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v 0 r W 0 r t. 

In dem ersten Teile dieser Schrift, welche eine grie

chische Gotterlehre im engsten Rahmen enthalt, habe 
ich mich am nachsten an Homer und Hesiod ge
halten, dann aber auch der Auffassung der geschicht
lichen Zeit Rechnung getragen. Die zweite, die 
Gotterverehrung der Hellenen darlegende Halfte be
leuchtet auch diejenigen Punkte, in denen das spatere 
Romertum, seine latinisch-sabinischen Gottheiten und 
Kulte fallen lass end oder umwandelnd und dafiir die 

heiteren Olympier aufnehmend, von dem Griechen
tume abweicht. Das Ganze aber mochte ich nicht 

als Teil der StaatsaItertiimer, wie von mir bei den 

Romern geschehen ist, behandeln, da es bei den 
Hellenen eine selbstandige Schopfung des Menschen
geistes von solcher Tragweite ist,. dais es das Ge
sammtleben der beiden gro[sen Kulturvolker des 
Altertums durchdrungen und von Grund a~s be
stimmt hat. 

Der Verfasser. 
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Attische Nach t. 
Nach Aristoph. Batr. 324ft'. 

J akchos, der du deinen herr lichen Sitz 

Bei uns gern bewohnst, Jakchos, 0 komm, 

Jakchos, 0 komm auf die Wiese zum Tanz 

Zu deiner Geweihten festlichem Schwarm. 
Den Myrtenkranz an Beeren so reich, 
Der ums Haupt dir schwillt, ihn schiittele wild, 
Und mit keckem Furse stampfe den Takt 

Zu dem freien und scherzenden Reigen mein, 

Den die Charis verschOnt, 

1m heiligen Kreise der Mysten. 
Lars lodern die Flammen, die Fackel schwing hoch 

In der Hand, mein Jakchos, Jakchos, du Stern 

Des Lichts bei der Feier der diisteren Nacht! 

Schon leuchtet die Wiese im Feuerschein, 

Schon werden den Greisen die Kniee flink, 

Und sie werfen im gottlichen Dienst die Last 

Der Sorgen von sich und der Jahre Zahl. 

Du Seliger aber, zieh du voran 

Mit der Fackel Schein 

Dem Reigen zur blumigen Aue! 

Der Verfasser. 



Der Entwickelnngsgang des hellenischen Volksglanbens. 

1. Gleichwie del' fromme Troer Aneas seine Penaten, so 
nimmt der, welcher in die Fremde zieht, seine l'eligiosen 
Vorstellun/!en und die Formen seiner Gottesverehrung mit 
auf den Weg. So auch die. indogermanischen Stamme, 
als sie aus ihren Ursitzen in dem auf der Hochebene von 
Iran gelegenen Arien auswanderten. Sie fanden nach 
langen Wanderungen, nach langel'em Verweilen hiel' und 
-dort, wobei sich naturgemafs jene Vorstellungen wandelten, 
neue dauernde Wohnsitze unter entgegengesetzten Himmels
stl'ichen. Eben so vel'schieden veranlagt, wie es Stamme 
-defl.elben Nationalitat sein konnen, z. B. die sich auf 
Hellen zuriickfiihrenden griechischen, die Teut ihl'en Stamm
vater nennenden Deutschen, wandelten sie, dem ent
sprechend, in ihrer neuen Heimat, die mehr odeI' mindel' 
ihre Phantasie anregte, ihren altarischen Gotterglauben 
weiter um. Am wenigsten schein en dies diejenigen Deut
schen get han zu haben, welche die Romer Germanen 
nannten. Casar zeigt sie nns in seiner Darstellung der 
gallischen Feldzuge (VI, 21) als an ihrem einfach-t'rom
men Naturdienste, an der Verehrung der Sonne. des 
MOIides und des Feuers festhaltend, als ohne Priesterstand, 
als die Opfer verwerfend; die diisteren Walder, die trau
ri)!en Haidefiachen, die undurchdringlichen Sumpfe, die 
dichten Nebel u. s. w. des rauhen Germaniens mogen wohl 
auf diesen seitens del' Phantasie weniger als von Seiten 

K 0 p p, Griech. Sakralaltertiimer. 1 
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des Charakters begabten Zweig nicht anregend, sondern 
herabstimmend gewirkt haben. 

2. Anders stand es mit seinem Bruderstamme, den 
Normannen auf Island. Hier trugen die Wunder des 
Nordens: das sturmbewegte nordische Meer mit seinen 
Ungehenern, die Eisberge, die Nordlichter, die feuer
speienden Berge, die siedenden Springquellen u. s. w. die 
Phantasie machtig empor nnd halfen die Edda mit ihrer 
Riesenwelt, . mit den Thaten del' Asen, mit dem Gotter
nnd Weltuntergange nnd del' Wiedergebnrt del' Schopfung 
dichterisch gestalten 1). Ebenso schufen sich die aus dem 
steppenreichen Arien in die reichen Thale des Indus und 
Ganges eingewanderten Inder die bunte Gotterlehre von 
dem schaffenden Brama, dem erhaltenden Wischnu und 
dem zerstOl'enden Siwa sowie das Dogma von del' Seelen
wanderung. Wie gewaltig mag unter del' tropischen Sonne, 
inmitten betaubender Bliltendiifte, der Anblick der Palmen
walder, del' Elefanten, der furchtbaren Raubtiere, del' rie
sigen Schlangen u. s. w. jenen mit reger Einbildungskraft, 
abel' geringerer Charakterstarke ausgeriisteten harmlosen 
Volkerzweig mit sich fortgerissen haben! 

3. Mit starkerer Phantasie als die Deutschen Ger
maniens begabt, mit grofserer Willenskraft als ihre indi
schen Briider, wanderten die Griechen nach Westell. 
Nachdem sie wahrscheinlich lange Zeit im westlichen 
Kleinasien sefshaft gewesen waren, wo sie reichere Land
striche hatten kennen lernen, als ihre Urheimat auf del' 
Hochebene sie ihnen bot, gelangten sie in den siidlichen 
Teil del' Balkanhalbinsel. Unterwegs und in ihrem neuen 
Heim mit den schneebedeckten Bergspitzen, den herab
rauschenden Giefsbiichen, den blinkenden Meeresbuchten, 
der rotlich schimmernden See mit ihrer sehnsucht
erweckenden Weite, del' strahlenden Inselwelt, den leuch-

1) Die Forschungen von Bugge und Bang in Christiania, welche 
die Edda auf heidnisch-klassische und judisch-christliche Quellen 
zuriickfuhren, bedurfen noch sehr der Bestatigung. 
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tenden und donnernden Wettern u. s. w. thaten sie den 
grofsten Teil del' einfachen altarischen Gotterlehre und 
Gotterverehrung ab, von del' sich nochzahlreiche Spuren 
in Ilias und Odyssee finden .. Dafiir schufen sie sich eine 
neue, in welcher die Naturbedeutung schwand, dagegen 
das Anthropomorphistische hervortrat. Sie halt sieh 
einerseits del' altgermanisehen~ andererseits der altnordischen 
und indisehen fern; eine in del' Mitte liegende, geregelte 
Phantasie schafft hier, und zwar heiter, reich und iippig, 
aber sehr selten mafslos. 

4. Diese Schopfungen, eine Gotter- und Heroenwelt, 
haben Homer und Hesiod fixiert, nieht aus dem Nichts 
ins Leben gerufen. "Jene beiden Dichter nennt Herodot 
II, 53 die Bildner des spateren Gottersystems odeI' Gotter
staats (,'}sorOVh"l). Wenugleieh auch er nieht meint, dars 
sie den Griechen ihre Gotter schufen, so ist er doch del' 
Ansieht, dafs beide das staatliche Verhiiltnis (nfl''' ,'}SWV) 
der Gotter unter einander geordnet ("a~ 7:0"(fJ£ ,'}so"{fJ£ -

cr£s),OV7:S(;) haben, wie uns denn in der That in den 
homerisehen Gediehten ein lebendiges Gesammtbild eines 
Gotterstaats entgegentritt. Allein wenn bei Homer die 
Verehrung der Naturerscheinungen und del' urspriiuglich 
symbolische Charakter der alten Gottergestalten zu ethi
scher Vergeistigung veredelt erscheint, so ist diese anthro
pomorphistische Modifikation der My then nicht ihm allein 
zuzuschreibeu. Sie ist vielmehr das Endresultat einer 
langen Entwickelung in Mn Anschauungen des Volksbe
wufstseins, das schon durch die Dichter VOl' Homer seinen 
Ausdruck finden mufste, aber von diesem schliefslich end
gultig abgeschlossen wurde. - Einen anderen Zweck ver
folgte diejenige dichterische Behandluug del' Mythologie, 
deren Hauptvertreter Besiod war. Sie verfuhr systemati
sierend und verbaud die Elemente der ortlichen Kultur zu 
einem grosseren Ganzen, wodureh der ortliche Charakter 
der Mythell meist verwischt wurde." Abieht zu Berodot. 

5. Die Gotterdammerung ist also mit Homer und 
Besiod verschwunden, und aus ihr sind in scharfen Con-

1* 
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turen, bestrahlt von dem Glanze der epischen Poesie, die 
Gotter Griechenlands hervorgetreten.Den Spuren der 
beiden alten Dichter. folgen, doch nicht blind, sondern 
mit dem Streben, deren Gestaltungen zu verschOnern und 
ethisch zu erhOhen, die Dramatiker: Aschylus, Sophokles, 
Euripides u. s. w., folgt der grofse Lyriker Pindar, folgen 
die Meister der Bildnerei: Phidias, Polyklet, Skopas, 
Praxiteles, Lysippus u. s. w. Dichter und Bildner wett
eifern, die Volksreligion in einen Kultus der SchOnheit 
ulllzuwandeln, die sich in den verschiedensten Formen 
offen bart hat. lhren Vereinigungspunkt aber finden die 
Geister des leuchtendsten Zeit alters , welche das Schone 
flir das Gottliche erachten, in Athen. lhr grosser <3onner 
und SchiHzer, Perikles, schafft flir sie die Mittel, dars 
sie ihre ldeen in grofsartiger und prachtvoller Weise ge
stalten konnen; statt der alten Schnitzbilder (;;oava) er
stehen Bildwerke, an welchen Gotter und Menschen ihre 
Freude haben (ayd),p,ara von ayd)'),w). Aber indem die 
Ktinste in den My thus die SchOnheit hineintrugen, "uchten 
sie, mehr und mehr egoistisch geworden, vielfach sich 
selbst zur Geltung zu bringen. So trat denn, wie es 
unvermeidlich war, ein Uebergewicht des Ktinstlerischen 
tiber das Religiose ein. - Daneben dauerten, namentlich 
in den niederen Volksschichten, die reinhomerischen Kulte 
fort, und neben diesen wiederum Mysterien, vor allen die 
in Eleusis, Geheimfeiern aus der vorhomerischen Zeit. 
Als endlich durch die Feldztige des grorsen Alexander die 
orientalische Gotterwelt, die einen ganz entgegen!!esetzten 
Entwickelungsgang genommen hatte, in die griechische 
eindrang, trat eine Auflosung der letztel'en durch eine 
Gottervel'mengung ein. 

6. Dafs die heiteren und kunstverschonten Gebilde 
del' alten Epiker den Fol'derungen der spiUeren Bildung 
nicht entspl'achen, am wenigsten der nach Sittlichkeit 
stl'ebenden Philosophie, liegt nahe. Gerade die namhaf
testen Vertreter derselben in der alteren Zeit, z. B. Py
thagoras, Heraklit, Xenophanes urteilen tiber denjenigen 
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Dichter, der bei dem Volke die grofste Verehrung genois, 
in keineswegs freundlicher Weise. Die ethisch-religiose 
Bedeutung der epischen Poesie war es, was sie, die an 
die Stelle des Volksglaubens die philosophische Erkennt
nis, d. h. sich selbst, setzen wollten, zu ihrem Tadel 
veranlarste. Am bittersten aursert sich der geistvolle 
PantheIst Xenophanes aus Elea in einem Fragment: 
"Homer und Hesiod haben auf die Gotter alles das liber
tragen, was fur die Menschen schmachvoll und tadelns
wert ist." Doch nicht bIos die alteren Philosoph en 
wand ten sich gegen die religios-sittlichen Anschauungen 
der beiden alten Epiker, welche das Volk zu seinen eige
nen gemacht hatte, sondern auch die Philosophie auf 
ihrem Hohepunkte. So fafst Plato in se'iner Republik 
sein herbes Urteil tiber Homer in folgende W orte zu
sam men : ,,\\7 enn du Lobredner des Homer antriffst, sagt 
Sokrates zum Glaukon, welche behaupten, dieser Dichter 
habe HeHas gebildet, und bei der Anordnung und Forde
rung aller menschlichen Dinge mlisse man ihn zur Hand 
nehmen, urn von ihm zu lernen, und das ganze eigene 
Leben nach diesem Dichter einrichten und durchftihren, 
so magst du zugeben, Homer sei der dichterischeste und 
erste aller Tragodiendichter, vor allem aber wissen, dars 
in den Staat nur derjenige Teil der Dichtkunst aufzu
nehmen ist, der Gesange an die Gotter und Loblieder auf 
treffliche Manner hervorbringt." 



1. Die Gotter Griechenlands. 

1. Das Chaos. Gaa und Uranos. Kronos und Rhea. 

7. Zuerst war das Chaos. Dachte sich Resiod dar
unter den gahnenden Raum oder die uugeordnete Urmasse 
der Dinge? Wir wissen es nicht. Aber hervorging aus 
dem Chaos die Erde (Taia) "mit der breiten Brust", die 
finstere Tiefe (Tae'Caeo~) und der Liebesgott ("Eero~), 
"welcher die Sorgen scheucht und sanft den Sinn der 
Gotter und der Menschen lenkt". Res. Theog., 116 If. 

U nd weiter: aus dem Chaos ging die unterirdische 
Finsternis ("Eel!fJo~) und die Finsternis liber der Erde 
(Nv;) hervor. Beider Kinder aber waren der Ather 
(Al.9-ne) und der Tag ('HfJ'fea). 

8. Aber die Allmutter, die Erdgottin Gaa, gebar den 
Sternenhimmel (Ol'eavo~), "damit er sie ganzlich um
hiille", die Gebirge und das ode Meer (nO,aro~). 

Aus der Verbindung der Gaa mit dem Uranus gingen 
sechs Gotter und sechs Gottinnen hervor: Oceanus, Kous, 
Kreius, Hyperion, Japetus und der unerforschliche Kronus 
- Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, PhObe, Thetys. Sie 
bildeten das Geschlecht der Titan en , welche in den 
himmlischen Naturerscheinungen walteten, in den Stiirmen, 
Regengiissen, Hagelschauern , Schneewettern und U nge
wittern. 1st die Zwolfzahl ein Zufall, oder setzte der 
Volksfilaube den zwolf OIympiern die zwolf Titanen ent
gegen? 
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Sodann gebar die Gaa dem Uranus die Cyklopen 
oder Rundaugen: Brontes (Donner), Steropes (Wetter
leuehten) und Arges (zuekender Blitz): 

" W ohl im andern waren sie ganz den Unsterhlichen ahnlicb, 
A ber ein einziges Aug', das lag in der Mitte der Stirne.« 

Theog., 142. 

Bald treten diese.!ben, versehieden von den Cyklopen 
der Odyssee und Ane'ide, als die Beherrseher des 
Sehmiedefeuers und als die Gesellen des Hephastus auf. 
- Aueh drei hundertarmige und funfzigkopfige Riesen gebar 
Giia dem Uranus: Kottus, Gyges und Briltreos, welehen 
letzteren die Mensehen aueh .Agiion nannten. Sind diese 
drei Rekatoneheiren als diejenigen Naturmiiehte zu deuten, 
welehe neben TyphOus (§ 15) in den Erdbeben walten? 

Aus der Verbindung der Erdgottin Giia mit dem Pontus 
ging der freundliehe Meergreis Nereus hervor, der Vater 
der ftinfzig Nere'iden, die Resiod Theog., 240-264 aufzahlt, 
ging Thaumas hervor, Vater der windsehnellen Zeusbotin 
Iris und der fluehtigen hiifsliehen Harpyien, gingen Phorkys 
und Ceto hervor, die Ahnen von Ungeheuern, ging Eurybia 
hervor, welehe als die weitgebietende Meeresherrseherin 
gedeutet wird. 

9. Die Naeht, die Toehter der Giia, braehte aus sieh 
bervor: die Keren, die Gottinnen des gewaltsam hin
raffenden Todes; den Tod; den Sehlaf; den Traum; den 
Tadelgott Momus; die riiebende Nemesis; die Resperiden, 
welehe im fernen Westen Goldapfel tragende Baume huten; 
die Muhsal, das Alter, den Betrug, die Zwietraeht. Letz
tere aber, Eris geheissen, gebar die muhevolle Arbeit, die 
Vergessenheit, den Hunger, die bitteren SehmE'rzen, die 
Feldsehlaehten, den Mord, den Hader, die Luge, die Un
gesetzliehkeit, den Frevel, den Meineid. 

10. Jene Ungeheuer' aber, die zu Ahnen Phorkys 
und Ceto hatten, also die Enkel von Pontus und Giia, 
waren zuniiehst die drei Griien, sehwanengestaltig, aile 
drei nur mit einem gemeinschaftliehen Auge und einem 
gemeinsehaftlichen Zahn, in ihrer Klause weder von Sonne 
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noch Mond beschienen, die Personifikationen des Alters; 
waren die Gorgonerr, deren Schwestern: Stheno (die Ge
waltige), Euryale (die Weitschweifende) und die sterbliche 
Medusa (die Herrschende), gefliigelte, schlangenhaarige, 
schlangengegiirtete, entsetzliche Wesen mit versteinerndem 
Blick. Als Perseus der Medusa das Haupt absehlug, 
entsprang aus dem Halse der Goldschwerttrager Chrysaor 
und das Fliigelpferd Pegasus. Chrysaor wurde der Vater 
des dreikopfigen Riesen Geryon und des hohlenbewohnen
den Scheusals Echidna, 

"H alb ein M;idchen mit rollendem Aug' und rosiger Wange, 
Halb auch eine gewaltige Schlange von machtiger Grofse". 

Theog., 297. 

Aus ihrer Verbindung mit dem Typhon ging auch der 
Hollenhund, Cerberus, hervor: 

"Cerberus, grausam, de,q Hades Hund, mit der ehernen Stimme; 
Fiinfzig Kopfe besitzt er, gewaltig ist er und schamlos", 

wahrend er nach den spateren Nachrichten nur drei Kopfe 
hatte; ging die lernaische Schlange mit neun Kopfen her
vor, deren mittlerer unsterblich war; ging die Chimiira 
hervor, die Homer (Ilias VI, 181) also zeichnet: 

"Vorn ein Lowe, am Eud' eine Schlange und Zieg' in der Mitte" 

dagegen Hesiod (Theog., 319) anders: 
"Auch die Chimara gebar sic, die flammende Gluten hinausblies, 
Schrecklich und grofs und an Fiifsen behend und von mach tiger 

Starke: 
Diese besars drei Kopfe: den einen vom feurigen Lowen, 
Dann von der Ziege, zuletzt von der Schlange, dem machtigen 

Drachen"; 

aus ihr ging die Sphinx hervor, die Wiirgerin, das Un
geheuer mit dem gefliigelten Lowenleib und dem Jung
frauenkopfe; aus ihr endlich der neme"ische Lowe mit dem 
undurchdringlichem Fell. Die Heroenwelt, welche diese 
Ungetiime bekampfte und niederzwang, ward dadurch zur 
grofsten Wohlthiiterin der Menschheit. 

11. Lichte freundliche Gebilde dieses a!testen Gotter
kreises sind dagegen: der Sonnengott Helios, die Mond-
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gottin Selene, die gottliche Morgenrote, Eos, sie drei 
Kinder des Titanen Hyperion und der Theia. Anderen 
Ursprungs sind die Gottin der stillen Verborgenheit (Leto) 
und die der Sternennacht (Asteria); wieder anderen Ur
sprungs die Gotter der Winde: Boreas, Zephyrus, Notus; 
die Schicksalsgottin Hekate; die Nachkommen des Titanen 
Japetus: der Himmelstrager Atlas; der trutzige Menotius; 
der vorbedenkende, menschenfreundliche Prometheus; dessen 
Bruder Epimetheus, dem die besten Gedanken hinterher, 
d. h. zu spat, kommen. Atlas hatte die Maja zur Tochter, 
die Mutter des verschlagenen Hermes. 

12. Der alte Uranus aber harste, wie Hesiod Theog., 
155 singt, seine eigenen Gebilde: 

"Sobald ein jeglicher wurde geboren, 
Aile verstiefs er und liefs sie nimmer zum Lichte nach oben, 
Sondern er barg sie im Schofse der Erd', und er freute der 

That sich." 

Dariiber erbost, sann seine Frau, Gaa, auf Rache und 
verfertigte eine Sichel aus grauem Stahl. Mit ihr ver
stiimmelte ihr jiingster Sohn, der hinterlistige Titane Kro
nus, auf der Mutter Rat den eigenen Vater und beraubte 
ihn also der Kraft. Die Erde, welche die Blutstropfen 
auffing, gebar die rachenden Erinnyen, die riesigen Gi
ganten und die melischen Nymphen. Das Abgeschnittene 
aber fiel in das Meer, es umkranzte weirser Schaum, 
und aus diesem tauchte die schaumgeborne Aphrodite auf. 
Der Herrschaft beraubt, tritt nun das alteste Gottel'paar 
wriick, lebt jedoch als raterteilend und weissagend weiter, 
angerufen, wie Homer (II. XV, 36) erzahlt, von Schworen
den und Flehenden. 

13. Nachdem Kronus nach dem Sturze seines Vaters 
die Herrschaft angetreten hatte, bannte auch er die frei
gewordenen Ungeheuer, die Gebilde des Uranus, in die 
Tiefe zuriick. Dann heiratete er seine Schwester, die 
lockige Rhea, und hatte mit ihr drei Tochter: Hestia, 
Demeter und Hera und zwei Sohne: Hades und Poseidon. 
Diese fiinfverschlang ihr Vater, dam it nicht die Weissagung 
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des Uranus und der Gaa erfiillt wiirde, aueh Kronus 
wiirde von seinen eigenen Kindern entthront werden. Den 
seehsten gebar die trauernde Rhea auf Kreta und liefs 
ihn in der liebenden Hut der Nymphe Adrasteia, indefs 
die Ziege Amaltheia dem Gotterkinde Milch spendete. 
Anstatt des Neugeborenen aber reiehte die Mutter einen 
Stein in Windeln ihrem Gemahl, und dieser versehlang 
ihn alsbald. Aber das Gotterkind wuchs heran und ward 
stark. 

"Von dem trefflichen Rate der Gaa belistet", 
(Theog., 494), 

gab Kronus zuerst den versehlungenen Stein wieder von 
sich und dann die fiinf noeh lebenden Kinder. Den Stein 
aber litellte Zeus zum Wahrzeichen als Nabel der Erde 
in Delphi auf. 

14. Die drei Briider begannen nun den Kampf gegen 
ihren Vater und dessen Briider, die Titanen. Sie stiitzten 
sieh auf den Olymp, ihre Feinde dagegen auf den Othrys; 
wild umwogte es zehn Jahre lang die beiden Berge. Da 
verkiindete Gaa jetzt ihren Enkeln, den Olympiern, freund
lieh gesinnt, den nahen Sieg, wenn sie die Cyklopen und 
Hekatoneheiren aus der Tiefe holen und sich zu Bundes
genossen nehmen wiirden. Sie thaten es. Emporgestiegen 
braehten die Cyklopen dem Zeus den Blitz und Donner, 
dem Poseidon den erdersehiitternden Dreizaek. dem Hades 
den unsichtbarmaehenden Helm. Nachdem Zeus seine 
neuen Freunde mit Nektar und Ambrosia gestarkt hatte 
begann die entseheidende Titanensehlaeht, die uns Hesio~ 
(Thtog., 687 ff.) in den lebendigen Versen sehildert: 

Nicht mehr hemmete Zeus jetzt seinen gewaltigen Mut; ihm 
Fiillte das Herz sich schnell mit Wut an; aile Gewalt jetzt 
Liers er heraus und schritt von dem Himmel uud vou dem 

Olympos 
N;eder mit unaufhOrlichem Blitzstrahl; feurige Strahlen, 
Schlag auf Schlag, jetzt Hogen mit Glanz und Donnergebriille 
Aus der gewaltigen Haud uud walzten die heilige Glut her, 
Zahllos, rings - da erdrohnte die Nahruugsspenderin Erde, 
Mitten im Brand; laut kracht' in der Glut die unendliche Waldung. 
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Rings aueh koehte der Boden, sowie des Okeanos Fluten 
Sammt dem unwirtlichen Meer; es umgab jetzt gliihender 

Dampfhauch 
Sie, die Titanen der Erde; die schreckliche Flamme gelangte 
Bis zu der gottlichen Luft; der Gewaltigen A uge sogar ward 
Blind vom funkelnden Glanze des himmelentsendeten Blitzes. 
Win de erhoben dazu Staubwolken und Sturm im Gewirbel, 
Donner uud feurige Glut uud hochauflodern den B1itzstrahl, 
Pfeile des machtigen Zeus, und trugen Geschrei uud Gelarme 
Her in die Mitte der heiden." 

In den Tartarus hinabgeschmettert, biifsen darauf die Ti
tanen ihre Schuld in der ewigen Nacht. Unter ihnen ist 
auch Kronus, oder er hat, wie ein anderer My thus weirs, 
sich mit Zeus versohnt und weilt seither auf den Inseln 
der Seligen. 

Nach dem Siege uber die Titanen teilten die drei 
Kroniden die Rerrschaft in del' Weise unter sich, dars 
Zeus den Himmel, Poseidon das Meer, und Hades oder 
Pluto die Unterwelt el'hielt; El'de und Olymp blieben allen 
drei gemeinsam; nach einem andel'en My thus entschied das 
Lo!:' uber die Teilung. Als Oberhaupt wurde Zeus, nach 
Romer im Gegensatze gegen Hesiod, der iiI teste del' Bru
der, der eigentliche Siegel' im Titanenkampfe, anerkannt. 

15. Abel' noch waren die Kroniden nicht sicher im 
Besitz ihrer Herrschaft; denn die Sohne del' jetzt den 
Olympiern feindlichen Giia, welche ans den Blutstropfen 
des Uranus entsprossen waren, sttirmten in sinnloser Wut 
heran, die riesigen Giganten. Sie sind gegenuber den 
Titanen, welche in den himmlischen Naturerscheinungen 
walten, furchtbare Erdmachte, als riesige Menschen, die 
in schuppige Schlangenschwanze enden, mit langem Haupt
und Barthaar und entsetzlichen Angesichtern dargestellt. 
Mit ihnen brachen die librigen GeschOpfe hervor, welche 
die Erde birgt. Dem Zeus kamen !:'ammtliche Olympier, 
Gotter und Gottinnen, zu H lilfe. Wahrend er seine Blitz
strahlen auf die rasenden Giganten schmetterte, schleu
derten diese Felsen und bren~"ende Baumstamme himmel
warts. So stand der Kampf. Da ward den Olympiern 
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del' Orakelsprueh, sie wurden nul' mit Hulfe eines Sterbliehen 
iiber die Sterbliehen siegen. Nun liefs Zeus seinen Sohn 
Herakles rufen, VOl' dessen Pfeilen die beiden wildesten der 
Giganten sterbend dahinsanken, Alkyoneus und Porphyrion. 
Naeh dem Fall erlangten die Olympier die Oberhand 
und warfen, allen voran Zeus mit seinen Blitzen und 
Herakles mit seinen Pfeilen, den noeh iibrigen Haufen 
nieder. Letzterer setzte dann, urn die Thaten seines 
Vaters zu vel'ewigen, das grorse olympisehe Nationalfest 
ein. - Diese Gigantomachie, einen sehwaehel'en Nachhall 
del' Titanomachie, kennt Hesiod nicht, del' nur Theog., 185 
del' Giganten Erwahnung thut; vielmehr haben spatere 
Dichter diesen My thus au!'gebildet, und die spatere Kunst 
ihn in herrlichen Bildwerken dal'gestellt, z. B. in dem 
uns dureh ein giitiges Geschick zum grorsen Teil erhal
ten en , in Berlin befindlichen pergamenischen Altar
fries (§ 44). 

Allein Gaa, in ihrem Zorne nieht rastend, gebar vom 
Tartarus den berghohen Typhous, d. h. den Dampfenden, 
den Reprasentanten vulkanisehel' Krafte. Ihn besehreibt 
Hesiod Theog., 824 ff. also: 

Nimmer ermiidet der Fufs des gewaltigen Gottes; die Schulter 
Trug ihm hundert Kopfe der Schlange, des grafslichen Drachen, 
Leckend mit dusteren Zungen umher; aus jeglichem Auge 
Blitzt' an den giittlichen Kapfen ein Glutstrahl unter den Brauen; 
Stimmen sodann auch waren in jeglichem schrecklichen Haupte, 
Mancherlei Ton ausstofsend, nnsaglichen; jetzo ertont' es 
Dafs es die Gotter verstanden; ein anderes Mal dann wieder 
War es dio Stimme de< Stiers, der trotzig in grafslicher W ut briillt, 
Wieder ein andere" Mal die des furchtlos mutigen Lowen, 
Wieder ein anderes Mal glich's Hunden, - ein Wunder zuhoren!
Wieder ein anderes Mal pfiff's laut, dars rings'das Gebirg haHt! 

Als das Ungetlim heranstlirmte, ergriff Gottel' und Got
tinnen bleiche Fureht, SO dars sie nach Agypten flohen und 
sieh in Tiel'e verwandelten. Zeus abel' blieb und siegte 
nach langem Kampfe; auf den von seinen Blitzen und 
Donnern zugleich niedergese~metterten Typhous walzte er 
sehliefslieh den machtigen Atna. - Wil' erkennen aus 
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jener lebendigen Sehilderung des Hesiod deutlieh die eines 
Ausbruehs des dem Dichter wahrseheinlich bekannten 
feuerspeienden Berges. 

Abseits und unbewegt von diesen grorsartigen Kiimpfen, 
lebten inzwisehen Oceanus und Thetys fort, die Kinder 
des Uranus und der Giia. Sie haben mit einander seehs
tausend Kinder, dreitausend Sohne, die Gotter der Strome 
und Flusse, und dreitausend Tochter, die Oceaniden. Unter 
den letzteren, 

" Welohe, zerstreut in's Weite, die Erd' und die Griinde des Ursees 
Allwarts hin durohwandeln," 

treten besonders hervor: Doris, die Mutter der fiinfzig 
Nere'iden; Metis, welehe Zeus in sein Inneres aufnahm, 
die~elbe, von der Athene stammt; Styx, die Nymphe des 
diisteren, unterirdisehen Stroms, "die herrlichste von 
allen. " 

16. U ngesehiitzt von den Gottern, doch gleiehartig 
mit ihnen, lebten aueh die Mensehen, unbewegt von jenen 
Gottersehlaehten, still fur sieh dahin. W oher . stammten 
sie? Naeh den Einen waren sie von selbst da. Andere 
lassen sie aus Erde und Wasser oder aus Erde und Feuer 
oder aus Steinen oder aus Bitumen oder aus Ameisen 
dureh 4ie Gotter ersehaff'en. Spiitere My then wissen, dar" 
Prometheus nieht bIos der Mensehenfreund, sondern aueh 
der Menschenbildner geworden ist. Inmitten dieser Ver
mutungen hielt der Volksglaube der Griechen fest: "U n
sere Ahnen sind Autoehthonen gewesen, d. h. gesehaffen 
in der Heimat oder erwaehsen aus dem heimisehen Boden." 
Wie daehte sieh ferner der My thus den Zustand der al
testen Menschen? Sind sie aus einem gliicklicheren Da
sein in ein ungJuekJieheres hinabgesunken oder aus einem 
zuerst traumhaft-ratlosen nnd dann traurigen Zustande in 
einen gliicklicheren versetzt worden? Fur die erstere An
schannng sprieht die Sage von den Zeitaltern des Men
sehengesehlechts, deren Hesiod (Werke und Tage, v. 90 ff.) 
flint' ken nt, fUr die letztere die Prometheussage. 
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17. Das goldene Zeitalter. 
Erst ein golden Geschlecht der vielfach redenden Menschen 
Schufen die Ewigen einst, die Bewohner im Haus des Olympos, 
Vnd wie die Glitter, so lebten sie all', - ganz ohne Betriibnis, 
We it von Muhe getrennt und Arbeit; klagliches Alter 
Nahete nicht; sie blieben an Hand undo Fusse sich immer 
Gleich, - voll Freud' am Mahle, des Ubels ledig in aHem; 
Sterben - es war, als schliefe man ein; das Erfre.uliche samtlich 
Hatte man hier; Frucht brachte die nahrungsprossende Feldflur 
Ganz freiwillig in Hull' und Fulle. 

Das silberne Zeitalter. 
Wiederum aher ein ander Geschlecht, um vieles geringer, 
Silbern, - schufen hernach die Bewohner im Haus des Olympos, 
Weder am W uchse dem golden en gleich, noch durch die Gesinnung. 
Hundert Jahr' ward jetzo das Kind bei wiirdiger Mutter 
Zartlich gepflegt und wuchs unmiindig im eigenen Haus' auf. 
War es am J<Jnde gereift und kam zur Eliite des Alters, 
Lebten sie dann nur wenige Zeit und hatten Betriibnis 
Durch unsinnige That. 

Das eherne Zeitalter. 
Jetzt ein andres, drittes' Geschlecht vielstimmiger Menschen 
Machte von Erz Allvater, in aHem dem silbernen ungleich, 
Wild und schrecklich mit eschener Lanz', und welche des Ares 
l'raurige Werke betrieben und V nrecht. Friichte der Erde 
Afsen sie nicht. 

Das heroische Zeitalter. 
Aber sobald auch dieses Geschlecht zu Grabe gesunken, 
Schuf noch ein anderes, viertes, ·auf vielernahrendem Erdreich, 
Zeus, der Kronid', und dies war rechtlicher, edleren Herzens, 
War der Heroen glittlicher Stamm. Die wurden in alter 
Zeit wahl auch Halbgiitter genannt auf unendlicher Erde. 

Das eiserne Zeitalter. 
Drauf - 0 miifste ich nicht im fiinften G\1schlechte daheim sein~ 
Stiirbe zuvor schon. oder - ich wiird' erst spater geboren! 
Denn jetzt ist es ein eisernes Yolk; und nimmer am Tage 
Ruh'n sie von Arbeit.last und Leid, ja seiber die Nacht' nie, 
Siindiges Yolk! Dem senden die Glitter beschwerliche Sorgen. 

Andere Dichter und Mythographen wi~sen nur von 
vier Zeitaltern: dem golden en unter Kronos; dem silbernen;. 
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dem ehernen und dem eisernen. In dem letzteren wandten 
die Scham und die heilige Sch~u der Erde den Riicken 
und lief sen den Menschen das Elend und Unheil zuriick. 

18. Einer der Sohne des Titanen Japetus, Prome
theus, hatte in der Titanenschlacht nicht zu seinen Brii
dern, sondern zu Zeus und den Olympiern gestanden und 
dafiir deren Freundschaft gewonnen. Er bildete darauf 
schOpferisch Menschen aus Lehm und Wasser, und Athene 
hauchte diesen Gebilden eine Seele ein. Aber es wurde 
aus ihnen nichts, sondern sie flihrten, in Gekliift verkro
chen, ein scheues tierisches Dasein. Schon wollte Zeus sie 
wieder ausrotten, da lehrte sie Prometheus den Gebrauch 
des Feuers, das er aus der Schmiedeesse des Hephastus 
entwandt hatte, und allerhand lebenerhaltende und leben
verschonende Kiinste, sowie die Kenntnis des Vogelflugs 
und der Opferzeichen. Nun waren sie soweit, da[s er als 
Vermittler zwischen ihnen und den Gottern auftreten und 
einen Vertrag liber die Opfer schliefsen konnte, die sie 
in Zukunft darzubringen haben wiirden. Heimlich (Theog., 
537 if.) 

"Teilt er den machtigen Stier mit bedachtem 
Sinn in Stiicke und legete vor, Zeus' Geist zu betriigen .. 
Hierher legt er das Fleisch und in glanzendem Fett die Geweide 
Nur in der Haut und deckte sie zu mit dem Magen des Stieres; 
Dorthin legt er des Stiers weifschimmernde Knochen mit Arglist 
Kiinstlich geordnet nieder, bedeckt mit glanzendem Fette." 

Nun forderte er den Zeus auf, zu wahlen. Dieser, welcher die 
List wohl merkte, aber hoses gegen das Menschengeschlecht 
irn Sinne hatte, wahlte den schlechteren Teil, die fett
urnhiillten Knochen. Darauf aber schaIt er ziirnend den 
Frevler und nahrn den Menschen ihr Lebenselernent, das 
Feuer. Aber Prometheus, der dern Donnerer zu trotzen 
wagte, entwendete es dernselben aberrnals und brachte es 
den Menschen von neuem, diesrnal in einem ausgehohlten 
Rohre. Als aber Zeus wiederum Feuerschein bei jenen 
sah, ward er von Zorn erfiillt und beschlo[s, sich an 
ihnen zu rachen. 
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Er befahl dem Hephastus, eine herrliche Jungfrau zu 
bilden und jedem der iibrigen GottE'r, dieselbe mit Gaben 
zu schmiicken; davon hiefs sie Pandora, die Allbeschenkte. 
Sie fiihrte Hermes dem Bruder des Prometheus, dem Epi
metheus zu. Obgleich von seinem Bruder gewarnt, kein 
Geschenk des Zeus anzunehmen, vergafs er, von dem 
Liebreiz der Erscheinung bethOrt, die Warnung und nahm 
von ihr ein kiinstlich gearbeitetes Kastchen als Geschenk 
der Gotter an. Als Pandora den Deckel offnete, fiogen 
aIle Ubel heraus, die an dem Menschenleben haften: 
Krankheit, Triibsal, Not, Jammer, Sorge u. s. w. Rasch 
schlng sie den Deckel wieder zu, dam it die Hoffnnng drinnen 
bliebe, sie der letzte, bald triigerische, bald feste Anker des 
Menschenherzens. - So ist es gekommen, dafs ein Weib 
die Plagen des Lebens iiber die Menschen heraufgefiihrt hat. 

An dem frevelnden Titanen Prometheus vollzog so
dann Zeus die harteste Strafe. Auf seinen Befehl in 
Ketten gelegt und an einen oden Felsen des Kaukasus 
geschmiedet, hing der Dulder viele Jahre da; ta,glich kam 
ein Adler, urn ihm die Leber zu zerfressen, welche jede 
Nacht von neuem wuch!l. Aber er verharrte in seinem 
Dulden und Trotze, bis der Sohn des Zeus, Herakles, 
vom Vater gesandt, der ihn durch eine neue Grorsthat 
verherrlichen woHte, auf einem seiner Ziige erschien und 
mit seinen Pfeilen das gefiiigeite Ungeheuer erlegte. Aus
gesohnt mit den Olympiern, kehrte sodann Prometheus, zu 
ihnen zuriick. 

19. Der Sohn des Prometheus war Deukalion, ver
mahlt mit der Pyrrha, der Tochter des EpimethE'us nnd 
der Pandora. Als nun Zeus daran ging, das eherne Men
schengeschlecht durch eine grofse Flut zu vertilgen, be
stieg, von seinem Vater gewarnt, Deukalion mit seinem 
Weibe ein Fahrzeug. Neun Tage uud neun Nachte trieb 
dasselbe auf dem Gewoge einher, dann aber blieb es an 
dem Berge Parnafs hangen. Nachdem Df'ukalion dem 
fluchtbeschirmenden Zeus daselbst ein Dankopfer darge
bracht hatte, gewahrte ihm derselbe die Bitte, ein neues 
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Menschengeschlecht in das Leben rufen zu diirfen. Hermes 
brachte ihnen den Bef'ehl, oder das Orakel der Themis 
in Delphi forderte das Paar auf, Steine hinter sich zu 
werfen. Aus den Steinen, die Deukalion warf, wurden die 
Manner, aus denen der Pyrrha die Weiber des neuen 
Menschengeschlechts. (Wahrscheinlich aus der auffallenden 
Wortahnlichkeit von laa~ = Stein und lao~ = Yolk zu 
erklaren, Pindar, 01. 9, 66.) 

20. Soviel von dem, was nach dem Volksglauben 
der Herrschaft des Zeus vorausgeht. Hat es aber denn 
wirklich einen eigenen Kultus des Chaos, der Gaa und 
des Uranus, des Kronus und der Rhea gegeben? Wir 
trefi'en auf keine Spur davon. Vielmehr hat die uner
miidlich schafi'ende Phantasie der Griechen die Kluft aus
zufiillen gesucht, welche zwischen ihrer altarischen Gotter
verehrung und dem Kultus des dodonaischen und olym
pischen Zeus liegt. Indem Homer und mehr noch Hesiod 
derartige My then , die verschiedenen Zeitaltern und Na
tionen angehOren mogen, fixierten, wiesen sie diesel ben 
der Zeit vor Zeus zu. Damit steht dieser als der Sieger 
iiber riesige und wiiste Machte da, als der Herauffiihrer 
einer lichterfiillten und harnionisch geordneten Welt. 
Hesiod aber ist in "erster Lillie der Vater der so eben 
betrachteten, grofsartigen, tiefinnere Wahrheiten enthal
tenden Kosmogonie geworden, hinter welcher die der iibrigen 
Volker weit zuriickbleiben. 

2. Die Sitze der dritten Gottergeneration. 

21. Die altolympischen Gotter haben als ihren stan
digen Aufenthaltsort den Berg auf der Grenze Macedoniens 
und Thessaliens, von dem sie den N amen tragen, den 
"schneebedeckten, vielgezackten, schluchtenreichen" Olym
pos. Poseidon und Amphitrite wohnen auf dem Grunde 
der krystallenen Tiefe in einem "goldenen, schimmernden, 
unverganglichen" Palaste bei Aga, wahrscheinlich einer 
klein en Felseninsel zwischen Chios und Tenos. Del' Sitz 

K 0 p p, Griech. Sakralaltertiimer: 2 
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des finsteren Hades, seiner Gemahlin Persephone und der 
rachenden Erinnven ist die Unterwplt, die man nach der 
Mehrzahlder Vorstellungen im Inneren der Erde zu 
suchen hat. Dort scheint keine Sonne, und leuchtet kein 
Licht, sondern waltet ein ewiges, einformiges Dunkel. 
Den Eingang bildet der Hain der Persephone, der aus 
Erlen, Pappeln und Weiden be8teht. Dann stOfst man 
auf ein ehernes Thor, das der Hollenhund, Kerberos, be
wacht. Weiter hinein liegt die A8phodeloswiese, auf der 
Schatten Abgeschiedener umherschweben, dann kommt das 
eigentliche Totenreich, Erebos geheifsen, eine sich weithin 
vertiefende dunkle Gegend mit Bergen, Waldern, Ge
WaS8ern, von vier Stromen durchHossen: dem Acheron, 
Pyriphlpgethon, Kocytus und von der Styx. Endlich thut 
sich der Tartarus auf, ein finsterer Abgrund unter der 
Erde, der so tief unter dem Hades liegt,~ als der Himmel 
von der Erde entfernt ist. Hier befinden sich die ge
stiirzten Titanen, Kronos (?) an der Spitze, hier erleiden 
Frevler ihre ewige Strafe. Zu ihnen gehort Tit.yos, Sohn 
der Erde, welcher die Leto mifshandelt hatte. Dafiir liegt 
er iiber neun Hufen hiugestreckt, indes zwei Geier, neben 
ihm sitzend, seine Leber' fressen (Od. XI, 576). Auch 
Tanta\os ist hier, ein Sohn des Zeus, einst ein reicher 
Konig in Phrygien. Weil er seinen Sohn Pelops zer
stuckelt und dpn Gottprn zum Mahle vorgesetzt hatte, 
steht er nun im Tartaros hungernd und diirstend in einem 
See, dessen Wasser ihm ans Kinn reichen. Ueber ihm 
ragen Biiume empor und lassen reife Birnen, Granaten, 
Apfel, Feigen und Oliven herabhangen. Greift er nach 
ihnen, so weichen sie in die Liifte zuruck, biickt er sich, 
um zu trinken, 80' ziehen sich die Wasser bis auf den 
Grund zuriick (Od. XI, 582). Nicht fern von ihm (Od. 
XI, 593) walzt der Frevler Sisyphos schweifstriefend einen 
Felsblock einen Hugel hinan; oben aber angekommen, 
ront derselbe immer von neUf>m in die Tiefe hinab. 
In der Nahe wird der Lapithenkonig Ixion, welcher der 
Here nachgestellt hatte, auf ein feuriges Rad gebunden, 
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rastlos im Kreise herumgedreht. Ebenfalls hier biifsen 
die neunundvierzig Danai'den den Mord ihrer Gatten da
durch, dafs sie auf ewig Wasser in ein durchlochertes 
Fafs schiitten miissen. Ferner haben hier Salmoneus, der 
den Donner des Zeus durch Pauken und den Blitz durch 
geworfene Fackeln nachzubilden versuchte, und Peirithoos, 
welcher die Konigin der Unterwelt zu entfiihren unter
nahm und dafiir an einen Felsen geschmiedet wurde, ihre 
Strafen zu erleiden. Bei besonderen Veranlassungen er
schein en die lIerrscher des Meeres und der Unterwelt auf 
der Oberflache der Erde; z. B. ist II. VIII, 440 Poseidon 
zur Gotterversammlung gekommen, und Hades II. V, 398 
zum Gotterarzte Paieon, urn sich die ihm von Herakles 
geschlagene Wunde heilen zu lassen. Sonst verlassen die 
Gotter ihre Behausungen, bald in eigener bald in fremder 
Gestalt, zeitweise, urn sich das Thun und Treiben der 
Sterblichen anzusehen, urn Schlachten und Zweikampfen 
beizuwohnen,· urn Lieblinge zu schiitzen und zu beraten, 
vor alJem, urn sich an den Opferdiiften zu erlaben (II. 
I, 423 u. a. m.) 

i2. ,,1m Angesichte der gesangreichen Thraker lag 
der Olymp, ein c. 3000 m. hoher Berg mit jahen, steilen 
Felsgipfeln, die ihn an vielen Stell en unersteiglich machen. 
Die mangelhafte Kenntnis von ihm mochte in der leben
digen Phantasie der Thraker seine Hohe noch steigern, 
und niemand es wagen, jemals dessen Spitze zu erklim
men; sie hatte also, und dam it der ganze Berg etwas Ge
heimnisvolles, und dazu kam wohl, dars er Ofter mit Nebel 
und Dunst umgeben war, und sich hiiufige Gewitter dort 
bildeten. Was war daher natiirlicher, als dars seine Um
wohner ihn zum Sitze des Donnergottes Zeus machten? 
Wurde nun Zeus zum Haupte der ganzen Gotterfiunilie 
erhoben, was Wunder, wenn jener Berg iiberhaupt den 
gesammten himmlischen Gottheiten zum Aufenthaltsorte 
angewiesen wurde! Erfiillt mit diesen VorstelJungen, 
wanderten jene Sanger aus Thracien umher und sangen 
vom Olymp und seinen Gottern, und so konnte es nicht 

2* 



20 

fehlen, es mufste das olympische Gottersystem iiberaIl 
vorhl'rrschende Geltung haben." Heffler, ReI. d. Gr. u. R. 

23. Jeder der Gotter und jede Gottin hat auf dem 
Olymp einen besonderen Palast; diese Wohnungen werden 
'O).t'p/ma o'wp,a-ra genannt. Die des Zeus ist die grOCste, 
versehen mit einem riesigen Saale, iu dem nach II. XX, 7 
aIle olympischen Gotter und aIle Flufsgotter aufser dem 
die Erde zusammenhaltenden Okeanos sowie die Nymphen 
der Quellen und Haine zusammenkommen. Zeus hat 
einen goldenen Thron, neben ihm sitzt seine Frau, Here, 
und seine Tochter, Pallas Athene. Eos, Helios nnd Selene 
erfiillen das Gotterreich mit Licht nnd Glanz. In del' 
Mitte der Vel'sammelten kredenzt Hebe Nektal' in golde
nen Bechern, indes Apollo den Gesang der Musen mit 
seiner Laute begleitet und die Charitinnen ihre Reigen 
aufffihren. Nachts schlafen, wie II. I, 606 zeigt, die 
Gotter in ihren eigenen Wohnungen. Die Thore der 
Gotterstadt auf dem Olympos bildeten dichtgelagerte 
Wolken. Die Horen, welche an ihnen das Pfortneramt 
versehen, ziehen sie vor oder schieben sie zuriick (II. 
V, 750). Wollen die Gotter den Olymp verlassen, so 
geschieht dies entweder zu Furs oder zu Wagen, niemals 
zu Pferde. 

3. Eigenschaften del' homerischen Gottel'. 

24. Leiblich sind die nicht von Anbeginn existieren
den, sondern durch Geburt in die Welt gekummenen 
Gottl'r gesteigerte Menschen, qualitativ von denselben nul' 
durch ihre Unsterblichkeit und ewige Jugend verschieden. 
Quantitativ iiberragen sie den Heiden und die Heroine 
des heroischen Zeitalters durch gro[sere Gestalt, Kraft, 
Schnelligkeit und Schonheit. Sie essen nicht die Frucht 
dl'r "nahrungssprossenden Erde", sondern Ambrosia, sie 
trinken nicht das Blut der Rebe, sondern einen noch 
hOheren Stoff, den Nektar. Bald erscheinen sie im Haus
kleide, bald auf das SchOnste geputzt; selbst der aIlein 
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als hiiJslich und schmutzig dargestellte Hephastus wascht 
sich, als Thetis ihn besucht (II. XVIII, 414), sich der den 
Frauen schuldigen Achtung bewurst, mit einem Schwam me 
das russige Gesicht und die Hande und zieht einen Leib
rock an. Sonst sind die Gatter Verwundungen, karper
lichen Schmerzen, inneren Krankheiten, der Schlaflosig
keit u. s. w. unterworfen. Etwas Besonderes an ihnen ist, 
dars sie kein B1ut haben, sondern einen feineren Saft 
OXed,!); daher ~oll die Eigentumlichkeit stammen, dars die 
altere griechische Plastik sammtliche Gatter als aderlos 
dargestellt hat. 

25. So gemarsigt auch die homerische Phantasie im 
Allgemeinen waltet, so uberschreitet sie doch zuweilen 
das Mars und nahl'rt sieh dem indiseh-islandisehen Uber
mafs. Was z. B. die GrOfse der Gatter anlangt, so lehnt 
Eris - hOehst bedeutungsvoll - (II. IV, 443) ihr Haupt 
an die Wolken, indes ihre Furse den Erdboden betreten; 
so tragt Athene einen Helm, den die Bilder del' Vor
kiimpfer von hundert Stadten schmueken (II. V, 74.t); 
so nimmt Ares im Fall (II. XXI, 407) sieben Hufen 
Landes ein. Stell en , wo die mensehliehe Starke gegen
uber der gattlichen versinkt, sind folgende: Apollo reifst 
die Mauer der AcMer ein gleiehwie ein Kind ein Hauf
chen Seesandes (II. XV, 361); Zeus erschuttert dureh 
sein Kopfnieken (II. I, 530) die Grundfesten des Olym
pos; Here und der Traumgott lassen unter ihren Fiifsen 
die Waldgipfel erzittern (II. XIV, 285); es erbeben Berge 
und Wald unter den Tritten des dahineilenden Poseidon 
(II. XIlI, 19); derselbe bringt (II. XX, 5H) die endlose 
Erde und die steil en Gipfel der Berge in dasWanken. 
Zwar giebt es aueh unter den Heiden vor Troja gewaltige 
Rufer iin Streite, vor all em Stentor, doeh kommt ihre 
Stimme gegen die der Gatter nieht auf. Z. B. briillt der 
verwundete Ares (II. V, 860) wie neun- oder zehntau~end 
Mann, und unverwundet Poseidon desgleiehen (II. XIV, 
148). U nd nun gar an Sehnelligkeit iibertreffen einzelne 
Gatter den Mensehen ganz und gar. Wie ein Sehnee-
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oder Hagelgestober vor dem Nordwinde, so fahrt Iris 
(II. XV, 170) durch die Liifte, wie ein Meteor (II. IV, 75) 
Athene, wie ein Seefalk ebendieselbe (II. XIX, 350), 
g-ar wie der lOenschliche Gedanke Here (11. XV, 80). 
Von Samothrake gelangt Poseidon mit vier Schritten bis 
in die Nahe von Chios (n. XIII, 17) und dann auf dem 
iiber die Meereswellen dahinfliegenden Wa~en (v. 30) in 
das griechische Lager; die Spriinge der Rosse der Here 
sind (11. V, 770) so weit, wie weit ein Mann von einer 
Warte auf das Meer hinaussieht. 

26. "Wie der Mensch, so der Gott" , dieses alte 
Wort wird vielleicht nirgend klarer als beim Griechen. 
Da del'selbe die Naturmachte personificieren wollte, nahlO 
er, ngch ni~ht bis zu dem Begriffe des Ab§oluten vorge
drungen, sich seJbst ZUlU Mo~ell sei~er Gatter; s.o wurden 
diesel ben seine Ebenbilder. Sie sind also nicht absolut, 
sondel'll nui geho)Jene Menschennaturen. Ohne allwi§send 
und mit HUlfe des_sen alllllachtig zu sein, besitzen sie, 
der v A,,;'1J> d. h. der Bethorung, und den Schick,salsgattipnen 
.A.lqa und MQ'iea, untl=lrworfen, nur eine rel~tive Seher
gabe und Macht. Heiteren, leuendigen Sinnes, haben sie 
die psych~schen guten und schlechten Eigenschaften der Grje
ch~n, Zu den letzteren gehOl'en: sie sind nicht immer wahr, 
sondel'll miissen ihr Wort durch den Sc4wur bekraftigen; 
z. B. schwort Here II. XV, 36 bei der Erde, dem Himmel 
und der Styx, II. XIV, 270 bei der Styx, Kalypso in 
der Odyssee V, 184 bei der Erde, dem Himmel und der 
Styx. Soll d~s bedeuten, dars sie im Faile des Eid
brqchs, ihre Un!'iterblichkeit aufgebend, dem Reiche des 
Toges angehOren wollen? 1m Uebrigen sind die Gatter 
~itel, sin.nlich, neiQisch, (Herod. I, 32; III, 40), zanki§ch 
unter einander, boshaft, tiickisch, parteiisch, durch Gebet 
und Opfer bestecpbar, (II. VII, 194). Sie bethOren die 
Menschen, sie betriigen dieselben und sich gegenseitig. 
Alle diese Charakterziige kommen, der griecl!ischen M~n
schen_natur ent§prechend, vereinzelt hier und dort in den 
beiden grofsen Epen vor. Aber das Geistvolle und ma[svoll 
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Phantasiereiche dieser Gotterwelt rief die schOnsten 
Gebilde der Plastik hervor, welehe einst die Tempel, die 
heiligen Haine und die Menschenwohnungen, schmuekten; 
es lebt in seiner Weise, mit anderen Augen angesehen, 
bildend, unter den Kulturvolkern der N euzeit fo.rt. 

·27. Wie weit reichte die Macht der Gotter, welcher 
doch das Schicksal eine Grenze gezogen hatte, in der 
Natur? Sie konnten Wunder thun, d. h. die Gesetze der 
Natur momentan aufheben, oder die Erscheinungen be
schleunigen, oder verzogern: Z. B. lafst (II. XVIII, 239) 
Here die Sonne noeh vor der Zeit untergehen, Zeus (II. 
XVI, 459) blutige Regentropfen auf die Erde fallen, und 
bei hellem Tage (II. XVI, 567) sieh Nacht uber das 
Schlachtfeld breiten. Athene umhtillt (II. XVIII, 205) 
das Haupt Achills mit einer goldenen Wolke, aus der 
eine Flamme lodert. Apollo erschafft (V, 449) ein Schein
bild des Aneas, Here verleiht (XIX, 407) dem Pterde 
Xanthos die Gabe der Weissagung, welehe die Erillllyen 
als Wach~erinnen der festen Ordnung der Natur wieder 
aufl1eben, Athene verwandelt (Od. XIII, 430) den Odysseus 
in einen Greis und spater (XVI, 173) wieder in einen 
Mann in der Fulle der Kraft und Schonheit. 

. Die Gotter lenken die Geschicke del' Volker; II. I, 5 
spricht aus, dafs der Ratschlufs des Zeus (Atoe; t1ov),~) 
die Achaer in schweres Dngltick gesttirzt habe. Fur die 
Einz~lnen kommen gleichfalls alIe guten und schlimmen 
Gl!:ben von den Gottern. Standen nieht auf dem Fufs
boden des Saales des Gotterkonigs zwei Fasser mit Gaben 
(II. XXIV, 527), deren eines die guten, das andere die 
schlimmen. enthielt? Also verliehen die Gotter den Sterb
lichen: Gesundheit, Kraft, Schonheit, Reichtum, Weissa
gung, Gesang, Jagdkunde, Rosselenken, Baukunst, Metall
bearbeitung u. m. a. Andererseits sandten sie Ihnen Krank
heit, Siechtum, Wahnsinn, Blindheit, Elend,und den Tod. 
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4:. Die Oly~pier~ 

Meistenteils werden aufser dem Herrscberpaar zebn 
Gottheiten die hOheren olympischen genannt, so dafs zwolf 
den ganzen Kreis bilden. Zu dieser Zwolfzahl gehOren: 
Zeus und Here, PhObus Apollo, Hermes, Hephitstus, 
Ares und Eros, Pallas Athene, Artemis, Aphrodite, De
meter und Hestia. 

a) Das Herrscberpaar: 

28. Zeus, der Kronide, der Vater der Gotter und 
Menschen, erscheint als der eigentliche Gotterkonig. Zwar 
ist er nicht mehr der altarische Lichtgott, doch scheinen 
aus jener Zeit folgende Epitheta zu stammen: der im Ather 
Thronende, der W olkensammler, der Schwarzumwolkte, 
der Donnerfrohe, der Blitzschleuderer, der Hellblitzende, 
der Lautdonnernde. Seine Kraft charakterisiert er selbst 
(II. VIII, 10 ff.) in den Wort en : "Wen von den Gottern 
abseits ich antreffen werde, sei es, dafs er hingeht, den 
Troern zu helfen, sei es, den Danaern: der soll, nicht 
glimpflich verhauen, zum Olympos zuriickkehren. Oder 
ich werde ihn mir fassen und in den dammerigen Tar
taros werfen .. •. dann wird er erkennen, wieweit ich 
der starkste von aUen Gottern bin." Zeus ist Obt:'rherr 
der Gotter, welche ihm an Macht und Wiirde weit nach
stehen. Er ordnet die Versammlungen derselben, deren 
keiner sich den von ihm gefafsten Ratschliissen wider
setzen darf. Den Menschen gegeniiber, mit denen er nie 
direkt, sondern nur durch andere GoUer verkehrt, nimmt 
er folgende Stellung ein: er ist der Stifter des Konigtums, 
der Konig der Konige, der Beschiitzer der Obrigkeiten, 
er ordnet die Versammlungen der Menschen, er wacht 
fiber den Eid, er schiitzt Haus und Hot' CE(!lefio!;), er 
schirmt das Gastrecht (SElvtO!;). Mehr denn die iibrigen 
Gotter sendet er den Sterblichen Gutes oder Boses aus 
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jenen Fassern, die in seinem Saale standen. Schwachen 
an ihm sind: er verliert in mitten der Streitigkeiten der 
Gotterfamilie zuweilen die Ruhe des Gotterkonigs, und 
sein Herz ist den ErdentOchtern zugewandt. 

Sein Schild ist die Agis, ein Werk des Hephiistos, 
mit den Bildern des Schreck ens , Haden;, Kampfgettim
mpls und mit dem grausen Gorgonen- (II. V, 740) oder 
MeduseIihaupte, das Schlangen umkranzen. Der Schild, 
welchen hundert Quasten schmllcken, dient zugleich als 
Watfe, indem er den Anschauenden erstarren macht oder in 
Zuckungen und Krampfe versetzt (perg. Bildw. in Berlin, 
ZPusgruppe). Symbole der Macht des Zeus sind der Blitz, 
der als Wurfpfeil mit hakiger Spitze gestaltete Donner
keil, das Scepter und der Adler. Sein Hauptbild, das 
dps Phidias, gearbeitet nach II. I, 528, die ruhige Ma
jestat und Kraft darstellend, beschreibt Pausanias V, 11 
also: "Der Gott, aus Gold und Elfenbein gebildet, sitzt 
auf einem Throne; auf seinem Haupte ruht ein Kranz, 
welcher Olivenzweige nachahmt. Auf der Rechten tragt 
er eine Siegesgottin (Nix",) eben falls von Elfen bein und 
Gold, welche eine Siegesbinde halt und auf dem Kopfe 
einen Kranz hat. In der linken Hand des Gottes ruht 
ein Scepter mit allen Arten von Metall ausgelegt; der 
Adler, welcher auf dem Scepter sitzt, ist auch von Gold. 
Von Gold sind auch die Soh len des Gottes, desgleichen 
der Mantel; in letzteren sind Figuren und Blumen, na
mentlich Lilien, eingelegt." 

Here, die Schwester und Gattin des Zeus, die Gotter
konigin, fUhrt bei Homer die Epitheta: die Gebieterin, die 
Gouin mit dem ruhigen Auge, die heilige Gottin, die Ver
ehrungswurdige, die auf goldenem Throne Thronende, die 
Gottin mit den golden en Sandalen, die SchOnhaarige, die 
Weifsarmige. Ihre erzhallende Stimme ertont II. V, 785 
wie die von funfzig Miinnern zusammen, ihr Wuchs ist 
machtig. Au Charakter wird sie als stolz, herrschsuchtig, 
widerhaarig, zankisch, hart und eifersuchtig geschildert. 
Von Paris in Bezug auf ihre SchOnheit zuruckgesetzt 
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(II. XXIV, 25), ist und bleibt sie Feindin der Trojaner 
und gerat daruber mit ihrem Manne in schwere Kon
flikte. Er, der sie schon frtiher (II. XV, 18) bei 
einem anderen Streite mit. gefesselten Handen in den 
Wolken aufgehangt hatte, indes zwei Ambosse an ihren 
Forsen hingen, beschrankt ~ich nicht auf die hartesten 
Scheltworte, sondern stellt ihr korperliche Ztichtigungen 
in Aussicht. Dann aber lenkt sie, da sie zwar nicht 
Besserung, aber doch Furcht verspurt, ein und mgt sich 
in den Willen ihres Mannes. Wie anders diese hOchste 
Gotterehe und die eines Hektor mit der Andromache und 
emes Odysseus mit der Penelope! 

b) Die tibrigen hoheren olympischen GOtter. 

29. Phobus (der Strahlende) Apollo, Sohn 
des Zeus und der Leto, Zwillingsbruder der Artemis, ge
boren auf Delos, ist der Gott des Lichts und des Licht
quells. Homer nennt ihn den Gott mit dem silbernen 
Bogen, mit dem bertihmten Bogen und den Ferntreffer. 
Die Pfeile des Ztirnenden bringen schnellen Tod, z. B. 
den Sohnen der. Niobe, oder die Pest, wie die Ilias zu 
Anfang in grorsartiger Weise darstellt. Dagegen giebt er 
als giitiger Todesgott durch seine sanften Geschosse 
(ayava tUlsa) einen plotz lichen schmerzlosen Tod, na
mentlich dem Greisenalter, als Geschenk. Aufserdem ist 
er Gott der Weissagung - war das Orakel in Delphi 
nicht spin? -, Schirmer der J ugend, der er Wachstum 
und Kraft verleiht, Gott des Gesanges und Saitenspiels, 
Fuhrer der Musen nnd seltsamer Weise zugleich Beschtitzer 
der Herden. Sein Sohn ist Asklepios, der Heilgott, der 
Gott mit dem Stabe, urn den sich eine Schlange ringelt, 
und jenes Tochter die Hygieia, die Gottin del' Gesund
heit. Weil Asklepios aile heilte und selbst Tote allfer
weckte, tatete ihn Zeus mit dem Blitzstrahl als den Frevler 
wider die ewige Ordnung. 

Hermes, der Sohn des Zeus nnd der Maja, der Bote 
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seines Vaters und der Vorsteher der Herolde und Diener, 
ist die giitige Gottheit, die nicht blofs, wie Iris, Bestel
lungen ausrichtet, sondern auch die Menschen schiitzt und 
geleitet, so auch die Seelen der Abgeschiedenen in' den 
Hades. Homer bezeichnet ihn als den Gott mit dem 
golden en Stabe, mit dem er den Menschen die Augen 
einschlafert und weckt, und als den Heil- nnd Segen
spender und Retter in der Not. Ferner ist der kluge, ja 
verschlagene Hermes der SchOpfer des W ohlstandes, der 
durch den Handel erworben wird, nnd der den Verkehr 
vermittelnden gewandten Rede, der Beschiitzer und Mehrer 
der Herden. Leicht kenntlich sind die plastischen Dar
stellungen von dem' schOn en , bliihendenJlinglinge oder 
jungen Manne in dem Reisehtfte, mit dem Schlangenstabe 
und den Fliigelsandalen. 

Hephastus, Vulcan us, Sohn des Zeus und der Here, 
der Gott des Feuers uad der Metallarbeiten, war gleich 
bei seiner Geburt hiifslich und lahm, doch stark an Arm
kraft. Seine Mutter, die ihn nicht sehen mochte, warf 
ihn aus dem Olymp; zwei Meeresnymphen fingen ihn auf 
und behielten ihn neun Jahre bei sich. Spater einmal 
warf ihn auch Zeus heraus, als er bei einem hauslichen 
Zwist seiner Mutter beistehen wollte, und er fiel, einen 
ganzen Tag dtirch die Llifte getragen, bei Sonnenuhter
gang auf Lemnos nieder; nul' noch wenig Leben war in 
ihm nach dem schweren Fall, aber sintische Manner hoben 
ihn auf und pflegten sein. Nach der Ilias war er mit 
der Charis verheiratet, nach der Odyssee mit der Aphro
dite. Aus seiner Schmiedeesse gingen insbesondere fol
gende Kunstwerke hervor: die ehernen Wohnungen der 
Gotter und seine eigene; Achills Waffen, vor aHem der 
beriihmte Schild; Scepter und .Agis des Zeus; goldene 
Magde, auf die er sich bei seinelll Illlihsalllen Gange 
stlitzte; die golden en, unsterblichen, nicht altern den Hunde 
des ~Alkinoos; Agamelllnons Scepter; der Panzer des 
Diomedes u. a. Ill. Athen verehrte ihn als den festen Halt 
des Familienlebens, das den Feuerherd zum Mittelpunkt hat. 
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Ares (''AQ1j~), Mars, Sohn des Zeus und del' Here, 
del' Kriegsgott, vertritt die blinde, sinnlose, rohe Tapfer
keit. Ihn geleiten die Gottin des Hadel's, Eris, seine 
beiden Sohne, Furcht und Schrecken, und die Stadtezer
stOrerin Enyo (Bellona); Wohl wird ihm nur beim Blut
vergiefsen in del' mannermordenden Feldschlacht; auf 
wessen Seite er kampft, gilt ihm gleich. An Gestalt ist 
er grofs und schon, die k linstlerischen Darstellungen von 
ihm zeigen ihn uns meist in Helm und Panzer. Wah
rend ihn die Gotter has sen und die Griechen wenig ver
ehren, findet er bei den Romern, die in ihm den Vater 
des Grtinders del' Weltherrscherin verehren, einen Haupt
kultus (Rom. Staatsalt. § 74), wie auch die Menge del' 
von ihm erhaltenen romischen Statuen bezeugt. 

Eros ("EQv)~, Amor, Cupido) kommt bei Homer noch 
nieht VOl', wohl abel' bei Hesiod (Th. 120) als eine del' 
altesten Naturgottheiten. Verschieden davon ist del' spa
tere Eros, del' fUr den Sohn del' Aphrodite und des Ares 
galt, ein grausamer Knabe, del' aus dem Versteek seine 
Pfeile nach den Hf'rzen entsandte. Keines war VOl' ihm 
sichel', nieht im Himmel, nicht auf Erden, nicht iill Wasser, 
selbst nicht in del' Unterwelt, ja nicht einmal das Herz 
des Zeus; somit ist er die furchtbarste Naturmacht von 
allen. Nach spateren My then ist er mit del' Psyche, del' 
Personifikation del' Menschenseele, in Liebe verbunden, 
in Freundschaft mit dem Hochzeitsgotte Hymenaus. Seine 
Darstellungen zeigen ihn mit Flligeln, einem Bogen und 
pfeilgeflillten Kocher. 

c) Die librigen hoheren olympisehen Gottinnen. 

30. Pallas Athene (na),).a~ 'A(}~V'1J, Minerva), 
Tochter des Zeus, dessen Haupte sie entsprossen sein soli, 
also mutterlos. Die Gotterjungfrau mit den blitzenden 
Augen (r).avuj)m~) ist das Symbol del' mit Kraft ge
paarten Klugheit. Sie schtitzt in Krieg und Frieden die 
Stiidte, namentlich deren Burgmauern, und heifst darum 
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die Abwehrerin, sie beschirmt tapfere nnd kluge Manner, 
die nicht, wie Ares, hineinrasen, nnd heifst daher die Vor
kampferin. Ihrer umsichtigen Fiihrung tolgt der Sieg nnd 
diesem die Beute, daher sie auch die Beutespenderin ge
nannt wird. Andere My then wissen, dars sie die Frauen 
die Kiinste des Spinnens nnd Webens gelehrt habe. Land 
Attika, dem 81e den alb/mm geschenkt, nnd das sie das 
Ziigeln der Rosse und das Insjochschirren der Stiere gelehrt, 
verehrte sie als Landesgottin; zwei Meisterwerke des Phi
dias auf der Akropolis allein legen davon Zeugnis abo 
Anfser dem albaum war ihr noch die Eule heiiig, der 
Vogel der Weisheit. - 1m Besonderen ist in der neueren 
Zeit beachtet worden: grofse, schwer zu erfiillende Wunsche, 
deren Gewiihrullg etwa- nur durch den einstimmigen Willen 
der Hauptgottheiten bewirkt werden konnte, werden auf
fallend haufig mit einer Anrufung an Zpus, Athene und 
Apollo eingeleitet (II. II, 341; IV, 288, VII, 132 u. a. m.), 
also mit dem Gebet an die Macht, Klugheit und Har
monie. Jene drei Gotter bilden also ein Trias unter den 
Olympiern. 

Artemis ("A(!Tfp't~, Diana) ist die Tochter des Zeus 
nnd der Leto und die Zwilliogsschwester des Apollo. Die 
schone und schlanke jungfrauliche Jagerio, welche Nym
phen durch Wald und Flur begleiten, heirst die pfeil
schiittende, die Gottin mit dem goldenen Pfeil uod die 
HirsehtOterin. Sie richtet ihre Gesehosse aueh wohl auf 
Frauen, Z. B. auf die Tochter der Niobe, und bereitet 
ihnen einen schnellen und meist sanften Tod. Von der 
Jagd ermiidet, ergotzt sie sich gern am Saitenspiel und 
Reigentanz. Spater wurde sie aueh als Mondgottin ver
ehrt und mit einem Schleier tiber den Kopf, einem Halb
lDOlld auf dem Scheitel und Fackel" in den Handen dar-
gestellt. , 

Aphrodite CAf/'(!oot7:"I, Venus), nach Hesiod die 
Schaumentstieg~e (§ 12), nach Homer die Tochter des 
Zeus und der Dione. Sie war urspriinglich eine asiatische 
Gottin, deren Kultus zu den Inseln des agaischen Meeres 
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und nach Griechenland iiberging. Die Gottin der SchOn
heit, Anmut, des Liebreizes und der Liebe, welche diese 
Gaben nicht blofs aHein besafs, sondern auch Gottern 
und Menschen mitzuteilen verstand, hatte der harsliche 
Bephastos zur Gattin. Der Sitz ihrer Zaubergewalt, die 
sie iiber Sterbliche und Unsterbliche ausiibte, lag in ihrem 
Giirtel. Sie hiefs die Goldene, d. i. die lIerrliche, die 
Lachelnde, die Schonbekranzte, die Siegbringerin, d. h. in 
den Liebeskampfen. ZugeseHt waren ihr die Chari
tinnen, mit denen sie Reigen auffiihrte, verehrt wurde sie 
ganz besonders in Paphos, Amathus, Korinth, auf Cythera. 

De m et e r (LI'ifknT1jf!' Ceres), Tochter des Kronos und 
der Rhea, Schwester des Zeus, Mutter der Persephoue, 
die ihr Hades raubte, und des Plutos, d. i. des Reich
tums. Urspriinglich bedeutet ihr Name Mutter Erde, 
dem entsprechend sie zur Gottin des Ackerbaues und del' 
darauf ruhenden festen Wohnsitze, biirgerlichen Ordnungen 
und Gesetze wird. A!l dem Raub ihrer Tochter und deren 
jabrliche Riickkehr auf acht Monate zu der Mutter 
knupften sicb die eleusinischen Mysterien (§ 74 ff.). 

Bestia CEa'cta, Vesta), Tochter des Kronos und der 
Rhea, also Schwester des Zeus. Sie ist die Gottin des 
biiuslichen Herdes und des darauf brennenden Herdfeuers. 
Da der Berd den Mittelpunkt des Hauses bildet, be
trachtet man sie als das zusammenhaltende Band del' 
Familie, welche derselben Eintracht, Frieden und Segen 
schafft und erhiiJt. Zum Herde wendet sich ferner del' 
Verfolgte, der um Hiilfe fleht: daher ist sie auch nachst 
Zeus die Gottin der Scbutzflehenden. Mit ihm zusammen 
bewachte sie den Eid, der beim hauslichen Berde ge
schworen wurde. Als Vorsteherin desselben ist sie nicht 
minder die Gottin des Opferfeuers und der Opfer, wei I 
letztere daselbst dargebracht wurden. U nd weiter: im 
Rathause der Stadt und somit nach griechischen Begriffen 
oft auch des Staats, brannte ihr ein ewiges Feuer, von 
dem fortziehende Auswanderer in die neue Beimat mit
nahmen. Somit erscheint sie noch mehr denn Demeter 
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als der Mittelpunkt des auf gesittetem Familienleben 
ruhenden Staats. 

d) .Hausgenossen der Olympier . 

. 31. Ein Kreis von Hausgenossen, welcher das viel
seiti~e Leben der Natur und des Geistes vertritt, umgiebt 
die hOheren Olympier, meist aus weiblichen Wesen be
stehend. 

Die H Q r en. Diese freundlichen, schOn lockigen Mad
chen, Tochter des Zeus, hiiten die Thore des Olymp 
(§ 23) und sinadie Ordnerinnen der Zeit und des Rechts 
unter den Mensch€'n. Urspriinglich waren ihrer drei: 
Eunomia, Dike, Eirene; spater tritt noch eine vierte hinzu, 
und nun reprasentieren sie die vier Jahreszeiten.· Gern 
schwingen sie sich auch, den Musen und Grazienzuge
sellt, im Tanzreigen. 

Die Chariten, G razien: Thalia, Euphrosyne, Aglaja, 
ebenfalls Tochter des Zeus.· Diese mit Anmut und Froh
sinn ausgestatteten Huldinnen trag en diese Eigenschaften 
in weitere Kreise, verschOnen Feste, Tanze und Gelage 
und geben der Kunst die hohere Weihe. 

Die ne u n Mus en, Tochter des Zeus und der Mne
mosyne, die sinnigen Bewegerinnen und Lenkerinnen der 
auf das Ideale gerichteten Geisteskrafte, auch die Got
tinnen der Gesange und Tame. Hesiod nennt Th. 75 if. 
folgende: 

Klio, dann Euterpe, Melpomene, ferner Thalia, 
EratQ, Terpsichore, Polyhymnia, ferner Urania, 
Endlich Kalliope noch. 

Folgende Verse erlautern die Richtungen, nach denen sie 
hinwirken: 

Klio lehrt die Geschichte der Volker, tragische Spiele 
Sind der Melpomene heilig, die komischen liebet Thalia, 
Tiinzer beschiitzt Terpsichore, Flotenspieler Euterpe, 
Erato singt der Liebenden Gliick, Urania wandelt 
Unter den Stemen, Polyhymnia herrschet im Reiche der Hymnen, 
In dem des Heldengesanges Kalliope. 
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Die Moren oder Parzen, !!Ieichfalls Tochter des 
Zeus: Klotho, die Spinnende; Lache .. is, die Losende; 
Atropos, die Unabwendbare. Sie sind die Verwalterinnen 
des Verhangnisses, das un wandel bar feststeht. 1m Ent
wiekelungsgange de!' Mythos hat sich folgende Vorstellung 
von ihnen ausgebildet: Klotho beginnt an dem Spinn
roeken den Leben~faden, Lachesis zieht ihn weiter, Atro
pos schneidet ihn mit der Schere durch. 

Einzelgottheiten. Zu dem die hOheren OIympier 
umschliefsenden Kreise gehOrt auch die Rachegottin N e
mesis. Sie teilt namentlich dem iibermiitig Gewordenen 
das Verdiellte zu und erhalt so das sittliche Rechtsbe
wufst8ein aufrecht. - Ferner ist die Gouin dH Bethorung, 
Ate, hier zu nennen. Als es derselben einstmals gelungen 
war, den Zeus zu verb lend en , so warf er sie aus dem 
Olymp heraus. Seither wandelt sie durch die Lande und 
verleitet die boses sinnenden Mensehenkinder zu Fehl
tritten, in Folge welcher sie der verdienten Strafe ver
tallen. Hinter ihr aber hinken die Lit e n einher, die 
reuigen Bitten. runzlich und schielend. - Aueh N ike 
schlierst sich dem Kreise an, die Tochter der Styx, bald 
gefliigelt, bald ungefliigelt dargestellt. Die Siegesgottin 
zeiehnet, die Palme in der einen, den Kranz in der an
deren Hand, den Sieger des Schlaehtfeldes, des Ringplatzes 
und des San!!erkampfes aus. - Hiel'her !!ehort auch 
Tyche, die Zufallsgottin, die reehte Mutter der Thoren, 
die Stiefmutter der Verstandigen, welche bald mit blinden 
Rossen getahren kommt, bald auf einer Kugel steht. -
lhr nahe ist K air 0 s, der Gott des giinstigen Augen
blickf', der erfafst sein will. - Dipser Reihe diirften aueh 
noeh die Dam 0 n en zuzuzahlen spin, Mittelwesen, Diener 
der Gotter, z. B. die der menschlichpn Verhiiltnisse: die 
Scham, die Freund~chaft, das Erbarmpn, der Friede, das 
Geriicht, der Gehorsam, das Laehen, die Rettung, die Ein
tracht u. a. m. - In den Gotterkreis del' Olympier tritt zu
letzt auch noch Dionysos oder Bacchus ein, Sohn des 
Zeus und der Semele, welche vor dem Blitze des Gotter-
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konigs verging, als sich ihr derselbe auf ihren Wunsch 
in seiner eigenen Gestalt zeigte. In Nysa in Asien, weifs 
der My thus , wuchs das Kind auf; von da aus machte 
der Jiingling seinen grofsen Kulturzug durch die alte 
Welt. Ihn begleiten tosend Pan, sein stets trunkener 
Lehrer Silen, die iibrigen Satyrn und die Nymphen, hier 
Manaden oder Bacchantinnen geheifsen (§ 32). 

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger 
Und der Panther prachtiges Gespann 
Meldeten den grofsen Freudebringer; 
Faun und Satyrn taumeln ihm voran. 
Urn ihn springen rasende Manaden, 
Ihre Tanze loben seinen Wein, 
Und des Wirtes braune Wangen laden 
Lustig zu dem Becher ein. 

W ohin er kommt, pflanzt er die Rebe und lehrt die Be
hand lung des Weinstocks, der Traube und des Weins und 
wird so als Sorgenloser und Freudespender zum Ver
treter des hOheren, dem Geistigen nitheren Naturlebens. 
Auch den Baum belaubt er, ruft die Bliiten hervor und 
lafst die Friichte rei fen. Auf Naxos findet er die von 
Theseus verlassene Ariadne, trostet sie mit dem Trank 
der Labe und vermahlt sich mit ihr. Seine Verachter 
gehen, unter die rasende Schar geratend, in schrecklicher 
Weise unter. Nachdem der Gott dann in die Unterwelt 
hinabgestiegen ist, um seine Mutter Semele zu holen, 
steigt er mit ihr und der Ariadne zum Zeus empor, der 
beiden Erdenfrauen die Unsterblichkeit verleiht. Gewohn
lich wird Dionysos und seine Schar mit dem Thyrsus
stabe in der Hand 9argestellt, d. h. einem von Epheu- und 
Weinranken nmwnndenen Stabe. Beide Gewachse sind 
ihm heilig, unter den Tieren der Panther, der Luchs, 
der Tiger, der Esel, der Delphin nnd der Bock. 

Kop p, Griecb. SakralalterUimer. 3 
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e) G6tter von FI ur und Waldo 

32. ndv'lu :ril~e1j :JEwv -
"Diese Hohen fiilIen Oreaden, 
Eine Dryas lebt in jenem Baum, 
Aus den Urnen lieblicher Najaden 
Sprang der Strome Silberschaum." 

Die Nymphen, d. h. Madchen, erfiillen nicht die G6tter
palaste, wenngleich sie auch in der Gotterversarumlung auf 
dem Olymp erscheinen, sondern die Stille des Naturlebens. 
Sie sind nicht unsterblich, aber lange lebend. Ais die wohl
thiitigen Genien der 0rtlichkeit, der sie angehOren, gewahren 
sie dem Jager Jagdbeute, helfen sie dem Hirten das Ge
deihen seiner Herde fOrdern, pflanzen und pflegen sie dem 
Gartner Obstbaume. Sie werden als tanzliebend aufgefafst, 
sie sind in Gesellschaft von Sterblichen und Gottern, sie bil
den gem das Jagdgefolge der Artemis und nehmen an 
den Zugen des Bacchus teil. - Ihnen gesellt sich auch 
Pan zu, der ziegenftifsige, doppelgehOrnte, starkbartige, 
freundlich lachelnde Schutzer der Hirten und Landleute, 
der lustige und rustige Berggeist Arkadiens, der neckische, 
mutwillige Freund del' NympheH. In del' einen Hand 
tragt er den Hirtenstab, in der anderen die Hirtenfl6te 
(I1Vety~). - Hierher gehort auch del' fette S i 1 en, ein 
weinseliger Alter, Erzieher des Bacchus, mit Glatze und 
stumpfer Nase. Beim Bacchuszuge reitet er auf einem 
Esel, auf dem er haltlos hiingt uud von Satyrn gestfitzt 
werden mnfs, damit er nicht herunterfalle. - S i len e 
und Satyrn sind femere Genossen Pans, mit struppigen 
Haaren, stumpfen Nasen, Ziegenohren und Ziegenschwanz 
oder Rofsschweif. Diese Feldgeister ziehen mit Hirtell
staben, Hirtenfloten, Weinschlauchen nnd Trinkgefafsen 
umher, gesr,hmlickt mit Kranzen von Epheu oder von 
Fichtenzweigen. Hesiod nennt sie, die Vertreter des nie
deren Naturlebens, ein nichtsnutziges und leichtfertiges 
Geschlecht. - Ebenfalls jener niederen Stnfe gehOren die 
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geneigt zu Trunk und zu Gewaltthat. 

f) Gottheiten des· Lich ts und der Luft. 

33. Aus dem Schlaf erwacht, kleidet sich Eos, die 
Gottin des Morgenrots in ein safranfarbiges Gewand und 
hebt mit ihren Rosenfingern den Schleier der Nacht in 
die Hohe. Dann schirrt sie ihre rotlich schimmernden 
Rosse an un·d 1l1acht sich auf den Weg, urn den Gottern 
und den Menschen den neuen Tag anzusagen. Schon 
ist ihr einer ihrer Sternensohne, der Morgenstern, Lucifer, 
voraus. Alles, was Ode1l1 hat, fi'eut sich erwachend fiber 
die goldthronende Eos. Bald aber kehrt sie urn, demi 
ihr Tagewerk ist vollbracht, und macht einem Grofseren 
Platz. - Schon fahrt der Sonnengott, Helios, urn das 
Haupt einen Kranz von sieben oder zwolf Strahlen, ge
zogen von eine1l1 weifsen, feuerschnaubenden. Dreigespann 
den ehernen Himmel hinauf.· In stiller Majestat lenkt er 
seinen goldenen 'Vagen tiiglich von Ost nach West, unter
wegs aIles sehend und aIles hOrend. Sein Sohn, Phaethon, 
der den Sonnenwagen nicht zu lenken verstand und die 
Lande in Brand setzte, wurde vom Blitze des Zeus nie
dergeschmettert, seine Tochter, die Heliaden, welche den 
Fall ihres Bruders beklagten, in Schwarzpappeln verwan
delt; ihre Thriinen werden Bernstein. Helios fand aut' 
Rhodos seine Hauptverehrung, wovon seine c. 35 m. hohe 
Erzstatue, eines der sieben Weltwunder, Zeugnis ablegt. 
- 1st der Sonnengott zum Okeanos zuruckgekehrt, dann 
wandert S elen e hinauf, die geflugelte Mondgottin, mit 
eine1l1 gliinzenden Gewande angethan, eine goldene Krone 
auf dem Haupte. 1hren Wagen ziehen zwei weifse Rosse, 
oder zwei, von denen eines weifs und eines schwarz ist, 
oder sie fiihrt, eine Fackel in der Hand, mit zwei Kuhen 
einher. 

Aufser dem, dafs Zeus, Poseidon und andere Gotter 
den Winden gebieten, giebt es noch eigene Windgottel', 

3* 
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Sohne des Astraus und del' Eos: Boreas (Nord-) No
tos (Sud-), Zephyros (Westwind), die sich, wann sie 
unbeschiiftigt sind (II. XXIII, 200), zu Festschmaus und 
Trinkgelag ver~~nigen. Die Odyssee kennt ferner noch 
den Windgott A 0 los, zu dem Odysseus auf seiner 11'1'
fahrt gelangt. Jener nimmt den Umherirrenden gast
freundlich auf, behiilt ihn einen Monat bei sich und bannt 
bei dessen Abreise die Pfade del' briillenden Winde in 
einen Schlauch. Schon ist Odysseus seiner Heimat nahe, 
da offnen seine Gefiihrten, wiihrend er schliift, aus N eid 
und Neugier den Schlauch und entfesseln die Winde. 
Del' Sturm treibt sie zu Aolus zuriick. del' sie ais gott
verhafste Frevler von sich weist. - Die H a I' p Y i en. ge
fliigelte Gottinnen, sind die Vertreterinnen del' fortreissen
den Stiirme, T y p h () n die verderbliche Windsbraut. -
Die Hyaden, die Regnenden, ihrer sieben, ein Sternbild, 
verkiinden die Zeit, wo del' siidliche Regenwinter beginnt, 
die PI ej ad en. das Siebengestirn, bei ihrem Aufgange 
die del' Schiffahrt giinstige Jahreszeit, bei ihrem Nieder
gange Stiirme und Regenschauer. 

5. Die lIeeresgottheiten. 

34. Poseidon und Amphitrite. Dem Meeres
herrscher Iegt Homer die Epitheta bei: del' die Erde (mit 
seinem Elemente) Festhaltende -

.Der urn die Lander seinen Wogengiirtel schlingt" -, 

del' Erderschiitterer. del' Dunkelblaulockige. Er herrscht 
nicht blofs iiber das Meer, sondei'll auch uber die iibrigen 
Gewasser; mit seinem Dreizack erregt er die Stiirme und 
tiirmt die Wolken auf und liifst sie zUl'iicksinken und 
giebt giinstigen Fahrwind. Nach spiiteren My then ist er 
del' Schopfer· des Rosses, des sen Galopp das Schaukeln 
del' Meereswellen wiedergiebt, und del' Schutzer del' Wett
kiimpfe mit Rossen. Obgleich er dem Zeus als dem 
Oberherrscher die gebiihrende Ehrerbietung zoIlt, wahrt 
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er dennoch seine Selbstandi~keit, z. B. bei seiner Partei
nahme gegen die Troer. Uber seine Wohnung § 21. 
Die bildende Kunst steHt ihn als einen dem Zeus ahnlichen 
Bruder dar, doch als minder heiter und ruhig aussehend, 
vielmehr als seinem Elemente entsprechend, diisterer und 
beweglicher. 

Amp hit ri t e heifst seine Gemahlin, bei Homer die 
Meerbewohnerin, die Starktosende, die Dunkelblauaugige, 
die Ernahrerin der Seegetiere genannt. Kenntlich sind 
ihre Bilder an zwei Krebsscheern auf der Stirn oder an 
einem Krebs oder einer Muschel in der Hand. 

35. Sohn des Poseidon und der Amphitrite ist Tri
ton, der, auf einem schneckenfOrmigen Muschelhorn bla
send, die Befehle seines Vaters ausrichtet. Die Kunst 
stellt ihn als einen Mann mit einem kriiftigen Oberleibe 
dar, welcher in einen schlangenartigen Seetierschwanz 
mit Schuppen und Flossen auslauft; spiitere My then ken
nen eine Mehrzahl von Tritonen. - Andere, dem Reiche 
des Meerherrschers angehorende Gottheiten sind: Po n t 0 s, 
der die Meerestiefe reprasentiert; T h au mas, der Gott 
der Meereswunder; Ph 0 r k y s, die Personifikation der 
grauenerregenden Meeresode; Keto, die Gottin der See
ungeheuer; Nereus, aufgefarst als der freundliche, weis
sagende Alte, der Vater von fiinfzig schOn en Tochtern, 
den Nereiden, die bei ihm in einer schimmernden Grotte 
wohnen. Die erste unter ihnen ist die Meeresherrscherin 
Amphitrite (§ 34), die SchOnste Galatea, die bei Bomer 
am hiiufigsten Genannte die silberfiifsige Thetis, die Mutter 
des Achill. - Den Nereiden nahe steht Leukothea, die 
vor Schiffbruch und WeHentod bewahrt, mit ihrem gleich
falls den Seefahrenden freundlich gesinnten Sohne Pa 1 a
m 0 n. Ein weissagender, sich mannigfaltig wie keiner 
Verwandelnder - daher die Bezeichnung "eine Proteus
natur" - ist der Seegott Proteus; er wird Od. IV, 
456 zum I.owen, Pardel, Drachen, Wildschwein, Wasser 
und Baum. - Glaukos, der Blaugriine, scheint die 
Personifikation der Farbe des Meeresspiegels zu sein. -
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Die Sirenen sind bezaubernde, in das Verderben lockende 
Sangerinnen, oben schOne Jungfrauen, unten in Vogel
gestalten mit scharfen Krallen endend. - Auch die Flufs
gotter sind Vasallen Poseidons, die Sohne des grofsten 
alier Fliisse, des Okeanos und der Thetys (§ 15). Bei 
Homer kommen vor: der Skamander oder Xanthos, der 
Simoeis, der Spercheus, der Acheloos, der Axios, der 
Alpheus, der Enipeus. In der IIias (XXI, 136) sucht 
der ergrimmte Xanthos den mordenden Achill zu ertranken, 
aber Hephiistos treibt ersteren durch die Macht des Feuers 
in sein Bett zuriick. Die Flufsgotter werden mit Stier
hornern dargestellt, neben einem umgestiirzten Kruge la
gernd, aus dem die Wasser stromen. 

6. Die Gotter des Schattenreichs. 

36. Hades und Persep hone. Hades CAter",,), der 
U nsichtbare oder unsichtbar Machende> heifst romisch 
Pluto oder Dis, d. h. der Reiche. Einige glauben, er 
heifse darum so, weil er von den drei Briidern das wei
teste Reich beherrsche, andere, wei I er in dem Erdreiche 
walte, aus dem der Pflanzenwuchs stammt und die "Me
talle gefordert werden, zwei Quellen des W ohlstandes. 
Der Herrscher im Schattenreiche ist (II. IX, 158) uner
bittlich und unversohnlich; denn er lafst niemand zum 
Lichte zuriickkehren, der einmal zu seinem finsteren Reiche 
herabgestiegen, und ist dadurch den Sterblichen der Ver
hafsteste der Gotter. Homer nennt ihn den Vielaufneh
menden, Allbettenden, den Thorschliefser, den mit den 
bpriihmten Rossen. Er tragt die unsichtbar machende 
Hadeskappe (xvvi", "Atoo~), ein Werk der Cyklopen, das 
also dieselbe Eigenschaft besafs, wie Siegfrieds Tarn- oder 
N ebelkappe im Nibelungenliede. 1m iibrigen stellt auch 
ihn die Plastik als dem Zeus ahnlich dar, als hoch und 
majestatisch, doch mit finsterer Miene, dichterem Barte, 
das Haupthaar in die Stirn gekammt. Bald fahrt er mit 
schwarz en Rossen einher, bald sitzt er auf einem golden en 
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Throne, zu seinen Fiifsen der Kerberos. In seiner Hand 
halt er bald ein Scepter. bald einen langen H errseher
stab, bald den die Thore des Hades sehliefsenden Sehliissel, 
bald ein das Leben absehneidendes Siehelsehwert. 

Persephone, die Toehter des Zeus und der Demeter, 
erseheint bei Homer als die Grause (bnxw~). Dafs sie 
ihr Gemahl einst ihrer Mutter entfiihrt und mit sieh in 
das Totenreieh hinuntergenommen habe, ist naehhomerisch. 
Die Odyssee weirs von ihr (X, 494), dafs sie dem Seher 
Tiresias auch in der U nterwelt das Bewurstsein liefs, und 
(v. 509), dars ihr heiliger Hain am westlichen Rande 
der Erdscheibe lag und, an der Grenze des Schattenreichs 
ausgestreckt, dessen Park bildete. 

37. Auf dem Scheidewege, wo es entweder zum Tar
taros hinabfiihrte oder zu den W ohnungen der Seligen 
ging, safsen die drei ehrwlirdigen Totenrichter, Min 0 s, 
Radamanthys und A.akos, alle drei Sohne des Zeus, 
und libten ohne Ansehen der Person ihr Richteramt. 
Als bewnrstlose Schatten, da sie aus dem Quell des Ver
gessens (A~(}Tj) getrunken hatten, schwebten die Seelen 
der Abgeschiedenen in dem eigentlichen Totenreiehe wan
kend herum, allein die ehemalige Gestalt bewahrend. Sie 
waren sprachlos, nur das Trinken von Blut gab Ihnen filr 
einen Augenblick Bewufstsein und Sprache zuriick. Uber 
sein Los urteilt (Od. XI, 489) der wieder redend ge
wordene Achill also: "Ich wollte auf der Oberwelt lieber 
bei einem armen Manne nm Lohn Feldarbeit verrichten, 
als hier Herrscher iiber alle Seelen der Abgeschiedenen 
sein. " 

38. Anfser dem herrschenden Gotterpaar wohnten hier 
auch die Sohne der N acht, T han at 0 s·, der Tod, und 
H yp nos, der Schlaf, Zwillingsbriider. Ersterer erscheint 
in schwarzem Gewande, schwarzgefliigelt, ein Schwert in 
der Hand, er der den Sterblichen verharste Gott mit der 
gesenkten Fackel. Dagegen schwebt der allgeliebte Schlaf 
entweder auf golden en Fliigeln umher oder wandelt freund
lichen Blicks durch die Lande, urn Not und Sorge ver-
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gessen zu machen. Zweimal vermag er (II. XIV, 252), 
von der Here beredet, selbst den Zeus einzuschlafern. -
Auch wohnten im Hades die T r a urn e, deren Haus zwei 
Thiiren hatte, die eine von Elfenbein, die andere von 
Horn. Diejenigen Traume, welche aus der elfenbeinernen 
Thiir herausgehen, sind eitel und tauschen; die aber, welche 
aus der hOrnernen wandeln, verwirklichen sicb, weil ein 
Gott sili gesandt bat (Od. XIX, 565). -- Die Keren 
sind die Personifikationen besonderer Todesarten, unbarm
herzige, schrecklich anzusehende Ungliicksgottinnen. -
Die Erinnyen oder Eumeniden, die gleichfalls ihren 
8itz in der Unterwelt haben, kommen von Zeit zu Zeit 
an die Oberwelt binauf. Sie, die Gottinnen des Fluchs 
und der Rache, Alekto, Tisiphone und Megara, verfolgen 
dann vor allem den Mord und den Meineid. Mit Schlangen
haaren urn das Haupt, blutigen Augen und heraushiingen
den Zungen jagen sie, gleichwie Jagdhunde, hinter dem 
Frevler her. Uud haben sie ihn in den Hades hinab
gebracht, so hetzen sie ihn auch dort noch weiter. Ver
sohnen kann sie keine Reue, denn sie haben das ewige 
Recht aufrecht zu erhalten, die Grundlage der Weltord
nung. - Hekate, ebenfalls eine chthonische Gottin, 
sendet Geister Abgeschiedener herauf oder schwarmt mitter
nachtlich mit Gespenstern auf'Dreiwegen oder urn Graber 
herum. 

Tief unter dem Hades aber, im Tartaros, verbiifsen, 
von dreihundertarmigen Riesen bewacht, die Gotterfeinde 
ihren Frevel (§ 21). 

7. Das Heroentum. 
39. "Als die Gotter menschlicher noch waren, 

Waren auch die Menschen giiltlicher." 

W enn man erwagt, wie nahe fUr Homer und Hesiod die 
Gotter und Menschen einander standen, wieviel tausend 
Male sie in die engste Beruhrung traten, wie zuweilen 
das Gottliche mit dem Menschlichen fast verschmolz: 
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kann es da wohl verwundern, dass nach dem Volksglauben 
sich einzelne Sterbliche zur U nsterblichkeit aufschwangen? 
Derartige Sagen sind iiberal! unter den vielgeteilten grie
chischen Stammen erstanden, ankniipfend an die Stamm
vater und an Stammeshelden, von del' epischen Poesie 
erweitel't und dichterisch gestaltet. Del' Begriff Halbgott 
ist Homer, welcher unter ~(!WS~ die aus den Massen her
vorragenden Recken versteht, noch fremd. Dagegen be
zeichnet Hesiod (Werke und Tage, 156) als Halbgotter 
die Heroen, die VOl' Theben und Troja fochten und nach 
ihrem Tode auf die Inseln del' Seligen an den Okeanos 
versetzt wurden, wo ihnen dreimal im Jahre das nahrungs
sprossende Erdland siirse Frucht tragt. 

1m Laufe der Jahrhunderte bildete sich eine formliche 
Heroenverehrung, bei welcher, gleichwie bei Totenfesten, 
Trankopfer dargebracht wurden. Man schiittete betend 
aus einem Kruge am haufigsten einen Mischtrank von 
Honig, Wein und Wasser auf das Heroengrab. Wurde 
ein Tier geopfert, so gab es, dem Ernst der Feier ent
sprechend, keinen Opferschmaus, sondern jenes mufste 
ganz verbrannt werden. So, hoffte man, wiirde del' Heros 
zum Segen seiner Nachfahren weiter wirken. 1hrer Art 
nach sind die Heroen teils reine Phantasiegebilde, z. B. 
der griechische Stammesheros Hellen; teils Heiden del' 
Urzeit, welche die dankbal'e Nachwelt ihrer Geburt oder 
ihrer Thaten oder beider wegen zu Gottern emportrug, 
z. B. die Obersten im Heroentume, Herakles und Theseus, 
jener Stammesheros des dorischen, diesel' des ionischen 
Stammes (Griech. Staatsaltert. § 8); teils Gotter, die von 
ihr zu Halbgottern heruntergezogen wurden, wie Perseus 
und Bellerophontes; teils geschichtliche Personen. So ver
ehrte Athen die Tyrannenmorder Harmodius und Aristo
giton, so den Sophokles unter dem Namen des alten 
Heros Dexion, so die Einwohner von Stagira ihren grofsen 
Mitbiirger Aristoteles. Insbesondere aber betete jede Stadt, 
jede Landschaft ihre Landesheroen (~(!WS~ ErXW(!£Ot) als 
ihre Schutzgeister an, gleichwie jede Kolonie ihren Griinder. 
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8. Einwirkung des Volksglaubens auf die 
Sittlichkeit. 

40. Das ist, in den weitesten Umrissen dargestellt, 
doch so, dafs man ihren Charakter noch erkennen wird, 
die griechische Gotterwelt. Hervorgegangen aus einer 
weiten, iippigen, heiteren und lebendigen Phantasie, welche 
die alten Naturmachte.umformte, worauf die Dichter nach
halfen, und die Kiinstler den Kultus der Schonheit voll
endeten, erscheinen jene Gebilde nicht entfernt als heilig. 
Sie erscheinen auch nicht als absolut, weder auf dem 
Gebiete der Macht noch auf dem der Weisheit, noch dem 
der Giite; andererseitlS giebt es aber auch keinen Teufel 
unter ihnen. Wie hat nun jene SchOpfung auf das Volk 
zuriickge~irkt, das sie sich schuf? Das Menschenleben 
dachten sich die Griechen als von der Wiege bis zur 
Bahre unter dem Schutze der Gatter; darum fanden re
ligiose Ceremonien bei den Neugebornen statt, darum ward 
der Jiingling vor dem Altar wehrhaft gemacht, darum die 
Ehe unter heiligen Brauchen geschlossen, darum der Tote 
unter solchen bestattet. Und welche Reihe von religiosen 
Staats- und Privatfesten, von Aufziigen, Opfern, Spielen 
u. s. w., welche Fiille von Gebeten und Anrufungen! Wo 
wurde wohl eine Volksversammlung ohne religiose Formen 
abgehalten, wo das Recht ohne sie gesprochen, wo Ver
trage ohne sie geschlossen! Darnach sind die Griechen 
aufserlich sehr religios gewesen und iibertrafen darin viele 
Nationen. Aber setzte sich bei Ihnen dies~ Art der Re
ligiositat in Sittlichkeit urn? Keineswegs, weder im 
Staats- noch im Privatleben. Wenn Thuc. I, 23, 1-2 
sagt: "W eder wurden vor dem peloponnesischen Kriege 
so viele genommene Stadte ganz zerstort, noch gab es 
so viele Verbannungen, noch soviel Morden, teils im 
Krjege, teils infolge von Aufruhr," so urteilt er iiber jene 
schrecklichen Jahre der griechischen Geschichte noch 
kiihl. Andererseits finden sich neben den hohen Ziigen 
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des griechischen Charakters: der Tapferkeit, der Ehren
haftigkeit, des Freiheitsstolzes, der Uneigenniitzigkeit, der 
Wehrhaftigkeit, des Wissensdurstes u. s. w. in den°·Massen 
vielfach das Laster, die Treulosigkeit, die Hinterlist, die 
Liige, der Verrat, die Undankbarkeit. Die Religion hatte, 
eben so wenig wie die iibrigen heidnischen, nicht die Kraft, 
die Moralitat zu heben. Sie wiirde auch, falls sie es ver
sucht hiitte, nicht weit gekommen sein; das lag in ihrer 
anthropomorphistischen Gotterauffassung. 



II. Die Gotterverehrung der Hellenen~ 

1. Allgemeines Verhaltnis des Staats zum 
KuItus~ 

41. Dafs dem Staat obliege, die Kinder zur Gottes
furcht erziehen und die Erwachsenen darin befestigen 
zu lassen, ist keinem Griechen eingekommen; das Tief
inn ere des Gottlichen zu erfassen und festzuhalten, blieb 
jedem anheimgestellt. Die Gesetze hielten nur die aufseren 
Brauche des Kultus aufrecht, und dafs alles, was die 
Gotter besafsen, ihneu verblieb, dars die Ehren, welche 
ihnen zukamen, ihnen aueh erwiesen wurden, dars ihnen 
die gebiihrenden Opfer, Gebete und Weihgesehenke dar
gebraeht wurden. Somit besehrankte sieh der Staat auf 
die Uberwaehung des rein Gesetzliehen und strafte die 
Ubertretung hart. Wer sieh am Eigentum der Gotter 
vergreift, wird als Tempelrauber mit dem Tode, mit Ver
weigerung des Begrabnisses in heimiseher Erde und mit 
Vermogenseinziehung bestraft. Niemand, der von einer 
heiligen Statte ausgesehlossen ist, da1'f sie dadureh ent
weihen, dafs e1' sie bet1'itt, niemand dadureh, dafs er da
selbst entweihende Handlungen vornimmt. Ebenso ver
fallt dem Arm der Gereehtigkeit, wer sieh eigenmaehtige 
Anderungen am Kultus erlaubt, oder wer gar den Volks
glauben antastet. Lang ist die Reihe der in Athen wegen 
Gottlosigkeit (&f1s(:JEta) vor den Heliastengerichten Ange
klagten und Verurteilten. Man denke nur an Protagoras, 
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wei! er die .A.usserung gethan: "Man kann nieht wissen, 
ob es Gotter giebt oder nieht", an Anaxogoras, weil er 
lehrte: "Die Sonne ist eine gliihende Masse von der 
Grofse des Peloponnes", an die Anklage des Sokrates: 
"Er siindigt, da er nieht an die Staatsgotter glaubt, son
dern neue Gottheiten einfuhren will; er siindigt ferner 
aueh, da er die Jugend verdirbt" (Xen. Memm. I. 1; 
Plat. Apol. 3). 

42. "Der alte Brauch ist der beste." Demzufolge 
anderte die souverane Volksversammlung nur wenige Male 
etwas an dem alten Kultus, und zwar erst naeh Befra
gung und Genehmigung des delphisehen Orakels. Ein 
soleher Ausnahmefall ist folgender: Vor der Sehlaebt bei 
Marathon begegnete dem naeh Sparta entsandten Eil
boten in der Nahe von Tegea der arkadisehe Hirtengott 
Pan. Derselbe rief den Athener mit lauter Stimme bei 
Namen und hiefs ihn seine Mitbiirger fragen, warum sie 
sieh urn Pan gar nieht kiimmerten, obgleieh derselbe ihnen 
wohlgesinnt und niitzlieh teils oftmals gewesen sei, teils 
noeh sein werde. Naeh der Sehlaeht besehlofs die Volks
versammlung, den Gott, der ihnen im heifsen Kampfe 
siehtlieh beigestanden habe, unter die Landesgotter auf
zunehmen. Ihm wurde demnaeh die Pansgrotte am Fufse 
der Akropolis zum Heiligtum geweiht, und ihm zu fer
nerer Ehre ein jahrliehes Fest gefeiert, bei dem in dunkler 
Naeht ein Faekelwettlauf stattfand (Herod. VI, 105). -
Neue Kulte kamen aueh dadureh naeh Athen, dafs der 
Staat den MetOken und Fremden die ihrigen gestattete 
und aueh nieht verhinderte, dars Burger eben dieselben, 
sie liebgewinnend, annahmen. Aueh kamen dureh Er
oberungen neue Gotterverehrungen naeb Atben, indem 
man aus einem eroberten Gebiete dessen Gotterbilder und 
Priester iibersiedelte oder doeh in der Hauptstadt einem 
gleiehen Kultus eine SUttte gewahrte. 
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2. Heiligtiimer. 

43. Unter einem 7:8f1;I!YO~ verstand del' Grieche del' 
geschichtlichen Zeit einen ringsum abgegrenzten und ge
weihten Bezirk. Auf demselben konnten Tempel stehen, 
heilige Baine (aA.O'1j) , Altare, Gotterbilder odeI' aIles zu
sammen. Del' nicht zum Kultus verwandte Boden blieb 
entweder brach liegen, odeI' er wurde zu dem Zwecke be
baut, dars die Einkiinfte aus ihm del' Kasse des Beilig
turns zuflossen. 

Die altesten Tern pel lagen naturgemafs auf den 
Burgbergen, denn diese waren ja del' Kern, urn den 
herum die Stadt erwuchs. Hier, oben auf del' Hohe, 
fanden die Gotter den besten Schutz, von hier aus 
schiitzten sie wiederum am besten Stadt und Land. Als 
die Stadte sich ausbreiteten und einer grofseren Zahl von 
Tempeln bedurften, galt als Grundsatz fiir deren Lage: 
sie sollen weithin sichtbar, aber dem alltaglichen Treiben 
moglichst entriickt sein. Die Gestalt der meisten ist die 
des langlichen Vierecks, Rundtempel mit Kuppeldach 
bilden eine seltene Ausnahme. Gewohnlich erhebt sich 
auf einem hohen, terrassierten Unterbau das saulengetragene, 
herrliehe Gebaude mit einem Giebeldache, das vorn und 
hinten zwei dureh Bildwerke geschmiiekte Dreiecke bildet, 
indes die Seitenflaehen ebenfalls von Kiinstlerhand ver
ziert sind. Das Ganze strahlt unter dem Himmel des 
Siidens in praehtigen, bunten Farber., die nieht, wie bei 
uns bald geschehen wiirde, so leicht dureh Wind und 
Wetter verbleiehen und zuletzt in ein sehmutziges Grau 
iibergehen. Trat man durch die zweifiiigelige, meist an 
der Ostseite gelegene Thiir ein, durch welche das meiste 
Licht in das Innere fiel, und in die eigentliche Gotter
wohnung (yao~ im engeren Sinn e) , so stand man dem 
auf einem Sockel stehenden odeI' sitzenden Gotterbilde 
gegeniiber. VOl' demselben befand sich ein kleiner, nul' 
zu feuerlosen Opfern bestimmter Altar; denn del' Brand-



47 

opferaltar erhob sieh draufsen im Freien. Wie hatte sieh 
wohl ·ein rauehgesehwarzter Raum mit der strahlenden 
SehOnheit einer Gotterwohnung vertragen! Zuweilen hatte 
ein Tempel noeh ein Allerheiligstes (aov'l"Ov) , das nur 
die Priester betreten durften, und aueh diese nieht iiberall 
zu jeder Zeit. Den Hauptteil aber umgaben Nebenteile, 
zu versehiedenen Zweeken bestimmt, namentlieh zu dem 
der Aufnahme von Weihgesehenken. Wie das Aufsere so 
leuehtete aueh das Innere in bunten Farbentonen. 

Dnter der ungezahlten Zahl der grieehisehen Tempel 
ragen dureh kolossale Dimensionen hervor: der Tempel 
der Artemis in Ephesus, in des grofsen Alexanders Ge
burtsnaeht dureh Herostratos angezundet, e. 140 m. lang 
und 72 m. breit, zu den sieben Weltwundern gerechnet; 
er wurde naeh dem Brande in derselben Grosse wieder 
aufgebaut. Demnaehst ist der Tempel des olympisehen 
Zeus in Athen zu erwahnen, e. 112 m. lang und 55 m. 

breit, angefangen unter Pisistratos, vollendet unter Kaiser 
Hadrian. Von diesem Riesenbau, der eine ahnlich lange 
Baugeschichte hat wie der Kolner Dom, stehen noch 
sechzehn kolossale Siiulen. Drittens moge der unter Pe
rikles erstandene Parthenon genannt sein, e. 75 m. lang 
und 32 m. breit. Die meisten Tempel aber waren klein; 
da sich nicht in ihnen, sondern urn die aufsen errichteten 
Brandopferaltare die Massen sammelten. 

Aufser den Tempeln gab es heilige Haine der Gotter, 
ohne Gebaude darin, aber mit Altar und Bild. Der
gleichen Haine waren aueh Heroen geweiht, auf deren 
Grabe, falls ein solches vorhanden war, moehte es aueh 
nur ein Cenotaphium sein, otter eine Kapelle stand. 

Einige Heiligtiimer bildeten Freistatten flir Hlilfe
suehende jeder Art. Wie weit das Asylrecht ging, lafst 
sich im allgemeinen nicht feststellen, da es auf keinem 
geschriebenen Gesetze ruhte. In manchen Tempelbe
zirken existierte ein unbegrenzter Schutz, so dars ein 
Rettungsuchender dort unbehelligt so lange leben konnte, 
als seine Mittel es gestatteten. In anderen abel' fand der 
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Schutz seine Grenze, namentlich bei fliichtigen Sklaven 
und bei Verbrechern. Wenn man aueh nieht direkte 
Gewaltthat veriibte, wie Alkmaoniden dureh die an hei
liger Statte veriibte Ermordung von Anhiingel'll Kylons, 
so wandte man doch indirekten Zwang an, urn die Schutz
flehenden von ihrem Asyl zu entfel'llen. So erzahlt 
Thue. I, 134, wie die Spartaner, als del' Konig Pausanias 
in ein Tempelgebaude del' erzhausigen Athene gefliiehtet 
sei, das Daeh abdeekten, damit nachst dem Hunger die 
Witterung zum Untergange des Verraters mitwirke. Kurz 
vorher, ehe er den Geist aushauehte, hiitten sie das ver
rammelte Thor wieder geotfnet und ihn hinausgefiihrt; er 
abel' sei aufsen sofort verschieden. 

44. Altare. Das dem deutschen Wort "Altar" ent
sprechende griechische fJwfI'OC; bedeutet urspriinglieh eine 
ErhOhung jeder Art, dann abpr eine BodenerhOhung, z. B. 
durch aufgehiiufte Rasenstiicke, Steine, Holzscheite. Der
artige Altare sind in besonderen Fallen improvisiert 
worden, doch ein stehender mufste aus Stein erbaut sein. 
Del' Gestalt nach gab es runde, oblonge und quadratische; 
letztere waren die hiiufigsten. Ihrer GrOfse und Sehon
heit naeh kamen ganz kleine und einfaehe vor, wie sie 
'auf Bafen, Markten, Strafsen, Feldei'll, in heiligen Hainen, 
an Heroengrabel'll u. s. w. standen, gab es mittlere und 
drittens solche in del' Gestalt grofsartiger Prachtbauten. 
Letztere habeu einen U nterbau mit Terrassen, auf deren 
einer das Schlachten del' Opfertiere stattfand, wahrend 
die Verbrennung ganz oben geschah. Dars man bei dem 
Bau grofser Brandopferaltare gel'll Hohen wahlte, Iiegt in 
del' Natur del' Sache. Ging hier nicht die heilige Hand
lung, weithin sichtbar, VOl' aller Augen VOl' sich? War 
man nicht hier den Gottern naher, die man dureh den 
Opferdampf ehren und erfreuen wollte? Aus diesel' Lage 
ist bei den hiiufigen Gewittel'll des Siidens auch zu er
klaren, dafs zuweilen die Opferscheite durch einen ein
fallenden Blitz angeziindet wurden. Als prachtiger Brand
opferaltar wird del' des Zeus in Olympia c. 7 m, hohe 
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und 40m• im Umfang haltende genannt, der die Mitte des hei
ligen Tempelhains bildete (Gr. Staatsaltert. § 107). Noch viel 
grofsartiger und kiinstlerisch bedeutender mufs der c. 13 m. 

bobe des Zeus und der Athene gewesen sein, der bei Perga
mum auf sturmumwehter Hohe stand. Ringsum in der Ebene 
sichtbar, in leuchtendem Marmorschmuck hell ergliiuzend, 
trug er zwei Hochrelief-Friese, eine Darstellung der Gigan
tenschlacht und eine aus der Geschichte des Telepho8, des 
mythischen Stamrnherrn des pergamenischen Konigshauses. 
Auf dieses Bauwerk hat Arnpelius (lib. memo C. 8 p. 47 
Beck) hingewiesen und dazu beigetragen, dafs auf der 
Akropole der Attaliden herrliche Bildwerke ffir Deutsch
land zum Lichte erstanden sind. 

45. Go tt e r b i Ide r. Friih mag diejenige Zeit vor
fiber gewesen sein, da der Grieche seine Naturmachte 
ohne Bild in "Geist und Wahrheit" anbetete. Wir finden 
bei ihm zuerst ein~ symbolische Verehrung vor, d. h. eine 
Anbetung von Zeichen, welche die Gottheit darstellen 
sollten. Dahin gehOren: heilige Steine, deren einige Me
teorsteine waren; Ho Izstiicke; Tiere; Gewiichse, Z. B. die 
Eiche als Symbol des Zeus; Al'beiten von Menschenhand, 
Z. B. das Scepter als Symbol des Zeus, der Speer als 
Symbol des Ares. Eine hervorragende Stelle unter den 
symbolischen Tieren nimmt die Schlange ein, insbesondere 
die der Landesgottin Athene heilige Burgschlange auf del' 
Cecropia, in der man sich den heimischen Heros Erichtho
Dios fortlebeDd dachte. Es bestand abel' dieser Kultus der 
Symbole auch in der spiiteren Zeit Deben dem vorgeschrit
teD en Gebilde fort. 

Mit del' wachsenden Personifikation des Gottlichen gab 
man Steinen Mensehenkopfe und aueh zuweilen Arme 
und Hande und nannte sie Hermen; dies darf jedoch 
Dieht auf den einen Gott dieses Namens allein bezogen 
sein, denn es gab deren vom Dionysos, del' Athene, dem 
Pan, dem Herakles. Die rohgeschnitzten Gotterbilder del' 
alteren Zeit, deren manche, Z. B. das del' Athene auf del' 
Akropolis, die Legende vom Himmel gefallen sein liirst, 

Kopp, Griech. Sakralaltertiimer. 4 



50 

hiefsen ~oava (;;800), Schnitzwerke. Sie waren bemalt, 
bekleidet und mit Schmucksachen versehen, so dafs sie 
der den Anzug und Putz besorgenden Diener bedurften. 
Einige von ihnen thaten Wunder, sowohl nach der guten 
Seite hin als auch nach der entgegengesetzten, andere 
weinten, andere schwitzten. Jedenfalls empfand manch 
glaubiges Gemut in ihrer Nahe mehr Andacht als das 
unglaubige vor den plastischen Gebilden der SchOnheit. 

Die dritte Periode in der Geschichte des griechischen 
Gatterbildes ist die, wo die Kunst ayaApm;a schuf, d. h. 
Bildwerke, durch die man die Gatter und sich ehren und 
erfreuen wollte und konnte. Dieselben mufsten also die 
gottliehe SehOnheit fiber die mensehliehe soweit hinaus
gehen lassen, als die fibrigen gattliehen Eigensehaften vor 
den mensehliehen voraus sind. Den Stoff gewahrten zu
naehst die Marmorbruehe, in Attika die des Pentelikus. 
Die Marmorstatuen waren aber bemal.t, nieht geisterhaft 
weifs, wie wir sie uns fruher daehten, doeh wahrsehein
lieh in einem idealen Kolorit. Sie hatten auch gemalte 
Augen, in der spiUeren Zeit auch aus Edelsteinen ge
bildete. Aus Erz gegossene Statuen, welche weniger weit 
leuehten, daflir aber dem Wind und Wetter langer Trotz 
bieten, sind spater als die Marmorbilder. Teurer als beide 
waren die Gotterbilder aus Elfenbein und Gold, in denen 
Holz den festen Kern ausmachte, wie sie Phidias in seiner 
Athene des Parthenon und in seinem olympischen Zeus 
schuf. 

3. Das Priestertnm. 

46. Nicht bios eigentliche Priester volIzogen Opfer, 
sondern dies Recht stand fur die Familie den Familien
hauptern zu, flir den Staat lag die Verpflichtung dazu ge
wissen Magistraten ob. So in Athen den ersten drei Ar
chonten, insbesondere dem Ba(ltA6V~ und der Frau desselben, 
der Ba(1£).HI(1a. Die Staatsopfer, welche dieser Archon 
darzubringen hatte, waren die namlichen, welche im hero i-
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schen Zeitalter dem Konige zustanden. Ebenso opferten 
in Sparta die beiden Konige an denselben Festen, denen 
einst ihre heraklidischen Ahnherrn als Oberpriester vor
gestanden hatten. 

47. Die Priesterstellen erbten teils in einem 
Geschlecht fort, das ein Heiligtum gestiftet, oder dessen 
Privatkult der Staat ubernommen hatte, oder sie wurden 
durch Wahl oder durch das Los besetzt. Daher waren 
uberall im Lande alte und angesehene Geschlechter im 
Besitze von Priesterstellen, z. B. die Eteobutaden, d. i. 
die echten Nachkommen des athenischen Beros Butas, in 
dem der Priesterschaft der Athene und des erechtheischen 
Poseidon. Starb ein solches Geschlecht aus, so verlieh 
auch wohl der Staat jenes Vorrecht an eine andere Fa
milie. - Urn ein priesterliches Amt antreten zu konnen, 
hatte man· nicht ,notig, eine allgemein wissenschaftliche 
oder speciell theologische Bildung nachzuweisen, sondern 
nur, dars man im Besitz der Kenntnis des Rituale seL 
Erforderlich aber. war unbedingt sittliche Unbescholtenheit 
nnd Freisein von korperlichen Mangeln, Gebrechen und 
Verstlimmelung. Das notwendige Alter ist unbestimmt 
gewesen, da Knaben, natlirlich unter alterer Leitung, 
Manner, Greise, Jungfrauen ,altere Frauen das Priester
amt verwalteten, eben so wenig die Amtsdauer fiir alle 
gleichmarsig festgesetzt. Ein Nebenamt zu fiihren, blieb 
in den meisten Fallen unverwehrt. 

48. Zu ihrer Erhaltung erhielten die Einzelpriester 
oder bei grofseren Tempeln die K 0 II e gi e n ihren An
teil aus den Einkiinften des Heiligtums, die Felle der 
Opfertiere, die Friichte und Opferkuchen, wenn dieselben 
lange genug auf dem Altar gestanden hatten, und von 
denjenigen Privaten, welche sie beim Opfern unterstiitzten, 
Fleischanteile und Geld fiir ihre Arbeit nnd Auslagen. 
Dafs die Priester der reicheren und besuchteren Tempel 
sich ganz vortrefflich standen, liegt auf.der Hand. "Waren 
doch die Tempelschiitze grofser als die Staatsschatze -
die Tempel brauchten ja keine Kriege zu fiihren -, und die 

4* 
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griechischen Gotter die reichsten Kapitalisten." Wie es 
mit den finanziellen Verhaltnissen des Apollo zu Delphi 
stand, dariiber vergl. Gr. Stafttsaltert. § 105. - Die 
Priesterwohnungen lagen meist innerhalb des Geheges 
(7lEl}£POJ.o~) des Heiligtums, damit jeder schnell an seinem 
Platz sein konnte. - Was die Amtstracht anlangt, so 
ist dieselbe wohl meist lang herabfallend und weifs ge
wesen, die Farbe der Reinheit, weifs das Gewand, weifs 
die Schuhe, indes eine weifse Priesterbinde oder ein Kranz 
das Haupt schmiickte. - In Folge ihrer Weihe galt die 
Priesterschaft, als durch ihre Gotter besonders geschiitzt, 
fiir unverletzlich; aufsere Ehren wurden ihr durch beson
dere Platze im Theater und bei Versammlungen erwiesen. 
Was ihr Ansehen beim Volke betraf, so scheint dasselbe 
verschieden mit Riicksicht auf die Personlichkeiten ge
we sen zu sein und verschieden in Folge von Zeitstromung~n. 
1m Staate sind die Priester gleichwie die romischen 
machtlos geblieben, d. h. ohne Vorrechte VOl' ihren Mit
biirgern; niemals haben sie, etwa auf das Oberhaupt der 
hochangesehenen delphischen Priesterschaft gestiitzt, dar
nach getrachtet, zu einer Theokratie zu gelangen. 

49. Den Priestern standen Finanzbeamte und Bau
meister zur Seite, ulltergeordnet aber waren ihnen die 
Neokoren, d. i. Kiister, welche die Reinigung und den 
Festesschmuck der Tempel besorgten; die Parasiten oder 
Tischgenossen der Priester, denen oblag, die Natural
lieferul1gen der Pachter von Tempellandereien beizutreiben; 
die Schaar der Festesherolde, Weinschenken, Weihrauch
anziinder, der Trager von Heiligttlmern und Kranzen, der 
Feuertrager, Hymnensanger, M usiker u. s. w. Aile zu
sam men speisten, wahrscheinlich, urn sich ihrer gemein
sam en Interessen bewu[st zu bleiben, an Festtagen ge
meinschaftlich in einem Saale del' Tempelgebiiude. 

Die Weissager und Zeichenschauer, welche, die Zu
kuuft ergriindend, 'gleichfalls die Vermittelung zwischen 
dem Gottlichen und Menschlichen iibernehmen woHten, 
zahlte man nicht den Priestern zu. 
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4:. Das den Gottern Dargebrachte. 

50. Ein Weihgeschenk darbringen bedeutet sich 
eines Guts entiiursern, um es in den dauernden Besitz 
einer Gottheit . iibergehen zu lassen. Der Beweggrund 
kann der sein, dars man ihr ein Zeichen seiner allgemeinen 
Verehrung und Liebe oder seines besonderen Dankes fiir 
erwiesene Wohlthaten geben will. Von den antiken 
Volkern wurden in weit grorserem Umfange Weihgeschenke 
dargebracht als bei uns, denn sie umfassen die riihrend 
einfache Gabe des Armen, die grundsiitzlich nie zuriick
gewiesen wurde, bis zu den koniglichen Prachtgeschenken. 
Wo batte wohl in Griechenland die kleinste Kapelle dieses 
Schmuckes entbehrt, der tansendfachen Geschenke an die 
Tempel, insbesondere an den delphischen, nicht zu ge
denken! Mursten nicht in vielen Tempelbezirken eigene 
Schatzhiiuser (SrjUavQol) aufgefiihrt werden, um aile die 
frommen Gaben aufzunehmen? In Athen standen die dem 
Bacchus geweihten Dreifiifse bis auf die davon genannte 
Dreifufsstrasse hinaus, weil sie in dem an ihr liegenden 
Tempelbezirk des Gottes keinen Platz mehr fanden. 

51. Die Arten der Weihgeschenke sind eben so 
mannigfaltig wie die Geschenke des profanen Lebens. Da 
werden Menschen genannt, Sklaven und Sklavinnen, die 
als Hierodulen ihrem Gotte dienten, ferner Tiere, z. B. 
Pferde, Schafe, Pfauen, Perlhiihner, Hirsche, Schlangen 
und Schildkroten, die im Tempelbezirk hausten und, von 
den Besuchenden gehiitschelt, ein behagliches Dasein 
fUhrten. Geweiht wurden auch Geratschatten, W erkzeuge~ 
Kleider, Schmucksachen, Kunstwerke, wie Bildhauerarbeiten 
und Gemalde. Die kostbarsten Geschenke wurden von 
Stadten und von Fiirsten als Ausdrnck des Danks dar
gebracht, hiiufig nach voraufgegangenem Geliibde. So be
hielten die Athener von der marathonischen Beute ein 
Zehntel zuriick nnd errichteten davon der siegbringenden 
Pallas Athene deren kolossale Erzstatue auf der Burg 
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als Weihgeschenk. Die Sieger von Salamis setzten dem 
delphischen Apollo ein machtiges Standbild, welches das 
Vorderteil einer Triere in der Hand hie It , und weihten 
dem Poseidon zwei und dem salaminischen Ajax einen 
Dreiruderer. Nach der Schlacht von Plataa stifteten die 
Siegesgenossen flil' das Orakel zu Delphi' einen golden en 
Dreifufs, dessen eherner Sockel noch jetzt in Konstanti
nopel existiert (?), und dem Zeus in Olympia eine Statue 
von Erz. 

52. Die 0 p fe r. G1eichwie beim Weihgeschenk ent
aufsert sich auch beim Opfer der Mensch eines Guts, 
doch nicht zu dem Zwecke, dars dasselbe dauernd in den 
Besitz der Gotter iibergehe. Die 0 pf er gab e n freilich, 
z. B. Friichte und Kuchen, gehOrten, auf den feuerlosen 
Altar gelegt, eine Weile der Gottheit, dann aber fielen 
sie den Priestern zu. In dem eigentlichen Opfer aber 
vernichtete man, um bestimmte Zwecke zu erreichen, einen 
Besitz am haufigsten durch das gottliche Element des 
Feuers. Jenen Zielen nach sind die Opfer: Bitt- und 
Dank-, Weissage-, Eid- und Vertrags-, Siihn- und Ehren
opfer~ Dnrch das Bittopfer, wo das Gebet durch eine 
Opferhandlung verstarkt wird, will mau die Gottheit zur 
ErhOrung einer Bitte bestimmen. Ist sie erhOrt, so pflegt 
das Dankopfer eiuzutl'eten, besonders oft nach iiberstan
dener Gefahr dargebracht. Das W eissageopfer, bei dem 
Opferwahrsager (,'fVOO'lCOOt) aus den Eingeweiden, der 
Flamme und dem Hauch die Zukunft erschlossen, wurde 
vor keiner wichtigen Handlung verabsaumt, am wenigsten 
vor einer Schlacht. Mit leuchtenden Augen ging der 
Kampfer in sie hinein, wenn die Eingeweide des Opfer
tiers keinen Fehler gezeigt, wenn die Flamme lustig ge
prasselt hatte, und der Hauch gerade nach oben gestiegen 
war. Bei den Eid- und Vertragsopfern werden, mag es 
sich um private oder Staatsangelegenheiten handeln, die 
Gotter zu Zeugen angerufen, damit sie das gegebene Wort 
bekraftigen und im schlimmsten Faile den Meineidigen 
vernichten, wie bei dem Opfer das Tier vernichtet wird. 
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Es bedeutet das Stihnopfer, dafs eine die Gotter verletzt 
habende That wieder gutgemacht werden, und ihr Zorn von 
dem Thater abgelenkt werden solI. Endlich hat das 
Ehrenopfer, dem wie dem Dankopfer ein Opferschmaus 
zu folgen pfiegte, den Zweck, der Verehrung den starks ten 
Ausdruck, welcher dem Menschen moglich war, und dem 
eigenen Genusse durch das voraufgegangene Opfer die 
hohere Weihe zu geben. Denn dafs man den Gottern 
dadurch einen materiellen Genufs bereiten wollte, so dafs 
sie etwa, auf den Ber/lspitzen umher sitzend, den Geruch 
des Bluts, den Rauch und den Fettdampf einsogen, dieser 
kindliche Glaube gehOrt wohl nur der alteren Zeit an. 

53. Unblutige Opfer sind zunachst die Trankopfer, 
bei Tische vor und nach der Mahlzeit mit dem Getrank, 
das man gerade trank, dargebracht, teils mit den anderen 
Opfern verbunden. Die Totenspenden (xoa[) , welche zu
meist aus Wein, Milch und Honig bestanden, wurden unter 
Gebet auf den Grabhti/lel gegossen. Unblutig sind auch 
die Rauchopfer, bei denen man sich in der alteren Zeit 
des Holzes und der Frtichte einer Cedernart, in der 
neueren wohl auch des arabischen \Veihrauchs bediente. 
Endlich wurden als unblutige Opfer Frtichte, Opferkuchen 
und Backwaren, letztere oft in Tiergestalt, urn anzudeuten, 
dafs man zu arm sei, ein Tier selbst zu opfern, auf den 
Brandopferaltaren verbrannt. 

54. Die bl utigen Opfer sollen nach den Ansichten 
einiger eingesetzt sein, urn das Schlachten der Tiere und 
den Genufs des Fleisches zu rechtfertigen; die mitge
niefsenden Gotter habe man zn Mitschuldigen gemacht, 
urn die Schuld auf sie zu walzen. Diese Meinung, eine 
fast vegetarische, denkt sich die Menschen allzu scrupulos. 
Mufsten diesel ben nicht Raubtiere tOten, um sich selbst 
zu retten? Mufsten sie nicht auch andere Tiere, deren 
iibergrofse Vermehrung ihre Existenz gefahrdet hatte, 
gleichfalls aus N otwehr tOten? U nd hatten sie einmal 
getotet, konnte ihr Gewissen dadurch beschwert werden, 
dafs sie dasjenige afsen, was schmeckte und bekam? 
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Was die Arten der Opfertiere betrifft, so opferte man 
bei einzelnen Gotterkulten aueh wohl Pferde, Esel, Hunde, 
GeHligel, Fisehe; das erlegte Wild, das nieht mehr ge
sehlaehtet werden konnte, liefs sieh nur als Weihgesehenk 
darbringen. Aber die gewohnliehen Opfertiere waren die 
Schafe, Ziegen, Sehweine und Rinder; ausgeschlossen 
blieb der PHugstier. Sie mufsten, urn den Gottern zu 
gefallen, makellos sein. Nur die armliehen Laeedamonier 
erlaubten sieh im Vertrauen auf ihre Gottesfureht, mit 
Fehlern behaftete Tiere darzubringen. 1m allgemeinen 
wurde der Grundsatz festgehalten, den Gottern mannliehe, 
den Gottinnen weibliehe Tiere· zu opferu. Auch die 
Farbe kam in Betracht, namentlich bei den der Unter
welt dargebraehten Opfern; II. III, 104 wird befohlen, 
fUr die Erdgattin ein schwarzes weibliches Lamm zu holen 
und fur Helios ein weifses mannliches. 

55. Der Hergang beim Opfern wird fUr die 
heroische Zeit II. I, 447 ff.; II, 421 ff.; Od. IV, 430ff. auf 
das anschaulichste geschildert. Flir die historische Zeit 
war er folgender: In der Morgenfrlihe - denn Abends 
durfte nur den Gattera der Unterwelt geopfert werden -
wurden bei einem. grafseren Opfer die Schlachttiere in 
feierlichem Zuge an den Fufs des Altars geflihrt, mit 
weifsen Binden gesehmlickt, die Stiere zuweilen an den 
Harnern vergoldet. Rein und in festlicher Kleidung, die 
Priester in ihrer Amtstraeht (§ 48), empfingen die Opfern
den den Zug. Sodann reichten Opferdiener Wasser herum, 
die Hande zu waschen, d. i., um symbolisch jeden Flecken 
an sich abzuwaschen. Nachdem darauf grobgeschrotete 
Gerste in einem Korbe dargeboten war, streute jeder der 
Beteiligten davon auf das Haupt des Schlachtopfers. 
Dann schnitt einer von jenen Haare vom Haupte desselben, 
und verteilte sie, damit sie in das Opferfeuer geworfen 
wlirden. Beim Schall von Flatenmusik wurde nun das 
Tier durch einen Keulenschlag vor den Kopf niederge
streckt oder auch durch einen Beilhieb in den Nacken. 
Hierauf sehlaehtete man es mit einem Messersehnitt dureh 
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den Hals ab, indem man den Kopf emporbog, damit das 
Opfer sterbend den Himmel anblickte; bei den der Unter
welt dargebrachten Tieren bog man dagegen den Kopf 
nach unten. Das aufgefangene Blut diente dazu, urn den 
Altar gesprengt zu werden. Wann die Abhiiutung und 
Zerlegung geschehen war, schnitt man die Schenkelknochen 
oder in spaterer Zeit das Zimmer, d. h. Hiickgrat, in der 
Weise heraus, dafs man an ihnen, je nach dem Grade 
seiner Frommigkeit, entweder mehrere oder wenigere 
Fleischteile sitzen liefs, und umhiillte jene mit der Fett
haut. Auf den Altar gelegt, wurden sie nun in Brand 
gesetzt, und zugleich Wein oder 01 auf sie gegossen. 
Wahrend des Brennens, das langere Zeit dauerte, brieten 
kochkundige Hande Leber, Lunge und Herz, welche in 
Scheiben geschnitten waren, an Bratspiefsen. U nter die 
Anwesenden verteilt, bildeten diese gebratenen Stucke 
einen notwendig gewordenen Imbifs. Denn erst nach voll
standiger Verbrennung der Opferteile ging es an den in
zwischen bereiteten Opferschmaus, dem nicht selten Musik 
und Tanz folgte, so dafs der Tag mit einem Volksfeste 
schlors. So verband der Grieche die Frohlichkeit mit 
der Frommigkeit! 

56. Das Wort Hekatombe ist nicht so zu verstehen, 
als bedeute es ein Opfer von hundert Rindern, sondern 
sie ist ein grofses, offentlich dargebrachtes Tieropfer. So 
wird berichtet, dars bei der alljahrlichen marathonischen 
Siegesfeier ftinfhundert Ziegen, und bei manchen Gelegen
heiten dreihundert Hinder geopfert worden sind. Unter 
T(!tTTVr; versteht man ein Opfer von drei Tieren, gewohn
lich einem Hind, Schwein und Schaf, wie es dem ro
mischen suovetanrilia entspricht, meist zur Bekriiftigung 
feierlicher Eidschwure dargebracht. Menschenopfer, in der 
alteren Zeit vielleicht nicht selten - wir denken an die 
Konigstochter Iphigenie -, kommen vereinzelt auch in 
der geschichtlichen Zeit vor. So soil Themistokles in 
der schrecklichen Bedrangnis vor der Seeschlacht von 
Salamis drei wohlgekleidete, wahrscheinlich also vornehme 
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persische Gefangene geopfert haben, so deutet Pausanias 
(VIII, 38, 7) leise und mit geheimer Scheu auf Menschen
opfer hin, die noch zu seiner Zeit (2 Jhdt. n. Chr.) in 
Arkadien dem lykaischen Zeus dargebracht seien, eine 
Andeutung, welche durch spatp,re dahin erganzt wird, 
dars es Knabenopfer gewesen seien. 

5. Anrufungen. 
57. Das Gebet (dIX~' Lobpreisung = 87U"'VO~) be

gleitet jedes Opfer, ist aber million en mal hiiufiger, davon 
getrennt, fiir sich dargebraeht worden. Ihrem Wesen naeh 
giebt es der GeLete vier: Siihnungsgebete, urn eine be
leidigte und ziirnende Gottheit zu versohnen; Bittgebete, 
die ·sieh aueh zur Fiirbitte gestalten (Ii. I, 451), urn ein 
bestimmtes Gutes zu erlangen; Dallkgebete, wenn die 
Bitte erhort ist; Lobgebete, aueh in poetisehem Gewande, 
z. B. Hymnen, Paane, unter Saitenspiel von einem Chor 
gesungen, neb en ihnen aueh religiose Tanze (vnOeX~fkam). 
Was die Form des antiken Betens an betrifft, so betete 
man, naehdem man sieh die Hande gewasehen hatte, urn 
anzudeuten, dars man rein vor die Gottheit trete, stehend 
und laId laut, bald leise. Wenn man die Himmlisehen 
anrief, so hob man die Arme, die inneren Handflaehen 
naeh innen, in die Hohe, gleiehsam als wolle man das 
gewahrte Gute erfassen; betete man zu den Meeresgottern, 
so hielt man, gleiehfalls die Handflaehen naeh innen, die 
Arme horizontal; wandte man sieh dagegen an die Gotter 
der Unterwelt, so hielt man die Arme abwitrts, die Hand
fliiehen naeh aursen, als ob man dasjenige zuriiekweisen 
wolle, was von dort komme, oder man beriihrte mit der 
Hand den Erdboden. Befand man sieh in einem Tempel, 
so wandte man sieh natiirlieh dem Gotterbilde zu. 

Welehe der Gottheiten man anrief, hing von der jedes
maligen Situation ab; dars man vorzugsweise gern zu 
der Trias: Zeus, Athene und Apollo betete, ist § 30 er
ortert worden. Unter denjenigen Gebeten, welehe der 
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Ausdruck der tiefinnersten, mit der hOchsten Bildung ge
paarten Frommigkeit waren, ragt das des Sokrates hervor, 
der einfach nur urn das Gute bat, weil die Gotter selbst 
am besten wiifsten, was jedem gut ware (Xen. Memm. I, 
3, 2). Plato stellt (Alc. II, p. 143 A) als Mustergebet 
folgendes auf: "Zeus, unser Herr, gieb uns das Gute, ob 
wir dich darum bitten oder nicht; was aber ein Ubel ist, 
das halte von uns fern, auch wenn wir dich darum 
bitten. " 

58. Der Fluch (aed~ aeat) oder die Verwiin
s c hun gist auch eine Art des Bittgebets. Derjenige, 
del' fUr erlittenes schweres U nrecht bei den Menschen 
kein Recht findet, bittet feierlich die Gotter, insbesondere 
die auch 'Aea£, d. i. Fluchgottinnen, genannten Erinnyen, 
ihn zu rachen und den Schuldigen zu vernichten, also 
um ein Gutes fUr sich und um ein Ubel fUr seinen Feind. 
So verfiuehte der blinde Odipus seine Suhne, welche auf 
das tiefste die Pietat verletzt hatten. Aber nieht bios 
der: Einzelne griff zu Verwtinschungen, sondern selbst der 
Staat belegte gewisse Handlungen und einzelne Personen 
damit. Z. B. lag in Sparta (Gr. Staatsaltert. § 19) ein 
Fluch auf jeder tiber das gesetzliche Mars hinausgehenden 
Mehrforderung an die Heloten. Bei dem Gebete, das den 
Verhandlungen der athenischen V olksversammlung voraus
ging, wurden Verrater und Vaterlandsfeinde, insbesondere 
die heimlichen Perserfreunde, durch IIeroldsruf offentlich 
verfiucht. Priestermund legte auf den fiiichtigen Alci
biades den Fluch, und wahrscheinlich hob eben derselbe 
ihn liber den aus dem Felde siegreich heimgekehrten 
wieder auf. N och ist bemerkt worden, dars man geweihte 
Orte vor Entweihung dureh Saulen schiitzte, in welehe 
Verwiinschungen gegen etwanige Entweihende gegraben 
waren. 

59. Der Eid (O(!"o~) gehOrt nieht minder zu den 
Anrufungen der Gotter. Der Sehwol'ende ruft dieselben 
zu Zeugen dafiir an, dars seine Aussage wahl' ist, oder 
da[s er das halten wird, was erangelobt; im entgegen-



60 

gesetzten Faile unterwirft er sich der gottlichen Strafe. 
BekriiJtigt wird der Eid noch durch Trankopfer, ja zu
wei len (II. I, 293) durch blutige Opfer, woher der Aus
druck ol}ltta ~ff1'VI!HJ, und dadurch, dafs man gern an 
geweihten Statten oder vor Altaren schwur. Der Eid 
wurde im Stehen geleistet, die Augen aufgeschlagen, die 
Hande zum Himmel emporgestreckt. Geschwol'en konnte 
zwar bei allen Gottern werden, allein der obel'ste Schlitzer 
des Schwurs und Rachel' des Meineids ist Zl!lX; "OelttO~, 
unter dem der besondere Eidgott COexoc;) und die 
Erinnyen, dessen Begleiterinnen, ihres Amts walten. 

Der Private schwur gern b .. i einem temen Gegenstande, 
z. B. Achilles bei seinem Scepter, Odysseus bei seinem 
heimischen Herde; minder stark sind die Beteuerungen: 
beim Hunde, bei der Gans, bei der Platane. Nach dem 
Grundsatze: der Eid ist das Band, welches den Staat zu
sammenhalt, dmchzieht derselbe das gesammte Staatsleben. 
In Sparta leisteten jeden Monat die Konige und die 
Ephoren einander einen Eid, jene, dafs sie nach den Ge
setzen regieren, diese, dafs sie dann den Konigen deren 
Macht unvermindert erhalten wollten. In Athen schwuren 
die Beamten, dafs sie ihl'e Ptlichten treu erflillen, die 
Richter, dafs sie recht richten, die Biirger ihren Biirger
eid (Gr. Staatsaltert. § 66). Es ist bemerkt worden, dafs 
es Eide gab, an die ein Gottesurteil gekniipft war; letzteres 
ist also nicht erst im Mittelalter erstanden. So kennt 
Soph. Ant. v. 264 zwei Feuerproben, entweder gliihendes 
Metall mit den Hiinden aufzuheben, oder durch das Feuer 
zu gehen, so gab es Quellen, an deren Rande der Schwo
rende den vorgeschriebenen Eid nachzusprechen und dann 
zu trinken hatte; der Trank aber brachte den Meineidigen 
bei der einen Quelle Blindheit, bei der anderen Krank
heit, bei der dritten gar den Tod. Menschliche Strafen 
109 seltsamer Weise der falsche Eid nicht nach sich, wie 
damus erhellt, dafs gar keine Klage darauf existierte. 
Man scheint die Schuld fiir zu grofs erachtet zu haben, 



61 

als dafs Menscben sie batten strafen konnen, nnd iiber
liefs daber den Erinnyen das Gericbt. 

Dieser Menge von privaten und staatlicben Eidschwiiren 
gegeniiber ist die Frage berechtigt: Wie ernst nahmen 
es die Griecben mit ibrem Eid? Die Romer nrteilten nn
giinstig dariiber, ganz besonders Cicero (Or. pro Fiacco 
c. IV, 9). Und die Griechen selbst? Auch bei ihnen 
tritt uns die Klage entgegen, dafs nur zu viele fabrlassige 
Eidscbwiire geleistet wurden, selbst von solchen, die eine 
Stellung in ihrem Staate einnahmen. Wie sehr mufste 
die freche .Aufserung des Sohns der Helotin, Lysanders, 
die oft'entliche Moral erschiittern: "Knaben mufs man mit 
Wurfeln, Manner mit Eiden bet.rugen!" Dars aber die 
Wahrhaftigkeit der Athener, die >.A:r;n"j(~ n£(l1:u;, unange
tastet dastand, dars jene auch in diesem Ehrenpunkte 
ein leuchtendes Vorbild fur die ubrigen Hellenen waren, 
wirkt trostend und erhebend. Haben wir nicht die Ursache 
dieses schonen Charakterzuges in dem idealen Streben 
nnd in der daraus erwachsenen uberlegenen Geistesbildung 
des "Hellas von Hellas" zu suchen? 

6. Staatsfeste. 

60. Die vier grofsen Nationalfeste: die olympischen 
und neme'ischen zu Ehren des Zeus, die pythischen zu 
Ehren des Apollo und die isthmischen zu Ehren des Po
seidon sind in den griechischen Staatsaltertiimern (§§ 107 
bis 110) behandelt worden. Es bleiben demnach die 
iibrigen Staatsfeste ubrig, fur uns jedoch nur die Haupt
feste einzelner Stadte. Wer vermochte wohl aine er
schOpfende Darstellung auf diesem Gebiete zu geben, da 
auch der kleinste Ort seinen eigenen Kultus, seine eigenen 
Feste besafs! 

Staatsfeste waren die, welche der Staat den von ihm 
verehrten Gottheiten durch Priester oder durch dazu be
rufene Beamte darbringen liefs. Nach sechs Arbeitstagen 
wiederkehrende Sonntage kannten die Griechen nicht; 
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daftir trat, wie dem physischen Bediirfnifs entspricht, eine 
grofsere Zahl von allgemeinen Festen ein als bei uns. 
So Icher, an denen die Arbeit ruhte, gab es in Atheu 
50-60 im Jahr, eine Zahl, welche der unserer Sonn
und Festtage ungefahr gleichkommt. Gefeiert wurden an 
jenen: die Gotter als Naturgewalten und als sittliche 
Machte; Ehrentage der Nation, z. B. die Schlacht von 
Marathon, die bei Plataa, die bei Salamis auf Cypern, 
die Vertreibung der dreifsig Tyrannen; allgemeine Toten
feste; zwei Schulfeste, wenn vielleicht auch nur im engeren 
Kreise der Lehrer und Schtiler, in den wissenschaftlichen 
Schulen zu Ehren der jugendbildenden Musen, in den 
Ringschulen zu Ehren des vielgewandten Hermes. Dem 
allgemeinen Charakter na.ch waren die allgemeinen Feste 
in der alteren Zeit einfacher und religios erhebender, in 
der spateren, mit dem erdenklichsten Luxus ausgestattet, 
von der Kunst in dem reichsten Mafse verschOnt, mehr 
asthetischer Natur. Ais Teile derselben kommen vor: 
Gebet, Opfer, Hymnen, Paane, Musik, Tanze, Vorlesen 
von Gedichten, Dramenaufi'tihrungen - Wagenwettfahrten, 
Pferderennen, Fackelwettlauf im Dunkel, andere gymnische 
Spiele, Wettfahrt von Trieren u. a. m. 

61. Die grofsen Panathenaen, das Landesfest 
Attikas, urspriinglich ein landliches Erntefest, dann seit 
Theseus (?) das Vereinigungsfest des Landchens unter 
Athen, wurden zu Ehren der Stadtschirmerin (no).t(x~) 
Athene gefeiert. War sie nicht die Gottin, die den 
Athenern die Weisheit verliehen hatte, durch die sie mit 
den Wafi'en und dem Geiste tiber ihre Widersacher trium
phierten? Zu dem alten Teil hatte Pisistratus 566 gym
nastische Wettkampfe sowie die systematische Recitation 
homerischer Gesange hinzugefiigt, und 466 Perikles einen 
musischen Agon. Das so erweiterte Fest, das kaum hinter 
den vier Nationalfesten zuriickbleiben mochte, brachte 
ganz Athen in Bewegung und zog die Bewohner Attikas, 
Fremde und zahlreiche Festgesandtschaften, namentlich 
die der athenischen Kolonieen und Bund~sstaaten, in die 
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Stadt. Denn aIle woHten die Pracht imd Herrlichkeit 
mit eigenen Augen schauen, die das reiche Athen seiner 
Hauptgottin entgegentrug. Die Feier fand in jedem ftinften 
Jahre im Juli und August statt und dauerte nach einigen 
vier, nach anderen aber, wie wahrscheinlicher ist, sechs 
Tage. Den Anfang bildeten die Wettkampfe der mu
sis chen Talente, ihnen folgten die gymnischen und 
ritterlichen, Preise wurden den Siegern in allen zu 
teil. Aber den Hohepunkt erreichte das Fest durch den 
grofsen Festzug, der sich von dem aufseren Kerameikos 
bis auf die Akropolis bewegte. In ihm folgten den die 
geschmtickten Opfertiere geleitenden Priestern und Opfer
dienern Greise, Olzweige in der Hand; die Burgerschaft 
und die Epheben mit Schild und Speer; die Ritterschaft in 
glanzenden Harnischen zu Pt'erde; die Biirgerfrauen und 
Bfirgertochter, Korbe tragend, welche Heiligtiimer bargen; 
MetOken und Freigelassene mit ihren Frauen und Tochtern, 
Wasserkriige, Sonnenschirme und Sessel flir die Biirger
frauen nachtragend; die Festgesandtschaften u. a. m. In
mitten dieser grofsartigen Procession wurde von Zugtieren 
ein Rollschiff gezogen, von dessen Maste ein grorses 
purpur- oder safranfarbiges Segel wehte, in das von der 
Hand von Biirgerinnen Bilder gestickt waren. Dies hiers 
nbr).o~ und sollte das Geschenk fiir die GoUin sein; ob 
es ein Gewand des alten Holzbildes gewesen ist oder ein 
Vorhang, also ein Schmuck des Tempels, steht nicht fest. 
Nachdem es der Gottin feierlich dargebracht war, wurde 
eine Hekatombe von Stieren geopfert, und fand eine all
gemeine Speisung statt, ihr naturgemlHs ein frohliches 
Volksfest. 

62. Athens sonstige Hauptfeste. EbenfaHs mit 
Kampfspielen, vielleicht auch mit einem kleinen Festzuge 
verbunden, wurden alljahrlich die kleineren Panathenaen 
gefeiert. Angenommen wird, dars bei denselben ein klei
neres Tuch der Gottin dargebracht wurde, welches zurn 
eigentlichen Kleide des alten Holzbildes diente. - Die 
Pliinterien und Kallynterien, das Wasch- und VerschO-
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nun~sfest, war dazu bestimmt, den Tempel, die Geriit
schaften und das Bild derselben Gottin . zu siiubern und 
von neuem zu verschonen. - Die Elaphebolien, das 
Hirschjagdfest, fand zu Ehren der Jagdgottin Artemis 
statt. - Der Demeter, die den Ackerbau gelehrt und 
durch ihn zu geheiligten Ordnungen, .:tH1f/,O£, gefiihrt hatte, 
galt das Fest der Thesmophorien, das fUnf Tage gefeiert 
wurde, und zwar nur von Hausfrauen, und Mysterien in 
sich schlors. - Bei den Bephastien fand, iihnlich wie 
bei den grorsen Panatheniien und dem Pansfeste, im 
Dnnkel ein Fackelwettlanf statt. - Bochheilig war auch 
das Fest der Eumeniden, nur von Freien begangen, die 
in ernster, feierlicher Procession aufzogen. 

63. fiber aile diese Feste ragten an tiefinnerer Be
deutung und in ihren bildungfordernden Folgen diejenigen 
hervor, welche zu Ehren des Bacchus gefeiert wurden. 
Wiihrend anderwiirts rasende Miinaden nachts bei Fackel
schein unter rauschender Musik und dem Evoegeschrei 
in den Waldgebirgen umherliirmten, gestalteten sich jene 
Feste in Athen zu frohlichen und zugleich geistig erhe
benden Volksfesten hOherer Natur. Es waren ihrer vier 
Bauptfeste, welche in einem die Zeit vom Spiitherbst an 
bis ZUlU Friihlingsanfang umfassenden Kreise lagen. Die 
auf dem Lande, also in den Demen, gefeierten liindlichen 
Dionysien konnen, da sie dem A bschlurs del' Weinlese 
und des Kelterns folgen, als ein Weinerntedankfest be
trachtet werden; wie del' Demeter fUr den Erntesegen del' 
Flur, so dankte man dem freundlich-giitigen Dionysos fUr 
die Friichte der Rebe und des Obstbaums und kostete 
dabei den heurigen Most. Bei dies en einfachen, munteren 
Festen treten uns die ersten mimiscben Darstellungen, 
erst wetteifernde ChOre, bald ein Susarion, der die Ko
modie von Megara nach Athen verpflanzt, dann ein 
Thespis, der den Grund zur Tragodie legt (Gr. Litt. Gesch. 
§ 26. 37), in schneller Aufeinanderfolge entgegen. Wie 
geringe Anfiinge, welche rascherreichte Hohe! - Die 
Leniien, das Kelterfest (A1jVOC;) , dessen Mittelpunkt das 
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siidlich von der Burg gelegene grofsartige Lenaum war, 
wurden urn die Wintersommerwende gefeiert, nnd zwar 
anch durch dramatische Auffiihrungen. Die bedeutenden 
Kosten derselben iibernahmen die Wohlhabenderen, nnd 
zwar in einer vorher festgesetzten Reihenfolge. Sonst 
war der Hergang dabei der: der Dichter meldete sich 
mit seinen Stiicken beim Archon Basileus, welcher ihm, 
wenn er seinen Beifall fand, einen Chor nnd die notigen 
Schanspieler znwies. - Um die Zeit, wo die Natur aus 
ihrem Winterschlafe erwacht, und wo aus dem Most ein 
Wein geworden ist, fanden die Antestherien statt. Der 
erste Tag hiefs das Fafsoffnen, der zweite, mit einem 
Wetttrinken in der Schnelligkeit und mit ausgesetzten 
Preisen, das Kannenfest; an ihm wurde auch unter ge
heimnisvollen Mysterien die Gemahlin des Archon Basi
leus, die Basilissa, mit dem Gotte Bacchus vE'rheiratet. 
An dem dritten Tage, dem Topffeste, wurden Topfe mit 
Friichten fiir den unterirdischen Hermes nnd die Abge
schiedenen anfgestellt. - Die grofsen Dionysien, das 
glanzende nnd auch von zahlreichen Fremden besuchte 
Friihlingsfest, bei dem ein altes Holzbild des Gottes in 
Procession herumgetragen wurde, dauerten wahrscheinlich 
volle sechs Tage. Wettkampfe jeder Art nnd Dithyramben
chore erhObten die Lust; an drei Tagen fanden Auffiib
rungen neuer StUcke, TragOdien, Komodien und Satyr
dramen statt. Welch' eine Reihe hoher litterarischer Ge
bilde haben nicht diese Fe8te hervorgerufen, in denen einst 
ein Sophokles erst gegen den alteren .Aschylus und spater 
gegen den jiingeren Eur.ipides um den Preis rang! Es 
ging nicht bIos frohlich in Land Attika zu, sondern diese 
heiteren Feste durchzog auch der Hauch einer tieferen 
Wabrheit, und ob ihnen lagerten der Schmelz und der 
Schimmer der hOchsten poetischen Schonheit. 

64. Staatsfeste des iibrigen Griechenlands. 
Zu Dodona, dem altesten Heiligtume des pelasgiscben 
Zeus, wurden ihm zu Ehren, als dem Hiiter der Gewasser, 
die dort iiberall aus den Gebirgen hervorbrachen, die Naia 
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gefeiert. - Bei seinen Festen auf Kreta, wo er geboren 
und erzogen war, umtanzten die Kureten, bliihende Jiing
Hnge, unter den Klangen von Pauken und Cymbeln seine 
Wiege. -L.- Auch in Arkadien, bei Lykosura, wurden 
Zeusfeste begangen, bei denen noch spat nachtliche Men
schenopfer vorgekommen sein sollen (§ 56). - Aufser 
in den isthmischen Festen wurde Poseidon auch auf Agina 
durch Opfer und Opferschmaus gefeiert, bei welchen die 
Teilnehmenden eine ganze Reihe von Tagen im tiefsten 
Schweigen verharrten; Gebet und Opfer, del' Aphrodite 
dargebracht, beschlossen diese seltsame Feier. Hat sie 
vielleicht den in den Wellen Umgekommenen gegolten 
und ist also ein Totenfest gewesen, und bedeutete die 
Anrufung del' meerentstiegenen Gottin: "Schutze die See
fahrenden!"? - Ebenfalls dem Poseidon zu Ehren wurden 
in del' Nahe des Vorgebirge Mykale die grofsen Panionien 
gefeiert, das Vereinigungsfest del' zwolf ionischen Stadte 
an del' Westkuste Klein -Asiens zu einem Stadtebunde. 
- Amykla in Lakonika feierte dem Hyakinthos zu Ehren, 
del' vom Apollo ohne dessen Schuld mit einem Diskus 
getotet war, seine Hyakinthien. Dieses Fest, welches der 
aufbliihenden und unter del' Sonnenglut vergehenden Natur 
galt, war in seinem ersten Teile ein Trauerfest mit Toten
opfel'll, in seinem zweiten eine frohliche Feier, da sie del' 
Freude des Wiedererstehens einen heiteren Ausdruck gab. 
- Das Hauptfest seiner Landesgottin Here, die Heraa, 
feierte Argos in einiger Entfernung von del' Stadt bei 
dem Haupttempel, del' zwischen Argos und Mycena lag. 
Dahin begab sich die Priesterin auf einem festlich ge
schmiickten, von weifsen Stieren gezogenen Wagen, an 
den sich das Volk im Festzuge anschlofs. - Aphrodite, 
die Liebesgottin, deren Kultus in del' reichen See- und 
Handelsstadt Korinth bliihte, hatte dort zwei Feste, das 
eine von Biirgerinnen gefeiert, das andere von Dil'llen. -
Weitverbreitet, namentlich in del' spiiteren Zeit, waren die 
Adonisfeste. Adonis, ein von del' Aphrodite geliebter 
Jiingling, war auf del' Jagd durch einen Eber um das 
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Leben gekommen. Den ersten Teil des ihm zu Ehren 
gefeierten Festes, dessell Ahnlichkeit mit den Hyakinthien 
(s. 0.) nul' erkennbar ist, bildet eine Totenklage. Dabei 
stellte man Bilder des Gestorbenen aus oder trug sie in 
Procession herum. Von einem solchen ausgestellten 
Bilde singt Theokrit: 

"Aber er seIber, wie rcizend er dol't auf dem silbernen Ruhbett 
Liegt, und die Sehlafe herab ihm keimet das fl'ilheste Milehhaar! 
Dreimal geliebter Adonis, del' jetzt noeh im Hades geliebt wird!" 

Darauf verwandelte sich die Totenfeier in das Freudenfest 
der Auferstehullg - der Winterschlaf ist aus, die Natur 
erwacht von neuem. - Dber aile griechischen Stamme 
breiteten sich die Heroenfeste aus, nicht nur die der 
grofsen' nationalen Heroeu, z. B. des Herakles und Theseus, 
sondern auch die del' Landesheroen, die eigentlichen Lo
kalfeste del' Ortschaften. - Von auslandischen Festen, 
welche in Griechenland eindrallgen, seien zwei erwahnt, 
die del' grofsen Gottermutter und die der Isis. Jeue, 
gefeiert zu Ehren der asiatischen Gottin, welche die Namen 
Kybele, Kybebe, Dindymene fUhrte, liefsen durch larmen
des Geschrei und die betaubende Musik von Pauken, 
Cymbeln, Hornern und Pfeifen den Mifston grausamer 
Versttimmelungen tibertaubell. Die afrikanischen Isisfeste 
gehOrten einem Kultus an, in welchem das Streben nach 
Enthaltsamkeit zur Heiligung des Lebens viele und nicht 
die schlechtesten Junger an sich 109. 

7. Entsiihnungen. 

G5. Zu den Festen sind auch die Stihnfeste oder Suh
nungen oder Reinigungen Z!l zahlen. Sie gehen aus dem 
Bedurfnis des menschlichen Herzens hervor, eine Be
Heckung abzuthun, um wieder rein VOl' die Gottheit treten 
und mit ihr, die sich ztirnend abgewandt hat, wieder in 
geistiger Gemeinschaft sein zu konnen. Liegt nicht die 
Idee des Reinseinmtissens dem Anlegen reiner Kleidung 
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bei jeder gottesdienstliehen Handlung zu Grunde, nieht 
aueh dem Haridewasehen beim Eintritt in den Tempel? 
Die erste Entsiihnung bei den Grieehen zeigt uns die Ilias 
(I, 313): "Die Mannen trieb der Atride an, sieh zu ent
siihnen. Vnd sie entsiihnten sieh und warfen die ;'vfb(n;a 
in die Salzfiut. Sie braehten aber dem Apollo makel
lose Hekatomben von Rindern und Ziegen am Gestade 
der unfruehtbaren Salzfiut dar. Zum Himmel stieg der 
Fettdampf, im Rauehe emporwirbelnd." Worin diese 
;'vfbam, die aueh II. XIV, 171 erwahnt werden, bestanden, 
sagt Homer nieht: iibersetzt wird das von den Wurzeln 
;'v oder ;'ov abgeleitete Wort mit "V nreinigkeit, Schmutz." 
Wie lange Zeit aber konnte dieses rein .Aufserliehe ge
niig~n, wenigstens dem ernsteren und tieferen Sittliehkeits
gefUhl ? Was konnte dem Denkenden, dem das Gewissen 
sehlug, die Last von der Brust nehmen? Das thaten die 
heiligen Satzungen, dureh welehe das Orakel zu Delphi, 
also der die Wahrheit wissende Gott Apollo, das Siihne
wesen regelte. Nach ihnen reiehte fUr leiehtere Falle die 
Abwasehung mit Wasser, am liebsten mit Meer _. oder 
lebendigem Quellwasser aus, in das unter Siihnegebeten 
ein brennendes Altarseheit eingetaucht, und Salz und 
andere Reinigungsmittel (xa:Jdefbam oder xa:Jde(fta) ge
streut wurden. In sehwereren Fallen geniigte diese Form 
nieht, sondern bedurfte e8 eines blutigen Opfers. Wer 
z. B. einen Mord begangen hatte und dem Gesetz ver
fallen, aber in das Ausland gefliiehtet war, mufste dort 
entsiihnt werden, damit er der mensehlichen Gemeinsehaft 
zuriiekgegeben werde. Ebenso gesehah es meistenteils im 
Inlande mit jemand, der unabsiehtlich Totsehlag beging. 

66. Der Siihneritus gestaltete sieh dabei so: Einem 
Ferkel - diese Thierehen opfe.rte man fast ausschliesslich 
bei Versohnungsopfern - wurde die Kehle durehsehnitten, 
und mit dem stromenden Blute die. Hand des Thiiters 
benetzt. Vnter Anrufungen des Z8V~ Ka:Jde(f,o~, d. i. 
des Siihnenden, oder M8£;'£XtO~, d. i. des Versohnliehen, 
fand eine zweite Wasehung mit geweihtem Wasser statt, 
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das darauf an einen abgelegenen Ort getragen und in der 
Stille weggegossen wurde; auf dasselbe und andere hinzu
gefiigte Reinigungsmittel wahnte der Volksglaube die Siinde 
iibergegangen. Der Wasserwaschung folgte unter erneutem 
Gebet, dars Zeus den rachenden Erinnyen gebieten wolle, 
heimzukehren, ein weinloses Trankopfer und ein Brand
opfer; bei letzterem wurde gern mit Schwefel ({Miov = 
gottliches Raucherwerk) gerauchert, dem man eine beson
dere reinigende und Unheil abwehrende Kraft beiman,. 
Dachte man so, weil sein Geruch demjenigen glich, den 
der Wetterstrahl des Zeus hinterliers? Damit ist die re
ligiose Seite des Frevels (ll'£a()ll'a, ll'V()O;), die den Staat 
mitbeflecken konnte, nicht abel' die bul'gerliche, gutge
macht. 

67. Aurser dies en Einzelfallen, in denen im Interesse 
der Gesammtheit die Suhne unerlafslich war, kommen 
regelmafsige (§ 52. 64) und aufserordentliche, allgemeine 
Siihnungen vor. Aus der griechischen Geschichte ist als 
ausnahmsweise diejenige am bekanntesten, welche nach 
Kylons Anschlag, 612, stattfand. Da an heiligen Statten 
Anhanger desselben niedergemacht waren, so drohte, 
fiirchtete das Volk, der ganzen Stadt der Zorn der Erin
nyen. Diese zu versohnen, rief es aus dem dorischen 
Kreta den greisen Priester des Zeus und der Kureten 
herbei, dem eine besondere Suhnungskraft innewohnen 
sollte. Er kam und befahl, vom Areopag aus, dem Sitze 
der Erinnyen, schwarze und weifse Schafe laufen zu lassen; 
wo sich eines niederlege, solle '£"0/ 1feOf1~"OVn {ho/> d. h. 
dem Gotte, dem es zukomme, also "dem unbekannten 
Gotte," ein Altar errichtet und das Tier geopfert werden. 
Darnach ordnete Epimenides das gesammte Sakralwesen 
auf das neue. Ob, wie eine Nachricht lautet, auch ein 
Menschenopfer stattfand, zu dem sich ein Jungling frei
willig darbot, steht nicht fest, unwahrscheinlich aber ist 
es nach der Sachlage nicht. Auch Argos entsiihnte sich 
einmal, als bei biirgerlichen Streitigkeiten daselbst eine 
Metzelei stattgefunden hatte; zu den Siihnmitteln gehOrte 
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hier eine Statue des Zeus Meiliehios, ein Kunstwel'k des 
Polyklet. Dm Dnheil von del' athenisehen Volksvel'samm
lung abzuwenden, opferte man VOl' Beginn derselben zwei 
Siihnferkel und besprengte mit deren Blute die Pnyx, 
eben so VOl' allen festliehen Versammlungen den Festplatz. 
Bei Seuehen fanden Siihnungen und Reinigungen statt, 
wie sie z. B. Sophokles zu Anfaug des Odipus Rex die 
Thebaner anstellen liirst, so wahrend del' Pest zu Beginn 
des peloponnesisehen Krieges. We1' mit einer Leiehe in 
Beriihrung kam, galt als unrein und bedurfte del' Reini
gung; darum mufsten (Time. III, 104) auf dem heiligen 
Delos sammtliehe Sarge aus dem bis dahin noeh nieht 
geweihten Gebiet ausgegraben und naeh Rhenea hiniiber
gesehafft werden; darum erging ein Gebot, Sehwerkranke 
bach derselben Insel hiniiberzusehaffen, damit sie nieht 
durch ihr Sterben und als Leiehen den Zorn des Apollo 
erweekten; darum galt ein Trauerhaus so lange als un
rein, als die Siihnegebra.uehe darin nieht VOIIZOgen waren, 
darum eine Begrabnisversammlung, ehe sie die letzte 
Waschung vorgenommen hatte. 

8. Das Seherwesen. 

68. Dars dem Mensehen das Streb en innewohnt, in 
die Zukunft zu sehauen, geht nieht blofs aus fiirwitziger 
Neugier hervor, sondern seheint in eines jeden dringendem 
Interesse zu liegen. Denn er maehte gern ein Stiiek del' 
zunaehst VOl' ihm liegenden Zeit, z. B. das Wetter, vor
herwissen, um darnaeh seine Handlungen einriehten zu 
kannen. Kann es da befremden, dars die lebendige Phan
tasie del' Grieehen, die VOl' allen Dingen den Willen del' 
Gatter zu erkennen suehte, um sich dieselben gniidig zu 
erhalten und zu stimmen, dort V orzeiehen sah, wo unser 
erniiehterter Verstand keine sieht? Kann da del' Volks
glau be befremden, wenn selbst ein Sokrates auf Grund 
del' einem Freunde gewol'denen Weissagung (Plat. Apol. 
V. VI): "Niemand ist weiser als Sokrates", glaubig seine 
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Forsehung anstellte? Selbst der Staat konnte der Seher 
nieht entbehren, namentlich bei aufserordentliehen Ereig
nissen, z. B. VOl' oder im Kriege, bei Seuehen, Mifs
wachs, H ungel'snot u. s. w. In Folge aller dieser That
sachen erreichte das Seher- und Orakelwesen bei den 
Griechen einen ziemlich weiten Umfang, wenngleich nicht 
den der viel eingl'eifendel'en und staatlich ausgebildeteren 
romischen divinatio (R. Staatsalt. § 39. 70. 83). 

6\). Man teilte die Mantik (p,avTt"~ '[Sxv1j> von p,a{
VH1:Jat?) in eine kunstlose innerliche und eine kunst
mafsige aufserliche; bei letzterer sind aufsere Zeichen erst 
zu deuten. Die kunstlose Weissagung ist die durch 
Traume, die durch Erleuchtung oder Begeisterung oder 
Verzlickung (l,,()m()t~) und die durch die Orakel. -
Del' Traum, "del' von Zeus stammt," spater aber einem 
Traumgott zugeschrieben wird, kann ein wahrer oder ein 
trligerischer sein; der letzteren Art einen sendet Zeus 
Zll Anfang des zweiten Buchs del' Ilias dem Agamemnon 
zn. Statt eines gewohnlichen Traums tritt an den Triin
menden, den man als besonders empfiiuglich flir Offen
barungen ansah, auch ein Traumbild heran, z. B. der tote, 
uoch nicht bestattete Patroklos an den Achill (II. XXIII, 
69) mit einer Bitte, an den Sokrates (Plat. Crit. II) eine 
schOne stattliche Frauengestalt in weil'sem Gewande mit 
einer Todesverklindung. Selbst eine Gottheit tritt (Od. 
VI, 21) in verwandelter Gestalt an das Lager einer 
Sterblichen, um sie zu mahnen. Bedurfte ein Traum Iloch 
einer Deutung, so legte man ihn sich entweder selbst aus 
oder 109 einen Traumdeuter (ovEt(!ono)"o~) zu Rate. -
Die Ekstase ist nach dem griechischen V olksglauben ein 
durch den erleuchtenden Gott Apollo hervorgerufener Zu
stand, in dem sich die Seele einen Augenblick von den 
Banden des Korpers losmacht und dadurch, ihre ursprling
liche Freiheit wiedergewinnend, Zll einer erhOhten Kraft 
gelangt. Stell en del' llias, in den en die Ekstase eintritt, 
sind: IV, 164; VI, 448; XVI, 852. In besonderem 
Mafse wird diese Art del' Weissagung den Stel'benden 
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und den Frauen zugeschrieben, z. B. II. XXII, 358 dem 
sterbenden Hektor, den Pythien, bei denen allerdings 
Schwefeldampf mitwirken mufste, d~r Kassandra, den Si
byllen; wie hoch die Spriiche einer von den letzteren 
gescbatzt wurden, lehrt die selt8ame Geschichte von dern 
Ankauf einer Sammlung derselben durch Ta.rquinius Su
perbus. Nicht blofs Menschen, auch eines der unsterb
lichen Rosse des Achill, Xanthos, weissagt (II. XIX, 408), 
von der Here erweckt, dern HeIden den Tod; gleich aber 
lafst es die Erinnye versturnmen. Die Orakel, die dritte 
Form der kunstlosen Mantik, sind in den Griech. Staats
altert. § 2 und § 104-106 behandelt worden. 

70. Von der kunstmiHsigen Mantik wurden Zeichen 
in der Natur beobachtet und gedeutet, sowohl gewohn
liche als auch aufsergewohnliche; das letztere heifst Ts(!cu;. 
Aus der langen Reihe der Einzeldeutungen bildete sich 
ein System, in dem, der Sage entsprechend, fill' Gefiibl 
und Phantasie ein weiter Spielraum blieb. Seher dieser 
Art sind der uralte Bakis; der im Kriege der Sieben 
gegen Theben von der Erde verschlungene Amphiaraos; 
der blinde thebanische Seher Tiresias; Helenos, Sohn des 
Priarnus, "der bei weitern Beste unter den V ogelschauern ,. ; 
Klllchas, der die Opferung der Iphigenia angeraten und 
den Streit zwischen Agamemnon und Achill el'weckt hat; 
Megistias, einer von den Mannern del' Thel'mopylen, den 
Simonides in folgendem Epigramm verherrlicht: 

Megis tias. 

Von dem Megistias zeugt, von dem trefllichen Seher, 
dies Denkmal, 

Welcher durch medische Hand einst in dem Kampfe 
erlag, 

Ais der Spercheus dllrchschrittell. ~ icht mocht' er die 
Fflhrer verlassen 

Sparta's, doch sicheren Augs sah er den Untergang 
nahn. 

Er war einer derjenigen Seher, die der Staat den Feld
herrn mitzugeben pfiegte, deren Amt dann war, aus 
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Zeichen in der Natur, auch aus den Eingeweiden (§ 52) 
den Ausgang von Unternehmungen, namentlich den eines 
Kampfs, vorherzusagen. Sonst kannte Athen nur drei 
standige Wahrsager (8~"Ir"l7:a£), deren Wahl oder Besta
tigung dem delphischen Orakel zustand. Ihnen lag die 
Beobachtung von Zeichen und Wundern, Unterweisung in 
den heiligen Gebrauchen, Slihnung SchuldbeHeckter und 
Schlichtung von Streitigkeiten liber das heilige Recht ob. 
Sonst kommt auch vor, dars in gewissen Familien die 
Mantik so lange erblich blieb, bis sich eines ihrer Mit
glieder derselben unwiirdig gemacht hatte, und der Staat 
sie auf ein anderes Geschlecht iibertrug. 1m Ubrigen galt 
sie fUr eine freie Kunst, die also jeder betreiben konnte. 
Wie viele zogen, wie bei uns die Zigeuner, wahrsagend 
im Lande umher, urn dadurch Geld zu verdienen, und 
standen naturgemars in keiner sonderlichen Achtung! Auf 
diese Kategorie bezieht sich das Dichterwort des So
phokles in der Ant. v. 1055: 

"Geldgierig ist durchaus der Seher Art." 

71. Gegenstande der Beobachtung waren in erster 
Linie die Vogel. Schwangen sich nicht' diese leichten 
GeschOpfe hoch in die Llifte, kamen sie nicht den W oh
nungen der Himmlischen nahe, sahen und hOrten sie nicht 
die Dinge, welche den am Erdboden klebenden Erden
sohnen im Dunkel verbleiben? Also kam es ganz beson
ders darauf an, ihren Flug, ob rechts oder links, ihr 
Sitzen, ihre Stimme zu beobachten und auszulegen; die
jenige Kategorie von Sehern, die sich hiermit befafsten, 
hiefsen die Vogelschauer (olwvorcdlot). U nter den zu 
beobachtenden Vogeln kommen am haufigsten vor: der 
Adler, Bote des Zeus; der Geier; der Falke; der "krei
sende" Weih; der Habicht; der Reiher; der Rabe; die 
Krahe. - Von anderen lebenden Tieren wurden vorzugs
weise der Hase, die Schlange, die Spinne beobachtet. -
Das Beschauen der Eingeweide, das den Opferschauern 
(SVO($xorcOt § 52. 70) oblag, ist wahrscheinlich barbarischen 
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Ursprungs. Es kam hierbei nicht nur darauf an, dars 
das Opfertier aufserlich makellos, sondern auch, dafs 
Leber, Herz, Lunge, Milz und Galle in normalem Zu
stande waren. - Die Bimmelserscheinungen, auf welche 
die Weissager zu achten hatten, sind: der Blitz, der 
Donner, der Regenbogen, die Sonnen- und Mondfinsternis, 
der Komet, die Sternschnuppe, der Meteorstein; Erder
scheinungen der Art waren Erdbeben und Uberschwem
mungen, die man als dem Zorn der Gotter entsprungen 
ansah. Diesen Zeichen in del' organischen und anorga
nischen Welt kann man auch wohl das Niesen und Ohren
klingen bei den Menschen zuzahlen. - Die von der 
Mantik verschiedene Astrologie, die aus der Konstellation 
die Schieksale der Volker und Einzelnen erkennen will, 
hat erst zur Zeit Alexanders des Grofsen Berosus die 
Grieehen gelehrt. 

9. Mysterien. 

72. Aueh die Mysterien gehOren zu den Staatskulten, 
denn sie stehen unter der Aufsieht des Staats, der sie 
dureh Beamte der hoehsten Rangstufe leiten und die Ver
letzung der Geheimnisse als Asebie durch seine Gerichts
hofe ahnden lafst. Sie werden aueh nicht, wie andere 
Geheimfeiern, blois von Priestern und Kultusbeamten be
gangen, sondern aufser diesen von einer mitfeiernden, in 
Grade geteilten, zahlreiehen Gemeinde, dem Kern der 
Btirgersehaft. Neben dem Namen f1;vurneta, der - von 
f1;vw oder f1;viw = ieh schliefse die Augen, den Mund -
abgeleitet, geheimnisvolle Feste oder Gegenstande bezeichnet, 
kommen die Bezeichnungen oerta und '[slsw£ vor. Sie 
gehOren erweislich der grauen Vor~eit an nnd sind da
mals offentliehe religiose Feiern gewesen, welche aus Alt
arien mitgebraeht waren, ihrer Tendenz naeh also Natur
feste, iihnlich wie die spateren Hyakinthien und Adonis
feste. Als die alten Gotter anthropomorphisiert worden, 
blieben einige wenige davon in ihrer alten Auffassung 
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stehen. Ihre Verehrung trat gegen die neue Lehre in 
das Dunkel zuruck nnd bekam so von seIber den Cha
rakter des Geheimnisvollen. Eine spatere Zeit legte, teils 
unzufrieden mit del' allzu aufserlichen olympischen Gotter
welt, teils durch das Geheimnis angezogen, den Mysterien 
eine tiefere Bedeutung bei. Je mehr des Allegorischen 
und Symbolischen sie in dieselben hineintrug, je mehr 
das Unbestimmte und Dunkle darin zunahm, 'desto 111ehr 
schien del' Inhalt del' Feste an ethischem Werte zu ge
winnen. Sie schienen Trost und Starke gegeniiber den 
Miihen und Leiden hienieden zu gewahren und den 
G1auben an eine Vergeltung im jenseitigen Leben und an 
eine andere Form der Unsterblichkeit, als Homer sie kennt, 
zu erwecken und zu bestarken. 

73. Die samothrakischen Weihen der Ka
bire n, wie sie Herodot II, 51 nennt, wurden auf der an 
der thracischen Kiiste gelegenen lnsel Samothrake be
gangen. Sie werden der pelasgischen Zeit zugewiesen 
und sind von der Stadtbehorde geleitet und aufrecht er
halten worden. Wer jene Kabiren (Kabirim = Grofse?) 
waren, dariiber lassen sich nur Vermutungen aufstellen. 
Fiir wahrscheinlich halt man, dafs unter diesem Namen 
freundliche und segenspendende Damonen oder Mittelwesen 
im Dienste der Erntegottin Demeter, des Feuergottes He
phastos und des Handelsgottes Hermes verehrt seien. 
Denn sie fordern den Ackerbau, sie erweitern den Nutzen 
der Schmiedekunst, sie bewahren - verwechselt mit den 
Dioskuren? - vor Schiffbruch und unterstUtzen so Schiff
fahrt nnd Handel. Wegen der letzteren Eigenschaft 
neigten insbesondere die Kustenbewohner nnd Seefahrer 
Kleinasiens nnd Thraciens ihrem Kultus zu. Dessen Form 
anlangend, wurde sie absichtlich immer mehr der hoch
heiligen eleusinischen genahert. Eine Beichte ging wahr
scheinlich voran, Reinigungen folgten, ihnen die Ein
weihung. Den Eingeweihten ward eine Purpurbinde ver
abreicht, welche sie, von anderen Wirkungen abgesehen, 
gegen den Wellentod schiitzen sollte. Filiale dieser Weihen 
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der Kabiren, VOIl denen wir so gut wie nichts mehr 
wissen, als dargelegt ist, gab es an mehreren Orten, z. B. 
in Amphissa, bei Theben, auf Lemnos, auf Imbros u. a. m. 
Doch behaupteten die Muttermysterien, wie naturgemars 
ist, den V orrang und standen den eleusinischen zunachst. 

74. Die Eleusinien (Ta 'E),Ev(jtv~a). fiber 
ihre Stiftung lautet der Mythos: "Als der finstere Hades 
der Demeter ihre Tochter geraubt und in die Unterwelt 
mit sich gefdhrt hatte, irrte die verlassene Mutter umher, 
die Verlorene zu suchen. Am zehnten wandte sie sich 
an den alles sehenden Helios und erfuhr von ihm, dars 
Hades mit Erlaubnis des Zeus ihre Tochter zur Gattin 
genommen habe. Da wanderte Demeter weiter und setzte 
sich in der Gestalt einer alternden Frau in Eleusis an 
einen Brunnen. Eine del' Furstentochter des Orts ffihrte 
sie von da in ihr alterliches Haus, das des Kele08. Den 
dargereichten Becher wies die durch Gram und Fasten 
erschOpfte Gottin zuruck und bat sich einen aus Wasser, 
Gerstenmehl und Polei gemischten Trank aus. Nach lan
gerer Zeit abel' gab sie sich als Demeter zu erkennen 
und forderte die Eleusinier auf, ihr einen Tempel und 
Altar an jenem Brunnen zu errichten. Als dies geschehen 
war, verI or auf ihr Gebot die Erde ihre Fruchtbarkeit, 
und raffte der Hunger die Me.nschen weg. Da liefs Zeus 
durch die Iris die Demeter zum Olymp zuruckrufen, abel' 
letztere gehorchte nicht, sondern verlangte ihre Tochter 
zuriick; erst dann werde die Erde ihre Fruchtbarkeit 
wiedergewinnen. Als Zeus nun den Hades bat, die Per
sephone zuriickzusenden, gehorchte derselbe lachelnd, gab 
abel' seiner Frau die siifse Granatfrucht zu kosten, deren 
Genufs sie an die Unterwelt fesselte. Acht Monate blieb 
sie, so setzte dann Zeus fest, bei ihrer Muher, auf vier 
kehrte sie zu ihrem Gatten zuriick. Ehe Demeter aber 
Eleusis verliefs, gab sie den attischen Fluren, die .. wiist 
und unfruchtbar in der Nahe lagen, Halme mit Ahren 
wieder und lehrte jenen Fiirsten des Stadtchens die Ge
brauche ihres Tempels und den Ackerbau." Das der 
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schOne und sinnige, das Kommen und Scheiden der 
Pflanzenwelt bedeutende Mythos, auf dem die weltbe
riihmten eleusinischen Feste ruhten. 

75. Del' gleichnamige Hauptort des Demos Eleusis 
liegt 14km. von Athen entfernt an der nach ihm benannten 
Bucht, gegeniiber del' Nordspitze del' Insel Salamis. Eine 
eigene heilige Strafse, auf del' sich der Festzug bewegte, 
fiihrte von der Hauptstadt dahin, mit dem letzten Drittel 
das Meer entlang. Hier existierte ein uralter Kultus der 
Demeter und del' gern Kore genannten Persephone, in 
deren Personen die Aussa:;tt und Ernte und die dem 
Ackerbau entspriefsende Gesittung gefeiert wurden, und 
zwar in der iiJteren Zeit durch einfache landliche Feste. 
Nach dem Mythos kam Demeter, 

"Die Bezahrnerin wilder Sitten, 
Die den Menschen zurn Menschen gesellt 
U nd in friedliche, feste H iltten 
Wandelte das bewegliche Zeit" 

von Kreta, wo schon ahnliche Feiern bestanden, nach 
Eleusis und begriindete personlich die dortige. In den 
Kultus' der Demeter-Kore drang aus Bootien der des 
Dionysos-Jakchos ein, d. h. des hier Jakehos genannten 
Dionysos. Als der altattische Konig Ereehtheus den aus 
Thraeien in Eleusis eingewanderten Eumolpos besiegt und 
getotet hatte, wurde der Demos mit Athen vereinigt. Die 
eleusinische Feier abel' ordnete man dahin, dars sie ge
teilt wurde, doeh Eleusis der Vorort blieb. - Ihre Lei
tung iibernahm jetzt der Archon Basileus, von vier Epi
meleten unterstiitzt, deren zwei den eleusinisehen Priester
gesehleehtern der Eumolpiden und Keryken angehoren 
mursten. Jenem Geschleehte gehOrte aueh der Hierophant 
an, dem Heiliges zu zeigen oblag, nebst der Hierophantis; 
dem zweiten der Fackeltrager; einem dritten del' Altar
aufseher. Unter ihnen standen die niederen Tempeldiener, 
unentbehrlieh abel' waren nicht mindel' die Musiker und 
Sanger. - Del' Aufzunehmende murste von einem athe
nischen Biirger vorgesehlagen werden; del' Hierophant hatte 
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die Pflicht, den zuriickzuweisen, auf dem Blutschuld oder 
Atimie lag. Die Aufnahme machte also, entsprechend 
dem Princip, moglichst viele an diese~ Segnungen teil
nehmen zu lassen, keine sonderlichen Schwierigkeiten, so 
dafs fast aile anstandigen Athener zu den Eingeweihten 
gehorten. Aber den Enthiillungen der Mysterien folgten 
trotz der vielen Mitwisser die schweren Strafen, die auf 
Asebie standen. 

76. Fiir die kleinen Elensinien, welche in Athen 
zn Ende des Februar oder zu Anfang des Marz, also zur 
Saatzeit, gefeiert wurden, und, zwar in der Vorstadt Agrai 
am Ilissus siidostlich von der Burg, bildete der dortige 
Tempel der Demeter und Kore den Mittelpunkt der Feier. 
Sie galt vorzugsweise der zum Licht zuriickgekehrten 
Kore und dem Jakchos und stellte symboJisch die Geburt 
desselben dar, den die Legende zum Sohne der Perse
phone gemacht hatte. Uber den Verlauf des Festes, das 
also unverkennbar den Charakter eines Freudenfestes tragt, 
das man nach dem traurigen Winter zu Ehren der wieder
erwachenden Natur feiert, wissen wir fast niehts weiter, 
als dafs es mit Wasehungen aus dem Ilissus begann. 
Diejenigen, welche die kleinen Mysterien mitgemaeht 
hatten und in den unteren Grad aufgenommen waren, 
hiefsen Eingeweihte (!,vO"'fa~); um aber zu Schauenden 
(Eno1Um) zu werden, d. h. den Meistergrad zu erlangen, 
muJsten sie erst im nachsten Herbste die grofsen Eleu
sinien mitmaehen und dann noeh ein ganzes Jahr bis zu 
den nachsten warten. 

77. In der Herbstzeit lag die Feier der grofsen 
Eleusinien, welehe etwa zwolfTage in Anspruch nahm. 
Am ersten, welcher der Tag der Versammlung hiefs, ver
sammelten sich zu Athen in dem bunten Saulengange 
(O"wa 'll:o£X£).1j) die Teilnehmer. Darauf folgten mehrere 
Tage hindureh Vorbereitungen durch Fasten, Gebete und 
Reinigungsopfer sowie durch einen Zug nach dem nahen 
Meere, urn daselbst Waschungen vorzunehmen; hierbei 
erscholl der Ruf: "Zum Meere, Mysten (aAao8 !,vO"ozm)!" 
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Erst am sechsten Tage kam es zu dem grofsen Festzuge 
vom Eleusinium aus, das im N ordwesten del' Stadt lag:, 
nach Eleusis. In Procession wurde ein heiliges Bild des 
Jakchos, das man aus de~sen Tempel feierlich abgeholt 
hatte, mit Geprange einhergetragen, urn anzudeuten, dafs 
del' Gott del' eigentliche Fuhrer sei. Viele Tausend be
wegten sich, von noch mehr Tausenden von Zuschauern 
geleitet, nach dem heiligen Thore die heilige Strafse ent
lang, geschmiickt mit Eppich- und Myrthenkranzen und 
mit Ahren, versehen mit Ackergeraten und Fackeln. Am 
Wege standen hier und da Heiligtlimer, bei denen man 
Halt machte und ihnen seine Reverenz envies. Es ist 
auch wahrscheinlich, dar's von Zeit zu Zeit entsprechender 
Gesang und Musik den Zug begleitete. Wenn auch del' 
Grundton ein ernster sein mufste> war doch dem munteren 
attischen Sinne Witz und Scherz gestattet; so wird be
richtet, dafs sich auf del' Cephissosbrucke nach alter Sitte 
die Feiernden allerhand Mutwillen (YHPV(!HJ(-toi = Brucken
witze) in Worten erlaubten durften. U nterwegs also ofter 
aufgehalten, erreichte die Procession, wenngleich schon 
Vormittags aufgebrochen, erst in del' Dunkelheit Eleusis. 
Hier geleitete sie das Gotterbild bis zu dem an Stelle 
des alten von den Persern niederg:ebrannten Demetertempels 
durch Perikles erbanten grofsartigen und prachtvollen 
Telesterion odeI' Weihehaus, welches nunmehr jenes Bild 
aufnahm. 

78. Wenn auch die Forscher meinen, dafs wir in 
Folge del' tiefen Geheimhaltung del' heiligen Gebrauche 
yon dem, was in den niIchsten Tagen geschah, nul' so 
Vereinzeltes und Unzusammenhangendes wissen, dafs wir 
uus daraus kein deutliches Bild des Ganzen zu machen 
vermogen, so ist dennoch nach dem Hergang bei anderen 
Geheimkulten folgendes f'estzuhalten: es fanden zwei Arten 
von Feiern statt, die eine ftir aile Teilnehmer, die andere 
aber nul' flir diejenigen, die den Meisteqrrad hatten oder 
bei dies em Besuch beanspruchten. Zu den ersteren rechnen 
wir die nachtlichen Darstellungen und Auffiihrungen auf 
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del' an del' Bucht von Eleusis gelegeuen thl'iasischen 
Ebene und um den Quell Kallichoros, wo einst Demeter 
rastete. Ihl'en Inhalt bildete das angstliehe Suehen nach 
der verschwundenen Persephone und das frohliehe Wiedel'
finden derselben. Darnaeh be~timmt sieh der Charakter 
dieses Teils del' Feier von selbst: zuerst Trauerfest um 
die Verlorne, dann Dammersehein del' Hoffnung, endlieh 
frohliches Wiederfinden. Den Schlurs und dam it zu/Zleich 
den der Fasten, die sieh jedoch wahrscheinlich nur auf 
die Tageszeit bezogen, bildete das Geniefsen jenes Misch
tranks (§ 74), den Demeter nach langem Umherirren und 
Hungern im Hause des Keleos einnahm. 

79. Dagegen fanden die Feiern derEpopten in dem 
geraumigen Telesterion statt und hatten andere Formen. 
Dars der Inhalt dem des unteren Grades entspraeh, deutet 
ein Fragment des Plutarch an: "Zuerst Irren und ermii
dendes Umherlaufen und dureh eine gewisse Dunkelheit 
angstliche und weihelose Wanderungen; dann VOl' del' 
Weihe selbst aJIes Harte, Schauern und Zittern und 
Schweifs und El'staunen. Hierauf abel' trifit sie ein 
wunderbares Licht, oder nehmen sie liebliche Orte und 
Auen auf, voll Stimmen, Reigen und ehrwiirdig heiligen 
Gesangen und Erscheinun/Zen." Einen Teil del' Epopten
feier bildete ein heiliges Drama, vielleicht nach Art des 
Oberammergauer Passiollsfestes, den Raub nnd die Riick
kehr del' Persephone behandelnd und aus dem Tartarus 
ins Elysium versetzend. Dars die killgen Priester von 
Eleusis, die einen heiligen Rat bildeten, sich die Hiilfs
mittel der athenischen Biihne zu Nutze maehten, um diese 
Auffiihrung mit einem blendenden Glanze und sinnebe
taubenden Formen zu umkleiden, ist obne Zweifel. Dazu 
gehOrt die Anwendllng del' mannigfaltigen Theaterma
schinen, z. B. um Ortsverwandlungen zu bewirken, urn 
Gotter in der Luft erscheinen zu lassen, urn Blitz und 
Donner zu erzeugen. Natiirlich fehlte dem heiligen Drama 
alleh der von Musik begleitete Chor nieht, wie wir aus 
den Froschen des Aristophanes v. 325 (S. VII) erkennen. 
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Bei einem anderen Teil der Feier· iibt der Hierophant 
sein eigentliches Amt, indem er im innersten Heiligtum 
den Epopten und den en, die den Meistergrad suchen, die 
uralten Gotterbilder, Symbole und Reliquien in feierlicher 
Form vorzeigt. Schomann entwirft uns davon (Gr. Altert. 
Bd. II, S. 393) folgendes Bild: "Denken wir uns die 
Zahl der Glaubigen im Heiligturn erwartungsvoll der Dinge 
harrend, die ihnen offenbart werden sollen. Noch herrscht 
Dunkelheit und heilige Stille. Plotzlich wird der Vorhang 
weggezogen, der bisher das Allerheiligste verhiillt hat. 
Ein taghelles Licht strahlt aus dies em hervor, die Priester 
stehen da in ihrern stattlichen und bedeutungsvollen 
Schmuck, Chore von Sii.ngern und Musikern irn Hinter
grunde. Der Hierophant tritt hervor und zeigt die Hei
ligttimer, jedes einzeln, und offenbart, was tiber ihre Be
deutung den Eingeweihten zu wissen vergonnt ist. Die 
ChOre lassen ihre Lieder zur Verherrlichung der Gotter 
und ihrer Macht und Segensgaben erschallen. Wir mogen 
begreifen, wie die Glaubigen, denen jene Heiligttirner 
wirklich als Heiligttimer, jene Gotter wirklich als Gotter 
galten, auf tiefste davon ergriffen und von frommen Ge
fiihlen erfiillt werden konnten." Ob die nach der Probe
zeit von anderthalb Jahren in den Meistergrad stattfin
dende BefOrderung einen Teil der letzteren Epoptenfeier 
bildete, oder ein gesonderter dritter gewesen ist, lafst sich 
nicht erkennen. Den Schlufs des Gesamrntfestes bildete 
die sogenannte Wasserspende (II).,"ll1'oxo~), ein Trankopfer 
(Meerwasser?), das man mit zwei kreiselformigen Gefafsen 
darbrachte, deren eines nach Sonnenaufgang, das andere 
nach Sonnenniedergang ausgegossen wurde - eine aus 
dem Inhalt des Festes wohlzuverstehende Syrnbolik. 
Dann ging es nach Athen zuriick, wo der Festordner, 
der Basileus, dem Stadtrat Bericht erstattete, dem dann 
alles Weitere tiberlassen blieb. 

. 80. Wenn Sophokles in einem Fragment sagt: "Drei
mal selig jene Sterblichen, welche diese Wei hen geschaut 
haben, wenn sie zurn Hades hinabgehen; ihnen ist allein 
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ein Leben in der Unterwelt, den Anderen eitel Drangsal 
und Not," so gilt das fUr eine gewisse Zeit und fiir einen 
gewissen Kreis der Eingeweihten. Letztere waren ja. 
liberzeugt, durch ihre Teilnahme an diesem Feste die 
chthonischen Machte zu ehren, die zugleich in der Ober
welt und Unterwelt walteten. Reichte nicht deren unbe
zwingliche Doppelgewalt einerseits liber das Leben, an
dererseits auch liber den Tod hinaus? Nahmen nicht die
selben das Leben, urn es immer wieder zuriickzugeben? 
Andere Glaubige, welche minder tief dachten, hielten sich 
an daB' rein Aufserliche und fanden darin ihren Seelen
frieden; fiir sie waren die Mysterien ein GnadenmitteI. 
Die Gebildeteren der spateren Zeit, denen sie ebensowenig 
innerIich geniigen konnten als die V olksreligion, durften 
zwar ihnen nicht entgegentreten, aber verhielten sich kiihl 
und geistig abweisend gegen sie. 1m Allgemeinen aber 
blieben die Eleusinien iiber die Unabhangigkeit Griechen
lands hinaus bis tief in die Romerzeit hinein in auf serer 
Achtungj lief sen sich doch selbst drei Imperatoren: Okta
vian, Hadrian und Mark Aurel die Weihe erteilen. Mit 
der Ausbreitung des Christentums sanken jene natiirlich. 
den Todesstofs aber bekamen sie erst durch die edicta 
Theodosiana von 391 und 392, welche der antiken 
Gotterverehrung ein offizielles Ende bereiteten. Wenige 
Jahre spater, 395, sorgten, urn einen Halt des Heidentums 
zu beseitigen, die den Alarich begleitenden christlichen 
Geistlichen fiir eine griindliche Verwiistung der ehemals 
so heiligen Statte. 

Noch sei bemerkt, dafs wahrend der Bliitezeit Grie
chenlands Tochtermysterien der eleusinischen in Phlius. 
Messenien, Megalopolis, Lerna und an anderen Orten 
bestanden. Sie erreichten jedoch ebensowenig die Be
deutung der Mutter wie die den samothrakischen nach
gebildeten. 
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10. Wahnglaube. 

81. Orphiker. Orpheotelesten. Metragyrten. 
Sa b a z ius die n e r. Eine andere Art von Mysterien sind 
die orphisch- pythagoreischen gewesen, von einer Sekte 
gefeiert, die sich Orphiker nannten. Ob je ein pierischer 
Dichter Orpheus gelebt, del' durch seinen Gesang wilde 
Tiere gezahmt und Baume und Felsen mit sich fortge
rissen habe, lafst sich nicht erweisen; vielleicht ist sein 
Name nur die Personifikation del' allgewaltigen Macht des 
Gesanges. Nicht befriedigt durch die Volksreligion 
und die Staatskulte, wand ten sich ganze Kreise angeb
lichen Dichtungen desselben zu, Falschungen einer viel 
spateren Zeit. In sie drangen nach und nach einerseits 
pythagoreische Elemente ein, andererseits agyptische und 
asiatische. Hel'vorgehoben wurde die allgemeine Siind
haftigkeit del' Menschen und die in Folge derselben ein
getretene Wanderung der Seele aus einem Korper in den 
anderen, .aus einem Kerker in den anderen. Sich davon 
zu befreien, seien notwendig: ein ernstliches Insichgehen, 
Reinigungen und Siihnungen und ein ascetisches Leben; 
insbesondere soU ten sie sich des Fleischgenusses und der 
Bohnen (Wahlen?) enthalten. Del' Aufnahme in diesen dem 
Pantheismus zugewandten Bund gingen allerhand Vorbe
reitungen vorauf, die Geheimfeiern selbst bestanden in 
allerlei seltsamen Ceremonien, Gebeten und V ortragen iiber 
die Offenbarungen des Orpheus. Das hochste Ziel diesel' 
schwarmerisch-ideellen Sekte war, die Seele siilldenrein 
zu machen, damit sie sich vom Korper lose und auf den 
Stern en der ewigen Seligkeit teilhaftig werde. 

Himmelweit von diesel' Richtung war die del' Orpheo
telesten verschieden, welche sich vermarsen, durch Be
schworungen und Bannformeln, die sie aus den Schriften 
des Orpheus und Musaus entnahmen, durch Reinigungen 
und Weihungen von jeder Schuld und Strafe zu befreien 
und ein zukiinftiges gliickliches Dasein zu sichern. Alles 
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das solIe ohne Biifsungen und Selbstqual geschehen, und 
zwar in aller Frohlichkeit mit Gesang und Tanz unter 
Begleitung von Cynibeln und Pauken. Ihnen verwandt 
waren die Metragyrten, Diener der phrygischen grofsen 
Gottermutter, und die Diener des gleichfalls phrygischen 
Sapazius. Von den Gebildeten verachtet, doch nicht ohne 
Anhang in den untersten Volksschichten, zogen diese 
Gaukler im Lande umher, indes ein Esel ihre Appa
rate trug. 

82. Zauberer (l1arO£~ YOfj'CS(;~ l1ayyavfj'CaO. Den 
Glauben an die Macht der Zauberei, d. h. an das Ver
mogen einzelner Menschen, durch gewisse Mittel die Gotter 
zu zwingen, ihnen zu willen zu sein, finden wir schon 
bei den aitesten Kuiturvolkern, namentlich bei asiatischen; 
hier erscheint das Chaldaertum als der Mittelpunkt dieser 
dunkelen Weisheit. Aus Asien dachte sich der Grieche 
die Magie bei ihm eillgewandert, zumal da er sah, dars 
die Zauberer und Beschworer nicht seine grofsen Gotter 
anriefen, sondern meist auslandische; von den einheimischen 
sind es vornehmlich die nachtlichen Spuk treibende He
kate gewesen und gewisse Damonen, also Mittelpersonen 
zwischen Gottern und Menschen. Die Mittel der Be
schworer waren Zauberformeln, Worte gottlichen Ursprungs 
und von schopferischer Kraft, welche die Gottheit ge
wissen Menschen offen bart hatte. Dieselben konnten, sich 
ihrer bedienend, den Gang der Weltgesetze unterbrechen, 
also Wunder thun. Zu den Beschworungen gehOren auch 
die Besprechungen, z. B. BIutbesprechungen' (schon Od. 
XIX, 457: 8naouJfI o· arl1a "s),awov Er1XS:!ov) I an die 
noch heute in weiten Kreisen geglaubt wird. Andere 
Zaubermittel sind: Salben, Krauter, Liebestranke u. s. w. ; 
Ziele des Zaubers aufser jenem BIutbannen z. B., den 
Mond auf die Erde herabzuziehen, das Wettermachen, 
das Sturmheraufbeschworen und das Sturmbeschworen, 
das Behexen von Menschen und Tieren. Als Gegen
mittel gegen den Zauber der schwarzen Magie - denn 
im Laufe der Zeiten entwickelte sich eine weifse und eine 
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schwarze - werden genannt: Amulete, der Lorbeer, der 
Kreuzdorn (?), die Meerzwiebel. Schomann fiihrt (Bd. II, 
S. 352) zwei der erhaltenen Zauberformeln an, von denen 
die letztere, in der Mehrzahl der Worte an das Semi
tische anklingende, hier Platz finden moge: bedy zaps 
chthon plectron sphinx knaxbi chhyptes phlegmon dropis. 

11. Die Gotterverehrung engerer Kreise. 

83. Auch die Phratrieen und Geschlechter 
hatten ihre Gotterverehrung fUr sich; dieselbe fiel also 
mit der des Staates nicht zusammen. Zwar verloren die 
altattischen Phratrieen durch Klisthenes ihre politische 
Bedeutung soweit, dafs ihnen nur das Recht blieb, die 
neugebornen Kinder, die neueintretenden jungen Frauen 
und wahrscheinlich auch die Gestorbenen in ihre Phra
trieenlisten eintragen zu lassen, d. h., nach unseren Be
griffen, in die Civilstandsregister: doch bestanden !lie als 
religiose Genossenschaften weiter. Jede Phratrie besafs 
ein Kultusgebaude mit Brandopferaltar draufsen, seine 
besonderen Gotter, Gotterbilder und Feste. Jede von 
ihnen feierte das dreitagige Fest der Apaturien, an deren 
drittem Tage jene Eintragung der Kinder geschah, der 
ein Opfer folgte. Auch ein offentliches Examen der 
Schulkinder fand wahrend dieser Zeit statt, bei dem ins
b~sondere die memorierten Dichterstellen vorgetragen, und 
Pramien ausgeteilt wurden. 

Die Geschlechter, in die sich die Phratrieen teilten, 
besafsen ebenso wie diese ihre eigenen Schutzgottheiten, 
-{hot, na'f(!rpot, wahrend unter (hot, mh(!tot die {fsot, 'r~c; 
1laT(!tOOC; zu verstehen sind. Als die Schutzer der Ge
schlechter wurdeQ. am meisten Zsvc; 'E(!)!sioC; und 'A1lov'wv 
llaT(!cjJoc; mit Gaben und Opfern verehrt. 

Als Schutzgotter der Nachbarschaft eines Stadtbezirks 
galten diejenigen Gotter, welche unter den Hermenbildern 
(§ 45) versinnbildet waren, meist auf Platzen und an den 
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Ecken der Strafsen a.ufgestellt. Hin und wieder traf man 
diesel ben 'auch an den Landstrafsen an, wo sie den Rei
senden erinnern sollten, dars auch ihm der Schutz der 
Gottheit nicht fern sei. Wie der Procefs des Alcibiades 
bezeugt, gab es dort eine Menge dieser eigentiimlichen 
Statuen, welche z. B. an der Rermenstrafse eine ganze 
Reihe bildeten. 

84. Gotterverehrung des Rauses. Ob jeder 
Familie walteten besondere Rausgotter, iiberkommen 
von den Vorfahren, und in verschiedener Form verehrt, 
sei es bei wiederkehrenden Festen, sei es bei aufseror
dentlichen Anlassen. Vier Gottheiten des Rauses treten 
uns besonders entgegen: Z8V; KuiO'~o; ~ d. i. der Geber 
und Schiitzer des Eigentums; Z8V;' Epir1no; ~ d. i. der 
Schiitzer des Rerdes, der Gastfreunde und Schutzflehenden; 
der Feuergott ~HpaJr17:o;; 'Eefl'~; ~'(;eopa;;o;, d. i., der als 
Riiter neben der Thiirangel steht. In den grofseren 
Hausern gab es Kapellen, in denen die Bilder dieser 
Gotter standen; klein ere behalfen sich mit Bildernischen, 
Wandschranken, oder im FaIle der Armut mit einer an 
die Wand gemalten Abbildung einer Gottheit. 

Der Eheschliefsung geht in Athen die Verlobung 
vorauf, welcher die7reO,(;6l8Ja yafl'wv folgen, das der 
Hochzeit vorangehende Gebetsopfer. Man wandte sich 
am haufigsten dabei an die das Ehegliick schiitzenden 
Gottinuen Rera, Artemis und die Schicksalsgottinnen 
(Mo;;ea~). Bei der eigentlichen Roc h z e i t wirkten Priester 
nicht mit, hochstens bei den darzu bringenden Opfern. 
Jener folgte nach einigen Tagen die Eintragung der Frau 
in die Register der Phratrie des Mannes, wodurch die 
Ehe ihre staatliche Giiltigkeit erhielt. Auch in Sparta 
bestand die Sitte einer formellen Verlobung, letzterer folgte 
die Reirat in der Form eines Frauenraubs (Gr. Staats
altert. § 29). - An die gewohnlich am fiinften Tage 
nach der Geburt des Kindes stattfindende Reinigung, 
wobei dasselbe unter verschiedenen Brauchen urn den 
Herd des Hauses getragen wurde, schlors sich ein Fest-
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rnahl an, ebenso an die Narnengebnng am zehnten Lebens
tage; beide zusamrnen, Reinigung und N amengebung, ent
sprechen unserer Tanfe. Beirn nachsten Apaturienfeste 
(§ 83) liers der Vater das Kind in die Register seiner 
Phratrie aufnehrnen und sicherte ihm damit seitens des 
Staats das Biirgerrecht. - Beim Ephebenfeste, wo der 
Achtzehnjahrige miindig erklart ond wehrhaft gemacht 
wurde und sein abgeschnittenes Haar dem Apollo weihte, 
durfte das Opfer nicht fehlen. - Desgleichen opferte man 
vor oder nach einer Krankheit, Reise, nach einer gliick
lich iiberstandenen Gefahr u. s. w. 

12. Brauche bei Leichenbegangnissen . . 

85. .Ein Rufs- nahm das letzte Leben von der Lippe," 

und liebende Hande driickten dem Entschlafenen die 
4ugen und den Mund zu, nachdem in den letzteren ein 
Obolos als Fahrgeld fiir den Charon gelegt war. Sodann 
wurde der Leichnam gewaschen und gesalbt, in weifse 
Gewander gehiillt, und ausgestellt und am dritten Tage, 
den klimlitischen Verhaltnissen, und der religiosen Vor
stellung, entsprechend, dars der Schatten des Unbeerdigten 
zu einem l!nseligen Gespepst werde, zur Ruhestatte hinaus
getragen. In dem Leichengefolge, welches sich ZUlU Thora 
hinausbewegte, schritten, eine bei ~ns meist u!1gebrauch
liche Sitte, auch verw:;tndte Fra~en einher. Der als eines 
freien Biirgers l!nwiirdigen friiQeren asiatisch barbaJischen 
Toten~lage ,und den verschwenderischen Leichenpegang
niss_en hatte ein Einzelgesetz Solons ein E~de gem_acht. 
Somit kennt Athen, und mit ihm das iibrige Griechenland 
den ,.Pomp eines rom is chen Leichenzuges, wie z. B. des 
Marcellus und Sulla, nicht, geschweige denn den. einer 
Ahnenproces~ion (Rom. Priv. Alt. § 9, d; 92); der Reich
tum der romischen Nobilitat und die finanziell engeren 
Verhaltnisse der Griechen erklaren dies zur Geniige. Da
gegen bestand bei den Griechen, wie bei den Romern, die 
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Sitte. des Begr~bens, neb_en der. des Ver~rennens auf einem 
Scheiterhaufen. und der Beisetzung der Knochenreste; 
erstere- Art zogen, der Wohlfeilheit wegen, die Armeren 
der letzteren vor. In seinem Sarge wurde der zu Be
stattende, nachdem die herkommlichen Brauche des Toten
kultus vollzogen waren, der Muttererde zuruckgegeben, 
und ihm Gegenstande, die ihm im Leben Heb gewesen 
waren, in die Gl~uft mitgegeben, z. B. dem Krieger seine 
Wafi'en, dem Kunstler seine Werkzeuge, der Frau ihre 
Toil~ttengegenst~nde, dem Kinde seine Spielsachen, u. s. w.; 
"die ganze Masse von Gegenstanden des hiiuslichen Lebens, 
welche unsere Museen bewahren, stammt zum grofsen 
T_eiIe aus Grii,bern her." Sollte dagegen der Tote ver
brannt, d. h. als Brandopfer den Gottern dargebracht 
werden, so war die Feier kostspieliger. und von liingerer 
Da\ler; die Leichenrede, welche geraume Zeit in Anspruch 
nahm, wurde seit den Perserkriegen zur Sitte. In die 
Flammen warf man Kriinze, Locken, und Gegenstiinde, 
die der Tote im Leben gern gehabt hatte. War der 
Scheiterhaufen giinzlich zusammengesunken, so loschte 
man ihn durch ein Trankopfer von Wein, sammelte die 
Knoch,!lnreste, that dieselben in eine Urne und setzte sie 
unter Geb~ten in einem Grabgebaude bei; auch in dieses 
legte man neben das GerMs Gegenstiinde, die der Ver
storbene im Leben gern sah. Bei V ornehmen folgten, 
wie uns das Beispiel des Patroklos zeigt, jetzt die Leichen
spiele. Nachdem man dem Toten ein letztes Lebewohl 
zugerufen hatte, kehrte man zum Trauerhause zuriick, urn 
das Leichenmahl einzunehmen und dabei des Geschiedenen 
li~bend zu' gedenken. Den B~schlurs bildete die religiose 
Reinigung des Sterbehauses, das bis dahin fiir unrein 
galt. Am dritten Tage nach dem Begrabnisse wurde 
wieder ein Tot,enopfer ('l(!tw) dargebracht, am neunten 
das Hauptopfer (Evanx); die Traum,zeit, in der man 
sch'!'arze Kleidung trug, dauerte in Athen dreifsig, in 
Sparta eilf. Tage. War aJles be~ndet, so konnte der Tote 
nicht klagen: x,;'tf1;at &x).avZ'O~ &,')amo~ (II. XXII, 386). 



86. Wenngleieh sieh bei den Grieehen das private 
Leiehenbegangnis weit einfaeher als bei den Romern, ge
staltete, so fehlt es doeh aueh in del' gl'ieehisehen Ge
sehiehte nieht an grofsal'tigen und prunkvollen ofrentliehen 
Feiern diesel' Art. Wir erinnern an die grofsartige Ver
brennung des fiir die AeMer gefallenen Patroklos (II. 
XXIII, 164 fr.), bei d~r sogar ein Mensehe~opfel' von 
~wolf Jiinglingen vorkam. Erinnert nieht noeh heute del' 
sieh e. 12 m. libel' die kleine baumlose Ebene erhebende 
Grabhiigel von Marathon, dafs Athen diese urn das Vater
land hOehst verdienten Tapferen nieht auf den nahen Be
grabnispiatzen del' Stadt bestatten, sondern dul'ch ein 
grofses Sondetdenkmal ehren wollte? Sieherlieh habeii 
aueh die Bestattungsfeierliehkeiten des Staates dem grofs
artigen, 200 Sehritt im U mfange haltenden Monument 
entsproehen. Erhebend war ferner das grofse Totenfest, 
das naeh dem Besehlufs der Gesammtgriechen jahrlich 
die Plataer zu Ehren del' 479 in del' grofsen Schlacht 
Gefallenen feierten. Innig ist auch die ofi'entliehe ge
meinsame Totenfeier del' ersten im peloponnesischen Kriege 
fUr Athen gebliebenen Krieger, die uns Thucydides II, 
34-46, erzahlt, verherrlicht durch die uns erhaltene 
geni?le Leichenrede des Perikles. 

13. Graber. 

87. "Das Grab ist (Marquardt, Rom. Privatalt. I, 
367) nach del' libereinstimmenden Ansicht des Altertums 
eine Wohnung, in welche del' Verstorbene einzieht, urn 
dort eine andere und bessere, abel' doeh seinem friiheren 
Leben entsprechende Existenz zu beginnen. Es hat daher 
den Charakter des Hauses, welches sowohl fUr den Toten 
selbst als auch fiir die Zusammenkiillfte del' Familie bei 
dem Toten einer bestimmten Einrichtung bedarf." 

Die Pilicht del' Hinterbliebenen, nach Kraften fiir ein 
des Heimgegangenen wiirdiges Grab Zll sorgen, schon urn 
dessen Zorn nicht auf sich zu ziehen, wurde auf das 



pietatvollste erfiillt. In alterer Zeit wurde die Gruft, 
welcbe den Sarg oder die Urne barg, mit Stein en ausge
fliUt, und ein Grabbiigel von Erde aufgeschiittet, ofter 
a~ch noch eine Saule oder ein Denkstein daraufgesetzt. 
Spater batte man entweder ausgemauerte Griifte unter 
der Erde oder Grabmonumente teils iiber, teils unter der 
Erde, deren oberer Teil zugleich als Grabmonument 
diente und Reliefs und Inschriften trug. Die Stelle beider 
Arten vertraten auch haufig Felsengraber, wie bei dem 
felsigen Boden Griechenlands in der Natur der Sache 
lag. 1m Inneren der mit Werken der Skulptur und 
Malerei verzierten Totenkammer standen die Sarge oder 
Urnen, mit Inschriften, oft in poetischer Form, versehen. 
Draufsen aber schmiickten die geweihte Statte Gartenan
lagen mit Bildsaulen, stein ern en Sitzen und Altaren, auf 
denen die AngehOrigen am Totenfeste ihre Opfer dar
brachten. Aufserdem gebot denselben nicht blofs die 
Pietat und die Furcht vor den Gottern, sondern aucb 
der wachsende Glaube an ein anlieres Fortleben nach 
dem Tode, als es Homer aufgefafst, und an eine fort
dauernde Verbindung zwischen dem Diesseits und J enseits, 
die Graber der Ihrigen in Ordnung zu halten, ofter zu 
besuchen, mit BIumen und Binden zu schmiicken und an 
dem Todes- oder Geburtstage Grabesspenden darauf zu 
giefsen. Dem Umfange nach waren es entweder Einzel
graber oder Familiengraber, Ietztere, wie die romischen, 
hiiufig an den grofsen Landstrafsen gelegen. Kenotaphien 
oder Ehrengrabmaler hiefsen diejenigen, die keine irdiscben 
Uberreste bargen, da man derselben nicbt hatte habbaft 
werden konnen, z. B. von Schiffbriichigen oder anderen 
in der Fremde Gestorbenen oder sonst Umgekommenen. 
Dahin gehOren nach einer neueren Ansicht auch die 
Heldengraber an der Kiiste von Troas, da man die 
Urn en bis zum Ende des Krieges aufbewahrt und dann 
in die Heimat mitgenommen habe. Besonders schone 
Grabdenkmaler sah man urn Athen, das kollossalste und 
schOnste aber des griechischen Altertums ist das zu den 
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sieben Weltwundern gereehnete Mausoleum bei Halikar
nars gewesen, an dessen Skulpturen urn 351 ein Skopas 
mitarbeitete. 

14:. Uberblick. 

88. Die Grieehen wandelten also die von ihnen ur
spriinglich verehrten Naturmachte auf ihrer Wanderung 
von Arien her oder in ihrer neuen Heimat in menseh
liehe Gebilde urn, die ihnen seIber gliehen. Dieselben 
fixierte Homeros, und Hesiodos systematisierte sie. In 
der geschiehtlichen Zeit entwiekelte sich die neue Auf
fassung weiter, eben so auch die Formen der Gotterver
ehrung. Es erhebt sich, getragen von der nachhomerischen 
Dichtkunst und den bildenden Kiinsten, ein Kultus del' 
SehOnheit, wie ihn sonst die Mensehheit nicht ken nt, 
doeh ohne je schriftlieh fixiert zu werden; schOn ere, 
rein ere , wahrere Gottheiten walten, in hOherer und wiir
digerer Form werden sie angebetet. Drei Richtungen 
kampfen dagegen: erstens der alte Volksglaube an die 
homerisehen Gotter, der bei seinen Sehnitzbildern und 
uralten Gebrauehen stehen bleibt und bis zum Ende des 
Grieehentums in weiten, mehr oder minder tiberzeugungs
treuen Kreisen fortlebt. Die zweite Richtung, weder von 
der homerischen Gotterwelt, noch von der kiinstleriseh 
versehOnten befriedigt, wendet sieh Geheimfeiern zu. Der 
dritte Kreis, zwar enger als die beiden ersten, doeh 
schneller erweitert als bei einem anderen V olke, ist der 
philosophische. W 0 in der Welt hat eine solehe Reihe 
von Stiftern philosophischer Schul en existiert, von dem 
ionischen Thales an bis auf den neuplatonisehen Ammo
nius Sakkas, und wo hat sonst ein Dreigestirn wie das 
eines Sokrates, Plato und Aristoteles geleuchtet? U nter 
jenen Schulen breitete sieh, wahrend die aristotelische 
Lehre auf einem anderen. Boden Wurzel sehlug, die 
akademisehe tiber das Altertum aus. Ihr Stifter, der 
gottliche Plato, ward zum maehtigen Vorarbeiter des 
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Christentums. Sein diesem verwandter Geist brach dem
selben fort und fort Bahn, bis nach der kurzen Reaktion 
unter dem Apostaten Julianus der grofse Theodosius die 
heidnische Schale zerschlug, die nichts mehr enthielt, da 
ihr Inhalt verflogen war. 

Ans dem griechischen Festkalender. 
(Nach Liibkers Reallexikon.) 

I. Hekatombaion (Juli. 
Aug.). 

8 Theseia. 
11-16 Olympia. 
16 Synoikia. 
24-29 Grofse Panathe

naia. 
28-29 Kleine Panathe

naia. Hyakinthia. 

II. Metageitnion (August. 
Sept.). 

7 Metageitnia. 

III. Boiidromion (Septemb. 
Oct.). 

6 Marathonia. 
16-25 GrofseEleusinia. 

IV. Pyanepsion (Oct. Nov.). 
5. 6. 8 Theseia. 

10-14 Thesmopboria. 
27-29 Apaturia. 

V. Maimakterion (Nov. 
Dec.). 

20 Maimakteria. 

VI. Poseideon (Dec. Jan.). 
6 Kleine Dionysia. 

Poseidonia. 

VII. Gamelion (Jan. Febr.). 
8-11 Lenaia. 

12 Winter-Nemea. 
VIII. An the s t e rion (Febr. 

Marz). 
11-13 Anthestel'ia. 
19-21 Kleine Eleu

sinia. 
IX. Elapbebolion (Marz. 

April). 
8-13 Grofse Dionysia. 

X. Munycbion (April. 
Mai). 

16 Municbia und Sie
gesfest der Schlacht 
bei Salamis auf Ky
pros. 

19 Adonia. 
XI. Thargelion (MaLJuni). 

19 Kallynteria. 
25 Plynteria. Kleine 

Delia. 
XII. Skirophorion (Juni. 

Juli). 
12 Skil'ophoria. 
13 Arl'hephoria. 
28 Herakleia. 




