E in  R ü c k  a u f d i e C u l t e  e i n i g e r  a n d e r n  V ö l 

k e r  d e s  a l t e n  I t a l i e n s .

Frühe Erwähnung der U in b rer  H4) (Ilerodot. I. 
q4. IV. 49. und daselbst die Ausleger). Ihre lange poli- 173 174
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173) Man vcrgl. auch Niebuhr in der Röm. Gesell. I. p. 87 f.
mit A. VV. Schlegels Bemerkungen in denlleidelbb. Jahrbb. 
1816. p. 858 ff.

174) Niebuhr Röm. Gesch. I. p. 97 f. hält die Umbrer , von 
den Griechen Ombtiker genannt, für das älteste Volk Ita
liens , das lange vor den Etruskern grofs gewesen und ein 
sehr weites Land bewohnt. Dazu gehörte aufser dem, 
was in der Folge Umbrien blieb, wahrscheinlich das süd
liche Etrurien und die Landschatt, welche die Sabiner 
zwischen dem Appenninus und der Tiber einnabmen. 
Außerdem sollen sie sich gegen Norden und den Po als 
Eroberer ausgebreitet, und die Liburner von der Küste 
vertrieben haben. Freilich unterlagen sie den Etruskern, 
deren Sitten, Sprache u. s. w. sie zum 1 heil annahmen. 
Wachsmuth (Aeltere Gesell, des Röm. Staats p. 790 ver~ 
intffhet, sie seyen Ccllen gewesen , widerspricht übrigens 
Niebuhr, in so fern kein Grund da sey, die Umbrer das



tisclie Abhängigkeit von den Etruskern. Ihr Land ward 
oft zum Gebiet jener gerechnet (Liv. V. 34 ). Auch in 
Sitten, Buchstaben, Sprache und Wissenschaften war 
zwischen beiden Völkern enge Gemeinschaft (Liv. IX. 
3 6 . vergl. Spangenberg p. 3 q sqq. und besonders Micali 
1 . p. ho sqq.). Auch Götterlehre und Götterdienst hat
ten sie mit den Etruskern gemein, und wir gedenken 
ihrer nur ganz kurz einiger neuen Angaben und Denk
male wegen. Die Umbrer gaben ihren Städten eigene 
heilige Namen. So liiefs z. EI. Eugubium (Ingubium, jezt 
Gubbio) Ikuveina. Hierbei von «len Eugubinischen Ta
feln. Auffindung, Beschaffenheit und verschiedene Ab
bildungen und Erklärungen (s. •/.. B. Gruteri Inscriptt. 
Tom. 1. pag. 142. Gori Etruscische Alterth. pag. i 3 8  ff. 
u. s. w.). Die neueste Erklärung von Lanzi (Saggio III. 
p. 6 5 7  tf.) ist : sie gehören za den Etruscischen Hitual- 
tafeln , und betreffen heilige Observanzen und Functio
nen. Hiermit stimmt jezt auch Micali (I. p. 6 o.) im We
sentlichen überein , welcher noch die Bemerkung macht, 
dafs man den Namen Tu se i  ganz deutlich darin lese 75). 
Die darin yorhommenden Götternamen: Serite, Sata, 
Sepses u. s. w. sind bis jezt weiter nicht bekannt. Aber 
die ebendaselbst (Tab. A7I. lin. 26.) genannte Gottheit 
R u p i n i e  kennen wir aus Römischen Schriftstellern (s.

963

ülteste Volk zu nennen. Ich mufs mich, der Kürze we
gen, auf diese blofsen A n g a b e n  liier beschränken, und 
will daher auch nur noch im Allgemeinen auf Zoega’s 
Abhandll. berausgeg. von Welcker p.33yff. verweisen.

175) N'ebuhr Rom. Gesch. I. p.yy. bemerkt in einem Tlveile 
dieser Tafeln Umbrische uns unverständliche W’orie mit 
Lateinischen untermischt, woraus er die Meinung für er- 
weislicn hält , dafs ein Umbrisches Volk zu den Urvätern 
der Latiner gehöre. Man mufs damit A. W. Schlegels 
Kritik in den Ileidelbb. Jahrbb. Ibl6. pag. S60 f. ver
gleichen.

-



Virgil. Georg. I. i5o. mit den Auslegern lind Gelliu» 
N. A. V. 12. mit den Auslegern). Es ist der Römische 
R o h i g u  s oder die Göttin R o b i g o  , und das Fest der 
R o b i g a l i a  war Umbrisch-Etruscischen Ursprungs. Zu 
den Zügen dieser Festfeier gehörte das Opfer einer ro- 
tlien, trächtigen Kuh und nachher eines Hundes. Hier 
war also der Hund als Bild des Sirius, der Hitze und 
des Getraidebrandes u. s. w. genommen. Die Parallele 
mit den Acgyptischen Lehren von Typhon und typhoni- 
schen Wirkungen liegt nahe. Der Umbrische Pluto J u -  
v i e ,  auch Aheruniamen, der Zerstörer, genannt (Frag
ment eines carmen saliare bei Festus in Matrem Matut. 
p. 2Öo Dac.). V a l e n t i a ,  eine Göttin von Ocricolum 
(Tertull. Apol. cap. 24.). V i r i d i a n u s ,  ein Gott von 
Narnia (Narni ,  s. ebendas.). Auch dieselben fremden 
Culte hatten die Umbrer bei sich aufgenommen.

Religion der Sab i ne r .  Sie war, wie immer, der 
Ausdruck des Nationalgeistes, und mithin sehr roh. Die 
Sabiner standen am weitesten von der Etrurisehen Cul- 
tur ab. Alles kündigte eine halbe Wildheit an : die äus- 
serst despotische Verfassung, die Herabwürdigung der 
Frauen zu tiefer Sclaverei und zu den niedrigsten Dien
sten. ln Etrurien waren sie geehrt, und die Verfassung 
war aristocratiseh. Diesen Charakter behielten sie bis 
zur Römerherrschaft (vergl, Spangenberg pag. 3i2 stjq. 
und Micali I. p. 134 sqtp)- Daher denn auch roher Fe
tischdienst unter ihnen, und blutige Opfer, dem furcht
baren Marners dargebracht. Sie hatten eine grofse Zahl 
von Gottheiten. Ihr Starnmgott war Sahus  oder S9- 
b i n u s  (Cato in Origg. beim Dionys. Hai. II. 4 9 * Man 
hat verschiedene Deutungen dieses Namens, vergl. Joh. 
Lydus de menss. pag. 2. ein Weinpllanzer u. s. w.). — 
Aufserdem : Sol (V arrodeL. L. IV. p. »9.), denn die 
Sabiner waren eifrige Sonnendiener. Luna ( ebendas, 
p. 20.). S a n c u s  S e m o ,  nach Einigen ein vergötterter
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König (Augustin, de Civ. D. XVIII. 19.). Seine Ver
wechselung mit Hercules und dessen drei Namen Scmo, 
Fidius und Sancus (Ovid. Fast. VI. 2 i 3  sqq.). Sancus 
soll im Sabinischen der Hi mme l  heifsen (Jo. Lydus de 
menss. pag. 107.). Verwechselung mit Simon Magus bei 
den Kirchenvätern (Justin. Martyr. Apolog. 2, Tertullian. 
Apolog. i3 .). S o r a n u s ,  ein Gott des Todes (Servius 
ad Virgil. Aeneid. XI. 785.) , auch F e b r u u s  genannt 
(Isidor. Origg. V. 2 3 .). — Ueber die N o v e n si 1 e s fin
den sich in der Hauptstelle bei Arnobius adv. gent. III. 
3 8 . 39. pag. 13 1 sqq. Orell. i76) verschiedene Angaben. 
Piso versetzte sie als Gottheiten in der Neunzahl zu den 
Sabinern, während Granius sie für die Musen hielt, an
derer Angaben über die Bedeutung und den Sinn dieser 
Götter, so wie über den Namen selbst, nicht zu gedenken. 
Das füge ich noch bei, dafs Manilius sie für die neun 
Götter hielt, denen allein Juppiter (der höchste Inhaber 
der Blitze) die Macht verliehen, Blitze zu schleudern. 
Sollten sie darum identisch seyn mit den neun Blitzgöt
tern der Etrusker, wovon wir bereits oben pag. 9/49 ff, 
geredet ?

S u mma n u s ,  der Gott nächtlicher Blitze, wie Jup
piter der am Tage erscheinenden. Augustinus de Civit. 
Dei IV. 2 3 . sagt von diesem Summanus, die älteren Rö
mer hätten ihn mehr geehrt als selbst den Juppiter. So 
viel ist gewifs, dafs bei den Alten seiner oft Erwähnung 
geschieht. Man vergl. Gic. de Divin. I. n 0. Ovid. Fast. 
VI. 729 ff. Plin. H. N. II. 5 3 . mit den Auslegern. Einige 
hielten ihn für den Polarstern, der für die Auguralion 
freilich von grofser Wichtigkeit war. Aber bestimmt

g65

176) Man verbinde damit die Noten der Herausgeber T. II. 
p. lfiy sqq. Orell. und den dort angeführten Jac. Nicol. 
I-oensis Miscell. Epiphyll. Lib. IV. cap. 15. in Oruters 
Lamp. crit. Vol. V. p. sqq.



■wird dem Summanus auch das Werfen nächtlicher Blitze 
beigelegt (vergl. Niebulir Rom. Gesch. 1. pag. I*1
den U ltunden der Arvalischen Brüder wird er P a t e r  
genannt (Marini p. 6ö6 sq.; der dabei p. 6g6. sehr gut 
an die Stelle des Cicero de N. I>. 11. °6. erinnert, wo 
von der Erdltraf't die Rede ist, die dem Di s  P a t e r  ge
widmet sey). Es scheint also dieser Etrusr.isclie Gott, 
wie der älteste Zeus der Griechen , einmal als Inhaber 
der himmlischen Pole, und das anderenial als der Regent 
des Erdahgrumies und des Lebens der Erde gedacht wor
den zu se'yn. — Vacuna.  Abweichende Vorstellungen 
von ihr (Ovid. Fast. VI. 307. Scholiast. Ilorat. Epist. I. 
jo. tiii.) mit ihrer Tochter Menerva (Minerva) (Dionys. 
Halic. I. 3 ‘i. Arnob. III. cap. 3 i. 17"). Der Name der 
ei Steren wird bestimmt Sabinisoli genannt (Varro de L. 
JL. IV. 10. p. 3 ? Bip.). F e r o n i a ,  Freiheitsgöttin. Ihr 
Tempel am Berge Soracte oder hei Trebula ( Dionys. 
Halic. III. 3 a vergl. II. /¡<). und Heyne zu Virgils Aeneis
VII. 800. vergl. Falirelti lnscriptt. p. 4 5 a.;. Feuerpro
ben fänden bei ihrem Heiligtliume statt, und man hatte 
verschiedene Mythen von ihr. Einen andern Tempel 
hatte sie zu Terracina, wo die Solaren ihre Freiheit er
hielten und ihr Haar zurüehliefsen (Livius XXXII. j. 
Servius ad Virgil. Aeneul. VIII. Man nannte sie
auch Proserpina, auch Juno. Auch Acliergöttin lieifst 
sie bei Isidorus (in Glossis). Ilir Sohn H e r i l u s  mit 177

177) ,, Fan dem (sc. Minervam dixerunt) memoriam nonnulli: 
umle ipsiun nonien Minerva quaedam Meminerva form,i~ 
tum est“  etc. (vergl. oben II. Tb. pag. 67ÍI.). Von der 
Vacuna sagte Varro: quort ea máxime hi gaudent, qui sa- 
pientiae vacant (s. die Ausleger 7.11 der angeführten Stelle 
des Ovid.) , und die Scholien zu Ilorat. Ep. I. 10. fin. Va
cuna  in Sab i n i s  dea ,  quae sub incerta est specie 
fórmala, thine ,q 11 idem Be l l ona u r ,  alii M i n e r v a 111, 
alii Di a n a m dicunt. Vergl. auch dort Lambiuus p. Itiil. b.



drei Leibern wird als König von Präneste genannt (Vir
gil. ä. a. O.). — U n t e r g o t t h e i t e n :  T e r m i n u s ,
P a n i s  (C eres), C l o a c i n a  ( Ovid. Fast. II. 6 j 5  sqq.), 
L a r u n d a  und die La r e s  ( s. oben). Die Nymphen 
V i r a e  und V e l i n i a  (Varro de L. L. IV. 21.) — Un- 
ter den Gotlbeiten einzelner Sabinischer Städte tritt der 
Gott von Cure s  ( Ma r s )  hervor. Er heifst daher pa
ter Curis , auch Quiris, (Juirinus. Die gewöhnliche Ab
leitung dieses Wortes ist von q u e i r ,  cur ,  c r i ,  g u e r -  
ra ,  g u e r r e ,  Kr i e g ;  ein Kriegsgott, als Fetisch unter 
dem Bilde einer Lanze verehrt. Tatius führte seinen 
Dienst in Rom ein. Nach Tertullian (Apolog. 2 4 -) war 
er ein Gott der Falislter. Auch hatte man eine Juno  
C u r i t i s ,  deren Bild sich auf eine Lanze stützte (D io
nys. Halic. II. 48. Plutarch. Romul. 28. vergl. oben IT. 
p. 5 6 e ff.). Gebetsformel an sie gerichtet zuTibur (Ser- 
vius ad Virgil. Aeneid. I. 16 ). Bedeutung dieser Ge
bräuche und Formeln (s. Böttiger Kunstmythologie der 
Juno pag. 86 ff.). Die Gattin des Marners (Mars) hiefs 
N e r i e n e ,  d. i. die Stärke, Mannheit (virtus); die Rö
mer beteten zu ihr 1'8). Diesem Kriegsfetisch Marners 
feierte der barbarische Sabiner einen blutigen Opfer- 178
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178) Von demselben Sabinischen Worte leiteten die Römer 
auch den Familiennamen Nero in dem Claudischen Ge
schlecht ab ; s.Liv. XXVII. 41 sqq. Sueton. Tiber, cap. 1. 
besonders G< llii N. A. XIII. 22; womit man jezt den Jo
hannes aus Lydien de menss. pag. 85. verbinden mufs : 
vspi'vjj -yd;/ 4 ¿'jSgfa «Vri nai vŝ uiva; roü; dvSgsiav; 01 "¡¿aßü-jot 
KdXoOmv. Die N ei ine ward im Frühling mit dem Mars 
gemeinschaftlich verehrt, nämlich bei Gelegenheit der 
Trompetenweihe. Man verglich diese Göttin bald mit 
der Venus, bald mit der Minerva (s. oben'. Im ersteren 
Fa11e waren Mars und Venus nach Samothraclscher Re
ligion als die großen EröfFner des älteren Italischen Jah
res und des Feldzugs genommen.

1



dienst. Zur Zeit allgemeiner Noth gelobte er ihm dem 
ganzen Ertrag eines Frühlings an Pflanzen, Thieren und 
Menschen. Nach erhörtem Gebet wurden im nächsten 
Jahre alle Früchte des vorigen sammt Thieren und Men
schen dem Marners geopfert. Nachher milderte man die 
harte Sitte, und widmete einzig, was zwischen dem er
sten März und ersten Mai geboren war , dem Gotte , so 
dafs man Knaben und Mädchen, wenn sie erwachsen wa
ren, verhüllte und über die Gränze schichte, um Colo- 

■'hien zu gründen: Y c r  s a c r u m  ( Livius XXII. 9 . 10. 
Dionys. 1. 16. und daselbst die Ausleger; Festus s. v. 
Mamertin. p. 218 Dacer. wo e r ,  oder vielmehr der dort 
angeführte Alßus, auch den A p o l l o  nennt, welchem 
das Ver sacrum galt; s. denselben Festus s. v. Ver sacr. 
p. 58;.). Auch andern Gottheiten brachten die mit den 
Pelasgern vermischten alten Bew ohner des Sabinerlandes 
Menschenopfer. Unter ihnen preiset der Mythus den 
Hercules als Urheber linderer Sitte (s. oben II. p. 255.). 
Auch eines Orahels wird unter den Sabinern gedacht. 
Es war dem mächtigen Mars, bei Mntiena, geheiligt; 
und nicht unähnlich dem Dodonäischen. Man fabelte 
hier von einem Vogel p i c u s  (Specht), der auf des Got
tes Geheifs von einer Säule herab die Antwort gab (Dio
nys. Hai. I. 14.) '79). Er heifst auch der Vogel des Mars 
(Ovid. Fast. UI. 37.). Hierauf bezieht sich auch der My
thus, dafs einst der König Numa die beider Seher Mar- 
tius Picus und dessen Sohn Faunus durch Hülfe der 
Nymphe Egcria gefangen, und (so wie dort Midas den 
Silenus) zum Weissagen gezwungen habe (Valerius An- 
tias apud Arnob. advers. gentt. V. 1. pag. 483. vergl. 
Heyne Excurs. V. ad Aeneid. VII. und Buperti zum Ju- 
venalis VIII. 13 1.). 179
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179) Von Juppiter Picus vergl. oben II. Th. p. 479.
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5- >5.
i l e l i g i o n  d e r  L a t i n e r  ( R ö m e r ) .

Ihre Bestandteile und Quellen sind grofsentheil* 
Etruriseh , doch bei weitem nicht ganz und gar; und es 
zeigt sich eine frühe Vermischung mit Pelasgischen und 
Hellenischen Culten. Auch Sabinische und andere Ele
mente waren darin aufgenommen, so wie viele fremde 
Mythen ( vergl. Heyne de fabull. graecc. ab Etrusc. art. 
frequent. Nov. Comraent. Soc. Gotting. III. p. 52.). Ue- 
berbiich der Völker von Latium (vergl. P. M. Conradini 
de priscis antiqui Latii populis , Rom. 1748. Vulpii La
tium vetus und Micali I. pag. 145 seqq. ,so). Es waren 
sehr starke Nationen , die, erst getrennt, nachher in den 
Latinerhund, ähnlich dem Etrurischen, zusammenflos- 
sen. Natur dieses Bundes: religiöse Grundlage 1S1) , 
feriae Latinae , Latiar. Fragen wir nach dem National
charakter der Latiner, so standen sie in der Mitte zwi
schen Etrurischer höherer Bildung und jener Sabinischen 
Roheit. Auch hier hatte das weibliche Geschlecht ein 
hartes Loos. Doch frühe schon ward der Nalionalgeist 
gemildert durch agrarische Cultur und durch gesetz
liche Verfügungen zu ihrer Förderung. Verfassung, 
Magistrate , Pontifices, Priestercollegien in jeder Stadt; 
früherhin Könige, nachher zwei jährliche Dictaloren. 
Grofse Anhänglichkeit der Latiner an ihre Könige. Im 180 181

180) In v. Bonstettens Reise nach Rom I. pag:. 222. sind Uber 
die allmählige Ausbildung der Latinischen Religion Ver
muthungen gewagt, die wir auf sich beruhen lassen.

181) Den Hain der Ferentina, wobei die Latiner ihre Bundes-» 
Versammlung hielten , verwechselt Dionysius Hal. A. R.
III. 34. mit dem Ferentinum der Hernicer; s. Grimm ad 
Dionys. Hai. p. 155. not. y. und Niebuhr Rom. Gesell. 
I. p. 210.



97°
Allgemeinen herrschte eine gute linrle Nationalität, die 
ihren Einflufs auf das politische Schicksal dieser Völker 
und auf ihre Religionen zeigte. ln Kunst und Wissen
schaft können sie, wie bemerkt, mit den Etruskern nicht 
•verglichen werden. Erst durch diese, wie durch die 
Griechen, empfingen sie bessere Einsichten, selbst in 
den praktischen Disciplinen.

Die religiösen Feste der Latiner und Römer waren 
ursprünglich nach einem zehnmonatlichen cyclischen 
Jahre bestimmt, wobei die Römer noch lange nach der 
königlichen Herrschaft geblieben zu seyn scheinen , wie 
denn überhaupt die Zahl zehn in Etruriens Religion und 
zwölf in der Römischen eine Grundzahl waren. Die Fa
st!, oder der Festcalender des Ovidius , mit andern Nach
richten der Alten verbunden, mit den Uebci blcibseln 
der alten Calendarien bilden die (Juellenlitcratur is:).

G o t t h e i t e n  von  L a t i u m .  Allgemeine. Unter 
den Ohergöl tem behauptet S a t u r n  us dei: ersten Rang, 
den auch die Etrusker hei sieli aufuahmen. Sein Ver- 
hällnifs zum Janus und zum Griechischen Kronos. Frühe 
Vermischung beider Wesen (vergl. auch oben II. Tb. 
p. 431 f. 43iy). Einführung des Saturnus in das Creten- 
sische GötteiSystem durch Etymologien (Latium, latere), 
durch Genealogien (s. Sa\ii Tab. II. und daselbst das 
Geschlecht von Kronos nr. 3.). Yeihällnifs der Lalia 182

182) Niebuhr Rom. Geseh. f. p. 200 ff. in der durchdachten 
Untersuchung mufs hier besonders verglichen werden. 
In Betreff der Quellen verweisen wir auf die Fdsti des Ovi
dius und deren Ausleger, auf die Calendaria bei Graevius 
im TbCs. Antiqq. Komm. V6I. VIII. und auf die Fasti 
Praeneslini mit dem Commentar des Foggini (vergl. Sue- 
ton. de Grammatt. cap. 17.) Rom. 1781. fol. unel bei der 
Wölfischen Ausgabe des Suetonius 111. pag. 21 sej. IV. 
pag. J15 sq.
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zur Ops und zur Griechischen TUiea und Demeter, lieber 
die Idee des Launischen Naturgottes Saturnus, von dem 
im Wesentlichen dasselbe gilt» was von Janus gesagt 
worden , nur dafs die Launischen Theoreme nicht so 
metaphysisch waren , brauche ich nach dem Obigen nichts 
zu sagen 183). Auch ist im Vorhergehenden (p. 2i5 f.) 
von den charakteristischen Zügen seiner Festfeier ge
redet worden. Philosopheme über diese Gottheit und 
den Planeten Saturnus. Ihm ist die Siebenzahl heilig. 
Pythagoreische Ideen des Philolaus und Anderer ( s. die 
Excerpte bei Job. Lydus p. a5 sq.). — N e p t u n u s ,  das 
personilicirtc Kiistenmeer. Sein Verhäitnifs zum Grie
chisch - Libysehen Poseidon wurde oben Cap. VIII. §- t/j.. 
berührt. Seine Frauen , nach Latinischer Genealogie, 
sind S a l a c i a  und V e n i l i a ,  zu denen die Römer zu 
beten pflegten (Gellius N. A. XIII. ae.). Charakteri
stisch ist die Bedeutung des Ausdrucks N e p t u n !  f i l i i ,  
rohe Menschen (s. oben II. Th. pag. 5y7- Not. e49-)' — 
F e r e n t i n a  und ihr heiliger Ilain am Fufse des Alha- 
nerbergs. Zusammenkünfte und Jahrmärkte daselbst 
( Liv. 1. 5o.). Hierbei vom V c j o v i s  und J u p p i t e r ,

183) Niebuhr, welcher (Rom. Gesch. I. pag. 9h Not.) den 
Saturnus und Mars als Planelengölter nimmt, glaubt 
( ebendas, pag. 122.), dafs Suturuus mit seinem Weibe 
Qps höchst wahrscheinlich Krdgott und Erdgöttin sey, 
das Belebende und das Empfangende, Hervorbringende 
der Erde: „sein Reich sind ihre Tiefen. Die Deutung 
dieser Götter auf Könige ist das neuere.“ — Es wurde 
im Vorhergehenden von mir bemerkt, dafs Satur, bald 
mit der Vorstellung eines physischen bald mit der Idee 
< in es metaphysischen Urgrundes der wirklichen Dinge, 
der Grundbegriff des Saturnus seyn möchte. In der e r
sten Beziehung hat er auch in den Tafeln und Formeln 
der Arvalpriester seine Stelle als Stifter der agrarischen 
Cultur. Man vergl. nur des Marin! gli Atti d. fr. Arvali 
I. p. 13S.

1
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A x u r  (Anxur). Streit unter den Alten schon über die 
Bedeutung und Bildung dieser Wesen : Der jugendliche 
Juppiter (Ovid. Fast. III. 437-); der jugendliche aber 
böse Juppiter, dem man Ziegen opferte (Gellius Y. 12.). 
Ist der Juppiter Anxur der Volsher von Anxur (jezt Ter- 
racina) ein jugendlicher Juppiter (Servius ad Yirg. Acn. 
VII. 800.)? Verbreitung des Vejovisdienstes in Rom 
(s. das oben pag. 545 f. Bemerhte). Juppiter Juvenis 
und Anxur auf Münzen (s. Hasche Lexicon rei num. s. v. 
Anxur) und auf Gemmen. Hierzu die Glaspaste, den 
Juppiter Anxur darstellend, nacht, mit umwickeltem 
linlien Arm,  in der linlten Hand einen Schaft haltend, 
in der rechten drei Blitze; daneben der Schild und Adler 
zu seinen hijfseu (in  der Stoschischen Sammlung, s. 
Schlichtegroll Dactylioth. Stosch. I. nr. 20. p. q3 II'.). — 
Hauptsatz: auch hier wieder die durch das ganze Alter- 
tbum herrschende Idee von periodisch zürnenden oder 
■verfinsterten Naturgottheiten. Erinnerung an Biimo, 
Demeter • Erinnys , Hercules-Maltcris 11. s. w.

U n t e r g o t t h e i t e n :  L u b i t i n a ,  L u b e n t i n a .  
Ursprung und erster Begriff davon. Ihr Verhältnifs zur 
Volupia , zur Aphrodite, \  entis (s. Cincius Alimentus 
bei Macroh. I. 12. und Varro de L. L. V. pag. 53 Seal.). 
Venusdienst in Rom und erster Tempel derselben, a. 
urb. 457 von Fabius Gt;jges gebaut. Tempel der Lubi- 
lina (Libitina) in Rom und Bestimmung desselben (Dio
nys. Hai. IV. i5. vergl. Spangenberg p. 57 sq. IM). _
A n n a  P e r e n n a .  Verschiedene Mythen (bei Ovid. 
Fast. III. 523 sqq. Virgil. Aen. IV. 9. 421. 5oo. Sil. Ital.
VIII. 79.). Sie ward von den Römern eben so wohl in 
die Griechische Göttermythologie verflochten , als in die 184

184) Die hierher gehörigen Begriffe sind theils oben im Ab-, 
schnitt von der Juno berührt worden, theils »erden sie 
im Capilel von der Proserpina deutlicher »erden.



Genealogie nationaler Heroen 185). Daher ihr Verhält- 
nifs zum Mars und zum Aeneas. Sie wird nämlich dem 
Mars zugesellt, und hat mit ihm dasselbe Fest. Damit 
verband sich der lustige Mythus, den uns Ovidius (Fast.
111. 680 sqq.) aulbehalten hat, wie einst Anna den in die 
Minerva verliebten Mars getäuscht halte, da sie sich an 
ihre Stelle setzte. Sonst ist sie die Schwester der Dido, 
welche vor Jarbas zum Ilattus nach Malta flieht, und dar
auf zum Aeneas nach Italien. Dort findet sie gute Auf
nahme ; zieht sich aber dadurch den Hafs und die Eifer
sucht der Gemahlin des Aeneas, Lavinia, zu. So spriugt 
sie endlich in der Gefahr aus dein Fenster, und stürzt 
sich in den Flufs Numicius. Der Schlüssel zu allen die
sen Mythen liegt in ihrem Feste , den i5. März, in den 
dabei üblichen Gebräuchen und Formeln. Es war ein 
Jahres- und Frühlingsfest. Die dabei gesungenen Lie
der hatten ganz den freien Ton orgiastischer Festgesänge. 
Es war eine Feier des mit dem Frühling neu gewonnenen 
Jahres. Man betete dabei zur Anna Perenna : ut annare 
perennareque commode liceat ( Macrob. Sat. I. 12.) — 
« dafs man froh und gesund das Jahr durchleben möge. » 
Dieses frische, neue und dauernde Jahr war eben jene 
Anna selbst. Es war eine Personification des alten Mon- 
denjahres 186). Darum heifst sie auch selbst der Mond.
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185) Ob Anna Perenna in Cartílago unter den Heroinen ver
ehrt ward, beruht auf Sil. Ital. VII. vs. 232., der den 
Hannihal vor der Schlacht bei Cannii ihr eine Bildsäule im 
Tempel der Dido geloben läfst; s. AlUnter Rel. der Car- 
thager §. 11. p. 70. Derselbe bemerkt in den Zusätzeu 
aus v. Bonsteltens Voyage sur le scene de six derniers 
livres de 1’Eneide, Geneve 1817. p. 196, dafs Anna Pe
renna 11 o c h j e z t i n La t i um unter dem .Namen A n - 
na P e t r o n i l l a  eine Capelle hat.

186) S. Homerische Briefe pag. 135. Lennep findet (Ety
molog. p. 210 seqq.) in *vo{, ' annus,  die Grundbedeu-



Sie war die Fülirerin der Monden, zugleich aber die 
Beherrscherin der feuchten Sphäre ; daher sie ewig iin 
Flusse Numicius liegt, und immer und immer mit ihm 
dnhiniliefst. Sie ist der Flufs der Monden , Jahre und 
Zeiten selber. Daher die Becherzählung bei den Neu- 
jahrswünschen an ihrem Feste. Daher ihr Tod in den 
Wellen. Sie ist die Jungfrau an Midas Grabe, die so 
lange dort liegt, «als das Wasser noch lliefst, als blü
hen werden die Bäume.» Ja sie giebt selbst Blülhen 
und Früchte. Sie läfst die Saaten spriefsen. Das Ge- 
traide (armona) steht zunächst unter ihrer Obhut. Sie 
ist die Nährmutter ,s7) , die gute Mutter vom Beige, die 
dem von seinen Treibern bedrängten Plebejerhaul'en bei 
Bovilla' die warmen Buchen bringt. Alle guten Gaben 
hommcn von ihr und auch die Freiheit )8ä). M a t u t a
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t ung r e f r o ,  und J.  C S c h mi d  ( Animadversiones in 
Lennep. Etymolog, in meinen Meletemm. III. pag. 122.) 
leitet gleichfalls v e t u s ,  a l t ,  von ü i ( ,  J a h r ,  ab. — 
liinige aspirirten auch «las Wort i'vct, und sagten * v o ; 
(s. Valokenaer ad Ammon. Animadvv. pag. 197. und da- 
selbstTheodoritus in Lexico irvsupartuv. tvo; ist aber 
a n u s i. e. a n uns ,  indem die alten Römer die Buchsta
ben nicht verdoppelt« n (s Valckenaer; a. a. O. p. 196.); 
und dalier kommt auch der Ausdruck aai via,  der 
a l t e  und n e u e ,  d. i. der dreifsigste Tag, wo der a l t e  
Mo n d  mit dem n e u e n  im Mo n d e  n j a h r e  wechselte.

187) Sie hat auch der Sage nach dem Juppiter die erste Nah
rung gegeben; s. Ovid. East. III. vs. 660:

Teque Jo v i prim os A nna dedisse cibos. 
und was ich sonst noch in den Homerischen Briefen p. 196. 
angeführt.

ISS) Anna  P e r e n n a  wird verglichen mit Anna  P u m a  
Dc v i  der Indier 1) von P a t e r s o n  in den Asiatick Re
searches VIII. pag. 69 sqq. Dort wird p. 72. Folgendes 
nutgetheilt: Uescription of sJnna P um a  Devi, from the 
Annadd Cripä. is of ruddy complcxion, her rohe
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mit ihrem Feste, Matralia genannt. Ihr Yerhaltnifs zur 
Griechischen Lfcucathea. Ihr Sohn Portunus (Melicer- 
tes) 189). A l b u n e a ,  die Sibylle ton  Tibur (Horat. 
Od. I. 7. 12. und daselbst Mitscherlich und Fea). P a 
le  s. Name und Begriff dieser ländlichen Gottheit. Hier 
befinden wir uns wieder im Gebiete des Phallusdienstcs 
(vergl. Zoega de Obeliscis pag. 213 sqq.). Sie ward oft 
androgyniscli gedacht. Ihr Verhäitnifs zur Vesta. J>ie 
P a l i l i a  oder P a r i l i a  (Ovul. Fast. 1Y. 721 sqq. Vir
gil. Georg. 111. 1. und daselbst die Ausleger Un-

of various dies, a c r es c e n t  on her forehead ; shegives 
subsistance; she is he nt by the weight of hear fu l l  bre
asts; Bhava, or Siva ( as a child), is playing before 
her, with a crescent on his forehead; she looks at him 
with pleasure, and seated (on a throne) relieves his liun- 
ger; all good is united in her; her names are finnadd, 
yJnna P um a Deni, Bhavani , and Bhdgavali. “ Es 
folgen vergleichende Auszüge aus Römischen Dichtern. 
2) Von II. T. Co l e b  r ook  e. Dieser liefert in den Be
merkungen Uber vorstehende Abhandlung noch folgende 
Zusätze (ebendaselbst pag. 85.): „Anna Pürna Devi, or 
the goddess , who f i l s  with food , is the beneficent fo rm  
o f  Bhavani; and very similar to Lacshmi or the god* 
dess o f  abundance, through not the same Deity. “ Sie 
sey beschrieben und ihre Verehrung eingeprägt in einem 
von den T a n d r a ’S, aber nicht in den Puranä’s; n 11 r in 
dem S i v a P u r a n a  komme sie vor, und es fänden sich 
nicht viele Legenden von ihr. Sie habe einen Tempel 
zu Benares nahe bei dem von Visweswara. Vielleicht sey 
A n n a F  u r n a verwandt mit der A n n o n a der Römer.

189) S. Ovid. Fast. VI. 473 sqq. mit den Auslegern. Einige 
Handschriften und Ausgaben geben Portumnus; wogegen 
sich Oudendorp zu Appulejus Metamorph. p. 307 sq. er
klärt ; vergl. auch die Anmerk, zu Cic. de N. D. II. 26. 
p. 311 unserer Attsg.

390) Das Scholion zu Persius Sat. I. 72. der Trierer Hand
schuh sagt: „Palilia dies sacer in honorem Iliae, quae



terscheidung von den Dii Palici (walixoi) in Sicilien (s. 
darüber CluveriiSicilia antiqua p.34isqq. und Valclienär 
ad Callimach. Eieg. Fragmin, p. , wo auch die Aetnäi- 
schenGötter erwähnt werden). S i l v a n u s .  Zweifelhafter 
Ursprung seines Mythus. Sein Verhältnifs zunr Pan und 
andern ländlichen Gottheiten (Virgil. Aen. VIII. boo sqq. 
und daselbst die Ausleger). M e d i t r i n a ,  eine Heilungs
göttin. Ihr Fest Medritinalia. Formeln dabei (Varro de 
L. L. V. cap. 3. p. 4b Seal. Festus in voc. p. 234 Dac.). 
M u t u n u s ,  T u t u n u s ,  ein Latinischer Priapus. Die 
Nachrichten der strafenden Kirchenlehrer von der A er- 
ehrung desselben (Augustin, de Civ. D. VI. q. 'lcrtul- 
lian. ad nation. II. 11 •). S e m o n e s. Begriffe von diesen 
Wesen (vergl. Fulgentius de prisco serraone p. 172 ed. 
Muncher.). Hierbei Bemerkung der grofsen Zahl von 
•vergötterten Menschen in der Latinischen Religion. 
Stammtafel der Semones (vergl. Spangenberg pag. 62.). 
P i c u s  F a u n u s  (s. oben). F a u n a  (Fat ua ,  Fatuel- 
la 191). Sehr bedeutsame Sagen von ihr. Ihr Verhält
nifs zur Bona Dea, deren Namen Männer nicht einmal 
wissen durften. Sacra opertanea ( Macrob. Sat. I. 12.). 
Uebcr die Bona Dea hat Middleton im Leben des Cicero 
das Nöthige beigebracht. Hiermit verbinde man die Be
merkungen von Matthiä (über Livius etc. p 21.). Ceres 
und Bona Dea (s. Di<*.ysus p. 2.4  sq- und oben im Ab
schnitt von den Lai'en). S t e r c u l i u s ,  Sohn des kau- 
nus , auch Pilumnus genannt. Die drei Schutzgottheiten 
der Schwangeren : P i l u m n u s ,  l n t e r c i d u a ,  D e -  
v e r r a  (Augustin, de Civ. D. VI. 9- Dalechamp giebt
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peperit Remum et Romulum, et dienntur palilia quasi 
parilia.“ Anders lauten die alteren Scholien; s. pag. 23. 
187 ed. Achainire.

191) Servius ad Virgil. Aeneid. VII. 47. Moser zu Nonni Dio
nys. XIII. 328. p. 271».



zu Plinius II. N. XVIII. 3. wo der Name Pilumnus als 
Römischer Familienname vorhommt , pag. 811. Nachwei
sungen über den Gott P i l u m n u s ;  vergl. Lilius Gyral- 
dus Hist. Deor. Synt. I. p. 56. wo auch von einem Deus 
I n t e r c i d o  und einer Dea D e v e r r a  die Rede ist , und 
Coel. Rhodigin. L. XXIV. cap. 6.). D a u n u s ,  Sohn des 
Pilumnus, und dessen Rinder Turnus und Juturna (Ovid. 
Fast. I. 160 sepp).

G o t t h e i t e n  e i n z e l n e r  O e r t e r :  MajuszuTus- 
culum; \  isidianus zu Narni; Delventius zu Cassino;
Gat na zu Alba (Cai^dea); die Natio oder Nascio zu Ar— 
dea, wo man ihr zu Ehren feierliche Umgänge hielt und 
Opfer verrichtete. Sie ward als die Beschülzerin der 
Frauen beim Gebären gedacht, und davon auch be
nannt 192). Sie war also die Lalinische Tevixv'/.'Kii;. Am 
Gestade von Minturnä, am Ufer des Flusses Liris , hatte 
eine Göttin einen heiligen Hain, M a r i c a  genannt l92). 
Sie ward bald für Venus , bald für die Circe ausgegeben, 
besonders für die nach dem Tode vergötterte Circe 19‘}). 
Dafs beide Angaben nicht widersprechend sind, sondern 
auf der gemeinsamen Vorstellung von dem Zauberhreise 
des irdischen Lebens beruhen, bann ich hier nur an
deuten. Im Verfolg dieses Werks müssen wir ohnehin 
von der Circe ein Mehreres sprechen. Dürfen wir an 
den Griechischen Maptxäi; dabei denken, so hätten wir 
in dieser Italischen Marica auch die Bedeutung der W ol
lust (Hesych. II. pag. 541 Albert.). Der Name Maricane
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192) S. Cicero de N. D. III. 18. mit den Auslegern pag. ¿69 
und 784 unserer Ausg. und daselbst Moser Uber die Schrei
bung des Namens.

193) Servius ad Virgil. Aeneid. VII. 47. Mitscherlich adHo- 
ral. Carmm. III. 17. 7.

194) Servius a. a, O. Lactant. de fals. relig. I, 21. pag. i 42 
Bünem.
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, kommt in Etruscischen Aufschriften vor 195). — Was 
aber der Name auch bedeuten mag; an ihn war ein Grie
chisch-Italisches Geschlechtsregisier geknüpft, das ich 
ganz kurz tabellarisch beifügen will:

Auchshatte Latium noch eine grofte Menge Gottheiten, 
deren Ursprung wir nicht kennen; sehr viele Acker
gottheiten (Tertullian. ad Nat. II. i5.), Geburts- und 
Todesgottheiten : die Latinisclien Parcen , die Morta ; 
Ehegoltheiten (Augustin, de Ci v. D. VI. 9.) und dergl.

Bei der Aufnahme der vielen fremden Gottheiten, 
die in Latium Eingang fanden , verfuhren die Latiner 
wie die Etrusker; sie nationalisirten sie durch Namen, 
durch Frauen aus ihren Götter- und Heroengeschlech- 
tern u. s. w. Hierbei ein Blick auf die Gescblechtsre- 
gister dieser fremden W esen: Evander und Nicostrata 
(Carmenta) mit ihren Begleiterinnen Porrima ( Prosa) 
und Postverta , in Bezug auf das Geburtsgeschäft, wovon 
oben. Hercules (s. oben II. pag. 240.). Aeneas. Vesta 
(s. oben Cap. VIII. §. 18.). D i a n a  und V i r b i u s .  Ety
mologien und Sagen : von Orestes und Iphigenia, von

195) Lanzi Saggio I. p, 240. II. p. 422.
196) Hygin. fab. 127- p. 230 Staver. mit den Auslegern, vergl. 

Briefe über Homer an Hermann p. 221 ff.
197) Servius a. a. O. Heyne Excurs. V ad Aeneid. VII. 

45 sqq. Spangenberg de religg. Lat. domestt. p. 65. und 
Micali II. p. 41?

Telemachusw Circe 

Latinus i96 197).

Saturnus

Picus

Faunusw Marica
Í

Latinus l97).



Hippolytus und Pkädra , nebst einem iepo$ Xoyo? und 
Philosophen) ( Zoega Bassiril. IX nr. 49. und die Erklä
rungen). Bildliche Denkmale: der Priesterkampi zu Ari- 
cia. Rex Nemorensis (Reinhard und Sickler Alman. aus 
Rom 1810.). Der Etrurische Janus, der auch von den 
Latinern aufgenommen und verschieden gedeutet wurde. 
Hierbei letztlich ein W ort von dem Dienste der F o r 
t u n a  (Tr^^) zu Antium, Präneste und längs der ganzen. 
Latinischen Küste. Dieser Dienst stammte aus den Samo- 
thracischen Religionen; wenigstens erzählte man sich 
von E t r u r i s c h e n  C a b i r e n  i9S) ,  die aus Lemnos ge
kommen seyen, und nannte sie C e r e s ,  P a l e s ,  F o r 
t u n a  ( Scholiast. Apollon. I. 608. Servius ad Aen. II. 
3a5. vergl. oben II. Th. pag. 872.). Diese Tyche, For
tuna,  ward auch in die Orphischen Systeme eiugefiihrf. 
Noch haben wir unter den Hymnen der Orphiker einen, 
der an sie gerichtet ist ( nr. 72. [<71.]) ; auch im ersten 
Orphischen Fragment finden'wir Andeutungen. Der 
ursprüngliche Begriff dieser Tyche hing mit dem Monds
dienste zusammen, und das Walten über Ehe und Ge
bur t ,  die Stellung und Lenkung der Nativität, waren 
dabei die herrschenden Ideen. Daher ward diese For
tuna bald mit Uithyia, bald mit Artemis - Luna, bald mit 
der Juno verglichen. Auch kam sie hei den Hochzeiten 
der Alten vor, und es war ganz in diesem Sinne, wenn 
in Alt-Italien die Genien der Frauen Junones hiefsen. 
Weitere Ausbildung des Begriffs Fortuna und spätere 
Wendungen , die er erhielt. Bildliche Darstellungen 
dieser Göttin. Berichte der Alten, z. B. des Pausanias 198
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198) Hierhin gehören die Nachrichten von den Dii Consentes 
und Complices , nach der Hauptsteile des Arnobius adv. 
genit. III. 40. und daselbst die Ausleger T. II. p. 174 sq. 
Orelli ; worüber wir schon oben II. Th. pag. 315. 366 ff. 
geredet haben.



(IV. 3o. IX. >6.), des Plutarchus (de Fortuna Roman.). 
Ein Blick auf die Monumente, bei Montlaucon Antiq. 
expl. I. 2. tab. 196— 198 , die Fortuna im Museo Pio- 
Clement. II. tab. 12 , auf der bei Heidelberg gefundenen 
Tierseitigen Ara ( Acta Acad. Theodor. Palat. 1. tab. i. 
p. 198.) und andere Vorstellungen (vergl. Hirt Mylhol. 
Bilderb. p. q5. und daselbst Tab. XII. nr. 8.) ; auf Mün
zen ( s. Rasche Lexicon rei num. s. Fortuna) ; auf Gem
men (Wilde Gemm. sei. pag. 160.). Hierzu der Siegel
abdruck einer Gemme Ton Munter, copirt auf unserer 
Tafel VI. nr. 10 : Fortuna - Ceres mit ltuder und Füll
horn lS9).

§. 16.

D ie  S a l i s c h e n  P r i e s t e r .

Fragen wir znrörderst nach dem Ursprünge dieser 
Einrichtung, so weisen uns nicht blos offenbare Uebcr- 
einstimmungen mit orientalischen und alt Griechischen 
Instituten, sondern auch bestimmte Nachrichten der Al
ten auf Vorderasiatische , Cretensische, Samothracischc 
und alt-Griechische Institute und Vorstellungen zurück. 
Dort war e s , wo wir ähnliche Priester unter verschie- 
denen Namen kennen gelernt haben , und zum T'heil im 
Verfolg noch kennen lernen werden; Priester, die in 
ihren W'affentänzen den Lauf der Gestirne und die Bahn 
der Planeten zu versinnlichen suchten (s. oben II. Th. 
p 3o5 ff.). Es sind die Salier, um hier gleich den rech
ten Standpunkt anzugeben, die Corybanten, Cureten, 
Teichinen und Idäer des alten Italiens. Der Got t , dem 
sie sich geweibet., beifst Mars — "ApTts, der grofseAxio- 
hersos von Samothrace , der mächtige Befruchter und 199

9 So

199) Vergl. auch die Erklärung der Abbildungen zu diesem 
Buche p. 48.



Besaamer der Erde, der Anfänger und Zertheiler der 
Zeit (s. II. Th. p. 3e.o fl'.).

Der morgenläudische Ursprung dieses Priesterordens 
Verräth sich , wie bemerlit, ferner in Namenserhlärung 
und Sage. Polerno (bei Festus s. v. p. 4?4 Dacer.) leitet 
den Namen von einem gewissen Arcadier oder (nach 
Plutarch. V. Num. i3.) Samothracier Salius h e r , welchen 
Aeneas mit sich nach Italien geführt, wo er die Italische 
Jugend den Waffen tanz gelehrt; ein Zeugnifs, das einen 
neueren Forscher veranlafst hat, die Salier für eine An
ordnung des Evander aus Arcadien anzugeben -00). Cri- 
tolaus, ebenfalls bei Festus, verweiset an einen Samo
thracier Saon, welcher mit Aeneas die Penaten nach 
Lavinium gebracht. Doch bedeutender als diese einzel
nen Angaben bleibt das Urtheil des gelehrten Dionysius 
von Halicarnafs -0I). E r nennt die Salischen Priester 
Choreuten, welche die bewaffneten Götter besingen (Xo- 
pewuL u res  Gert y.al c p vijtuI t ü v  ¿vonXicov Secui’) , und 
findet hein Bedenken , den Namen Salii geradezu durch 
das Griechische KoiijiijTe?, Cureten, zu übersetzen , wel
ches W ort die Griechen zwar von dem A lter, von xov- 
pog, Jüngling, herleiteten, während die Römer dieselben 
Priester nach der Bew egung, die sie machen , oder viel
mehr nach dem Tanzen oder Reigen ^salire), S a l i i  
nannten Die Aneilien oder heiligen Schilde , welche * 201 202
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£00) F. Bianchini bei Gulberleth de'Saliis cap III. in Poleni 
Supplent. Thes. Antiqq. Vol. V. pag. 74.1. Dort finden 
sich alle Stellen der Alten Uber die verschiedene,n Ablei
tungen des Namens Salii angegeben Die gewöhnlichste 
leitet ihn ab von sal i  re ,  tanzen, hüpfen, mit Bezug auf 
die Titnze, welche diese Marspriester aufführten. Vergl. 
auch Lauzi Saggio d. L. Etr. II. p. 13J).

201) In der Ilauptstelle Antiqq. Romm. II. pag. 129 sq. Sylb. 
p. 381 sqq. Reisk. cap. 70. 71.

202) Kai tlaiv c! ZciXioi, y.aru yoüv riljv s«ip  yvOiaiv, ' 'EXXyvnuji

i



die Salier tragen, seyen gerade wie die Schilda derer, 
die die Curetischen Weihen in Griechenland feiern 203 204). 
Endlich Servius zu Virgils Aeneis VIII. a85. giebt nach 
Andern die Nachricht, dafs Dardanus die Salier in Rom 
angeordnet, damit sie den Dienst der Samothracischen 
Götter besorgten w). Aus demselben Servius erfahren 
wir auch , dafs Tibur seine Salier hatte , so wie die Tus- 
culaner lange vor Rom 205). Dafs Vejisie hatte, scheint
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/zgileppjvguSsvTg  ̂ ovi\J.a.Ti Keu'fijTt;, d(f)’ ¿¡¡/.wv i/.h a-re rij; >jAí- 
k/ü; ojrcu; a¡vofj,aa-fjiévot ira^d rou; Koiyou$ • i x e  5¿ 'VuifJLaíwv, 
dir o rij; ffuvrovou v.r^a’kívi, * ro y a .  gjt-dAA ¿cSac rg nai mjSav (7a- 
A7js uV aurcüv Agysra/. — g/ Sg o\.Siü; uVgíA>j(pa, setzt dann 
de r  redliche F o rsch e r  hinzu , raurijv auro7; tijv -rr^o^yo^iav 
diroSiSout,, In tcüv y/voizgvoiv vir’ auriiv ó /3oAou/zsvo; c-j/z^aAfn. S. 
auch  die andere Hanpisielle bei P lu tarch . V .N u m .  cap. 13. 
unu die mannigfachen Angaben bei G u ib e r le th  de Saliis a. a. 
O .  cap. t.  2. .1. vergl. Lanzi Saggio f l .  p. ¿03, de r  un te r  
andern  b e m e r k t ,  dafs die Salier in R o m  nach dem Aller 
in drei C h ö re  , K n ab en ,  Jünglinge und M ä n n e r ,  ’ einge« 
theilt waren. Die Sage vom  N u m a  b e rü h r t  auch N ieb u h r  
R o m .  G esch . I. p. 167.

203) a. a. O . — tuet; (s c .  irg’Ara; ) Aí’yovrai ol rd  Koiyijruiv irad 
"EXXycrtv STUTskoüvrg$ /gfd.

204) N onnu lla  tarnen ( e r  hat v o rh e r  de r  andern  N ach r ich t ,  
w elche ihre A nordnung dem  Arcadier Salius zuschre ib t ,  
erwähnt)  hos a D a rd an o  insolutos v o lu n t ,  qui S am othra-  
c ibus diis Sacra p e rso lv en  nt. N och  eine Sage ebenda« 
se lbs t :  Q uidam etiam d ic u n t , Salios a M o rr io  rege Ve- 
jen tan o ru m  ins ti tu tos ,  ui A lesus ,  Neptuni films , eo ru m  
carm ine laudare-tur, qui ejusdem regis fainiliae anotor fuit. 
L anzi (Saggio a. a. O . )  hat diese Stelle nicht überseh en ,  
und un te r  andern auch  aus versch iedenen  N am en  w ahr
scheinlich zu m achen  g e s u c h t ,  dafs die E tru s k e r  sch o n  
Salier gehabt haben .

205) E t  T ib u r te s  S a lio s  etiam dicaverant. — H abueran t sane 
et T uscu lan i Saltos ante R om anos.



aus einer andern Sage über die Anordnung der Salier her- 
vorzugehen.

Die gewöhnliche und in Rom allgemein herrschende 
Sage macht sie zu Priestern, deren Obhut Numa die 
vom Himmel gefallenen heiligen Schilde, die Ancilicn, 
anvertraut habe. Früher zwar schon, in älterer Zeit, 
sollen sie Priester des Hercules gewesen seyn -* 06) , bis 
Numa diese Aenderung getroffen , wodurch sie zu Prie
stern des Kriegsgottes Mars bestimmt worden. Und als 
dieses Gottes Priester wird nun fortwährend ihrer ge
dacht. Ihre Zahl belief sich, nach Numa’s Anordnung, 
auf zwölf, welche nach dem Palatinischen Hügel, wo 
sie ihr Gotteshaus hatten und den Dienst verrichteten, 
den Namen Palatini führten.

Tullus Hostilius vermehrte, wie man erzählt, die
selben mit noch zwölf andern , welche nach dem Colli- 
nischen oder Quirinalischen lliigel, so wie jene nach 
dem Palatinischen, Collini, Quirinales, auch Agonales 
hiefsen. Nächst diesen werden noch Salii Albani ge
nannt “°7). Der erste unter den Saliern war der Prae- 
sul ; ihm lag es ob, den Reigen oder Waffentanz zu lei
ten , und Alles darauf sich beziehende anzuordnen ; dann 
folgte der Vates, dessen Geschäft sich vorzugsweise auf 
das Absingen der heiligen Gesänge oder Hymnen bezog. 
Ueber beide , so wie über die sämmtlichen Salier, führte
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206) ,,Sunt autem Salii Marlis et Herculis: quoniam Chaldaei 
stellam Martis Herculem ilicunt: qnos Varro sequitur. “  
Servius a. a. O.

207) Diese so wie die folgenden Punkte sind in der angeführ
ten Schrift von Gutberleth, theils nach Stellen der Alten, 
theils nach Inschriften , ausführlicher erläutert; s. cap. 5.
6. 7. Servius zu Virgils Aeneis VIII. 663. macht dort zu
dem Worte Salios den Zusatz: — qui sunt in tutela Jovis, 
M a rtis , Quirini.



der Magister collegiiSaliorum die Oberaufsicht; ermufste 
über die gehörige Vollfiihrung Alles dessen, was der 
Dienst erforderte, Machen os). W er  unter die Zahl 
der Salier aufgenommen wurde, mufste patricischcr Her
kunft seyn 208 209); was sich bis gegen das Ende der Repu
blik hin erhalten zu haben scheint. Seine Eltern, Vater 
und Mutter mufsten beide zur Zeit der Aufnahme noch 
am Leben seyn.

Die Salier zeichneten sich aus durch eine bunte, 
gestickte Tunica (tunica picta — %lxo>v noixtXot;) nach 
Dionysius; ihr Haupt deckte eine spitz zugehende Mütze, 
welche mit einem Helme viele Aehnlichkeit hatte, apex 
genannt; oder es war verhüllt nach Gabinischer Sitte. 
So sehen wir sie, die Ancilien einhertragend, auf unserer 
Tafel L \  I. nr. 4. (vergl. Erklärung p. 6a.) und bei Gut- 
berleth de Saliis cap. 17. p. 723. Aehnliche Vorstellun
gen nach Münzen s. ebendaselbst cap. 11. p. 707 ff. Dort 
sind auch die weiteren Angaben über den Fund, über 
die Zahl, Gestalt und Beschaffenheit der heiligen Schilde 
einer näheren Betrachtung gewürdigt 210).

9^4

208) S. ebendas, cap. 8. Man verbinde damit den Marin! in 
den Atti di fratt. Arvall. p. 596.

209) S. besonders Dionysius von Haücarnafs in der oben an
geführten Stelle: ¿.aA/cut, rjrc; 0 Nou/za; dvf5ei%sv ey. reüv 
T la r p t  h i wv , 5oj5fijta tpu; suV̂ sTfiOTurcu; s-r/Xi^u/ ŝyoc, v/oüg. 
Und hiermit stimmen auch die Angaben andtrer Schrift
steller überein; s. Gutberleth de Saliis a. a. O. cap. 9 , 
dessen Sammlungen jezt durch die charakteristische Stelle 
des Johannes Laur. Lydu6 pag. 56. vervollständigt wer
den: AvoHatSsxa r f  u r a v s t ;  xj.s; rou Nouuü tou; Maieupi- 
vove, iaA./ou; S^iaStjyai ipuo-'iv, J f i v o ä v r a ;  Tov ’I a v v i v  v.arii 
ri\- tivv 'JraXtttüv fj-vj'j&y Also V o r s t e h e r  oder
M e i s t e r  nennt sie Johannes. Man wird sich dabei er
innern , dafs in manchen Griechischen Republiken auch

, der Oberpriester x^Jravt; war und hitfs.
210) Man wird nicht erwarten, dafs ich hier in die einzelnen



Der Gott selber, dessen Priester und Diener seit 
uma's Anordnung die Salier sind, heifst, wie bereits

Sagen und Angaben Uber den Fund, Uber die Gestalt und 
Beschaffenheit der Anciliep , über die beim Herumtragen 
und Niederlegen derselben üblichen Cärimonien , dann in 
die verschiedenen Etymologien Uber das Wort selber 
eingehe , da diesen Punkten Gutberleth in der angeführten 
Schrift mehrere Capitel ( besonders cap. 12 — l4 incl.) 
gewidmet hat. Hauptstellen bleiben immer Dionysius von 
Haücarnafs II. p. 130. cap. 71. und Flutarchus in Numa 
Pomp. cap. 13. Dabei vergleiche man die nach Augustini 
copirte Abbildung der Ancilien auf unserer Tafel LVI. 
nr. 4. — Hier will ich nur noch einige Worte Uber Co- 
stume und Attribute der Salier und deren muthmafsliche 
Bedeutung beifügen. Auf dem bekannten silbernen Ge- 
fäfs von Chiusi bei Dempster T. I. tab. 77. und bei Lanzi 
( Saggio tav. XIV. nr. 4.) kommen tanzende Figuren mit 
Helm und Schild vor. Passeri wollte deswege n Salier er
kennen. Lanzi aber T. II. p. 503. widerspricht ihm mit 
Recht, denn sie haben keine Ancilien, wie auf unserer 
Tafel und bei Lanzi Tav. VIII. nr. 1. dergleichen Vor
kommen , wo dieser Gelehrte auch den Etrurischen Sa
liern die Ancilien beilegt. Auf jenem Gefäfs sind es wahre 
Argolische Schilde, gleich dem auf unserer Tafel XLIIL 
Aber ein Kleidungsstück, das wir oben als Ornat im Dienste 
der Argirischen Juno angetroffen haben, die tebenna (t>j- 
fiswa) oder die purpurne Toga , legt Dionysius den Saliern 
bei ( A. R. II. 70. p. 383, vergl. oben II. Th. p. 583.). 
Dafs in den Religionen der Argivischen Juno, der Venus 
und anderer Landesgottheiten der Schild und Schildkampf 
sehr bedeutend war, ist bereits in der Erklärung der Bil
der pag. 4t f. von mir bemerkt worden; und wir dürfen 
nicht zweifeln , dafs der runde und glanzende Argolische 
Schild in gottesdienstlichen Gebrauchen als ein Symbol 
der Sonne genommen worden. Man weifs, dafs die Oo- 
lonie des Pelops Phrygische und Lydische Gebräuche in 
die von ihm genannte Griechische Halbinsel gebracht hat. 
Nun vergleicht Dionysius (4. R. II. 71. p. 388 sq. Reisk.) 
und unterscheidet doch auch wieder die Ludiones (AuS/w-



angemerltt worden, M a r s ,  und zwar M a r s  G r a d i -  
T u s ,  «a gradiendo in bella» 21:) , ein Kriegsgott, der 
zum  Kampfe eilt init raschem, schnellem Schritte. So 
sieht man ihn auch auf Römischen Münzen dargestellt - 1-). * 211 212
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va;) mit und von den Saliern. Ihr religiöses Spiel leitet 
derselbe von den Saliern ab (ebendas.; was Lanzi nach 
seinem System freilich auf die Etrusker bezieht a. a. O.). 
Vielleicht war also jener runde Argolische Sonne n«  
Schi l d  L y d i s c b e n  Ursprungs. Was für einen Ur
sprung die Ancilien hatten, will ich nicht bestimmen; 
aber die Sage , dafs eins vom Himmel gelallen , die Zwölf
zahl dabei, so wie endlich die ganze Analogie der Chor
tänze mit den astronomisch - mimischen Tänzen Asiati- 
scuer, Cretischer und Samothracischer Priester, erlauben 
die V eimuthung, dafs auch diese Schilde eine astrono
misch calendarische Bedeutung gehabt. Auch lesen wir 
beim Johannes dem Lydier, dafs  die Sa l i e r  na c h  
de r  Z a h l  de r  I t a l i s c h e n  M o n a t e  den J a n u s  
b e s u n g e n  h a b e n  (s. vorher).

211) S. Kesfus s. v. p. 164 cd. Dacer.: ,, Gradivus M ars  ap-
p« Ilatus est a gradiendo in bella ultro cilroque', sive a vi- 
bratione haslae , quod Graeci dicunt KgaSaivttv, vel , ut 
alii dicunt, quia gramine sit ortus, quod interpretatur, 
quia corona graminea in re militari maximae est honora- 
tioiiis. “ Der dort in der Note angeführte Servius zu Vir
gils Aeneis III 35. giebt noch mehrere Erklärungen die
ses Namens an, und setzt dann hinzu: Nonnulli eundem 
Solem et Vulcanum dicunt, sed Vulcanuin generis esse 
omiiis princ/pem, Martern vero Romae tantum stirpis 
auctoretn. ,

212) S. Gutberlcth de Saliis cap. k. p. 795. a. a. O. — Nach 
einer Stelle des Servius zu Virgils Aeneis II. 325. sollen 
die Salier Priester der von Dardanus nach Troja und von 
hier durch Aeneas nach Rom gebrachten Götter oder Pe
naten seyn: ,,nam et Sämothraces horum Penatium An- 
tistites suos ( Gutberleth lieset hier Coes) vocabant, qul 
postea a Romanis Salii appellati sunt. H i enim sacra



Sein Fest fiel auf den ersten des ihm geheiligten und 
nach ihm benannten Monats Martius. W ir  müssen näm
lich hier an das älteste Römische Jahr denken , welches 
mit dem Märzmonat begann ( vergl. Cicero de Legg. II. 
21.);  'wofür erst späterhin Nnma den Januarius, den 
Monat des Janus (wovon oben), einsetzte 213). Mit dem 
ersten März feierte also der alte Römer des Jahres An
fang 214) • ¿¡e Salier führten ihre Waffentänze auf, und 
sangen ihre Lieder (Ovid. Fast. III. 25t) sqq ).

Auf denselben Tag 213 214 215) feierten die Matronen das 
Fest der M a t ro  n a 1 ia , ein blofses Frauenfest, wobei 
jedoch Alles auf die neue Zeit, auf des Jahres Anfang 
hindeutete. Man hing in den Tempeln frische Blumen
kränze auf, auf dem Altar der Vesta wurde das Feuer 
ausgelöscht und ein neues angezündet. Dabei betete 
man zur Juno Lucina (wovon oben) um Fruchtbarkeit 
und Ehesegen. Männer erhielten Geschenke von ihren 
Frauen; und damit jedes Glied'der Familie der festlichen 
Feier des Tages recht inne werde, wurden B o h n e n

Penatiwn curabant, quos tarnen Penates alii Apollinetn 
et Nepiunum voltint“ cet.

213) Ueb<jr das Römische Jahr s. Petavius de Doctr. Tempp. 
11. cap. 74. Ideler über die astronomischen Untersuch, 
dei Alten pag. Sty — 356. vergl. Ovid. Fast. II. 47 — 54. 
wo schon Gierig diese Stellen nebst Macrobius Saturn. I. 
13. angeführt hat. S. auch Gierig zu Ovid. Fast. III. 155.

214) Tibullus 111. 1. 1.
M aitis Rom ani festae v en e re  K alendae 
K xorieus nostris  hie fn it annus avis.

215) S. Th. Dempsteri Calendar. Rom. in Graevii Thes. An-
tiqq. Romm. Tom. VIII. p. 116 sq. Ucber das Fest sel
ber s. Ovid. Fast. III. l67 — 258. mit den Erläuterungen 
von Gierig, womit noch Joh. Lydus de menss. p. 76. zu 
verbinden ist. ,



dargereicht und gegessen. Dies ist die eine Seite des 
Festes, welches dem neuen Jahre, dem neuen Erwachen 
der Natur und ihrer Kräfte, den Hoffnungen des neuen 
Segens, im Felde wie im Hause, gewidmet war 2m  
Die andere Seite ist martialisch in dem andern und uns 
verständlicheren Sinne Es sind die Vorspiele des F e l d 
z u g s .  Diese begannen, nach alter Völltersitte, wann 
die Felder grünen und Rofs und Mann unter freiem Him
mel ausdauern bann. Darum fangen am ersten Tage des 
neuen Jahres, am ersten Tage des März, die Priester 
des Jahresgottes , der die Zeit wie den Kampf eröffnet, 
ihre Waffenübungen auf dem Marsfelde (Campus Martius) 
an ; es verherrlichen ihn die Salier durch Waffentänze, 
mit den Ancilien herumziehend in der Stadt, die seine 
Söhne, ein mavortisches Geschlecht, gegründet; sie 
schlagen an dieselben, schütteln sie gleich den Cureten, 
und führen in ekstatischer Stimmung unter Gesang ihre 
Reigen auf.

Die Hymnen , die sie dabei absingen , enthalten das 
Lob der unsterblichen Götter und ausgezeichneter Sterb
lichen , welche durch ihre heroischen Thaten sich den 
Lohn erworben, nach ihrem lode  neben den unsterb
lichen Göttern in den Gesängen der Salier verherrlicht 
zu werden. Leider hat uns die Zeit auch diese Gesänge, 
so ehrwürdige Denkmale alt-Latinischer und alt-Rörni- 216

216) Man vergleiche auch das Bild des als Gott geschmück
ten Monats März in dem VIII. Bande des Thea. Antiqq, 
Romm, von Graevius, und zwar die Tafel zu fol/ £|S. 
nebst pag. 105. Es ist ein kräftiger Mann in eilendem 
Schritte, halbnackt, um die Lenden mit einem Wolfsfell 
umgUrtet, welcher mit der einen Hand einen brünstigen 
Bock hält. Neben an ein Mfchgefäfs, grünendes Kraut 
und eine Schwalbe — lauter Zeichen des Frühlings, der 
neuen Ueheriiufs bringen wird.



sehen Religion, entrissen; sie sind sämmtlicli, einzelne 
Bruchstücke ausgenommen, untergegangen
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217) Diese Gedichte, welche die Salier absangen , biefsen 
Ax a m e n t a ;  s. Festus s. v. pag. 46 Dacer. ,, Axamenta 
dicebanlur carmina Saharia, quae a Saliis sacerdotibus 
componebantur (besser lesen Andere ccinebantur) inuni- 
versos homines (composita). Nam in deos singulos ver
sus facti, a nominibus eoruin appellabantur , ut Janvalii, 
Junonii, Minervii.“  S. Gutberleth de Saliis cap. 19. p. 
727 sq. Ebenderselbe hat cap.21. p 730sqq. eineSamm- 
Jung der aus diesen alten Gedichten vorhandenen Ueber- 
bleibsel veranstaltet, thrils aus kleinen Sätzen , theils aus 
blofsen einzelnen Wörtern bestehend, welche sich aber 
durch ganz aiterthUmliches Wesen und Ausdruck aus- 
zeichnen. Mit Gutberleths Sammlungen mufs nun durch
weg M a r i n i ’s Werk Atti e Monumenti de’ fratelli Ar- 
vali verglichen werden ; denn da der Salischen Gesänge 
bei den Alten so oft, der Arvalischen aber gar nicht ge
dacht wird, von welchen letzteren die Inschriften doch 
so merkwürdige Ausbeute liefern , so ist es wahrschein
lich , dafs unter den S a 1 is ch e n Liedern die der A r 
v a l i s c h e n  Brüder mitbegriffen sind (Marin! II. p.597.). 
Die alte rohe Versart, die man die Salurninische nannte, 
war diesen Liedern ohne Zweifel ursprünglich eigen (Ser- 
vius ad Virgil. Georg. II. 381 sqq. vergl. Marini p. 596.). 
Zu den Gottheiten , deren in diesen Hymnen gedacht wird 
(Marini a. a. O.), müssen wir nach dem Zeugnifs des 
Johannes aus Lydien (p. 56. vergl. oben) auch den Janus 
rechnen. Wenn Menschen nach ihrem Tode in einem 
Saliarischen Hymnus erwähnt wurden, so konnte dies für 
eine Art von Apotheose gelten. So begehrte das Römi
sche Volk nach dem Tode des Germanicus > ,,dafs sein 
Name im Saliarischen Liede gesungen werden soll“ („u t  
nomen ejus Saliari carmine caneretur“ Tacit. Annal. II. 
83. und daselbst Lipsius; vergl. auch Marini a. a. O.). 
Die ältesten Italischen Heroen und Heroinen, die diese 
Ehre genossen , waren Mamurius Vtturius (wovon nach
her), Mania der Laren Mutter und Lucia Volumnia (Ma
rini). Diese Lieder wurden späterhin für sehr Unverstand-



990
Der Sinn dieser ganzen Feier, so wie die Grund

idee, wird uns nun hoffentlich nicht mehr fiemd seyn. 
Mars ist hier genommen als Anfang aller Dinge, als er
ster Zertheiler des Chaos, der die Zeit bringt, der 
darum das kleine Jahr beginnt, wie er das grofse W el
tenjahr begonnen, als grofser Naturgott, als Besaamer 
der Erde, aber auch als erster Streiter und Kampfer, 
Hertosi und Axiokersos nach Samothracischer Lehre ; 
welcher, als der trennende, als der Krieger, gegattet 
mit Axiokersa (Venus 21s) ,  der verbindenden, nun erst 
die W7eltordnung hervorbringt, und zum W;eltvater und 
Fruchtbringer wird. Ich habe diese Ideen im Vorher
gehenden ausführlich zu entwickeln Gelegenheit gehabt, 
die uns nun hier, in den alt - Italischen Religionen , wie
der begegnen (s. II. Th. p. 320. 324 ff.). Diesem mäch
tigen Naturgotte Mars , durch den jedes Jahr im Früh- 
linge das neue Leben beginnt, feierte der Römer mit den 
oben beschriebenen Cärimonien am ei sten März das Fest 
des neuen Jahres, ein Fest, das durch Anspielungen auf 
Ehesegen undBefruchtung, wie durch Waff’engeräusCh und 
Kriegsgetümmel, sich bemerklich machte. Dieselbe a lt- 
Italische Vorstellung von Mars als Naturgott spricht sich 
in einem alten Liede der Arvalischen Brüder , welches an * 218

lieh gehalten ( Quinctilian. Institut. Orat. I. 6. 4(). p. 167 
Spalding. ,,Et Saliorum carmina , vix sacerdolibus suis 
satis intellecta“ mit Spaldings Note). Die Sabarischen 
reichen Mahlzeiten fdapes, epulae Saliares) sind aus Cicero 
(Attic. V. 9.) und Horatius (Carm. I 37. 2s<|<|.) bekannt. 
Auch kommen Mahlzeiten der Fraires Arvales vof ( s. 
tab. XXIII. „ad peragendum sacnlicium per Fratres 
epulantes“ cet. vergl. Marini pag. 201. 590. und Fea zum 
Horatius Carm. IV. 5. 34. p. 172 sq. ed. Both.).

218) Daher war in Rom der April, der zweite Monat des 
Jahres, welchei auf den März unmittelbar folgt, der Venus 
geweiht; s. Ovid. Fast. I. 89. und dort Gierig.



dem ländlichen Feste der Ambarvalia, den 29. Mai, ab
gesungen wurde , gut aus. Mars wird hier in dreifacher 
Benennung neben den Laren und Semonen oder Land
göttern angerufen. Ich füge es daher hier b e i :

Helfet uns Laren !
Lafs, M a r r a a r ,  keine zerstörende Seuche

Unsere Saaten verderben I
Verleihe, Ma r s ,  dem Korne Heil!

Hemme, Ar e s ,  jede Pestluft vom Meere!
Rufet abwechselnd alle Semonen an!

Auch du , M a m u r i u s  2l9 220) , hilf uns!
Zum Jubel! Zum Jubel! 22°)

§. 17.

A l l g e m e i n e  B e t r a c h t u n g  d e r  R e l i g i o n e n  
d e s  a l t e n  I t a l i e n s .

Werfen wir einen Blich auf die Religionen Italiens 
und vornehmlich Roms zurüclt. Es führen uns die Be
richterstatter selbst zu dieser allgemeinen Betrachtung. 
Dafs auch dort Orgiasmus und Phallusdienst nicht ganz 
unbekannt waren, ist bereits bemerkt worden. Auch 
die Yolkssage hat Einiges davon aufbehalten, das obscön 
heifsen mufs, wenn man die Aufsenseite ansieht, z. B. 
die Erzählung von der Schwangerschaft der Königin Ta- 
naquil beim Arnobius (adv. gent. V. 18. wo Elmenhorst
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219) Nach der Legende war der Name des Mamurius zur Be
lohnung seiner Kunst, womit er die übrigen Ancilien ge
macht , ans Ende des Salierliedes gesetzt worden; s. Ovid. 
Fast. 111. 259 f. 385 ff. vergl. Marini Arvall. II. p. 597.

220) Aus Lanzi Saggio Tom. I. pag. 142. vergl. Marini’s Atti 
Arvall. p.öOOsqq. und oben II. p.848f. Not.2t. Deutsch 
bei Thorlacius in den populären Aufsätzen , das Griechi
sche u. s. w. Alterthum betreffend , übersetzt von Sander, 
Kopenhagen 1812. p. 205,
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p. 3ooOrell. noch dib ausführlichere Stelle des Dionysius 
von Halicarnafs IV. init. p. 207 Sylb. anführt) und der 
mythische Zug vom Volumnius , im Fragment des Varro 
(beim Nonius in voc.). Es wäre ein grofser Mifsver- 
stand , w enn man diese und ähnliche Ueberlieferungen 
mit jenen epischen Göttergeschichten des Hellenischen 
Anthropomorphismus verwechseln wollte. Von dieser 
mährchenbaften Geschwätzigkeit, von diesem kinder
leichten Fafslichkeit war der religiöse Sinn des alten Ita
liens am weitesten abgewandt. Diese Gerechtigkeit lafst 
selbst der G r i e c h e  Dionysius den Römern widerfahren. 
In einer auszeichnungswerthen Stelle (Antiqq. Romm. 
II. 18 sq. p. 273 Reisk.) gedenkt er der Weisheit der re
ligiösen Eimichtungen des Romulus, und zeigt den gros
sen Vorzug der alt- Römischen Religion vor der Grie
chischen. Jene habe ihre Tempel, geweihete Oerter, 
Altäre, Götterbilder und Symbole; auch lehre sie von 
den Kräften und Wohlthaten der Götter gegen das mensch
liche Geschlecht; auch feiere sie Feste , O pfer,  habe 
gottesdienstliche Versammlungen , Ruhetage und Gottes
frieden mit den Griechen gemein. Dagegen die von die
sen überlieferten M y t h e n ,  mit allen den blasphemischen 
Zügen von Götterkämpfen, Verstümmelungen, W un
den, Tod, Gefangenschaft und Sclaverei der Götter, 
habe die Religion der Römer sammt und sonders ausge- 
stofsen Versteht man diese Stelle, nach ihrem 221

221) In derselben Stelle ( II. 21. p. 278.) verdient der Tadel 
des Dionysius besondere Aufmerksamkeit, der diejeriigen 
trifft, welche die Priesterämter dem Lo o s e  überliefsen, 
»der sie wohl durch öffentlichen Ausruf versteigern Hes
sen ; im Gegensatz gegen das Romulische Verfahren , der 
fünfzig Jahre alte , durch He r k u n f t  und gut en  C h a 
r a k t e r  (y&tt xai afSTg) ausgezeichnete Männer aus den 
Cur i e  n,  aus jeder zwei, habe erwählen lassen.



Zusammenhang, von dem ursprünglichen Gepräge alt - 
Römischer Religion, so enthält sie eine durchaus richtige 
Zeichnung des eigenthümlichen Charakters, der den al
ten Römerglauben kenntlich macht. Die Römer nahmen 
gröfstentheils die Pelasgisclien Religionen auf,  und blie
ben lange Zeit dabei. Es war eine Zahl alter Gottheiten, 
die man in der Circensischen Pompa aufzuführcn pflegte 
(Dionys. Anliqq. VII. 72.). Hiermit übernahmen sie zu
gleich gewisse uralte, sehr bedeutsame Gebräuche, die 
Augurien , die Extispicien und ähnliche; Dinge, die in 
Griechenland ziemlich früh in fast allgemeine Verges
senheit kamen, wohlbemerkt im öffentlichen Dienste. 
Dort wurde durch das grofse Ansehen des Hömerus und 
Hesiodus der episch gewendete und ausgesponnene My
t h u s  iin Nationaldienste herrschend, und auf den Rui
nen des alten tieferen Ahnens und Glaubens erhob sich 
die sinnliche Herrlichkeit dieses menschlich - klaren 
Olympus, ln Etrurien und Rom hingegen gewann das 
poetische Element in dem öffentlichen Glauben niemals 
diesen Sieg über das mystische, weil Dichter und Künst
ler niemals über die im Schoofse einer ernsten Priester
schaft ruhende Staalsreligion jene grofse Gewalt ausüb
ten. Jene hohen und strengen Geister Etruriens waren 
durch den Zaubergürtel des Jonischen Epos nicht zu 
fesseln. Ihr Blick drang über die engen Gränzen des 
menschlichen Olympus in die Tiefen des Himmels und 
der Erde. Jene frommen, würdigen Väter des stillen, 
milden, sinnigen Latium waren durch die bewegliche 
Phantasie Hellenischer Aöden dem heimatlichen Kreise 
der väterlichen Religion nicht zu entrücken. Hundert 
und siebenzig Jahre lang diente der alle fromme Römer 
seiner Gottheit, ohne der Bilder zu bedürfen —-). Und
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222) Plutarch. in Numa cap. VIII. §. 4. p. 65. P,. p. 287 Leo-» 
pold. vergl. Augustin. de Civ. D. IV."31. — Es ist mir
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auch ferner noch, nachdem bereits Idole ln den heiligen
994

nicht unbekannt, was für Zweifel Heyne (Opuscc. acadd. 
II, p. 7 1 .) gegen diese Darstellung der alt - Römischen 
Religion erhoben hat. Aber dem trefflichen Manne fehl
ten dazumal diejenigen urkundlichen Hülfsmittel, die uns 
je 7f auf einen ganz andern Standpunkt erheben, ebenden, 
worauf ich in diesem Buche meine Leser zu führen suche. 
Sodann ve.rgesse man doch nicht, dafs von diesen würdi
geren Charakterzügen jener altvaterischen Religiosität der 
Römer Mehreres auf Rechnung der Einfalt ihrer Sitten 
fällt, und mithin manches Rühmliche der Art negativer 
Natur ist. Der gelehrte Posidonius giebt uns darüber, 
meines ßedünkens , recht bedeutende Fingerzeige, wenn 
er (beim Athenäus VI. p. 274. p. 54S sqq. Schweighäus. 
vergl. Posidonii Rhodii Reliquiae p. I6y sqq. ed. Bake) 
von den älteren Römern sagt: „Herkömmlich war hei 
ihnen Ausdauer und einfache Lebensweise und ein einfäl
tiger ungesncliter Genufs ihrer Güter, ingleichen eine 
bewundernswerlhe Verehrung gegen die Gottheit (er/ äf 
iuVs'd/a Äzu/zaori; —t i ro Soi/mviov) , auch Gerechtigkeit, 
sehr viel Enthaltsamkeit in Betreff der Beeinträchtigung 

' anderer Menschen , verbunden mit der fleifsigen Betrei
bung des Ackerbaues.“  -  Darauf folgen mehrere An
gaben im Einzelnen, deren Summe darauf hinausläuft, 
dafs die alten Römer auch in religiösen Dingen einfach 
auf dem gewiesenen und abgesteckten Wege geblieben ; 
worauf am Schlüsse der Gegensatz folgt: „  Wir hielten 
es für abgeschmackt, den Göttern Gaben feierlich dar
zubringen nach der Väter und des Vaterlandes Brauch, 
uns selbst aber Dinge vorsetzen zu lassen , welche man 
aus der Fremde hereingebracht. Also wird was wir an 
uns wenden nach dem Nutzen bestimmt, was wir aber den 
Göttern an bieten sind einige Erstlinge davon.“  — Den 
greisen Einilufs des Landlebens auf die alt - Römische 
Religion wird Niemand verkennen. Neuerlich hat Dorn- 
sciffen (Vestigg. vitae nomadicae in morr. et iegg. Romm. 
conspioua, Traj. ad Rhen. 1S19. cap. 2. §. 1 0 . p. 53 sqq.) 
in Betreff der Oplermitlel und Opferaustalten einige be
sondere Spuren nachzuweisen gesucht.



Nischen Platz genommen, behielt er im grofsen Dienste 
der hohen Vesta das Angedenken an das alte Gesetz. 
Fortan genügte ihm in ihrem stillen heiligen Hause die 
lodernde Flannne des reinen Feuers, ohne Bild und Ab
zeichen. Und wenn im Erdbeben das geheimnilsvolle 
Walten der dunkelen Kräfte sich schrecklich verspüren 
liefs, dann hielt sich des Römers Gemuth in diesem dun- 
kclen , ahnungsvollen Gebiete, und betete zu keinem be
stimmten, zu keinem bekannten Gotte 22i). Wäre er 
bei diesem Glauben der Väter geblieben , hätte er fer- 
nerfort seine Triebe unter der bindenden, heiligenden 
Gewalt, R e l i g i o  genannt, gefangen gehalten, wäre 
er nicht fremden Göttern nachgelaufen , hätte er es nicht 
vorgezogen , seine Aufsenseite Hellenisch zu bilden und 
zu glätten , so hätte aus der alten , geheimnifsvollen , na
turdurchschauenden , ernsten, sittlichen Religion, nach 
der Bemerkung eines grofsen Schriftstellers (A. W . Schle
gels, über dramat. Hunst und Literatur II. p. 21.) ,  aus 
dieser tiefen Wurzel religiös gegründeter Nationalität 
auch eine Kunst erblühen, eine Tragödie sich heraus- 
hilden können, dieihren eigeuthündichen Geist und Werth 
über Zeiten und Völker hinaus behauptet hätte , statt 
dafs wir jezt oft vergebliche oder halbgelungene Bestre
bungen in einem fremden Gebiete bedauern müssen. 
Einen noch empfindlicheren Stofs erlitt dadurch das Ge
wissen des Altgläubigen , während den Neuerungssüch- 
tigen mit dem leichtfertigen Inhalte Hellenischer Götter
geschichten eben recht gedient war 22i). Doch auch in 223
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223) Gell N. A. II. 28. Natürliche Ursachen der häufigen 
Erdbeben im alten Rom finden wir bei den Alten auch be- 
meikt. Man füge jezt die Excerpte des Dionysius Halic. 
XVI. 10. p. 9t ed. princ. Mediolan. hinzu.

|  224) Dieser Kaltsinn gegen die Religion der Väter, dicseVer- 
achtung der alten Einfalt, der altreligiösen Sitten und
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Griechenland hatten edlere Geister fortdauernd etwa* 
Anderes gesucht und gefunden. Wenn dein flacheren 
Sinne diese bunte, helle, laute Götterwelt genügte, so 
flüchtete der ernstere, tiefere Mensch sein reiferes 
Denlien und sein heiligeres Gefühl in den Schoofs der 
M y s t e r i e n .  Diesen Yereinigungspunht für würdige 
höhere Naturen hatte die Vorzeit gestiftet, und alte Prie- 
stergeschlechter hatten ihn mitten unter dem herrschen
den Anthropomorphismus in Griechenland zu behaupten 
gewufst. Jene Institute wurden nun auch für den Rö
mer in einer trüben Zeit von Zerrüttung oder Knecht
schaft'eine Freistätte, wo die strebende Seele Aufrich
tung und Heilmittel fand. — Diesen neuen Kreis von 
Lehren und bildern wollen wir im dritten Buche zu be
schreiben suchen.

. $. .8.

D ie  P a l i l i e n  u n d  R o m  d i e  e w i g e  S t a d t .

W ir  haben so eben den Einfltifs des Landlebens auf 
die Religion der alten Römer berührt; und so werden 
wir uns nicht wundern, mit einem H i r t e n  f e s t e  die 
F e i e r  von  R o m s  G r ü n d u n g  verbunden zu se
hen Es War das Fest der P a l  e s ,  oder die P a 
l i l i e n .  Der Gottheit, der es gewidmet war ,  mufsten 
wir schon oben bei der Pallas gedenken; wo wir in ihr * 225

Denkart, müfs auch als eine Hauptursache von des Rö
mischen Staats V erfall angesehen werden; wie dies meh
rere Stellen des Dionysius besagen: Antiqq. Romm. II. 
6. p. 24S sq. Renk. 11. p. 260. l i .  p. 265. 24. p. 284. 34. 
p. 508 7). p 3!18. Hl. 21. p. 464 sq V. 60. p. ysy. VII. 
35. p. !38y. VI11. 37. p 15y2. X. 17. p. 20)3 sq.

225) Im Zusammenhang,mit dem alt Römischen Hirtenleben 
be i ührt auch Dornsi ifl’en in den Vestigg. vit. noinad. Komm. 
Cap. II. §. 6. p.'4s sq. dieses Fest.

1
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ein mysteriöses Wesen gefunden, zweifelhaften Ge
schlechts, bald grofse Mutter bald Vesta genannt, aber 
gewifs dem Kreise der Phallusgottheiten angehörig — 
dafs ich so spreche: eine Italische Bhavani oder, was 
dasselbe sagen will, eine Gottheit, die das Leben giebt 
und erhält -26). Ben Italischen Hirtenvölkern war sie 
nun insbesondere Schutzgottheit und Mehrerin der Heer- 
den und ihrer Hüter. Daher man auch der andern Na
mensform des Festes, P a r i l i a ,  die Deutung gab, dafs 
dasselbe vom gebären, p a r e r e ,  benannt worden 2j').

Die Umstände dieses Festes mit den daran geknüpf
ten Legenden wird man wohl am liebsten beim Ovidius 
selbst nachlesen , welcher bekanntlich diesen Theil der 
altvaterischen Religionen seiner Landsleute mit besonde
re r  Liebe und nicht ohne Sinn für die Einfalt des alten 
Hirtenlebens geschildert hat 22t>). Die wesentlichen Züge, 
die er uns hauptsächlich davon aufbehalten , stellen uns 
ein S ü h n f e s t  der H c e r d e n  und H i r t e n  sinnlich vor 
Augen ; und da das Anzünden von gröfsen Feuern 226 227 228 229) 
mit allerlei Abwendungs- und ßannungsfonneln dabei

226) S. oben II. Th. p. 669 ff. i

227) S. die Ausleger zu Virgil. Georg. III. 1. Ovid. Fastorr.
IV. 677. 820. Plutarch. Romul. cap XI. p. 42 Oorav. p. 
110 st|. und daselbst Leopold. Int Dionysius Halic. 1. 88. 
p. 229 Reisk. lieset man seit Sylburg liaXi'A/a statt Tla^av- 
r a / ia ; und YlaXiAm oder Ua^'Xix (denn beide Formen sind 
gebräuchlich ) will auch Coray, in Plutarch’s Romulus 
cap. 12. für HaXijX/a gesetzt wissen (s. dessen Note Vol I. 
p. 370. ) ;  ei stet es hat Leopold in den Text ausgenommen.

228) Fast. IV. 721 sqq.
229) Ovid. a. a. O. 781 sq.

IVUxquc per ardentes stipulae crepitantii acervos 
Trajicias celeri ttrenua membra pcde.

Vergl. vs. 727. 80S sq.

/



■wesentlich war, so haben bereits andere Alterlluimsfor- 
scher mit diesen Palilien die Feuer zu Ehren der Ostera 
oder die Maifeuer der alten Deutschen verglichen 230 * *).

Ueber den Ursprung und ursprünglichen Sinn der 
Palilien drückt sich Dionysius mit Vorsicht aus: «Ob 
sie (die Römer) aber, sagt e r ,  diesen Tag schon früher 
wegen der damit verknüpften fröhlichen Gebräuche zur 
Gründung der Stadt für vorzüglich geeignet gehalten, 
oder erst mit dem Anfang der Erbauung geheiligt, und 
d:e den Hirten günstigen Götter an demselben verehren 
zu müssen geglaubt haben, vermag ich nicht bestimmt 
zu versichern» 2:] ). Bestimmt versichert dagegen Plu- 
tarchus; dafs bereits vor Gründung der Sladf Rom das 
Hirienfest ( ^ o t i e o p a t i )  der Palilien in Latium ge
bt auchlich gewesen. Derselbe erwähnt auch die Sage, 
dafs der Stiftungstag gerade auf einen Tag gefallen , an 
dem die Sonne durch den Mond verfinstert worden -3-’).

Hiermit will uns also die Volkssage selber schon 
erinnern, dafs wir bei der Stiftung Rums den gestirnten 
Himmel nicht aus den Augen lassen sollen. Und es war 
ein uraltes Frühlingsfest , angeordnet nach den calenda- 
rischen Zeichen des Thierkreises. Am 20. April trat die 
Sonne in das Zeichen des Stieres; mit dein 21. feierte 
Rom seinen Stiftungstag und die Palilien 233). Um es
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230) S. die Ausfeger zu Virgil. Georg. III. 1. und Niebuhrs 
Rom. Gesell, i. p. 156 f.

23t) Dionys. Hai. A. R. I. 88. p. 229 Reist.
£32) Plutarcbi Romul. XI. pag. 110. und daselbst Leopold. 

Dorf .findet man auch die chronologischen Angaben, wo
mit Niebuhr in der Rom. Gesch. I. p. 192 ff. zu verglei
chen ist. Sie gehören nicht zu unserm Zweck.

233) S. die Römischen Fasti und daselbst: XII Kal. Maj. Sol 
in T a u r u m  a b i t ;  XI Kal. Maj. Pa l i l i a  I l ot nae 
na t a l i s ;  vergl. Plutarch. 1. 1. mit den Auslegern und 
Gierig zu Ovids Fasti Tom. II. p. 5li.

I
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kurz zu sagen: mit dem volleren Frühling, wann die 
grofse kosmische Conjunction des siderischen Stieres 
mit der Kuh erfolgt, aber auch wann der Stier der Ita
lischen Heerden brünstig wird, wann neues Leben und 
Fortpflanzen gedeiht — dann feierte der alte Römer die 
Pllanzung seiner Vaterstadt. An solche, allen Völkern 
der Vorzeit gemeinsame , a s t r o n o m i s c h e  und a g r a 
r i s c h e  H i e r o g l y p h e n  sollen wir denken, wenn wir 
hören, Ro ms  G e b u r t s t a g  sey im Z e i c h e n  des  
S t i e r e s  g e f e i e r t  worden.  Zur Erklärung dieses 
Grundgedankens füge ich kein Wort weiter hei, weil 
ich Leser voraussetzen darf, die mir auf dem bisherigen 
Wege gefolgt sind , und die also mit mir in verschiedenen 
Landen der Vorwelt Tempel, Grabmäler und Städte im 
Stierzeichen gründe« gesehen haben 234). Ich berühre 234

234) Man erinnere sich was im Vorhergehenden über Mem
phis, Mycene , Theben u. s. w, bemerkt worden. Auch 
die ältesten Münzen von Athen hatten den Stier; Eckhel 
D . N. V. T. II. p- 207. und Beck ad Aristophahis Aves 
vs. 1106. vergl jezt Robert Walpole’s Memoir« p. 427 sq. 
Servius ad Virgil. Aeneid. VII!. 3 2 8 .  ,,At I t a l i a  plura 
nomina habuit; dicta est enim Hesperia , Ausouia , Satur
nia , V i t a l i a . “  In Betreff des historischen Sinnes jener 
erst partiellen , dann allmählig erweiterten Benennungen 
will ich nur aufNiebuhrs Rom. Gesch. I. pag. 32 ff. ver
weisen. Der Name I t a l i a  liat seit Bochart Geogr. sacr. 
pag. 595 sqq. die verschiedensten Etymologien erfahren. 
Man vergl. nur Dionys. Habe. I. 35. mit den Auslegern; 
Hesych. II. p. 82 Alberti; Sickler de Monumm. Dionyss. 
p. 16. und des Ritters L. Bossi Geschichte Italiens vor E r 
bauung der StadtRom, übers.v.Leidenfrost, Weimarl820. 
pag. 3 f. — Aber wir haben alle Ursache, auf folgenden 
Zeugnissen alter Historiker zu fufsen , einmal , dafsdieses 
Land wegen seiner Viehweiden und Rindviehzucht be
rühmt war (Timaeus ap. Gell. N. A. XI. 1. und Piso ap. 
Varron. de Re rust. II. 1.), sodann dafs Italien von haXó; 
den Namen hatte, welches W ort in Etrurischer Sprache
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nur noch einige Stiftungslegenden, die auf Rom sich be
sonders beziehen. Romulus umackert den Boden der 
Stadt mit einem Stier und mit einer Kuh Der
Stier war auf der Seite angejocht, die nach aufsen ging, 
die Kuh , nach innen; anzudeuten , dafs die Männer den 
A u s w ä r t i g e n  f u r c h t b a r ,  die Frauen aber den E i n 
h e i m i s c h e n  f r u c h t b a r  werden sollen 236). Dieses

einen Stier bedeutete ( Apollodor. II .  5. 10. und dessen 
Fragmin, pag. 450. mit Ht yne’s Anmerkk. Muncker und 
Staver. zum Hygin. fab. 127. p. 230 sq.;. W irklich haben 
die Iguvinischen Tafeln v i t l u  für b o s ,  und die Itali
schen , namentlich Samnitischen Münzen geben das Bild 
des Ochsen mit der Aufschrift V i t e l i u  (A. W. Schlegel 
in den H-.idelbb. Jahrbb. 1816. p. 848. vergl.'die oben vor 
diesem Capitel eingedruckte Italische Münze, mit der Er
klärung in unserin Bilderhefte p. 6l.). Im Lateinischen 
viiulus ist das Wort noch übrig, und die oben von Ser- 
vius angegenene Namensform V i t a I i a zeigt uns die Aeo- 
lische Wortform Fn-aAo;, F iraXia (vergl. Lanzi Saggio II. 
pag. 10y sq.). Wek nun die ursprüngliche Sprechart der 
allen Völker kennt, wird die Sage nicht bei Seile liegen 
lassen, d a f s  H e r c u l e s  m i t  s e i n e n  G e r y o n s r i n *  
d e r n  d u r c h  I t a l i e n  g e z o g e n  (Apollodor. a. a. O. 
Arrian. Exp. Alex. 11. 1 6 . vergl. die Fragmin. Hecataei 
Milesii p. 30 sqq.). Sie weiset uns wieder auf das Früh
lingszeichen im Zodiacus und auf den religiös-cale.nda- 
rischen Grund vom Stiflungstage Roms im Zeichen des 
Stieres hin. Da wir oben die Heracleen von dieser Seite 
bi trachtet haben , so brauchen wir dazu nichts beizufügen. 
Die Wirklichkeit (die physische Fruchtbarkeit Italiens) 
und die ideale Anschauung, wonach die Städte Abbilder 
der himmlischen Zeichen sind, behaupteten neben ein
ander ihre Rechte.

235) üvid. Fast. IV. 825 sq. '
Inde prem ens stivam designat moenia sulco
Alba jugum  niveo cum bove vacca tu iit* ’

Vgl. die Ausleger daselbst und Job. Lydus demenss. p.98.
236) Lydus a. a. O. Sagen ähnlichen Sinais aus der Stiftungs-
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Zusammenjochen war zugleich ein Bild der Ehe. Da ich 
diesen Punkt schon im Abschnitt von der Juno berührt 
habe, so bemerke ich hier nui , dafs aut diesem a g r a 
r i s c h e n  Bilderkreise die ganze feierliche Ehestiftung 
der alten Römer und die eben deswegen so genannte 
C o n f a r r e a t i o  beruhete Daher auch die alt -
Römische Eheformel , wodurch die Unzertrennlichlieit 
der Vermählten feierlich bezeichnet ward : « ubi tu Ca- 
ius , ego Gaia», wobei eben Cajus, oder vielmehr Gaius, 
zuerst agrarisch das männliche, wehrhafte agrarische 
Thier, und mithin Caja (Gaia) die mithelfende, frucht
bare, nützliche Kuh bezeichnet halte s). Die ewig in 
sich ruhende (nach alter Vorstellung) und ewig nähren
de, fruchtbare Erde und der vereinigte Fleifs von Mann 
und Weib bei ihrer Bebauung — das. waren die Bilder 
von dem Heil und Bestehen der S t a dt  und des s t ä d t i 
s c h e n  und h ä u s l i c h e n  V e r e i n s ,  ln diesem Sinne 
rufte Romulus , nach der Legende, den Mars  und die 
V e s t a  um Schutz bei der Gründung der Stadt an 1 9). 
Nun mufste auch die Stadt ihren INamen haben, oder

legende von Carthago werden wir im vierten Theile die
ses Buchs bemerken.

237) Da ich die genauere Erörterung davon einem anderen 
Orte aufbehalten mufs, so will ich meine Leser vorläufig 
nur auf des Gajus Institutionen i. § 112. (tag. dO sq. , als 
auf eine neu gewonnene Urkunde, verweisen.

238) Plutarch. Quaestt. Romm. 30. Hesych. 1. pag. 791 Alb. 
T a i o i  • ó  ¿ f  y “ T t?5 ß c ü c , - ,  v e r g l .  die Ausleger daselbst 
und Dornseitfen de vit. m i m a d .  Romm p. t39. Bei yciia. 
dachte man auch an die Erde (Gaea) ; s. Hesych. p.790, 
und oben den Abschnitt von der Religion der Juno.

239) Ovid. Fast. IV. 827 sq.
V o x  fu it  haec re g ís : c o n d e n ó , Ju p p i te r , Urbem 
E t  gen ito r M avor»! Vestaque m ater ades.

II. C4
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vielmehr mehrere , gemeine, ungemeine und geheimnifs- 
volle. Man weifs ja, wie viel Kraft die Völker der Vor
zeit in geheimnifsvollen Namen suchten ^°). Da gab es 
Namen, die nur Götter und gottvertraute Menschen 
wufsten, Namen nur den Priestern behannt, und Namen 
für alles Volh. Drei Namen gab auch Bomulus seiner 
Stadt: einen geheimnifsvollen (TeXeaTixö i ) ; einen priee 
sterlichen (ItpaTixör); einen bürgerlichen ( i r o h r ix o v ) .  
Der gehcimnifsvolle war:  L i e b e  ("Ep«)?), auf dafs Alle 
durch göttliche Liebe in der Stadt begriffen und ver
einigt seyen 2ri) ;  der pricsterliche: F l o r a  («PXffipa) 
oder A n t h u s a  ( ’'A v S o vc ra );  der bürgerliche: R o m a  
('P(5p,a) M ). Die behannte Stelle in der Apohalypse des 
Johannes (XVlI. 5 .)  hat zu mehreren Untersuchungen 
über den geheimnifsvollen Namen der Stadt Rom Anlafs 
gegeben. Das Geprüfteste hat Munter neuerlich gelie
fert 243). jr r führt die bedeutendsten Meinungen an, 
und wundert sich, dafs Niemand auf den Namen S a t u r -  240 241 242 243

240) Platonis Cratylus p. 438. pag. 177 Heindorf. Origenes c. 
Cels. V. 45. p. 45 de iu Rue. Jamblich, de myster. Vif. 
5. p. 154 Gal.

241) Job. Laur. Lydus de menss. pag. yS. Jeder sieht, dafs 
hier eigentlich an die U e b e r s e t z u n g  A m o r  und de
ren Anagramm Ro m a gedacht werden mufs. Johannes 
deutet dies gleich selbst durch seine Anspielung auf das 
Virgilische Amaryllis an. Nämlich er schliefst sich den 
alten Auslegern an, welche bei Virgil. Eclog. I. 5. in der 
Amaryllis eine geheimnifsyoile Bezeichnung von Rom  
suchten; s. den Probus und Servius daselbst.

242) Es folgen noch einige Bemerkungen über diese Namen, 
worüber ich meine Leser, der Kürze wegen, den Ma- 
crobius Saturn. 111. 5. und den Solinus cap. 1. mit Sahna« 
sius zu vergleichen bitte.

243) De occulto urbis Romae nomine , in den antiquarr. Ab- 
liandll. nr. 1.
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n i a  gefallen. Dieser Name war in Etrurien und Latium 
geheiligt, und das älteste Rom 2 4 4 )  hatte zuerst zwei 
Hügel in seinen Ringmauern , das Pallanteum , nachher 
der Palalinische Hügel, und den Capitolinischen , worauf 
ehemals eine kleine Rurg Saturnia gestanden 2 4 5 ) ; u n d  

Munter will auf alten Römischen Münzen noch Spuren 
gefunden haben, dafs Saturnia die älteste Bezeichnung 
der Oertlichkeit gewesen, die nachher als Capitolinischer 
Hügel vorkommt. Der priesterliche Name A n t h u s a  
(Flora) hatte seine eigene Legende: Tarquinius der Alte 
will auf dem Tarpejischen Hügel (dem nachherigen Ca
pitolinischen) bauen. Zudem Ende müssen vielePlätze, 
worauf Altäre stehen, exaugurirt (dem gemeinen Gebrauch 
feierlich gewidmet) werden. Die Auguren bewerkstel
ligen dies mit allen übrigen ohne Schwierigkeit; nur Ter-, 
minus und Juventas 2 4 6 )  wollen nicht weichen. Der Schlufs, 
den die Wahrsager aus diesem Ereignifs ziehen, ist die 
erfreuliche Hoffnung, da f s  k e i n e  Z e i t  d i e  G r ä n 
z e n  d e r  S t a d t  R o m  v e r r ü c k e n ,  o d e r  i h r e  
H ö h e  um k e h r e n  w e r d e .  Das w a r F l o r a ,  die B l ü 
h e n d e ,  das war Y a l e n t i a  - R o m a  (Twpij), d ie  
S t a r k e  247), 244 245 246 247

244) Roma quadrata , vergl. Bossi Geschichte Ilaliens p. 265. 
— nach der Form der Römischen F e l d l ä g e r ,  wenn 
man den wahren Grund dieser Anlage der Stadt wissen 
will; s. Niebuhrs R. G. I. p. 157.

245) Dionys. Hai. I. 34. II. 1. Varro de I.. L. IV. 7. Iley- 
ne’s Excurs. ad Virgil. Aeneid. VIII. vs. 3l4. pag. 274. 
Munter a. a. O. p. 44. und Zodga’s Abhandll. von Wel- 
cker p. 332 fF.

246) Dionys. Mal. 111. 69. p. 5S6 Reisk. Im Texte stellt Neo- 
tij ; , ge wohnlicher in diesem Sinne ist sonst Hßt)} s. meine 
Anmerk, zu Cic. de N. D. I. 40. p. 183.

247) Man hatte eine Sage: Rom habe zuerst Va l e n t i a  ge- 
heifsen , sey aber von Evander Roma (,'Puipj) nach dem



Ihre Stärlie und Festigkeit hatte noch andere Ver
sicherungen aufser den magischen Namen. Ueber der 
Römer Stadt waltete auch eine sorgsam verheimlichte 
S ch u t z  g o 11 h c i t : « Auf dem Capitol ward ein Schild
geweiht. auf dem geschrieben stand : Dem Geist (Genius) 
der Stadt Rom,  sey er nun Mann oder Weib» -4S); ganz 
im Sinne der alten gottesfürchtigen Römer, die. über 
dasjenige am wenigsten zu bestimmen wagten, woran 
ihnen am meisten gelegen war.

Endlich garantirten auch im Bewufstseyn der Nation 
s i e b e n  h e i l i g e  U n t e r p f ä n d e r  Roms ewige D auer: * III.
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Griechischen genannt worden (Solinus a. a. O.). MUnter 
macht aber p. 38. die richtige Bemerkung, dafsjene Form 
(Vaientia) zu neu sey , und dafs die älteren Römer viel
mehr Valeria oder Valesia gesagt haben würden. Die 
sehr verschiedenen Angaben vom Namen Roma findet 
der Leser beim Festus p. )j3sqq. ed. Dacer. beisammen. 
Bekanntlich bat neuerlich A. VV. Schlegel wieder die Ety
mologie von r uma  ( i. e. mamma , B r u s t )  begünstigt. 
Wenn der Leser sich erinnern will, was wir oben bei der 
Minerva von dem wilden Feigenbäume bemerkten , der 
ein altes Zeichen Italischer Städte war, und was die Rö
mer Aehnliches vom vicus ruminalis und von den unter 
dem Feigenbäume ernährten Brüdern Romulus und Re- 
mus erzählten , so wird er die Ansicht selbst wohl nicht 
oberflächlich finden. Aber Roma (als , Stärke, hat
nicht weniger mythologischen Hintergrund , und Satur — 
Saturnus ist eben der Männliche und Starke , wieMavors.

2)8) Servius ad V irgil. Aeneid. II. 293 — 96: ,, Genio urbis 
Roniae , sive massit, sive foemina. “ Macrobius Saturn.
III. 5. sagt , in alten Schriften werde diese Gottheit ver
schieden bezeichnet, bald als Juppiter, bald als Juno, 
bald als Dea Angerona. Er selbst will die Ops Consivia 
verstanden wissen. Wie man diese letztere nun mit der, 
von uns schon oben erläuterten, Dia D ea zusammenge
stellt hat, mufs man bei Marini Atli Arvall. pag. 10 seq. 
naohlesen.
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der konische Stein 225) ; der thönerne Juppiterswagen 
Ton Veji; die Asehe des Orestes -50) ; das Scepter des 
Priamus-; der Schleier der Helena oder der Ilione 2SI);  
die Ancilien; das Palladium. r -  W ir  befinden uns hier 
auf einem religiösen Boden. Auf den historischen er
höhen sich die alten Völker erst später. Eben darum aber 
wirkte jener Glaube so wunderbar, beides bei den Rö
mern und bei auswärtigen Völkern. Diese einzige Stadt 
hatte eben alles Geheimnifsvolle und Magische in sich 
vereinigt. Was konnte ihr schaden? Noch Virgilius 
spricht im alten Römersinne das W ort der Verheifsung 
aus Wenn diese. Stadt einerseits sich im Namen
der s c h ö n e n  25 ) gefiel, und wenn noch das neue Rom, 
die Stadt des Constantinus, eine Versicherung der ewi
gen Rliithe mit dem Namen Flora auf sich überzutragen 
beflissen war 25 ) — so wollte j e n e  doch vorzugsweise

249) Man streitet über die Lesart: cautes (cotes) und acus. 
Im erste re n Falle wäre von einer Nadel oder von einer 
¡Spindel oder von einem Bilde (typus bezeichnet) die Rede. 
S. Cancellieri le sette cosi fatali di Roma antica § 1. p.2lsq.

250) Desselben Leichnam war für Sparta ein Unterpfand von 
Sieg und Heil; Herodot. I. fc>7 sq. vergl. die Commentatt. 
llerodott. I. §. 23. p. 298 sqq.

251) Verschiedenheit der Lesart; s. Cancellieri §.5. p.38sqq.
252) Aeneid. I. 277 sq.

His (den Röm ern) ego nec metas re ru m  nec tem pora p o n o ; 
Im perium  sine fine dedi.

253) 'H v.aXvj Athenäus III. p. 297 Schweigh.
254) Job. Laur. Lydns p. 99. 'Ptupuj, «bAcSja v.i't vj Kwvffravrivou'- 

■ltokic,, yyom "AvSovaa. — An einem Thore von Cons'.anti- 
noptl lieset man noch eine Inschrift, worin die festen 
Mauern dieser Stadt gepriesen werden, und wie kaum 
Pallas eine festere Bprg habe gründen können (Sestini 
Lettres stir la Turquie Vol. III. p. 85.). Hier ist Pallas 
wieder die ewige, unwandelbare Geisteskraft und die per« 
sonificirte Fortdauer der Stadt.

U
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die e wi g e  S t a d t  seyn und heifsen. Kein Beiname kommt
häufiger auf Münzen und Aufschriften vor 55) , als der 
der A e t e r n a  Ur b s .  In diesem Sinne eröffnet eine 
alte Dichterin ihren Lobgesang auf Rom mit folgenden 
Strophen, womit wir diesen Theil unseres Buchs bc- 
6chliefsen wollen 25f) :

„Heil sey dir, o Tochter des Ares, Roma, 
„M it dem Goldband, schlachteubeseelte Herrin, 
„  Die Oiympos Fracht du bewohnst auf Erden,
,, Stets unerschüttert.

„ D i r  allein gab Möra, die allerhabene,
„Hoheit unzerreifslicher Königsherrschaft,
„  Dafs du stets die Herrengewalt besitzend 
„Führest die Andern.“

255) Bei Grulerus, Eckhel und A. vergl. Heyne ad Virgil. 
Aeneid I. 277. Antholog. graec, Vol. IV. p. 175 Jacobs, 
und Cancellieri p. 4 sqq.

256) S. Stob. Sermon. VII. p. 87. vergl. Welcker in meinen 
Meletemm. II. p. 18sqq. und Denselben in der deutschen 
Ausgabe von Zoega’s Bassirilievi di Roma , mit Zoega’s 
ausführlicher Abhandlung selbst XXXI. p. 2J7 — 258.



B e r i c h t i g u n g e n .

Seite 176,
— 335.
— 496,
— 63t.
— 642.
— 662.
— 665.

—  s s - l .

Statt $>. 19- lies §. 22.
Zeile 2. Statt Pullux lies Pollux.
Z. 13. Statt Mo/ya'pirij; I. Moifayerij;,
Z. 5 der ersten Note, KuAa>$ 1. y.aAü 
Z. 3. ist s i ch auszustreichen.
Z. 7. Stau Pontius I. Pontinus.
Der §.20. ist hier durch ein Versehen zu bezeichnen 

unterlassen worden.
Z. 2 der Note 60. Statt: des Titelblatts dieses Theils 

der Symbolik, muis es heifsen: zu Ende dieses 
Abschnitts.

Im ersten Theile der Symbolik S. 185. Z . 4 von unten lese man 
Stuhr statt Ruhr.



Heidelberg, gedruclit bei Joseph Engehnann.
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