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PŘEDMLUVA 

Předkládané tři studie jsou pouze častí obsáhlejšího projektu výkladu Parmenidových 

fragmentů. Podcenění náročnosti závěrečné redakce textu vedlo bohužel k tomu, že se mi 

nezdařilo zcela dokončit další studie věnované ontologické části básně. Domnívám se 

však, že detailnější výklad v moderní literatuře často přehlíženého prooimia a rovněž i 

nejasné kosmologie má své opodstatnění pro pochopení celé básně. Situace 

v předsókratických bádáních je dnes jiná než před padesáti, či pouze třiceti lety a pro 

bohatsví rozličných interpretačních hledisek a detailních studií, které je často nezbytné 

pro výklad zohlednit, je velmi obtížné vytvořit ucelený pohled na Parmenidovo učení. 

Rovněž i doxografický materiál je dnešním filologickým a historickým bádáním 

posuzován s větší akribií. Tyto okolnosti nutí vykladače k detailnějšímu pohledu na 

existující materiál. 

Úvodní studie představuje zatím první celistvou kritiku hypotéz o kultovním původu 

Parmenidově, vytvořených na základě archeologických vykopávek ve staré Eleji. 

Nekritické přijetí těchto spekulativních výkladů vedlo v nové literatuře k vytvoření jistých 

závěrů pro výklad Parmenida, které pokládám za zkreslující a neopodstatněné. Tato práce 

mi přinejmenším ozřejmila, na jak nejistých hlediscích je často postaven náš pohled na 

předsókratovskou filosofl. Druhá část je věnována prooimiu, které představuje podle 

mého přesvědčení jeden z nejhádankovitějších textů staré řecké filosofie. Jeho 

interpretace je spojena s řadou otázek, které se patrně nikdy nepodaří uspokojivě rozřešit. 

S jistou nadějí, že dle svých skromných možností přispěji nepatrně k jeho výkladu, jsem 

se tohoto nebezpečného úkolu ujal. Konečně třetí část je pokusem o rekonstrukci 

Parmenidova kosmologického systému ze zachovaných fragmentů a testimonií. Výklad P. 

představ o struktuře světa může nejen přispět k lepšímu pochopení mýtické topografie 

prooimia, ale může být zároveň užitečný pro širší předsókratická bádání. 

Předkládané studie vznikaly za mého dvouletého stipendijního pobytu na německých 

universitách. Bylo tehdy v zájmu lepší komunikace psát v jazyce hostující země. Nemohly 

by však vzniknout bez podpory Doc. Dr. Z. Kratochvíla, který shledával od počátku naší 

spolupráce smysluplným náboženskohistorický zřetel pro výklad starých řeckých filosofů 
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a který zaštítil i má doktorská studia. Za podporu mého projektu děkuji Prof. Dr. Oliveru 

Primavesímu a Prof. Dr. Michaelu Reichelovi. Plodnou a důležitou byla především 

výměna názorů s přítelem Tomášem Vítkem, jehož střízlivé kritice vděčí práce za své 

lepší stránky. 

V Praze 14. 3. 2006 
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I. PARMENIDES ULIADES: ARCHAOLOGISCHER BEFUND UND 

RELIGIONSGESCHICHTLICHE T ATSACHEN 

I. Parmeneides-Pyretos-Uliades-Fysikos 

Ober Lebenszeit und Herkunft des Parmenides von Elea laBt sich nur im begrenzten 

MaB eine sichere Behauptung aufstellen. Bei Laertios Diogenes wird ihm die vornehme 

Abkunft nachgesagt; er schildert ihn als eínen Abkommen des reichen und glanzenden 

Geschlechts 1 und versetzt seine UKfllÍ in die Zeit um die 69. Olympiade (503/504 -

501/500), so daB seine Geburt ungefáhr aufdie Zeit um 535-540 v. Chr. zu datieren ware. 

Will man hingegen der Nachrícht Platons, derzufolge Parmenides im Alter von 65 Jahren 

in Athen mit dem sehr jungen Sokrates (469 - 399) zusammengetroffen habe,2 den 

Glauben schenken,3 und zugleich annehmen, daB besagte Begegnung etwa um 435-440 

stattfand, so hieBe es, daB Parmenides ungefáhr gegen 515, also um oder kurz nach der 

Griindung Eleas, zur Welt gekommen sein wi.irde. Sein Mannesalter fállt jedenfalls mít 

der wirren Periode nach der Stadtgriindung Uberein, die durch Entwurzelungsgefůhl, 

Auseinandersetzung mít dem Unbekannten und daraus freigesetzte Selbstreflexion 

gekennzeichnet war. Man kann somit vermuten, daB eben diese Daseinslage zum 

Nahrboden neuer ldeen wurde, die in der Figur des Xenophanes den ersten bekannten 

Wortftihrer fanden. Doch im Unterschied zu seinem Lehrer Xenophanes4 war Parmenides 

kein an der phokaischen Wanderung teilnehmender Abenteurer, sondern ein Angehoriger 

der traditionellen Herrscherschicht, dem sogar die Ehre gebiihrte, fůr seine Stadt die 

1 (i~ K) yÉvou<; 'tE imápxwv A.etl!1tpou K a. i 1tAOÚ'tou: IX, 2123 OK 28 A I; Oiogenes folgt 
darin wahrscheinlich dem Apollodoros, vg. F. Jacoby, Apollodors Cronik, Berlín 1902, 231-236 

2 Plat. Thaet. 183e; Soph. 217c; Parm. 127a = 28 DK A 5 
3 Athen. XI, 505 F = 28 DK A 5 
4 Oiog. Laert. IX, 21 28 OK A I; Arist. Metaph. A 5, 986 B 22 28 DK A 6; Simpl. in 

Phys. 28, 4 = 28 DK A 8; Parmenides galt aul3erdem als Schi.iler des Anaximanders: Suidas 28 
DK A 2, oder eines Pythagoreers Ameinias, Sohn des Diochaites, Diog. Laert. IX, 21 = 28 DK A I; 
Procl. in Parm. 619, 4 Cousin; Phot. Bibl. 249, 439 A 28 OK A 4. 
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Gesetze abzufassen.5 

Wer war aber dieser Mann und was verrat uns der uralte Name von seiner Herkunft? 

Nach der doxographische Tradition war Parmenides Sohn des IIÚpflc;/ Dieser 

altehrwtirdige Name erseheint auch als eine Nebenform zu Ilúppo<; ("rotblond")/ dem 

von Scholiast angefůhrten zweiten Namen des Neoptolemos.8 Die Authentizitat des 

Scholions wurde in Frage gestellt, da man in dieser Doppelnamigkeit die BemUhung eines 

spateren Kommentators sah, den Namen der epeirotischen Pyrrhidendynastie in die Ilias 

einzuschwarzen.9 Gegen eine solche Bezichtigung sprechen jedoch mehrere Argumente. 

Wenn Achilleus im sechzehnten Gesang der Ilias (233-235) den dodonaischen Zeus 

anruft, so geschieht es offenbar deswegen, weil es sich um den Stammgott seiner Heimat 

handelt. Diese Vermutung bekraftigt weiterhin der Umstand, dal3 sich sein Sohn 

Neoptolemos nach dem Krieg gerade in Dodona, dem Land seiner Vorfahren, niederlief3. 

Dodona lag aber gerade in Epeiros, dem Land der Molosser, wo die Pyrrhiden herrschten 

und so dtirfte die Tradition, die den Namen Pyrrhos mit Achilleus verkntipft, auf 

authentischer Oberlieferung beruhen. 10 ln erwahnten lliasversen regiert Zeus Uber 

"winterlich rauhes Dodona, das von seinen Priestem Selloi (= Helloi) umlagert ist." 

Aristoteles nennt das Umland Dodonas "alte Hellas" wo die Selloi und diejenigen, welche 

frtiher Graikoi und jetzt Hellenen heif)en, beheimatet waren. 11 Gibt man nun mít alterer 

Forschung zu, daf3 thessalische Achiier, Boioter und Hellenen ein und dasselbe, aus 

epeirotischen Berghohen stammendes Volk gewesen sind,12 so wird auch das Vorkommen 

der Namen Pyres I Pyrrhos in Kleinasien besser verstiindlich. Ihre Trager gelangten nach 

5 Er verfaf3te Gesetze fůr seine Stadt: Plut., adv. Col. XXXII, 1126 A; Strabo, Vl, I, 252. 
6 Oiog. Laert. IX, 21 28 OK A I; Suidas = 28 OK A 2; Alex. in Metaphys. A III, 984 B 3 

Dox. Gr. 482 = 28 DK A 7; vgl. eine lnschrift des I. Jh., P. Ebner, L 'errore di Alalia e Ia 
colonizzazione di Ve/ia nel responso de/fico, RSS 23, 1962, 344 mit Abb. 

7 Vgl. K. Ziegler in RE XXIV, 1963, s. v. Pyrrhos, 106; vgl. auch P. Chantraine, Diet. ét., 959: 
" ... employé le plus souvent pour dire "roux" en parlant des cheveux, ou du poil ďun animal, parfois 
ďun v~tement." 

8 Schol. Hom. ll. XIX 327 
9 K. Ziegler in RE, XVI, s. v. Neoptolemos, 2440; U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die 

Griechische Heldensage ll, Sitz.-Ber. d. Preuf3. Akad. d. Wiss., Berlín 1925, 240 u. 240, Anm. 2 
erkliirt Autoritat des Wilamowitz fiÚpTJ<; fůr die echte Lesart. 

10 Achilleus heif3t Pyrrhos aufSkyros, Hyg.fab. 96; Der Sohn des Neoptolemos heif3t ebentalls 
Pyrrhos, Strab. Vll, 326; Plut. Pyrrh. i, 2. 

11 Arist. Meteor. 352 a 33 f.; rpcnxoí, "Graed' nannten die Romer alle Hellenen. 
12 G. Thomson, Studies in Ancient Greek Society, The Prehistoric Aegean, London I 949, XII, 

5 
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Osten im Laufe der aolischen oder ionischen Wanderung und scheinen sich dort schon 

frilhzeitig niedergelassen zu haben, da sich cin gewisser Pyres von Milet als Verfasser der 

'Irovt1ca 7totTU.J.a'ta den Ruhm erwarb. 13 Pausanias berichtet auBerdem iiber eine Hčihle der 

Muttergottheit zu Klazomenai, die den Namen des Pyrrhos trug, und mít einer nicht 

Uberlieferten Hirtensage verbunden war. 14 

Nicht ohne Interesse ist im Kontext des parmenideischen Patronymikons die von 

Herakleides Pontikos erzahlte Geschichte iiber Inkarnationen des Samiers Pythagoras. Er 

sollte sich zunachst in Aithalides und Euphorbos, dann in Hermotimos und schlieBiich in 

einen delischen Fischer namens Pyrrhos eingekčirpert haben. 15 Ob hier der Name Pyrrhos 

auf die apollinisch-solaren Potenzen des Pythagoras verweist, muB dahín gestellt 

werden; 16 beachtenswert bleibtjedenfalls, daB der Name mít den wohlbekanten Extatikern 

vergesellschaftet ist. 17 

Ftir die tiefere Erkenntnis der Herkunft des Parmenides ist die Etymologie des 

eigenen Namens leider weniger aufschluf3reich. R. Eisler leitete den "patronymischen 

Parmenides vom lykischen Parmefw" ab, legte dafůr jedoch keine Begrilndung vor. 18 

Zwar findet man im Lykischen verwandte Namensformen, 19 ware aber der Name 

13 Athen. XIV XIII, 620e 
14 Paus. Vll, 5, ll: av'tpov MTJ'tpÓ<; mpÍO't (K/..a~OjlEVÍOt<;) Tiúppou J<:UAOUjlÉVOU, J<:at Aóyov 

E1tt 'tep 1totjlÉVt .. Nach der Anth. Pal. XII 637 war P. sogar ein geliebter Knabe. Hinter dem 
angedeuteten Verhaltnis zwischen Mutter und Hirt vermutet Graf, NK, einen Nachklang des Mythos 
von der GroBen Mutter, Kybele, und ihrem Parhedros; zu den orientalischen G5ttinnen und ihrem 
Parhedros vgl. ibid., 38951 ; damit hangt angeblich eine von Nonnos Dian. X ll, & 1 ilberlieferte 
phantastistische Erzí.ihlung zusammen, wonach ein Phryger, der sich Rhea zu nahem wagte, 
versteinert wurde, sein Steinbild brennt seither standig vor Verlangen. 

15 Diog. Laert. VIli, I, 45 
16 W. Fauth, Pythagoras, Jesus von Nazareth und der Helios-Apollon des Julianus Apostata. 

Zu einígen Eigentilmlichkeiten der spatantiken Pythagoras-Aretalogie im Vergleich mit der 
thaumasiologischen Tradition der Evangelien, Zeitschr. f. neutest. Wiss. u. d. Kunde d. alteren 
Kirche 78, 1987, 41 

17 Die mit ihnen verknilpften Wundergeschichten sind fůr den sich an die Pythagorasfigur 
knilpfenden Genre bezeichnend; von Aithalides wurde erzí.ihlt, er sei der Sohn des Hermes, weshalb 
sich se i ne Seele sowohl auf Erden wie auch im Hades authalten k5nnte. FGH III, I 09 Schol. Ap. 
Rhod. I, 645; W. Burkert, Lore and Science, 138 102 bemerkt treffiich, daB es vielmehr an Dioskuroi 
als an Metempsychosis erinnert; zu Euphorbos vgl. ibid., 138-141. Auch die Seele des mít 
Wahrsagergeist begabten Philosophen Hermotimos von Klazomenai vermochte angeblich k5rperlos 
frei umherschweifen, bis eines Tages seine Feinde den seelenlos daliegenden K5rper gestohlen und 
verbrannt haben; Apoll. Hist. mir. 3; Plin HN Vll, 174; Plut. De gen. Socr. 592ce; Tert. An. 44. 

18 Eisler, Weltenmantel ll, 364o 
19 J. Sundwall, Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnisse 

kleinasiatischer Namen, Klio, XL Beiheft; Leipzig 1913, 151 u. 174: das lykische per(e)+min~-ti 
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Parmenides von nap-llÉvrov herzuleiten, so miiBten seine Kurzformen napll'IÍV, 

ná.p11rov, nap11ro20 dem von Zgllsta fůr griechisch erkHirten Namen ná.pllt<; 

entsprechen.21 Entstammte nlln Parmenides tatsachlich cinem von Boiotien 

herkommlíchen Genos,22 so ware dann schwerlich eine andere als hellenische Herkllnft 

des Namens in Erwagllng Zll ziehen. Nicht ganz belanglos scheint indessen, daB sein Vater 

einen dllrchalls hellenischen Namen trug. Zweifelhaft ist i.iberdies, ob der Name 

Parmenides iiberrhallpt "patronymisch" sei, da die fůr griechische Namen typische 

Endllng -idas (ides) allf dem femininen Element -id- gegriindet ist llnd somit als 

Restbestand der matrilinearen Onomatothese gilt.23 

Von einer llnvergleichlich gr6Beren Bedelltllng fůr die Erforschllng der historischen 

Parmenidesfigllr schienen die im Sommer 1962 von C. Sestieri in einer si.idlich der Agora 

gelegenen Zone von Velia entdeckten vier Epigraphen Zll sein?4 Zwei gleichartige 

Hermenschaften tragen die lnschriften: 

OuA.t<; "Apicrtrovo<; 1 iatpo<; <proA.apxo<; 1 ětn cr1t"' (280) 

ouA.t<; 'boprovú11ou 1 iatpo<; <proA.apxo<; 1 ĚtEt Dll<;"" ( 446) 

Eine I, 80 m hohe Statue i st mit folgender Allfschrift versehen: 

(unsicher) & per(e)+mine-di in der hellenisierten Form IlepJltvouvoa, IlepJltVOOet<; = lyd. Ortsn. u. 
Dem. (Athen. Mitt. XII, 250, vgl. Kretschmer, Einl., 316, I) 

2° F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, Halle 
1917,360 

21 L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Stadte der nordlichen Schwarzmeerkiiste, Prag 
1955, 405, § 1117a = idem., Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964, § 1204 gegen W. H. 
Buck1er, Verzeichnis von nichtgiechischen. Namen aus Lydien, in: SARDIS, Publ. of the Am. Soc. 
for the Excavations of Sardis, Bd. Vl, 2, Leiden 1924. 

22 Ob adelig oder nicht. Man mul3 die folgen des wirtschaftlichen Aufbllihens kleinasiatischer 
Stadte im 7.-6. Jh. mit der wachsenden Emanzipation reicher nichtadeliger Geschlechter in 
Erwagung ziehen. 

23 A. Meillet & J. Vendryes, Grammaire comparé des langues classiques, Paris 1927, 390; C. 
D. Buck, Comparative Grammar of Greek and Latin, Chicago 1933, 341; H. M. Chadwick, The 
Heroic Age, Cambridge 1912, 3 59 

24 Erstmals publiziert von P. Ebner, A Ve/i a anche una scuola di medicina?, RSS 22, 1961, 
196-198; ders., L 'errore di Ala/ia e Ia co/onizzazione di Velia ne! responso delfico, RSS 23, 1962, 
344; 
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Am aufschluBreichsten ist die letzte akephale Herme mít dem Wortlaut: 

Die Deutung der Jahreszahlen (?) auf den drei Ártztenischriften i st umstritten, da sich 

neben der Chronologie a schola condita die Datierungen a Velia condita und a Roma 

condita anbieten. 25 Es scheint jed och ziemlich sicher, daB ke i ne der Hermeninschriften in 

der vorchristlichen Zeit angefertigt worden war. Ihre Entstehungszeit wird aus 

palaographischen26 und archaologischen27 Gri.inden mit groBten Wahrscheinlichkeit ins 

erste nachchristliche Jahrhundert angesiedelt.28 

Am interessantesten ist der vierte Epigraph. Sein Wortlaut HiBt daran denken, daB es 

sich um die Wiirdigung des groBen Philosophen handelt. Kurz nach der Entdeckung hatte 

der neue Ausgrabungsleiter M. Napoli sogar einen Kopf zutage gefórdert, der zur Herme 

vorziiglich pal3te?9 Wahrend das Patronymikon Pyretos mit der doxographischen 

Ůberlieferung iibereinstimmt, wirkt der Beiname OuA.táOTJ<; neu und iiberraschend. ln 

Anlehnung auf altere Forschung erklarte Pietro Ebner die Namen OuA.t<; und OuA.táOTJ<; 

durch die Verbindung mít Apollon OUAtO<; und postulierte die Existenz seines Kultes in 

25 Daraus ergeben sich fůr die drei Ártzte etweder die Zahlen 473, 374 und 308 v. Chr. oder 
260, 161 und 95 v. Chr. Die spate Namensforrn Ulis verweist nach J. Benedum & M. Michler, 
Parmenides und die Medizinschule von Elea, Clio Medica, Vol. 6, No. I, 1971, 302 auf die 
Datierung a Velia condita; diese Chronologie befůrwortet auch P. Ebner, A Velia anche una scuola 
di medicina? RSS XXII, 1961, 198. 

26 G. P. Carratelli, <PGAAPXOL:, PP XVlll, 1963, 385 ff.; ders. Cu/ti i dottrine religiose in 
Magna Grecia, PP XX, 1965, 27 situiert genauer die lnschriften unter Hinweis auf die 
Ártztenfórderung des Kaisers Claudius in seine Regierungszeit. 

27 H. Jucker, Zur Bildnisherme des Parmenides, MH XXV 1968, 184 
28 Zur Datierung in spataugusteísche oder friihtiberianische Zeit vgl. M. Fabbri & A. Trotta, 

Una scuola-collegio dieta augustea, L'lnsula ll di Velia, Archaeologia Perusina 7, Roma 1989, 74 
u. 124. 

29 A. O. Trendall, Archaeology in South Italy and Sicíly. Archaeological Reports for 1966-67, 
XIII, 1967, 33, Fig. 5: "fits exactly on the herm." Nach Jucker, ibid., 183 handelt es sich um "in 
eher belanglosen Einzelheiten" abgeandertes Bildnis von Metrodoros aus Lampsakos. Es scheint, 
daf3 Jucker an die ursprilngliche Zusammengehorigkeit des Kopfes mít der Herme glaubt und datiert 
ihn deswegen in díe frilhe (vorhadrianische) Kaiserzeit. Die Zusammengehorigkeit wird von A. De 
Franciscis, Sculture conesse con Ia scuola medica di Elea, PP XXV, 267 ff. angezweifelt. Nach M. 
Fabbri & A. Trotta, ibid., 104 entstand das Bildnis wahrend der tiberianischen oder claudianischen 
Zeit. 
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Elea/0 wobei er weniger von den gesicherten Zeugnissen als von den vagen Paralellen mít 

dem Asklepioskult und Anspielungen an den Kult des Apollo medicus m 

Grol3griechenland ausging. 31 Diese lnterpretationsrichtung wurde von Pugliese Carratelli32 

mit unermiidlichen Engagement gefórdert und von J. Benedum und M. Michler auf 

historische Basis gestellt.33 

Dabei konnte P. Ebner auf eine Iange exegetische Tradition zuriickblicken, die das 

Epitheton OuAtÚoll~ in Zusammenhang mít dem asiatischen Kult des Apollon OĎAtO~ 

bringt. 34 Es stellt sich aber die Frage, wer dieser Gott war. Laut antiken35 und etlichen 

modernen36 Deutungen handelte es sich um einen Heilgott. Es ware an dieser Stelle nicht 

ohne Nutzen, sich seine antiken Deutungen in Erinnerung zu bringen. 

Strabon, dessen Nachricht als wichtigste antike Referenz fůr die Erklarung des 

Apollon OĎAtO~ gelten di.irfte, sagt folgendes: 

"OuA.wv o' 'A1tÓAArova. Ka.Aoúcrí 'twa. JCa.t MtA 'JÍO'tot Ka.t ~'JÍAtOt, oiov 

úyta.cr-ttJCov JCa.t1ta.trovtJCóv ·-to yap ouA€tv úyta.í.vetv, ét<p' oú Ka.t -to ouA.il JCa.t -to 

oÚAÉ: -te Ka.t flÉ:ya. xa.í:pe · 

30 A Velia anche una scuola di medicina? RSS XXII, 14, 1961, 196-198; Perhaps the 
Ancestor of Europe 's Earliest Medieval School of Medicin, Salerno: An Ancient Medical Centre 
!dentified at Velia, Illustrated London News, August 31, 1963, 306-307; La scuola medica di Velia, 
Panorama Medico I, 1964, p. ll; Parmenide medico, Panorama Medico lil, 1966, 103; Le scuole di 
medicina di Velí a e di Salerno antenate delle facolta mediche in Europa, Salernum I, 1967, 48; La 
scuole medica di Velia nel I secolo d C., Atti del XXI Congresso lntemazionale di Storia della 
Medicina, Siena 2223 settembre 1968, Roma 1969, 995-1003. 

31 Scuole di medicina a Velia e a Salerno, Apollo II, 1962, 125-136; Parmenide medico 
Ouliades, GM, XXI, 1, 1966, 103-115. 

32 Vgl. f[)ilAAPXOI, PP XVIII, 1963, 385 ff.; Ancora su f[){}AAPXOE, PP XXV, 1970, 243-
248; Ancora di Parmenide e dei/a scuola medica di Ve/ia, PP XL, 1985, 34-38; Nuove note sulla 
scuola medica di Parmenide a Ve/i a, PP XLI, 1986, I 08-111; Le suole mediche, in: Magna Grecia. 
Vita religiosa e cultura letteraria, filosofka e scientifica, a eura di G. Pugliese Carratelli, Milano 
1988, 227-236; La scuola medica di Parmenide a Velia, in: Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla 
storia civile deí Grecí ďOccidente, Bologna 1991,269-280. 

33 J. Benedum & M. Michler, Parmenides Uliades und die Medizinschule von Elea, Clio 
Medica VI, I, 1971, 295-306; J. Benedum in RE Suppl. XIV, 1974, s. v. Uliades & Ulis, 912-935. 

34 Als Gentilname erklfirt bei E. RUsch, Grammatik der delphischen /nschriften, Bd. I 
Lautlehre, Berlín 1914, 141; Als Eponym des Apollon bei W. Schulz, Questiones epicae, GOtersloh 
1892, ad 516; E. Sittig, De Graecorum nominibus theophoris, Diss. Halle 1911, 48; F. Bechtel, Die 
historischen Personennamen des Griechischen bis auf die Kaiserzeit, Halle 1917, 534; O. Masson, 
Beitriige zur Namensforschung X, 1959, 164, nr. 29 

35 Strab. XIV 635: ;;ó yap ouA.Etv úytaivEtv. Schol. Hom. Od. XXIV 402: ouA.E · úyiatvE. 
Cramer, Anecd. Par. III 211, 20: 'A1tóUrov OuA.wc; ó 1tot&v ouA.Etv, flyouv úytai vEt v. Suidas s. v. 
OuA.wc;: ó 'A1tóUrov · ia;;póc; yap iív. 

36 Nilsson, GgR l, 540ft: 
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io:'tptKo.; yap ó 'AnóA.A.ow" 

Dieser Hermeneutik hat sich unterdessen auch modeme Sprachforschung 

angeschlossen.37 Doch Strabon fáhrt folgendermaBen fort: 

"KO:t ll "Ap'tEJ.n.; cmo 'tOU ap'tEjlÉo:.; 1totEÍ:V . KO:t ó "HA. ta.; S€ KO:t 1Í l:EA1ÍV11 

O"I)VOt'KEtOUV'to:t 'tOÚ'tot.;, O'tt 'tfj.; 1tEpt 'tou.; aépo:.; cl)Kpo:crío:.; o:htat . KO:t 'ta AOtjltKa 

()€ 1tá.fl11 KO:t 'tou.; O:U'tOjlÓ:'toU.; Oo:vá.'toU.; 'tOÚ'tot.; aVÓ:1t'tOUcrt 'toí:.; 0Eoí:.;."38 

Erst aus diesem Kontext geht hervor, um welches Argumentationsniveau es sich 

eigentlich handelt, namlich um bloBes Etymologisieren Uber die Namen ratselhaften 

Ursprungs, die den Griechen nicht fremd war. 

Ahnliches liest man auch bei Macrobius: "Eundem deum praestantem salubris causis 

OuA.wv appellant, id est sanitatis auctorem, ut ait Homerus: ouM 'tE Kal jlá.A.o: xo:í:pE." 

Der von Macrobius gemeinte Apollon ist allerdings ganz im neuplatonischen Sinn in 

intellektualisierten Form als Sonnengott gefaBt. Daraus werden folgende Schliisse 

gezogen: "Cum ergo sint huiusce sideris, id est solis, duo maximi effectus, alter quo 

calore temperato iuvat mortalíum vitam, alter quo iactu radiorum non numquam 

pestiferum virus immittit, duo eademqu.e cognomina circa singulos effectus propriis 

enuntiationibus sígnant, appelantes deum 'Ii]wv atque flo:í:o:vo:."39 Es ist mehr als 

wahrscheinlich, daB Strabo und Macrobius ihre Erklarung dem Apollodor entlehnt 

haben.40 

Die mutmaBiiche Identitat des Apollon OuA.w.; als eines Heilgottes stiitzt sich, etwa 

wie im Fall des milesischen Apollon Delphinios,41 auf die Worterklarung aus den 

griechischen Paralellformen. Genannte Etymologie des Wortes ouA.to.;, ouA.o.; ist aber 

nicht die einzige, die das Griechische zulaBt. Es sind auBerdem folgende, auseinander 

gehende Vorschlage gemacht worden: 

a) RUsch, offenbar im AnschluB an Pape, vertrat bei der Erklarung des Apollon 

37 Wegen der Kontaminazion mit oA.o<; cf.: H. Frisk, Gr. Etym. Wb. ll, Heidelberg 1970, 381b; 
445 und nach ihm P. Chantraine, Diet. étymol. de fa langue grecque, Paris 1968, 837. 

38 Strab. Geogr., XIV, I, 6 Kramer. 
39 Macr. Sat. I, 17 
40 So vermutet R. Miinzel, De Apollodori lfEpi 8Eťiiv libris, Bonn 1883, 22 ff.: "Re vera 

Macrobio Strabo simillimus ... De origine Apollodorea nul/a esse potest dubitatio " ... "Ut brevis 
sim, non Strabonis hunc locum puto sed doctam adnotationem docti hominis esse persuasum 
habeo, fortasse descriptum o lim Eustathius enim novit ex commentario Homerico." 

41 Dazu F. Graf, A po/Ion Delphinios, MH XXXVI, 1979, 21: "Denkbar ist, dal3 diese Epik lese 
(d. h. Delphinios) aus Vorgriechischem volksetymologisch umgedeutet wurde." 
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OuA.to~ die Derivation von ouA.o~ in der Bedeutung von "Kraus"42 

b) ím homerichen Wortgebrauch kommt ouA.o~ in der Bedeutung "verderblich"43 vor 

und so heiBt Schlagwort bei Suidas: OuA.to~: ó 'AnóA.A.rov. iatpo~ yap řtv. crruwívEt 5f2 

Kat 6A.Mpw~.44 Anhand dieser Doppeldeutigkeit deutet OuA.w~ auch Gruppe als "Wehrer 

und Sehrer."45 

c) M. Leiwo erinnert an Demeter OuA.ro, deren Epitheton vom ouA.oc; 

"Getreidengarbe" hergeleitet ist.46 

Allen diesen Erklarungen íst gemeinsam, daB es sich um die Deutungen vom 

Griechischen her handelt. Fi.ir das Verstandnis des Namens muB aber vielmehr schon 

wegen der fast ausschlieBiichen Verbreitung der verwandten Namensformen im karisch

lydisch-ionischen Raum mít Kretschmer die Theorie der kleinasiatischer Herkunft 

befůrwortet werden.47 Was das Eponymon OuA.wc; einst geheiBen habe, entzieht sich 

unserem Wissen; seine Verbindung mít Apollon legtjedenfalls nahe, daB wir hier mit dem 

Namen einer indiganen vorhellenischen Gottheit zu tun haben, die wohl im Laufe der 

Hellenisierung des Landes in dem Einwanderergott Apollon aufgegangen war.48 Die 

42 E. ROsch, op. cit., 141; Pape, Worterbuch der griechischen Eigennamen II, Braunschweig 
1863 1870, I 094. Sw. OuA,oc; 2} Krause, Mannsname, lnscr. 3, 43-66, w, 21. 3. Pape, I 094, gibt den 
strabonischen OuA.wc; geradewegs mít "Heiland" wieder. 

43 L. Meyer, Handbuch der griechischen Etymologie ll, Leipzig 1901, 215; E. Boisacq, 
Etymologie de Ia langue grecque, Paris 1916, 727; P. Chantraine, Diet. étym., 837; H. Frisk, Gr. 
etym. Wb. ll, 443; 

44 Svidae /ex. 111 Adler, nr. 905, s. v. Ovlwq, p. 586; Kingsley, Dark Places, 65 spricht von 
dieser aus dem spaten zehnten nachchristlichen Jahrhundert stammenden Kompilation als von einem 
"ancient Greek dictionary." 

45 Gruppe, GMRG I, 287 
46 Vgl. M. Leiwo, The Mysterious (})cólapxoq, Arctos. Acta Philologica Fennica, XVII, 1985, 

54; zu Demeter vgl. FHG IV 492, 19 "" Athen. 14, 618 
47 P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Gottingen 1896, 

330; 366 lautet unverkOrzt wie folgt: "Kar. OuA,táSTJ<; (CIG. Regist., BCH XI 16. XIV 100. XV 
190. 540 u. 6., Name eines Samiers Plut. Arist. 23), sicher ungriechisch, aber vielleicht graecisiert: 
lyk. OuAA.ía.c; (Reisen II 107): OuA.oc; (lnschr. aus Tefeny, vgl. Sterrett, Papers of the American 
School of Class. Stud. at Athens ll, 1883/1884, 76, nr. 53, A 21); dazu gehort wohl der kar. 
Ortsname OuA.ía., dessen Ethnikon auf den attischen Tributlisten OuA.tii'tat, AuA.tii'ta.t und 
AuA.toii'ta.t geschrieben wird (Meisterhans Gr. d. att. lnschr. 48)." J. Sundwall, Die einheimischen 
Namen der Lykier, 227 deriviert die griechischen Formen AuAta., OuA,w., OuA.wc; (kar.}, OuA.A,ta.c; 
(lyk.) von ul(a)-ija; und OuA,w.ST]<;. Yha.tT]<; (kar.) von ul(a)-ija-da; ul(a)-ija-ta. 

48 Wie es Obrigens bereits E. Sittig in seiner Dissertation sagte, 48: " ... atque eadem ratione in 
Caria deus, cui cognomen Oiúwq erat, a Graecis Apollini in aequo positus est." ... vgl. 50: "lam 
priusquam Graeci in terras, quas postea incolebant, invaserunl, indigenae deum vaticinantem 
venerabantur, quem Graeci Apollini aequabant." Vgl. auch A. Laumonier, Cultes indigimes en 
Carie, París 1958, p. 5536: "Le díeu serait carien a cause des noms cariens théophores Ouliades, 
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Einwande O. Massons, daB OuA.táOll~ hellenisch gewesen sein muB, da er oft mít Apollon 

OuA.wc; in Verbindung steht, der an sich nichts Karisches hat, fallen schon deswegen nicht 

ins Gewicht, da die Herkunft dieses Gottes im Dunklen liegt.49 

Fragt man jedoch, was fůr eine Bewandnis es mít dem Kulte des Apollon OuAw~ 

eigentlich habe, so stellt sich bald heraus, daB dessen Existenz fůr das angebliche 

Herkunftsland Kleinasien in alterer Zeit kaum nachweisbar ist. Filr die archaische und 

klassische Periode gehen wir ganz leer aus, die literarischen Zeugnisse fůr Milet und 

Delos begrenzen sich auf die obenzitierten Stellen bei Strabon und Macrobius50 und die 

Existenz der Gottheit bestatigende Inschriften aus den Inseln stammen erst aus der 

hellenístischen Zeit. 51 Numismatische Zeugnisse sind dann auBerst umstritten und geben 

gar keínen AufschluB liber den Kult von Apollon OuA.wc;; 52 es verlautet ilbrigens kein 

einziges Wort vom Tempel oder Festen dieses Gottes in lonien.53 Diese paradoxe Lage 

Ylíades, Oliatos, localisés surtout en pays carien ... " "L'építhete Oulios évoque aussi Ia ville de 
Oula." 

49 O. Masson, Le culte ďApollon Oulios, ďapres des données onomastiques nouvelles, 
Joumal des Savants, 1988, 178 erkllirt nicht, wesha1b Apollon Oul.to;; kein karischer Gott gewesen 
sein dtirfte. Es la13t sich nicht ausschliel3en, dal3 es sich um eine synkretische Schi:ipfung handelt. Mit 
gleichem Recht ki:innte man etwa argumentieren, dal3 Artemis Ephesia nichts Asiatisches an sich 
habe, da sie nicht nur in Ephesos verehrt wurde und von den Griechen als durchaus hellenisch 
empfunden war. Die von Masson, ibid., I 79 vorgeschlagene Erkllirung der Beliebtheit des Namens 
Ouháol]s in Karien: "Je crois que Ia raison est une rencontre ďassonance entre ce nom ionien, 
fréquent chez les Grecs de ces régions, et un nom vraiment indigěne" ist unbeweisbar. 

50 Macr. Sat. I, 17, 21: Maeandrius (cf FGrH 491) scribit Milesios 'A1tÓAA<OVl Oul.icp pro 
salutate sua immolare. Pherecydes (cf FGrH I ll, 149) referl Thesea, cum in Cretam ad Mintaurum 
duceretur, vovisse pro salutate atque reditu suo 'A1tol.l.rovt Oul.ícp Kai. 'Ap'tEJ.UOt Oul.i<;t. 

51 Apollon Oul.toS i st fůr das 3. Jhdt. v. Chr. in Kos, cf. G. P. Carratelli, PP X ll, 1957, 443 ff. 
= SEG 18 1962, 328 F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, 298 f., Nr. 170: 1:0 'tÉ~EVOS 
1:oú 'A1tóUro[vosJ 1:oú Oul.íou und fůr das 1. Jhdt. n. Chr. in Lindos inschriftlich belegt; 
Dittenberger, SJG, Bd. ll, p. 452, Nr. 765; lG XII, I Nr. 834, 3 erwlihnt die Priester des Apollon 
"OJ.ws. 

52 Vgl. J. Benedum in RE, Suppl. XIV, 1974, s. v. Uliades, 913-915. B. V. Head, BMC Ionia 
1892, I 84, nr. 6-7; O. Masson, Le culte ďApollon Oulios, 178 

53 Ober den Kult des Apollon Oul.to;; sagt selbst die von G. Pugliese Carratelli, Epigrafi de! 
Demo Coo di /sthmos, PP XII, 1957,443 ff. veri:iffentlichte hellenististische lnschrift aus Kos wenig 
aus. Sie lautet wie folgt: " atš OÚE'tat (vacat) I (spatium vacans) I 'tÚOE ~i] tcnpépEV es 1:0 I 
'tÉ~Evos 1:oú 'AnóUro 1 [vos) 1:oú OuAí.ou · Ei~ánov." Die 1nschrift ist zu versti.immelt, a1s dal3 
man daraus Schltisse auf eine spezifischere Kulthandlung ziehen ki:innte; trotzdem redet G. P. C. 
von "Ia ... testimonianza ... del culto di Apollo 'salutare'." Oas Kleid, das man im Temenos nicht 
anhaben di.irfte, war "probabilmante uno nero: cosí almeno suggerisce una prescrizione di KaOap'taÍ 
serbata in lppocrate, de morbo sacro VI p. 356 Littré ÍJlÚ'ttóv 'tE ~él.av ~i] ĚXEtv (Oava1:&oE;; yap 
1:0 JlÉAav)." Schwarz ist aber Zauber- und Unterweltsfarbe (vgl. F. Heiler, Erscheinungsformen und 
Wesen der Religion, RM I, Stuttgart 1961, 125 ff.; R. E van Haersolte, Magie und Symbolik der 
Farbe, Berlín 1952) und insofern einem katachthonischen lnkubationsgott angemessen. Ziege gilt 
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suchte man zunachst mít Hilfe verschíedener Theorien zu rechtfertígen, als derer 

Ausgangspunkt die Annahme etwaiger Wesensverwandschaft zwischen Apollon 0\>A.w<; 

mít Apollon 'Irrcpó<; dienen sollte. 54 Hiernach stehen die Zeugnisse fůr die Existenz 

genannter Hcilkulte in Kleinasien wohl deswegen aus, da sie schon friihzeitig von dem 

machtig um sich greifenden Asklepioskult verdrangt worden waren. 55 Dies ist aber eine 

bloBe MutmaBung, die sich auf ke in positives Beweismaterial sti.itzen kann. 

Wenn wir schlieBiich von den obengenannten spatantiken Etymologien absehen, so 

zwingt uns nichts anzunehmen, daB Apollon 0\>A.to<; je ein Heilgott gewesen war. 

Vorsicht ist auch geboten, auf den Heilcharakter des 0\>A.to<; allein anhand seiner 

Verbindung mít Apollon zu schlieBen, da man bis heute uber keine prazise Vorstellung 

von der Herkunft und Wesen dieses Gottes verfůgt. Es ist allerdings nicht zu bestreiten, 

daB Apollon in Kleinasien oft als Heilgott galt; dazu bemerkt nun Nilsson ganz treftlich, 

daB die Heilgotter oft aus lokalen Kulten aller Art entstehen konnen,56 weshalb die 

Heilfunktion eines Gottes mít seinem ursprunglichen religiOsen Charakter nichts zu tun 

haben muB und also keinen Halt fůr die Aufhellung der Gestalt eines in Kleinasien 

heimischen Gottes bietet.57 

Die Unsicherheit, die uber die Etymologie, Herkunft und Wesen Apollons herrscht, 

berechtigt uns ferner zur Annahme, daB viele Aspekte seines Kultes wie Kathartik, 

Mantik, Heilfkraft usw. sích erst im Kontakt mít jeweiligen vorhellenischen Kultstatten 

herausgebildet haben und so ware es unangebracht, einen Teilaspekt des Apollonkultes als 

sein Grundcharakter hinzustellen. Das bereits von Wilamowitz aufgestellte Dilemma, ob 

Apollon ursprunglich ein vorhelleníscher oder nur ein allmahlich dem indiganen Milieu 

angepaBter und mít alteinsassigen Gotterkult verschmolzener Gott der Einwanderer war, 

jedenfalls als das chthonische Opfertier par exellence. Schwarze Tiere \Yurden den inferi geopfert 
(vgl. Krause, De Romanorum hostiis, Marburg 1894, 4; Amob. Vll 19; Macr. Sat. III I O, ll; Lucr. 
III 52; Verg. Georg. IV, 547; vgl. K. Latte in RE, IX, 2, 1542). Doch fiir solche Spekulationen 
bietet uns das wortkarge Fragment keinen Halt. 

54 Nilsson, GgR I 3, 540 halt Apollon letros fůr zwar aus lonien stammenden, aber schon rriih 
verschwundenen Gott; R. Ganszyniec, Apollon a/s Heilgott, Arch. f. Gesch d. Med. XV, (Festschr. 
K. Sudhoff zum 70. Geb.), 1923, 33-42 sieht in Apollon letros eine einheimische Gottheit des 
Pontosgebiets, die mít Apollon gleichgesetzt worden war. Dagegen aber N. Ehrhardt, Apollon 
letros. Ein verschollener Gott loniens?, MDAI, !st. Abt., Bd. 39, 1989, 116. 

55 Vermutet mít M. P. Nilsson auch N. Ehrhardt, ibid, 120 
56 GgR /, 250 u. 238. 
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hat im Laufe des letzten Jahrhunderts nichts an seiner Geltung eingebuBt. Da in der Ilias 

Apollon den mykenischen Achaiern Pest und Tod bringt, die Troer und Lykier dagegen 

beschiltzt,58 hielt ihn Wilamowitz fůr einen nichtgriechischen Gott, wobei er aus den 

Beinamen A ÚKctoc;, A ÚKtoc; und A UKTJycvi)c; auf dessen lykische Herkunft geschlossen 

hat. 59 Er miBtraute gleichzeitig jeglichem Versuch, den Namen aus dem Griechischen 

heraus zu deuten; so galt Apollon in der moderner Forschung oft als Nichtgrieche, 

wenngleich iiber seine eigentliche Herkunft keine Eintracht herrschte. Man hat in ihm 

bald Kreter,60 bald Kleinasiaten,61 Hethiter62 oder Babylonier63 erkennen wollen, keine 

57 Zu einer Identifizierung des unbekannten indiganen Gottes mit dem Heiler Apollon im 
phrygischen Dionysopolis vgl. W. R. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, Vol. I, Oxford 
1895, 138 

58 II. IV, 508; XV, 255 u. 355; XVI, 698 pp.; XVII, 71 
59 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Apollon, Hermes 38, 1903, 575-586. Pandaros lobt in der 

Ilias (IV, 119) den A po Ilon "A, UKT]yEvi]<;." Nach Wilamowitz meint der Dichter nicht einen 
Lichtgeborenen (Vol3), sondern eher einen "in Lykien geborenen." Gegen die Deutung von 
Wilamowitz hat sich bereits R. D. Miller, The Origin ans Original Nature of Apollo, Diss. 
Philadephia 1939, 6 ausgesprochen: "The epithet A ÚKEto<; is derived in strict accordance with 
etymological law not from A UKÍa at all, but rather from A ÚKO<; 'wolť, a connection that i s well 
established." Ahnliches bei Ael. N. A. X, 26, denn Apollon ist der Sohn der wolfischen Leto; dazu 
vgl. L. R. Farnell, CGS IV, 114 und unlangst noch D. E. Gershenson, Apollo the Wolf-God, Journal 
of lndo-European Studies, Monograph Nr. 8, Washington 1991. Nilsson, GgR I, 537 halt es filr 
ausgeschlol3en, dal3 Apollon je die Wolfsgestalt zugesprochen ware und denkt an eine - iibrigens 
sehr unwahrscheinliche volksetymologisch bedingte Fluktuatíon zwischen AúKto<; und AÚKEtoc;. 
lm Licht der modernen Sprachforschung scheint die Herleitung des Namens aus dem Lydischen 
unhaltbar, cf. H. Metzger/E. Laroche/A. Dupont-Sommer/ M. Mayhofer, La stide trilingue du Létón, 
Fouilles de Xanthos 6, 1979. 

60 Zum speertragenden Gott auf einem mykenischen Siegelring cf. A. Evans, JHS 21, 190 I, 
170, fig. 48; Weiter auch W. Aly, Der kretische Apollonkult, Leipzig 1908, I f.; M. H. Swindler, 
Cretan Elements in the Cults of Apo!lo, Diss. Bryn Mawr 1913, ll f. ; M. P. Nilsson, The Minoan
Mycenaean Religion and lts Survival in Greek Religion, Lund 1927, 328 f. u. 445, fig. 85 

61 "Syrian origin" nach Th. Robinson, Baal in Hel/as, CQ ll, 1917, 208; H. A. Cahn, Die 
Lowen des Apollon, MH Vll, 4, 1950, 198. "Da der Gott Apollon zweifellos aus Kleinasien stammt, 
ist wahrschinlich auch der Name kleinasiatischer Herkunft ... " meint H. Frisk. GeW /, Heildelberg 
1960, 124; Hhnlich auch R. F. Willets, Cretan Cults and Festivals, London 1962, 172: "The cult of 
Apollo and of his mother Leto originated in Asia Minor"; unter neueren Beitragen zu den 
orientalischen Paralellen cf. W. Burkert, Rešep-Figuren, Apollon von Amyklai und die "Erfindung 
des Opfers auf Zypern, Gr. Beitr. 4, 1975, 5179; M. Schretter, Alter Orient und Hellas, lnnsbrucker 
Beitr. zur Kulturwiss., Sonderheft 33, lnsbruck 1974 

62 A uf Grund des um 1300 v. Chr. entstandenen Vertrags des Hethiterkonigs Muwatalliš mit 
Alakšanduš au s Wiluša ( d. h. ll i os-Troia, diese ldentifitierung scheint aber unhaltbar). Unter den 
Schwurgottern erscheint angeblich ein "Appaliunas"; E. Forrer, Revue Hittite et Asianique II/5, 
1931, 141 versucht die Zusammenstellung Appaliunas = 'A1tEAffiV 'A1tÓAArov; es handelt sich 
jedoch ledigliglich um eine unsichere Herstellung, da das Wort nach einer Ulcke erscheint: F. 
Sommer, lndg. Forsch. 55, 1937, 176 ff.; E. Laroche, Recherches sur les noms des dieux hillites, 
Paris 1947, 80. 
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dieser Theorien hat sich jedoch vollig durchgesetzt. W. Burkert geht von im doríschen 

und kyprischen Gebiet64 Ublicher Namensform "AxéA.A.rov aus und verbindet sie mít dem 

Monatsnamen "'AxeA.A.a.í:oc; und dazugehoriger Institution von axÉA.A.a.t, der 

Jahresversammlung und dem Fest der Volljahrigkeit, also mit den lnitiationsríten von 

hochalterttimlichen Ztigen, die gerade fůr die Lakedamoner und Kreter bezeichnend 

waren. Selbst wenn er keine universelle Geltung fůr diese Theorie beansprucht,65 sind es 

gerade die dem Apollonkult angehorigen blutigen Rituale,66 die Hyperboreermythen oder 

die Existenz der Orakel in Ionien, die sich aus einem dorischen Gott der 

Jahresversammlungen schwerlich erschlieBen lassen. 

Der Grund fůr das Fehlen direkter Kultzeugnisse des Apollon OuA.wc; in Kleinasien 

mag vielmehr im ntichternen Faktum liegen, daB es einen solchen Kult mít einer 

festgelegten Observanz und Klerus kaum je gab. Was es moglicherweise gab, war die 

Nachwirkung einer einheimischen, bereits in Vergessenheit geratenden altkarischen 

Gottheit, welche wohl frtihzeitig grazisiert, bzw. apollonisiert wurde, allmahlich aber 

inmitten der neuen Religionstibung untertauchte. Ihre spater vom etymologischen 

63 Vom assyrischen ap/u, .,Sohn", vgl. H. Lewy, Wochenschrift f. klass. Phil. X, 1893, 860; 
oder vom babylonischen ap/u, ,.der Erstgeborene", cf. F. Poulsen, Delphische Studien, Kopenhagen 
1924, ll ff.; M. P. Nilsson argumentiert, dal3 die Feste Apollons auf den siebten Monatstag fallen, 
was mít der griechischen dekadischen Rechnung der Monatstage Widerspruch steht. Die 
Hervorhebung des siebten Monatstages, des sibutu, ist aber babylonísch, vgl. Die a/teste 
griechische Zeitrechnung, A poll on und der Orient, ARW XIV, 191 I, 423 ff.; Die Enstehung und 
religiose Bedeutung des griechischen Kalenders, Lunds universítets Arsskrift, N.F. Avd. I Bd. 14 
Nr. 21, 1918, 32 tf.; Primitive Time-reckoning, Lund 1920, 368; GgR I, 561. Nilsson suchte 
Unterstiltzung seiner Theorie in B. Hrozný's Deutung der hieroglyphenhethitischen lnschriften auf 
den vier Altaren von Emirgazi. Hrozný liest Apa?lunas, zieht aber Apulunas vor und assoziiert die 
Ausdrlicke mít dem babylonischen abullu "Tor". Daraus entsteht "Gott des Tores": Les quatres 
autels 'hittites' hieroglyphiques ďEmri Ghazi et ďEski Kisla, Archiv orientální 8 1936, 192 ff.; Les 
inscriptions hittites hiéroglyphes 111, Prague 1937, 424-430; Die a/teste Geschichte Vorderasiens, 
Prag 1943, 173. Diese Deutung wurdejedoch angezweifelt von F. Dirlmeier, ARW 36, 1939, 279; 
die Lesung ist im Lichte neuerer Kenntnisse der hethithischen Hieroglyphen unhaltbar geworden; 
das vermeintliche Torsymbol scheint vielmehr eine Waffe gewesen zu sein, vgl. E. Laroche, Les 
hiéroglyphes H ittites. Par i s 1960, 80. 

64 Dazu vgl. B. C. Dietrich, Some Evidence from C}prus of Apolline Cult in the Bronze Age, 
RhM CXXI, I, 1978, 118 

65 W. Burkert, Apellai und Apollon, RhM CXVIII, 1975, 121; "Ein Grund diese lnterpretation 
zu andern oder durch eine andere zu ersetztzen ist nicht zu finden" meint A. Heubeck, Nach einmal 
zum Namen des Apollon, Glotta LXV 1987, 179 ff. Den Dorier sah in Apollon bereits K. O. Muller, 
Geschichte hellenischer Stamme und Stadte, Bd. ll: Die Dorier, I. Abt. Breslau 1824. Vordorisch 
war Apollon dagegen fůr R. D. Miller, The Origin and Originals Nature oj Apollo, Diss. 
Philadelphia 1939. 
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Standpukt hergeholte medizinisch-purifikatorische Deutung reflektiert vielmehr em 

Teilaspekt des Apollonkultes, das sich erst im Kontakt mit dem fremden Kultmilieu 

ausgebildet hatte und kann daher schwerlich vom Charakter des alten Kultes des Apollon 

OuA.wc; aussagen. Es wtirde dann kaum Wunder nehmen, daB ihr Andenken gerade in vom 

Heimatland lonien weit entlegenen Gebieten isoliert fortlebte und in theophoren Namen 

bzw. von OuA.wc; stammenden Namensformen erhalten war.67 

Die kleinasiatische Ktiste war im Altertum von Patara bis nach Kyzikos mít 

zahlreichen Apollonheiligttimern besetzt, worunter Didyma und Klaros die Sonderstellung 

einnahmen.68 Der Gott der Einwanderer hat unter Wirkung der Lokalkulte von Ort zu Ort 

unterchiedliche Ztige und Kulttitel angenommen. Ftir Phokaia ist mit einiger 

Wahrscheinlichkeit die Existenz des im branchischen Milet bltihenden Kultes von 

Apollon Delphinios vorauszusetzen, Ober dessen Charakter uns leider kein groBes Wissen 

zur Verfůgung steht. Die Epiklese Delphinios ist sicher vorhellenisch, der eigene Kult 

stellt dabei ein schwer faBbares Gebilde dar, wo sich verschiedene kultische Funktionen 

und heterogene Eintltisse tiberlagern.69 Selbiger Kult gelangte mit den Kolonisten 

angeblich auch nach Massalia; 70 die Existenz eines Apollonkultes in Velia laBt sich zwar 

66 M. Detienne, L 'Apollon meurtrier et les crimes de sang, Quademi Urbinati di cultura 
classíca, N. S. XXII, I Vol. Ll), 1986,717 

67 J. Benedum in RE, Suppl. XIV, 1974, s. v. Uliades, 927 ff.; Zum Ouh<; im massaliotíschen 
Olbia vgl. J. Coupry & M. Giffault, La c/ientéie ďun sanctuaire d'Aristée aux íles d'Hieres (I er 

siěcle avant J.-C.), PP XXXVII, 1982,367 
68 Ch. Picard, Ephese et Claros, Paris 1922; J. Fontenrose, Dídyma, Apollos Oracle, Cult, and 

Companions, Berkeley/Los Angeles/London 1988, 63 ff.; H. W. Parke, The Oraci es qf Apollo in 
Asía Minor, London, Sydney, Dover, New Hampshire, 1985 

69 F Graf, Apolion Delphinios, 19; vgl. auch Ph. Mpurmpule (Bourboulis), Apollo Delphínios, 
Thessaloníke 1949; G. Kawerau I A. Rehm, Das Delphinion in Milet, in: Milet, Ergebnisse der 
Ausgrabungen I, 3, hrsg. von Th. Wiegand, Berlin 1914 

70 Die Verehrung dieses Gottes in Massalia bestatigt die romische lnschrift "deo Apolliní" 
(CIL, XII, 400). Vom Tempel des allen loniem gemeinsamen A. Delphinios in Massalia beríchtet 
Strabon, IV, I, 4: 'Ev 8E -til aKpQ. -tó 'E(j)Écnov 'i&pu-tat JCat 'tO -tou ó.EA(j)tVíou 'ArcóUrovo<; iEpóv 
. 'tOU'tO jlEV JCOtVÓV 'Irovrov cmáv'troV, 'tÓ &E: 'Ecptcnov -tfí<; 'Ap'tÉjlt&ó<; EO'tt VEcO<; -tfí<; 'EcpEaía<;; 
vgl. M. Clerc, Massalia, 452; FUr die Verehrung Apollons in Massalia zeugt das Schatzhaus der 
Massalioten in Delphi, cf. H. G. Wackernagel in RE, s. v. Massalia, 21-32 u. 41-45 = G. Daux, Les 
deux trésors, in: Fouilles de Delphes ll, 3, Paris 1923, 4378.; dazu auch E. Langlotz, Die Skulpturen 
des Schatzhauses von Massalia in Delphí, in: Studien zur Nordostgriechischen Kunst, Mainz 1975, 
45-58; zu anderen Quellen und Zeugnissen vgl. P. J. Properzio, Evidence for the Cults and 
Mythology oj Marseille, 28-37; Properzios Annahme des Kultes von Apollon Apotropaios stUtzt 
sich auf eine auf3erst unsichere Herstellung einer massalietischen lnschrift; zu A po Ilon Thargelios in 
Massalia vgl. Serv. ad. Eneid., III, 57; Lact. Placid. Comm. in Stal. Theb., X, 798; F. Salviat, Sur Ia 
religion de Marseille grecque, 142 
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nicht direkt belegen, ist aber fi.ir eme ionische Siedlung als fester Bestandteil der 

Stadtreligion geradezu unentbehrlich.71 Ober die Anwesenheit eines Kultes von Apollon 

OuA.w~ in Velia laBt sich selbst trotz G. Pugliese Carratellis ki.ihner Erganzung einer 

versti.immelten eleatischen Inschrift nichts Gesichertes behaupten.72 So gelangt man mít 

M. Leiwo zur Feststellung, daB auf die Existenz des Kultes von Apollon Ouho~ in Velia 

nicht aus der gesícherten Evidenz, sondern lediglich aus den Epitheten ratselhafter Art 

gesch lossen war. 

Es ist andererseits notig zu betonen, daB die Epiklese OuA.w~ und die Form 

Ouhá.OTJ~ nicht zwingend mit dem Apollon OuA.w~ in Verbindung gebracht werden 

mi.issen.73 Dies gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die Tatsache, daB die inschriftlich, 

numismatisch oder anderweitig belegten Vorkommnisse des Namens OuA.tá.OTJ~ nie im 

Zusammenhang mít dem Apollonkult auftreten. Die epigraphisch bezeugte Existenz des 

samischen Artztes OuA.tá.OTJ~, Sohnes eines OuA.tá.OTJ~/4 bietet keine Stutze fůr die 

Ableitung der Namenstrager von dem Apollo medicus, da die Mehrzahl der inschriftlich 

belegten Uliaden nicht der Artztengemeinde, sondern dem Klerus und dem reichen 

Btirgertum angehort. So erfáhrt man haufig von Uliaden als Priestern im Hekatekult75 oder 

71 AuBer dem hypothetischen Apollon OuA.wc; wird auf die Existenz des Apollonkultes in 
Velia lediglich aufgrund der Lowenabbildungen auf den eleatischen Míinzen geschlossen, vgl. P. 
Ebner, Credenze ecu/ti di Velia dalle Monete, Numismatica, Periodico di cultura e di informazione 
numismatica, n. s. VII, n. 13, 1966, 14 u. 2021; D. Musti, Le font i per Ia storia di Velia, PP CVII, 
1966, 331: insb. nach B. V. Head, Hist. Num., 88. Diese Erklarung ist aber unsicher und von der 
schon wegen ihrer Einseitigkeit unhaltbaren orientalisierenden Apolloninterpretation bei H. A. 
Cahn, Die Lowen des Apollon, MH VII, 4, 1950, 185-199 abhangig, nach der Apollon urspriinglich 
mít dem anatolischen Sonnengott identisch war. Zum Lowenemblem auf den archaischen Míinzen 
vgl. R. T. Williams, The Sílver Coinage of Velia, London 1992, 6. 

72 Publiziert von P. Ebner, Nuove iscrizioni di Velia, PP XXV, 1970, 262 G. P. Carratelli, 
Ancora su l/JilAAPXOl:, PP XXV, 1970, 247: i] oúv[KA1l'to<;? (vel: oúv[olioc;)Ě'tÍJ.1110EV 'tÓv 
/)dva"?] I OuA.tá[O'IlV] (vel: OuA.táO'IlV 'tO'U o.]) I ia'tpÓ . J..L[avnv] I 'A1tÓAAOl[voc;l a]voprov . u Ka]t 
ape't[f}c; EVE:Ka]. Autor dieser kíihnen Herstellung bemerkt: "lmportante, in ogni caso, e il termine 
ia'tpÓJ..Lavnc;: esso conferma che I'Apollo di Velia aveva i caratteri propri dell' OuA.wc; e degli altri 
Apollini anatolici." 

73 Vgl. M. Leiwo, The Mysterious l/JÓJA.apxo~, 4920: "the names OuA.tc;, OuA.táo11c; have no 
necessary connexion with Apollo Oulios. This cult has been hypothesized at Velia starting from the 
names, and not vice versa as it should." Dagegen wendet sich- in Anlehnung an G. P. Carratelli- O. 
Masson, Le culte ionien ďApollon Oulios, 180 

74 lG XII, 7 Nr. 231 
75 lm karischen Lagina, Diehi-Cousin, BCH XI, 1887, 15, nr. I lb; 16, nr. 13b; J. Hatzfeld, 

BCH XLIV, 1920,98 nr. 40. 
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sonst mit dem Hekatenamen in Yerbindung stehenden Uliaden,76 es taucht ein OuA.tá.ollc; 

Artemisios auf,77 usw. Es besteht somit keinen Grund, den Namen OuA.tá.ollc; fůr eine 

Besonderheit des Kultes von Apollon OuA.toc; auszugeben. So ist die Moglichkeit in 

Erwagung zu ziehen, daB es sich um ein kleinasiatisches Toponymikon gehandelt habe, 

dessen Etymon allerdings dunkel bleibt. Dies legen schon die im karischen und 

tyrrhenischen Gebiet vorkommenden Ortsnamen, sowie die massaliotische Stadt Ulia 

nahe.78 

Daneben haben die Deutungsvorschliige von Absurditat den Platz gegriffen. In 

seinem parodischen Parmenidesbuch versucht A. Capizzi, OuA.tá.ollc; als alphabetische 

F orm von Veliates zu erklaren, was jedoch durch 'y eA. 1Í"tll<; in der zweiten 

Ártzteninschrift einerseits, die patronymische Suffixform andererseits, ausgeschlossen 

ist;79 Gleiches ist gegen die Bemtihungen M. Gigantes einzuwenden, der OuA.tá.ollc; im 

Rtickblick auf die parmenideische Lehre vom ouA.ov ableiten mochte.80 

76 Vater des Hekatomnos (dessen Sohn ein Priester des Zeus Labrayndos war) cf. Judeich, 
MDAI, Athen XIV, 1889, pp. 374, nr. 3; Cousin, BCH XXII, 1898, p. 400, nr. 48. u. pp. 421; Sohn 
des Hekatomnos, Suppl. epigr. Gr. ll, nr. 565 Persson, BCH XLVI, 1922, pp. 420, nr. 24; Vater 
des Hekataios aus lasos (Le Bas III, nr. 270; Hicks, JHS VIII, 1887, p. 98 f.) 

77 ln Thespiai, /G Vll nr. 1765 = CIG I 1590 = Ancient lnscr. in the Brit. Mus., Oxford 1883, 
Bd. ll, nr. 162 

78 Vgl. die aus den Kriegen Caesars bekannte sOdspanische Stadt OuA.ía (RE IX A, 532, 13). 
Derartige Ableitungen vom ahnlich lautendem Ort halt J. Benedum fůr "nicht ungewohnlich" (in 
RE, Suppl. XIV, s. v. Uliades, 929); vgl. A. Laumonier, Cultes indigimes en Carie, Paris 1958, 
5536: "L'épithete Oulios évoque aussi Ia ville de Oula."; vgl. L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, 
Heidelberg 1984, 434 § 925: oA.a oder OuA.a. 

79 Vgl. A. Capizzi, La parta di Parmenide. Due saggi per una nuova lettura de! poema, Roma 
1975, 65 118• Demnach war Griechisch nicht die einzige Sprache, die zu der Zeit der Entstehung der 
lnschriften in Velia gebraucht war. Die lnschriften sind angeblich von den Steinhauem angefertigt 
worden, die die antiken Register kopiert und die nichtgriechischen Termine hinzugefůgt haben, um 
bestehende Angaben zu vervollstandigen. Sie schrieben auf griechisch, um die Assymetrie der 
Epigraphen zu vermeiden. Wenig Gewicht hat in diesem Kontext der Umstand, daB Ptolemaios, 
Geogr. III I, 8 Ve/iae mít OuéA.tat wiedergibt, denn die dritte lnschrift Uberliefert 'YeA.irr11<;; 
Ouhó.811<; bleibt nichtsdestoweniger ein Patronymikon. 

80 M. Gigante, Ve/ina gens, PP XIX, 1964, 135 ff.: "Qualora si escluda Ia connessione 
Parmenide OilA.tó.811<; Apollo Ouhoc;, potrebbe OuA.tó.811<; qmcnKóc; indicare piuttosto il filosofa 
naturalista che aveva concretamente affermato l'essere come ouA.ov, 'un tutto nella sua struttura' 'un 
tutto nella sua natura?" Vgl. auch M. Gigante, Parmenide Uliade, ibidem, 450 f.: "Né e possibile 
non tener conto dell' 'essere' unitariamente concepito come ouA.ov da Parmenide né del dio 
senofaneo che ouA.oc; óp(i, ouA.oc; voeí, ouA.oc; 8t 't'ó.Koúet." Dagegen wendet sich bereits G. 
Calogero, Fi/osofia e medicina in Parmenide, in: Filosofia e scienze in Magna Grecia, Atti del 
quinto convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 1014 ottobre 1965, Napoli 1966, 69 ff. und 
M. Lejeune in der anschlief3enden Besprechung: "Je dois dire personellement, en tant que 
philologue, que faire venir ouA.tó.8TJc; de ouA.o<; me semble barbare. S'il me faut atténuer et préciser 
ma pensée, je me demande dans quelles conditions on aurait pu former cet ouA.tó.811c; a partir du mot 
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Um es zusammenfassend klar herauszustellen: ob die Pannenidesinschrift tatsachlich 

auch ein Andenken des beri.ihmten Altmeisters darstellt, liegt trotz Obereinstimmung mit 

der doxographischen Tradition im Ungewissen. 81 Die von Ebner und seinen Nachfolgem 

vorgeschlagene Ableitung der Epitheta OuA.tc; und OuA.tá8nc; von Apollon OuA.wc; ist 

blol3 hypothetisch. Fi.ir den Kult des Apollon OuA.wc;, dessen Deutung auf den Heilgott 

nur auf einer unsicheren Etymologie basiert, besitzen wir fůr das kleinasiatische 

Ursprungsland fast keine Belege und seine Anwesenheit in Velia ist bestenfalls 

diskutabel. Eher hat es den Anschein, daB OuA.wc; ein altkarischer Gott gewesen war, 

dessen Kultstatte im Laufe der Hellenisierung des Landes sich der Gott der Einwanderer 

bemachtigt hat. Es wi.irde sich um um einen gangigen ProzeB handeln, wo der Gott der 

Einwanderer den alten Herrn des Kultortes verdrangt, dessen Name spater zur Epiklese 

des neuen Heiligtumsinhabers wird. Es steht uns jedoch weder von der Bedeutung und 

Ursprung des OuA.wc; noch i.iber seinen Kult kein Wíssen zur Verfůgung. Seine 

Verbindung mit dem Gott Apollon, der in seinem Teilaspekt u. a. als Heilgott galt, 

berechtigt uns jedoch nicht zur Annahme, dal3 OuA.wc; je ein Heilgott gewesen war. Die 

Epiklesen OuA.wc;, OuA.ui8TJc; mi.issen mithin nicht unbedígt mit Apollon OuA.ws; in 

Verbindung gebracht werden, da sich die Moglichkeit ihrer Ableitung von einem 

kleinasiatischen Ortsnamen oder gar von einem Familieinnamen bietet. Es gibt also keine 

sicheren Anhaltspunkte, um: 

i) die lnschrift Parmenides OuA.tá8nc; mít dem Vorsokratiker Pannenides zu 

assoziieren. 

ii) Epitheton OuA.tá8nc; von Apollon OuA.wc; herzuleiten, zumal es sich andere 

Erklarungsmoglichkeiten anbieten. 

iii) OuA.wc; etymologisch aus dem Griechischen heraus zu deuten, infolgedessen 

Apollon OuA.wc; fůr einen Heilgott zu halten und seinen Kult im vorklassichen Velia 

vorauzusetzen. 

qui veut dire 'compacť, ouA.o<;. Ceci ne serait possible, a mon avis, que dans une intention 
parodique." Von P. Ebner, Parmenide Medico OYAIA4HI, GM, XXI, 1966, I, 103-114 wird diese 
Auffassung zwar kritisiert, dennoch eingearbeitet und gerechtfertigt; Kingsley, Dark P/aces, 64 hiilt 
diese modeme Exegesis fůr griechisch ... 

81 Diogenes Laertios, IX, 25 ftlhrt widersprechende Angaben an, da er unter Berufung auf 
Apollodoros sagt, daB Pyres der Vater des Zenon, wiihrend der Vater des Parmeines Teleutagoras 
war. 
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II. Die Pholarchoi und die vermeintliche medízinische Schule von Velia 

Die etymologische Verwandschaft der Epitheta O'ĎAtáOTJ~ und OuAt~ und deren 

Verbindung mít dem vermeintlichen apollinischen Heilgott zusammen mit den in drei 

lnschriften vorkommenden Bezeichnungen latros fůhrten einige Ausleger zur Postulierung 

der Existenz einer von ihrem Ahnherr Parmenides ausgehenden Ártztenschule. Dieser 

lnterpretation zufolge sollte das in der Parmenidesínschríft stehende Epitheton cpucrtKÓ~ 

als "Artzt" erkllirt werden,82 wobei auf das angeblíche Pythagoreertum des Pannenides,83 

die Stellung der latrike im Pythagoreismus84 bzw. auf die pythagoreischen Anfánge der 

si.iditalienischen Medizin hingewiesen wurde. Dal3 es sich aber lediglich um auBerst 

i.ibliche und weit verbreitete splitere Bezeichnung des "Naturphilosophen" handelt, 

82 Die von P. Ebner, Parmenide Medico OYAIAAHE, 107 ff. angefůhrten Argumente sind 
wenig iiberzeugend. Es wird zwar eine lnschrift aus dem V. Jhdt. erwahnt, wo <pÚcrtKo~ (sic) als 
AngehOriger einer Stufe in der Hierarchie der pythagoreischen Gemeinschaft vorkommt (L&S II b: 
army surgeon, lG I, 950, 153). Der Ausdruck wird u. A. folgendermaBen erkliirt: "Si tratta di un 
termine che, introdotto di peso in un testo con un nuovo significato, poteva essere frainteso, per cui 
si ritenne opportuno accompagnerlo con il determinativo ouA.táOTJ~: fisico guaritore, quindi 
medico." 

83 Se in Pythagoreertum ist durch die Nachricht des Diog. Laert. IX, 21 = 28 DK A I bestatigt, 
laut deren er Schiiler eines armen Pythagoreers Ameinias war, der ihn "zur Stille bekehrte" (d~ 
ncruxiuv n:poetpán:11; zum mysteriosen Charakter der ncruxíu bei den Pythagoraern vgl. A. 
Francotte, Le genre de vie parménidien et les techniques de l'extase dans Ia Grixe archai'que, 
Mélanges a Ia mémoire de Philippe Mar9ais, Paris 1985, 17-66), und den Parmenides nach dessen 
Hinscheiden sogar mit einem JÍp&wv geehrt habe. Den Neuplatonikern galt Parmenides neben 
Empedokles und Zenon direkt als ein Pythagoreer; lambl. V. P. CLXVI; Procl. in Parm. I 619, 4 
und noch in jiingerer Zeit hat man IIupJ.lEVÍOEtO~ ~ío~ dem IIu8uyópetO~ angeglichen (vgl. ein ins 
I. Jhdt. n. Chr. datierbares Dialog mit dem Titel rrívul; Kt~ll'to~; es handelt sich um allegorische 
Beschreibung des menschlichen Lebens, die Stiftung eines Mannes sei, der A.óyú) tE KUt ěpyú) 

nueuyópnóv 'ttVU KUt Tiupj.tEVÍOELOV ~íov gefůhrt habe; zit. nach Cebetis thebani philosophi 
platonici tabu/a, gaece et latine, prioribus editionibus emendatiora et auctiora, Guelferbyti 
(Wolfenbilttel), Meisneri 1740, 157. Man hort gelegentlich auch von Parmenides' und Zenons 
Angehorigkeit zu der pythagoreischen Gemeinde; DK 28 A 1 aus Phot. Bibl. C. 249 (V. Pyth.), 439a 
36: Zftvrovu KUt IIupj.tEVÍOllV 'tOU~ 'EAeátu~· KUt OU'tOl ot tfl~ nueuyopd.ou flcruv otmpt~fl~. 
Doch die Anspielung an vielseitige Verbundenheit mit Pythagoras oder Pythagoreismus ist vielmehr 
Produkt der fůr antike Historiographie verderblichen Tendenz zur Genealogiebildung und ist 
deshalb im Bezug aufParmenides vom zweifelhaften Aussagenwert. Als PythagorasschUier galten u. 
a. Zalmoxis: DK 14 A 2 (Herod. ll 123); Epicharmos DK 23 A 3 (Diog. Laert. VlH, 78) Alkmaion: 
DK 24 A I (Diog. Laert. VIII, 83); Empedokles DK 14 A I, A 5, B 155 (Diog. Laert. Vlil, 54, 56, 
43); B 141 (Gellius IV ll, 9); A 31 (Hippol. Ref I 3, 2); Philolaos DK 44 A 8 (Aet. I 3, 10); 
Leukippos mit Alkmaion u. Philolaos DK 67 A 5 (lambl. V. P. 104). 

84 Jamb. V. P. 82, 910: "tí. cro<protmov t&v n:up' ŤIJ.lÍV; iatptKrt" 
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braucht keines Nachweises. 85 Der Name <I>uou:óc;, der in einem anonymen byzantinischen 

Kommentar zu Aratos dem Parmenides beigelegt wird,86 bedeutet in diesem 

Wortgebrauch einfach "Naturphilosoph", bzw. Verfasser einer den Titel 1tep1 <pÚO'eroc; 

tragenden Schrift:.87 Selbst wenn die Vermutung nicht abzuweisen ist, daB dieser Begriff 

schon wegen der Vielfalt der mít ihm umschriebenen Personen im Laufe der Zeít an 

Bedeutungsreichtum gewann, woraus eventuelle Erweiterung seínes Bedeutungsfeldes zu 

erklaren ware, sind posítive Beweise fůr die Verwendung der Bezeichnung <pUcrtKóc; in 

der Bedeutung von medicus nicht beizubríngen.88 Ernstes Argument gegen eine solche 

Exegese ware schon das Vorkommen des Titels ia:tpóc; in tibrigen drei Hermeninschriften. 

Es ist namlich nicht abzusehen, aus welchem Grund man zur einer Epoche und innerhalb 

einer Schultradition zwei Definitíonen derselben Wissenschaft: verwenden sollte; als 

nattirlichste Erklarung bietet sich, daB es sich um zwei verschiede Disziplinen gehandelt 

habe. 

I) Die Unstimmigkeiten ergeben sich aber bereíts aus der auBerst problematíschen 

Voraussetzung etwaíger Verbíndung zwischen Parmenides OuA.uio11c; und den anderen, 

mit dem Namen OuA.tc; und <proA.apxoc;, betitelten drei Artzten. Man hat namlich alleine 

anhand der etymologischen Verwandschaft: der Namen OuA.tc; (= OuA.wc;) und OuA.táůTjc; 

auf das Vorhandensein einer von Parmenides ausgehenden Schultradition geschlossen. 

DaB es ausgesprochen um eine medizinische SchuJe ging, geht dann mít voller 

Selbstverstandlichkeit aus dem Titel iwcpóc; hervor, wobei das Epitheton <proA.apxoc; als 

Wahrzeichen der vermeintlichen Phratrie hingestellt wird. Obwohl der Titel <proA.apxoc; 

hapax legomenon ist, mochte man in der <proA.apxia eine an die religiose Tradition 

85 Vgl. OK: Thales A 7; Anaximenes A 3; Xenophanes A 9; Zenon A 4; Empedokles A 3; 
Hippon B I; Anaxagoras A 4; Archelachos A I ; Oiogenes A I; Oemokritos A 23; Protagoras A ll; 
Prodikos A I. 

86 OK 28 A 40 
87 Vgl. F. Schmalzriedt, llt:pi ({JVcrt:mq, Zur Frilhgeschichte des Buchtitels, Milnchen 1970 
88 Als Gegenargument gilt die spiitantike doppelsprachige lnschrift des 1. vorchr. Jhdt. aus dem 

karischen Tralles, die dem in Rom als Lucius Manneius bekannten Artzt Menekrates angehort (CIL 
X 388 lG XIV 666 Kaibel, cf. V. Bracco, Inscriptiones ltaliae III, Regio III, I, Roma 1974, 67 
ff., nr. I 08): "L(ucius) Manneius, Q(uinti), medic(usj 1 veivos fecit; <púon ůt I 

MEVEK:pÓ.1:T]<;/.1.rlllT]I1:piou Tpa/..Awvó<;, 1 <pUcrtK:ó<; oivoůó'!TJ<;, I ~&v tnoiT]crEv. I Maxsuma Sadria, 
S(puri) j(ilia), 1 bona, proba, frugei, salve."cf. V. Nutton, The Medical School oj Velia, PP XXV, 
1970, p. 218; J. Benedum & M. Michler, Parmenides Uliades und die Medizinschule von Elea, 302; 
M. Gigante, cPYJ:/KOJ:, PP XLIII, 1988, 222. Oal3 diese lnschriften keineswegs einen identischen 
lnhalt in zwei Sprachen wiedergeben, braucht nicht betont zu werden. In welchem Sinn aber der 
Fysikos Weinspender zu verstehen ist, ist nicht ohne Weiteres zu entscheiden. 
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gekni.ipfte Funktion oder gar ein erbliches Amt sehen.89 In diesem Sinn hat Pietro Ebner 

argumentiert, daB der Name <pÓJAapxo~ mít <proA.eó~ I <proA.eóv in der Bedeutung "tana, 

vico" oder auch "Schoolhouse"90 zusammenhangt. Anhand dieser Ůbersetzung postulierte 

er die Exístenz einer eleatischen MedizinschuJe, VorJauferin der bis ins MittelaJter hinein 

beri.ihmten Artztenschule von SaJerno.91 Die in Velia gefundene Mi.inze mít dem 

Pentagonalabbild dient Ebner als Indiz fůr die Exístenz eíner phiJosophischen 

Gemeinschaft pythagoraischer Ausrichtung, mit weJcher Parmenides in Beziehung 

stand.92 Die in VeJia entdeckten Frauenstatuen sind dann nichts anderes aJs die Portrlits 

der SchuJmitgliederinnen, die, iihnJich wíe in ligyptischen Medizinchulen von Heliopolis, 

Sais oder Memphis, an dem Schulbetrieb teilnahmen. 

Die Glossen bei Pollux93 und Hesych94 erJauben nach Pugliese Carattelli sogar eine 

weitere Priizisierung dieser WorterkJiirung: <proA.eó~ di.irfe man gelegentlich im Sinne von 

''sedi di comunita cuJtuaJi private" auffassen, wobei die Worte ůtoammA.eí:ov und 

otůámmucnv an die geJehrten cruvoucríat, oder an ein "Kotvóv di devoti" hindeuten. Oas 

evoziert wiederum "Je Jeggende circa gli avtpa che a Samo e a Crotone offrivano a 

Pitagora un mistico ritiro, e Je indicazioni letterarie e monumentali circa gli oiKm 'tfí~ 

<ptA.ocro<pta~ costruiti, in figura di av'tpa e crrcflA.ma, dalle societa pitagoriche." 

c:I>ffiA.apxo~ wlire dann vieJmehr "capo di un collegio medico ďispirazione pitagorica" 

Dabei verzichtet PugJiese Carratelli auf die Erklarung der mít Recht sich bietenden Frage, 

in welcher Beziehung die eJeatischen Artzte zu den Pythagoreern und zu der 

medizinischen SchuJe von Kroton standen und von welchem Charakter das VerhaJtnis 

zwischen der SchuJe und dem ionischen Kult des Apollon gewesen war.95 Dennoch 

89 G. P. Carratelli, <I>QAAPXOL:, PP XVIII, 1963,385 
90 L & S nach Hesychios, s. v. <proA.eóv · ótow:n:aA.eiov. tl ou ta 8flpta 11:oq.tátat tl ou 

XOP€ÚOUOt Kat ÓtÓÚOli:OUOtv· OÍ ÓE Orti)A.atov. ~ <pWA€Úet· Ot11:0Up€t, 11:pÚ1t't€('ta)t. -
<pWAfl'tl]pioc.;· <pWAlJ'tlÍPt(l l((lt t&v etaorot&v cenao&v cod., corr. Schmidt conl. Pollux) l((lt 
ouvóórov ot11:ot.; vgl. auch Ca !lim. frg. 68 Pfeiffer; Philet. frg. I O Powell 

91 P. Ebner, A Velia anche una scuola di medicina?, RSS, XXII, 1-4, 1961; L 'errore de Alalia 
e Ia colonizzazione di Velia ne/ responso delfico, RSS XXIII, 1962,67 

92 P. Ebner, Monete veline co/ pentagono stellato ed eterie pitagoriche, Bollettino del Circolo 
Numismatico Napolitano XXVI, 1951, 329; RSS XXII, I 96 I, I 98; RSS, I 962, 5, n. 5. 

93 VI 8 (II p. 1 Bethe) ióiroc.; óe touc.; t&v etaorot&v ot11:ouc.; <pWAfl'tlÍpta rovó11a~ov. 
94 V gl. unten Anm. 130 
95 G. P. Carratelli, <I>QAAPXOL:, PP XVIII, 1963, 386: "sono problemi il cui esame esigerebbe 

tempo e spazio quali non ho presentamente, e in ogni caso meglio si farebbe dopo l'illustrazione dei 
risultati degli scavi." Die Losung dieser Fragen steht seitdem aus. Dieser Interpretation folgte auch 
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spricht er die Vermutung aus, daB die q>roA.apxot- i:ihnlich wie der eigene Schulgrilnder 

Parmenides - dem yi:.voc., der OuA.táoat angehort haben. 

Einige Jahre spater hat Vivian Nutton in seinem wi:ihrend des Neapler Kolloquiums 

gehaltetnen Vortrag die Theorien von Ebner und Carratelli einer scharfen Kritik 

unterzogen.96 Er fragte zunachst vollig konsequent, warum man statt von einer 

medizinischer SchuJe nicht vielmehr einfach von den Artzten sprechen dtirfte, da: "the 

presence of physicians or philosophers in a given place does not necessarily mean that 

tcaching was not carried on there, and geographicaJ unity is a tenuous reason for the 

establishment of a school." Auf die Frage, womit wir dann eigentlich konfrontiert seien, 

wenn nicht mit einer medizinischer SchuJe, gibt N. die Antwort: "the most one can say at 

the moment is that doctors participate in an organisation, a philosophical or religious 

'eteria', connected with a cuJt of Apollo Oulios, and which looked to Parmenides 

Ouliades, q>uou:óc.,, as its founder."97 Auf der probJematischen Voraussetzungen der 

Verbindung des Parmenides OuA.tá8TtC., mít dem Apollon Medicus und seiner 

Zusammengehorigkeit mit den Artzten wird also festgehalten. Der Schwerpunkt des 

Beitrags lag vielmehr in einer scharfsinnigen Auseinandersetzung mit den Theorien Uber 

die Weiterentwicklung der sogenannten medizinischen SchuJe, "put forward with 

ingenuity and eJoquence by P. Ebner, which appears to have gone almost unchallenged." 

Ebner vertrat namlich die Theorie,98 dergemaB das infolge einer Ůberschwemmung 

zerstorte Gebaude mit Kryptoportikus an der Porta Marina, wo ursprtinglich die 

hypothetische Medizinschule ihren Sitz hatte, wahrend der Regierungszeit Hadrians 

wiedererbaut wurde und dann ununterbrochen bis hinauf zum Niedergang Velias im 5. 

oder 6. Jhdt. n. Chr. weiterwirkte. Als aber die Gegend von Haliartus und Palistrus von 

Ph. Merlan, Neues Lichl au{ Parmenides, AG Ph, XL VIli, 1966, 272 ff., der auf die pythagorischen 
Thiasoi hinweist, die in <proATt'ťŤ)ptOv, d. h. in einer Grotte ihre Tagungen hielten. 

96 V. Nutton, The Medícaf Schoof oJVelia, PP XXV, 1970,211-225 
97 V gl. die berechtigte Kritik an der Annahme einer "scuola med i ca della quale non sapevamo 

e, al di fuori di questo, non sappiamo assolutamente niente." von R. Cantarella, in: Fílosofia e 
scíenze in Magna Grecia, Atti del quinto convegno di stud i sul! a Magna Grecia, Taranta, I O 14 
ottobre 1965, Napoli 1966, 148 

98 P. Ebner, A Velia anche una scuola di medicina?, RSS, XXII, 1961, 197; Scuofe di 
medicina a Velia e a Sa/erno, Apollo ll, 1962, 125-136; La scuola medica di Velia, Panorama 
Medico 1, 1964, ll; Le scuo/e di medicina di Ve/ia e di Salerno antenate defle Jacolta mediche in 
Europa, Salernum I, 1967, 48; Perhaps the Ancestor oJ Europe's Ear/iest Medieva/ School oJ 
Medicine, Salerno: An Ancient A1edical Centre ldentified at Velia, lllustrated London News, August 
31, nr. 6470, 306-307 
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Malaria verseucht wurde, flohen die Stadtbewohner Velias in die Nachbarstadt Salerno, 

woher die der Regierungszeit Gisulfs des Ersten (946-977) zugewiesenen Milnzen mit 

dem pythagoreischen Pentangel stammen. Die Medizinschule von Salerno, die Telesius 

als Erbe der pythagoreischen SchuJe bezeichnet, reprasentiert dann angeblich die 

Fortsetzung der medizinischen Tradition Velias.99 

Doch der archaologische Befund vermittelt uns ein vollig unterschiedliches Bild: 

nach der Oberschwemmung wurden die Statuenreste der Pholarchoi als Flillung des 

Kryptoportikus benutzt und es deutet nichts darauf hin, daB die Mitglieder der 

vermeintlichen Medizinschule selbst nur geringstes Interesse an der Wiederaufbau ihres 

Versammlungsortes gezeigt hatten; es ist viel eher anzunehmen, daB die SchuJe im 2. Jhdt. 

n. Clu. nicht mehr im Betrieb war, was auch jede Annahme der Kontinuitat zwischen den 

Schulen von Velia und Salerno problematisch macht. Der Leiter der Ausgrabungen M. 

Napoli hat auBerdem die Ansicht vertreten, daB sich das Schulgebaude wohl anderswo 

befand und die Statuen aus cinem anderen Stadtteil herrUhren milssen.100 Oas Bistum von 

Velia war 592 n. Chr. dem Bistum von Agropolis und Buxentum mit Blanda eingegliedert, 

das spater zum Episkopat von Capaccio proklamiert wurde, und so besteht keinen Grund, 

mit der Auswanderung der hypothetischen Medizinschule ausschlieBiich nach Salemo zu 

rechnen. Darliber hinaus erklart Nutton, daB die PentangelmUnzen vielmehr in die 

Regierungszeit des Gisulf ll (I 052-1 077) anzusetzen sind, also eine Epoche, wo man 

bereits unter dem arabischen EinfluB Pentangel als Gllicksymbol verwenden konnte. Er 

miBtraut zugleich den von Ebner angefůhrten Nachrichten des Telesius Uber den 

Pythagoreismus der salernítanischen Medizinschule, da man mit guten Grilnden fragen 

kann, was man damals von den Lehren des Pythagoras wuBte, und aufwelcher Grundlage 

er auf den Pythagoreismus der Salernitanischen SchuJe schlíeBen konnte. 101 

2) Noch im selben Jahr hat Carratelli in seiner Besprechung der gerade 

neuentdeckten lateinischen lnschriften das Pholarchosthema erneut behandelt und neue 

Hypothesen Uber die Pholarchia aufgestellt. 102 Die erste der Inschriften wurde 1966 von P. 

99 P. Ebner, Monete veline co! pentagono stellato ed eterie pitagoriche, 8-929; idem., RSS 
XXIII, !962, 55 

100 M. Napoli, La ricerca archeologica di Velia, PP CVl!, 1966, 225 
101 V. Nutton, ibid., 223 
102 Ancora su 4>!JAAPXOI, PP XXV, 1970, 243-249 
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Eine andere lnschrift wurde vier Jahre spater ebenfalls von Ebner veroffentlich: 104 

5 
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Diese Inschriften legen nahe, daB nicht alle <proAapxot Artzte waren und die 

<proAapxía konnte also vielmehr als eine "funzione onorifica" aufgefaBt werden. Wir 

haben hier also wahrscheinlich mit einem yévoc; zu tun, welcher seinen &.pxTJYÉ'tTJc; in 

Apollon 0\>A-wc; sieht und als ia'tpóc; beschaftigt ist. Wir wissen ferner nicht, ob alle 

<proAapxot auch Oi>A-tá8m sind, doch scheint es moglich, daB 0\>A-tc; auf den drei 

Inschriften ein Kurzname fůr Oi>A-tá8TJc; ist. 

Carratellis neue lnterpretation geht von der inzwischen gangig gewordenen 

Voraussetzung aus, daB <proAapxoc; das Oberhaupt eines kultischen x:otvóv mít 

"Uberwiegend gentilem Charakter" gewesen war. Es erilbrigt sich nunmehr zu zeigen, 

warum x:otvóv als der aus dem Titel <proA-apxoc; hergeleitete <proAeóc; aufgefaBt werden 

soli. Da nun die antiken Lexiken keinen Hinweis geben, in welchen Texten der Terminus 

<pwAeóc;/óv fůr 8t8amcaA-dtov, 1tat8eu'ti}ptov oder 6taO'<O'trov oix:oc; verwendet wird, so 

ist vernUnftig zu fragen, ob diese Bedeutung "non sia stato sottilmente ironico, non risalga 

al gergo degli scolari e sia nato da insofferenza e antipatia piuttosto che da ironia." 

103 Nuove Epigrafi di Velia, PP XX, 1966, 337, nr. 18 
104 Nuove iscrizioni di Velia, PP XXV, 1970, 264, nr. 9 
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Es ist wohJ seJbstverstandJich, daB sich die Verwendung von <proAeóv aJs eme 

offizielle Bezeichnung der SchuJe oder eines Kotvóv nicht rechtfertigen IieBe. Wird aber 

die primare Bedeutung von <proAeó<;/óv aJs "tana, anche di rettiJi"105 beibehalten, gelangt 

man zu einer befriedigenden lnterpretation von <pmAa.pxo<;. Als Ausgangspunkt dient ein 

Vers der vierten Mime des Herodas, 90 ff. 106
: ě<; 'te 't'TJV 'tpmyA.nv 'tov 1túa.vov ěveev 

tou 8páKovto<;. Die tpmyA.n 'tOU 8páKovto<; identifiziert Hezog anhand archaologischen 

Befundes mít "gola dell'(simuJacro) di serpente (di bronzo o di marmo) collocato sul 

enaa.vpó<; deJ tempio: attraverso quel canale perveniva nel vano deJ enaa.vpó<; l'offerta in 

denaro, sostituiva della focaccia, 1teA.a.vó<;, che in eta piú antica si lasciava cadere, 

attraverso un apposito foro, entro Ia cavita in cui vivevano i serpenti sacri di Asclepio." 

Auf dieser Grundlage versucht Carratelli zu argumentieren: "L'esistenza di un <proAeóv 

abitacolo di serpenti, rimasto taJe o transformatosi, anaJogamente a quello di Cos, di un 

enaa.vpó<; si puo postuJare anche per Velia, dove il cuJto di Asclepio, coJ relativo 

santuario, e attestato datle statue deJ dio e di Hyghíeia (Ebner in Apollo, II J962, 128 ss.) 

e dall'imagine di 'un serpente avvolto in se stesso e con testa eretta' (Ebner, ibidem, p. 

126 e Credenze e culti di Velia, in: Numismatica, n. s. Vll, 1966, nr. 1-3, p. 4 s. dell'estr.), 

oltre che da lG XIV 658 (per Igea)." Dann steJit er aber eine ilberaus kilhne Behauptung 

auf: es scheint, daB der Kult des Asklepios auf einen noch alteren, aus Phokaia 

importierten Kult des Apollon OuA.w<;, aufgepropft wurde (!). Die Begrilndung ist ebenso 

phantastisch wie die eigene Hypothese: "Ia conessione stessa deJ serpente con AscJepio 

mostra che il dio nato da Apollo aveva subito fatto propri gli attributi di piú antiche 

divinita, tra Je quali devono annoverarsi varie ipostasi asiane di Apollo, riconoscibili nei 

persistenti segni dell'originario carattere ctonio deJ dio solare." ln Anbetracht dessen sieht 

er in <pmAa.pxo<; "una funzione templare, di preposto aJ enaa.vpó<; del tempio di Apollo se 

non proprio di un sacerdote: un ufficio o una dignita a cui ogni cittadino poteva aspirare, 

piuttosto che una funzione direttiva esigente particolare dottrina od esperíenza, quale 

sarebbe statta quella deJ capo di un collegio medico." 107 

Die Lektilre dieser Zeilen muB auf den unbefangenen Leser den Eindruck machen, 

als ob Carattelli um jeden Preis und in etwas kritikloser Weise aus seinen frUheren 

105 Lucian. Philops. I I 
106 IV 90 Ě~ tf tf)v tpÓYYATJV tOV 1tfAUVÓV ěvee~ tOU opáKOVto~; cf. R. Herzog, Aus dem 

Asklepieion von Kos, ARW VII, 1907,201 ff. 
107 Ancora su </JilAAPXOI, PP XXV, 1970,244 ff. 
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Forschungen ti ber die koíschen Asklepiaden auf OuA.to<; den Nutzen ziehen mochte. Diese 

kuhnen Hypothesen scheinen leider groBenteils aus der Luft gegriffen zu sein. Zunachst 

gíbt es keinen einsehbaren Grund, warum man die koische 1:proyA.11 mit q>roA.Eóv in 

Beziehung setzen sollte. Der Asklepioskult im Velia laBt sich anhand weniger Indizien 

und hochstens nur fůr die hellenistische Zeit zwar voraussetzen, aber keineswegs 

nachweisen. 108 Was dann die in Velia entdeckte Asklepiosstatue anbetrifft, so handelt es 

sich um eine erst im I. nachr. Jhdt. entstandene kargliche Kopie des griechischen 

Originals, die allem Anschein nach kein Kultbild war. 109 Es leuchtet auBerdem nicht ein, 

warum auf den Kult des Apollon OuA.w<;, dessen Existenz fůr Velia nicht einmal 

gesichert ist, der Kult des Asklepios aufgepropft werden sollte, bzw. mit welchem Recht 

man an eine Parallelitat des Kultvokabulars glauben dtirfte. Nichts berechtigt uns, aus der 

Analyse einer bestimmten Kultpraxis die Rtickschltisse auf den Betrieb eines 

andersartigen Kultes zu machen, zumal wir von dessen Charakter nichts Sicheres 

behaupten konnen. DaB sich ferner Asklepios die Attribute des Apollon Ulios angeeignet 

hatte, oder, daB Apollon ursprtinglich ein chthonischer Gott war, sind aus dem 

religionsgeschichtlichen Standpunkt durchaus unbegrtindbare Behauptungen. 

Die Anwesenheit des Asklepioskultes in Velia sollte auBerdem durch die 

Hypostasierung eines Hygieiakultes gesttitzt werden, die jedoch lediglich auf Ebners 

108 P. Ebner, Apollo ll, 1962, 125 kann sich auf nichts Sicheres stutzen. Dazu bemerkt M. 
Leiwo, The Mysteríous l/JáJJ.apzoq, 51: "If we, however accept that the snakes on some Velian 
coins, the inscriptions (d. h. die Pholarchoi- und Parmenides- Inschriften), and the spa activity do 
imply a cult of Asclepius, we must wonder about the total absence of the kind of magistrate or 
epithet elsewhere." Ein Asklepioskult konnte allenfalls fiir spatere Zeit in Phokaia angenommen 
werden, Graf, NK, 417: "Asklepios, auf dessen Kult schon einige Miinzbilder verweisen, ist 
inschrifltlich mít der verbreiteten Epiklese :Ewttíp gesichert; ein Heiligtum aul3erhalb der Stadt 
erwahnt F. Sartiaux: seine Erforschung steht noch aus. (MOnzen: lmhoof-Biumer I, 93 Nr. 9; SNG 
Dan. Nat. Mus. 23, I 051 (Severus Alexander); lnschrift: I. Ph 2: 'AcrK:/-:rJ1tt&t :EfiXtfípt] dortselbst p. 
467; Temenos: F. Sartiaux, De Ia nouvelle a ťancienne Phocée, Paris 1914, 59)." Von einem 
Asklepioskult in Massalia liegen bislang keine Zeugnisse vor; vgl. P. J. Properzio, Evidence for the 
Cults and Mythology of Marseil!es, 68: "No ancíent inscription from Marseilles mentioning 
Asklepios or any other medical deity is extant. The only available evidence is a statuette of 
Asklepios (Museum Borély, Marseilles, ínv. nr. 8260)." Properzio schlie13t auf die Existenz des 
Asklepioskultes in Masallia Uberwiegend aus der reichlich dokumentierten medizinischen Tradition 
der Stadt; fůr andere Stadte des phokaischen bzw. massalietischen Einflul3bereichs wie Antipolis, 
Emporion oder Glanum ist der Asklepioskult angeblich besser dokumentiert, vgl. ibid., 71. 

109 Vgl. A. De Franciscis, Sculture connesse con Ia scuola medicina di Velia, 283: "Né d'altra 
parte poteva essere questa Ia statua di culto di un tempio, e Ia sua presenza nel gruppo dei marmi 
eleati che andiamo esaminando non reca alcun contibuto alla tesi di un Asklepieion ad Elea ... " 
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Fehllesung von 'IatÍl'J (lG XIV 658)110 auf emer lnschrift aus Velia beruht; die 

vermeintliche Hygieiastatue scheint dann eher Portrat einer Priesterin darzustellen. 111 

Angesichts diesen Tatsachen zerflieBt das ertraumte Bild einer mythischen Medizinschule 

mít ihrem Ahnherr, dem Apollonpriester Parmenides Uliades, unter den Handen. 

3) Eine noch suggestivere Deutung des Titels <proA,apxo<; kam aus der Feder von S. 

Musitelli. 112 Dieser Autor gibt zunachst eine Liste der Vorkommnisse der Ausdriicke 

<pWAEÓ<;/<pmA,eóv in der Bedeutung "tana ... di orsi, ... di volpi, ... di molluschi, ... dí animali 

in genere." Kennzeichnend scheint ihm die beim Hesychios vorkommende Verbindung 

von <pmAEÓ<;/<pmAEÓV/<pmAEá mit dem Verb KOlJlám. Aus der Analyse der Semantik des 

Verbes <pmA,eúro/Éro und der Substantive <pmA,El.a/<proA,ía geht hervor, daB diese Ausdri.icke 

auf "'periodo di letargo' o 'periodo di immobolita temporanea,' ... scambiata per letargo" 

hindeuten miissen. 

Musitelli macht ferner darauf aufmerksam, daB ein Ort an den Mauern von 

Megalopolis bei Polybios einmal KroA,móv (II 55, 5) andersmal <I>roA,eóv (IX 18, 2) heiBt, 

und bringt diese Ausdri.icke in Zusammenhang mít dem von Pausanias (VIII, 31, 1) 

geschilderten, am Westende der Stoa befindlichen Heiligtum der Demeter und Kore, an 

dessen Eingang zu einer Seite das Relief von Artemis, zu der anderen die des Asklepios 

und der 1-lygeia angebracht waren. Dabei wirft er die Frage auf, ob es ein solches <t>roA,eóv 

auch im Velia gegeben war. Er untersucht ferner die in mittelalterlichen Mappen 

vorkommenden Parallelformen foleia!folia(foleria(foliata. Wahrend folia etwas wie 

Pavillon eines Parkes oder einer Villa zu bedeuten scheint, wird der in einer 

problematischen Passage vorkommender Termín foliata als "sacellum" im Sinn von 

"locus parvus Deo sacratus cum ara" gedeutet. lnteressant scheint ihm, daB alle diese 

Mappen aus einem Bercích stammen, der als Stiitzpunkt des Massaliotischen "Zinnweges" 

galt, wo der EintluB des phokaischen Dialektes nicht unerheblich war. 

lm 1-linblick auf diese Sematik ware also <I>roA,apxos nicht als "capiscuola", sondern 

vielmehr in dem bereits von Carratelli vorgeschlagenen Sinn als eine "funzione templare" 

aufzufassen: ... "ma non a quella di 'preposto al 8l'JO'etupó<; de! tempio di Apollo', bensí di 

Darilber hinaus, der Asklepioskult in Grol3griechenland "e documentato in modo piuttosto insicuro 
ed indiretto." 

110 Diese Fehllesung ist M. Leiwo, The Mysterious t/Jdúapxor;, 51 nicht entgangen. 
111 V gl. A. De Franciscis, ibid., 284 
112 Anc·ora sui rpeíJJ.apxm di Velia, PP XXXV, 1980, 241-255 
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'preposto al <j)(.OAeóv', ove q>roA.eóv va inteso come sacellum, ossia come iij3a'tov ti pico 

degli Asclepiei. E q>roA.eóv non e ipotízzabile valga sacellum in generale, bensí che índichi 

in particolare quel sacellum, l'iij3a'tov, ove i fedeli si rítirano a q>roA.eúnv, ossia dove si 

practica l'incubazione, ove si cade nel sonno onde ricevere dal Dio íl sogno terapeutico 

(o, se si preferisce, 'il nido si sta in incubazione', che vale lo stesso)." Pholarchos ist also 

der apxtepeú~ von cinem "collegio tipico di un tempio di Asclepio, o di Apollo OuA.to~, 

con il suo iij3a'tov, e Je sue pratiche di incubazione ... " Damit erkUirt sich auch der neben 

q>mA.apxot vorkommende, und, wie wir wissen, von Carattelli lediglich hergestellte 

OŮAtÓ.Ůll~ ... ia'tpÓ!l«V'tt~, der wohl nichts anderes gewesen zu sein scheint, als eben 

jener fůr die Asklepia typische iepoq>Ó.V'tll~ (ó iepa1toA.'JÍcra~), scil. " .. .l'incaricato di 

interpretare i sogni in chiave terapeutica, sogni avuti dai malati durante il loro q>roA.eúetv 

nel q>roA.Eóv secondo Je prescrizioni liturgiche (e forse anche amministrative: offerte, 

sacriftci, etc.) impartite dal q>mA.apxo~." All dies schlieBt eine Beziehung zwischen dem 

Asklepion zu V elia und der dortigen, von Parmenides gegrundeten medizinischen SchuJe, 

nicht aus. 

Auf die Schwachen dieser Interpretation hat bereits M. Leiwo hingewiesen. Er 

betonte mit gutem Recht, daB Musitelli die Ausdrucke q>roAEÓ~/q>roAEÓV in cinem allzu 

abstrakten Sinn auslegen mochte, wahrend sie senso stricto nur eine konkrete Bedeutung 

von einem Ort haben, wo sich die Tíere zum Winterschlaf niederlegen, bzw. wo sie in den 

Zustand der zeitweiligen Erstarrung verfallen; das Verb q>roA.Eúro/Éro hat dann gleichfalls 

cine ziemlich konkrete Bedeutung von "Ůberwintern." 113 

Viel schwerer wiegen die Eínwande gegen die Spekulation uber den <l>roA.Eóv zu 

Megalopolis. Abgesehen davon, daB uns nichts zwingt, ct»roA.Eóv in diesem Fall dem 

KroA.atóv vorzuziehen, gibt es nicht einmal den geringsten AnlaB, diesen Ort, den 

ilbrigens Bolte und Meyer als "Mauerabschnitt" deuten, 114 mít dem von Pausanias 

beschriebenen Sakralbezirk an der Stoa in Verbindung zu bringen. Wenn dann Musitteli 

glauben mochte, daf3 es ein solches <l>roA.Eóv auch in Velia gab, so kann er nicht die 

Annahme eines Asklepios und Hygieia-Kultes in Velia entbehren, die sichjedoch, wie wir 

sahen, auf kein relevantes Zeugnis stiitzen kann. 

Nicht minder bedenklich ist der Passus vonfolialfoliata zu sacellum, fůr den die von 

113 M. Leiwo, a.a.O., 53 
114 Bolte-E. Meyer in RE, s. v. Pholeos, 513 
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Musitelli angefůhrten Vorkomnisse gar keinen Halt bieten. Auf dieser Grundlage setzt er 

dennoch sacellum dem al)a'tov gleich, wo sich die Glaubigen zum <proA.cúttv zurtickzogen 

und wo die Inkubation als therapeutischer Schlaf praktiziert worden war. Doch keins der 

von Musitelli aufgezahlten Vorkommnisse von <proA.Eó~/<proA.cóv/<proA.cúroH:ro gibt selbst 

nur den geringsten Hinweis auf die Verwendung von <proA.Eúttv im religiosen oder 

medizinischen Bereich; auch fůr die Auffassung von <proA.cúttv/<proA.cá im Sinn von 

EYKOlJHicr8at EYKOl!lllcrt~, incubo, incubatio liegt kein Beispiel vor. Doch selbst wenn es 

einen solchen Beleg gabe, stieBen wir wieder auf die haltlose Annahme eines 

Asklepioskultes in Antretung des vermeintlichen Kultes des Apollon OuA.w~ zu Velia. 

Die Entdeckung einer ins 3. Jhdt. v. Chr. datierbaren Inschrift aus der milesischen 

Istros mit dem Wortlaut: "'A1tóA.A.rovo~ <l>roAEU't11PÍou 115 hat (unabhangig von Musitelli) 

auch Guilia Sacco zur Formulierung einer beinah identischen Hypothese Ober die 

kultische Funktion der <proA.apxía veranlaBt. Es wird davon ausgegangen, daB im 

Schwarzmeergebiet und insonderheit auf der Istros Apollon unter der Hypostase 'lll'tPÓ~ 

verehrt war. In Anlehnung auf die Worterklarung bei Hesychios und Suidas wird Apollon 

<l>roA.EU'ti)pw~ als "quello che mette al riparo, che da rifugio; insomma qualcosa di piú 

preciso che KpU7t'ti)pw~ o sim." Apollon 'lll'tPÓ~ konnte deshalb auch <l>roA.EU'ti)pw~ 

geheiBen haben; demnach ware er derjenige "che meteva al riparo dal male oppure quello 

che dava ricovere." Falls nun das Epitheton <l>roA.Emi)pw~ auch nach Velia importiert war, 

wird damit auch die Erklarung des Namens <proA.Eó~ wie des Amtes der <proA.apxo~ 

gegeben: <proAEÓ~ sei namlich "una comunita legata ad un culto entro Ia quale avevano 

particolare valore l'appartenenza ad un yÉvo~ che riconosceva il suo UPXllYÉ'tll~ in Apollo 

OuA.w~ (e, aggiungerei, <l>roA.cu'ti)pw~) e Ia professione de ta'tpÓ~." Wenn dann 

<l>roA.cu'ti)pw~ derjenige ist, "che mette al riparo", so scheint es, daB mit <proA.có~ ein 

a8u'tov oder al)a'tov umschrieben wird, wo die Inkubation praktiziert wurde, also ein dem 

Heiligtum Apollons hinzugehorender Heilort. In diesem Fall ware die <proA.apxía ein 
.. 116 

Tempelamt, der auch von den Artzten bekleidet war. 

Wie in tibigen Fallen, basiert auch diese Interpretation im Grunde wieder auf der von 

Carratelli propagierten Theorie eines medizinischen Kollegs, der mit dem Kult des 

115 VerOffentlicht von D. M. Pippidi, A propas du culte d'Apollon a Istros, in: Stele N. 
Kontoleon, Athens 1980, 40-43, tab. 4a 



39 

Apollos Ou/..to~ verbunden íst und auf Parmenides als seinen GrOnder zurOckschaut. Nun 

ist nach allem Gesagten mi.iBig zu betonen, daB die Namen Ulis und Uliades nicht 

notwendig in Zusammenhang mít Apollon Ulíos gebracht werden mOssen, von dessen 

Charakter wir nichts Zuverlassiges behaupten konnen und dessen Kult in Velia nicht 

einmal belegt ist. Die von Ebner herausgegebenen lateinischen Inschriften aus Velia legen 

Oberdies nahe, daB nicht alle Pholarchoi unbedingt Ártzte sein mussen. Unter Weglassung 

dieser Pramissen wird auch nicht mehr angehen, Apollon <l>ro/..emilpto~ fůr eine 

inkubatorische Gottheit auszugeben; fůr derartige SchluBfolgerungen fehlt jeder Hinweis 

auf seinen Kultcharakter. 

Was die eigene lnkubation anbelangt, so stellt sich die Frage, was uns das Recht gibt, 

Pholarchia als ein inkubatorisches Tempelamt zu erklaren und mít Apollon Ou/..w~ zu 

verbinden, von dessen Kult wir, wie gesagt, nichts wissen. Man muB sich vor den Augen 

halten, daB es auBer Carratellis Erganzung von OY AIA I IATPO · M I AfiOAA zu 

Ou/..tá{OTlV---J (vel: Ou/..uio11v 'tOÚ 3.]) 1 i.a'tpó · fl{avnv---] I 'A7tÓAA<O(vo~--- usw., die ja 

moglichst unwahrscheinlich und i.ibertrieben ist, als daB sie fůr einen Nachweis des 

thaumaturgischen Charakters des vermeintlichen Ulios-Kultes gehalten werden konnte, 

nicht einmal das leiseste Anzeichen gibt, daB lnkubation im Ulios-Kult je betrieben war. 

Die Pholarchia als eine Sakralfunktion im Kult des thaumaturgischen A. Ou/..w~ ist also 

nichts als eine durchaus haltlose und phantastische Hypothese. 

Nicht weniger unbegri.indet ist die Annahme, daB die die lnkubation im 

hypothetischen Asklepioskult zu Velia die Erbschaft seines kleinasiatischen Vorlaufers, 

Apollon Ulios, gewesen ware. Von der lnkubationspraxis im Asklepioskult horen wir 

namlich erst im Zusammenhang mít dem Heiligtum in Epidauros; fůr die vorepidaurische 

Zeit sind solche Kultformen nicht nachgewiesen. 117 Asklepios des homerischen Epos war 

vorwiegend ein Wundartzt. 118 Sein epidaurischer Kult entwickelt sich erst im 5. Jhdt. v. 

Chr. aus der Kultstatte des unter dem Epitheton Maleatas bekannten Apollon. Maleatas 

116 cf. G. Sacco, ť/JilAEYTHPIOL: ť/JilAAPXOL:, Rivista di fililogia e di istruzione classica, 
CIX 1981,40 

117 Vgl. Ch. Benedum, Asklepios. Der homerische Artzt und der Gott von Epidauros, RhM 
133, 1990, 213 ff.: Ftir die Absenz der Orakeln in der angegebenen Zeit wird Herodot - der sich 
sonst sehr ausfúhrlich Uber die Orakel auslaBt - zum Zeuge genommen. Asklepios wird nicht 
erwahnt. 

118 Dem das Versorgen der SchuBwunden obliegt, Hom.ll. IV, 190,212, 219; XI, 515; vgl. F. 
Kudlien, Der Beginn des medizinischen Denkens bei den Griechen, Zurich/Stuttgart 1967, 16 ff. 
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war wahrscheinlich em vorhellenischer Gott, der im Laufe des 8. Jhdt. im Kult des 

dorischen Eindriglings aufgegangcn war119 und so laBt sich annehmen, daB auch die mit 

allerlei Wunderpraktiken begleitete Tempelmedizin an die vorhellenische Kultpraxis 

ankni.ipfende Erfindung der epidaurischen Priester war. Die fri.iheste Evidenz fúr die 

kultische AktiviUit liefern die im argivistischen Alphabet verfaBten lnschriften auf zwei 

Votivpateren aus Bronze. Da der Ausgraber des Heiligtums P. Kavvadias ihre 

Entstehungszeit ins 6. Jhdt. ansetzte, glaubte man, daB der epidaurische Asklepioskult 

vom gleichen Alter gewesen se in muB; 120 aus der Analyse des fri.ihen Lokalalphabets 

ergibt sich jedoch, daB die lnschriften kaum vor 500 v. Chr. entstanden worden sind. 121 

Der politischen RivaliHit zwischen Athen und Sparta ausgesetzt, erlebte das epidaurische 

Heiligtum im Lauf des 5. Jhdts. keinen bedeutenderen Aufstieg; den AnstoB zur 

Entwicklung und Verbreitung des Kultes gab erst die im peloponesischen Krieg um 430 

ausgebrochene Pest. Von diesem ProzeB legt die im 4. Jhdt. angesetzte Bauaktivitat gutes 

Zeugnis ab. 122 

Von Epidauros richtet sich die Expansion derart modifizierten Asklepioskultes im 

spaten 5. Jhdt. zunachst nach Sikion, 123 Korinth, 124 Aigina125 und vor allem um 421/420 

nach Athen. 126 lm Verlauf des 4. Jhdt. entstehen weitere Abzweigungen des epidaurischen 

Kultes in Erythrai, Pergamon 127
, Rom, 128 und a uf dem Kos. 129 Es i st somit auBerst fraglich, 

119 Nilsson, GgR I, 539; vgl.. J. Papadimitriou, Le sanctuaire d'Apollon Maléatas a Epidaure, 
BCH LXXIII 1949, 361 ff.; zur Wiedergeburt des Gottes in Epidauros vgl. Ch. Benedum, 
Asklepiosmythos und archaologischer Befund, Medizinischhistorisches Joumal XXII, 1987,48-61 

120 P. Kavvadias, Fouilles ďEpidaure, Athenes 1891 
121 L. H. Jeffery, Local Scripts oj Archaic Greece, Oxford 1961, 180 
122 R. A. Tomlinson, Epidauros, Austin 1983, 21 ff. 
123 Paus. ll I O, 3 
124 M. Lang, Cure and Cult in Ancient Corinth, A Guíde to the Asklepieion, American School 

of Classical Stud i es at Athens, Princeton 1977, 4 
125 Aristoph. Vesp. 122 
126 S. B. Aleshire, The Athenian Asklepieion, The People, Their Dedications and the 

lnventories, Amsterdam 1989; Asklepios at Athens, Epigraphic and Prosopographic éSsays on the 
Athenian Hea/ing Cults, Amsterdam 1991 

127 E. Ohlemutz, Die Kulte und Heiligtumer der Gotter in Pergamon, WUrzburg-AumUhle 
1940, 123-173. Die GrUndungszeit des von Epidauros gestifteten Heiligtum fállt in die erste Hlilfte 
des 4. Jhdt. v. Chr.; vgl. Paus. II, 26, 8 f. 

128 P. Proesch, Le culte d'Asclépios a Rome, in: G. Sabbah, Médicins et Médicine dans 
I' Antiquité, Mémoires III, Centre Jean Palerne, Saint Etienne 1982, 171-179 

129 Die Herkunft des koischen Asklepioskultes liegt im Dunkeln. Nach Herodas II 95-8 kam 
der Kult aus Trikka. Eine unklare Nachricht des Pausanias III, 23, 6 llil3t dagegen auf seinen 
epidaurischen Ursprung schlie13en. Die Evidenz ist jedoch allzu bruchstUckhaft, um die Frage 
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ob man fůr die fri.ihe Zeit mit der Anwesenheit eines von Epidauros ausgehenden 

Asklepioskultes in Phokaia, Massalia oder in Grol3griechenland rechnen darf. Aus der 

verfůgbaren archaologischen Evidenz darf gefolgert werden, daB die Existenz eines 

Asklepioskultes mít allerlei lnkubationspraktiken in Velia fůr die Zeit des Parmenides 

keinesfalls moglich und fůr viel spatere Zeit aus Quellenmangel hochstens nur 

hypothetisch ist. All dies steht in Widerspruch mit der Vorstellung von der <prolcapxta als 

einer die lnkubation vollfůhrenden liturgischen Funktion, die auf den Uliades Iatromatis, 

also Parmenides Uliades zuri.ickgeht. Es ware mi.i13ig zu wiederholen, daB wir keine 

konkreten Kenntnisse uber den Kult des Apollon Oulcto<; aufweisen konnen und daB aus 

den Namen Oulctó.8rt<;, Ulios nicht unbedingt die Anwesenheit eines Apollonkultes 

gefolgert werden kann. Doch selbst wenn wir Ober solche Evidenz verfůgten, wi.iBten wir 

nicht, ob die lnkubation in cinem vermeintlichen Ulioskult praktiziert war. 

Wie ware nun der <prolcapxo<; zu erklaren? Wenn die Epitheten Ulis I Uliades auf die 

kleinasiatsche KOste hindeuten, so liegt es nahe, da13 auch das Etymon von Pholeos im 

lonischen zu suchen ist, wo es fůr Schulhaus gebraucht wurde. 130 <l>rolcapxo<; ware daher 

wohl einfach ein Lehrer oder ein an dem Betrieb einer SchuJe Teilnehmender. Mehr verrat 

uns das Epitheton vorderhand nicht. Wir gelangen am Ende wieder zur negativen 

Feststellung, dal3 es keine sichere Anhalspunkte gibt, um: 

i) auf grund der Prasenz drei Ártzte auf einem Ort und zu einer Epoche auf die 

Existenz einer Medizinschule zu schlieBen, in Uliades und Ulioi ein Genos von 

Heilerpriestern zu erwarten, q>UO"tK:Ó<; in der Parmenidesinschrift als medicus zu deuten 

und folglich Parmenides als Grtinder einer Medizinschule hinzustellen, von deren 

Existenz und Einrichtungen uns der archaologische Befund keinen AufschluB gibt, 

ii) den Titel <prolcapxo<; mít den in Velia nicht nachgewiesenen thaumaturgischen 

Kulten des Apollon Oulcw<; oder des Asklepios in Verbindung zu bringen, 

vorderhand zu entscheiden. Es steht wenigstens fest, daf3 die Koer im 3. Jhdt. v. Chr. Trikka fůr 
Herkunftsort ihres Asklepioskultes hielten. Das Alter des koischen Kultes reicht jedenfalls nicht 
i.iber das 5. Jhdt. hinaus; vgl. S. Sherwin-White, Ancient Cos, in: Hypomnemata 51, Gottingen 1978, 
334 f.; zu den archaischen Asklepiaden auf Kos cf. G. Pugliese Carratelli, Gli Asclepiadi e i! 
sinecismo di Cos, PP 1957, 333-342. 

130 V gl. Suid. 627, l ff. s. v. <proÁcÓ<;. tó natocut{]pwv· "I rovE<;. OSEv ano<pooAtot, o i 
ana.íocutat.; vgl. Hesychios, s. v. <proAEÓV · otoa.crKa.Átíov. KtÁ.; Etym. Magn. 130, 48 s. v. 
aJto<pÓlALO<;. ó 0.1tO.ÍOtuto<;. KO.t ano<pOOAW ta an:a.ÍOEU'tO.. ytyovc oi: n:a.pa 'tOV <p(()A€ÓV. <p(()Atoi 
yap ta ltatOEUt{]pta.. na.pa 'tÓ tv auto i<; !p(()AEÚEL v KO.i Ota.tpi~Etv. 'tOU<; ouv aotOaKtOU<;. 
an:o<pro1íou<; i:Ká1ouv. 
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iii) infolgedessen <proA.apxia ale einen mít der Inkubation beschaftigten Tempelamt 

im Kult des Apollon Ulios oder Asklepios zu interpretieren und Parmenides fůr den 

UPXllYÉ:'tll<; dieser Tradition zu halten. 

* 
* * 

Wir haben gesehen, daB eine Erklarung des historischen Parmenides als emes 

Nachkommens des vom thaumaturgischen Apollon Ulios herkommlichen Geschlechts und 

Grilnders einer durch allerlei inkubatorische Praktiken gekennzeichneten Medizinschule 

nur auf bruchstilckhaften Evidenz, Spekulationen und Generalisierungen aller Art beruht 

und kann deshalb nur einen schadlichen EinfluB auf das Verstandnis des historischen 

Parmenides und seiner Lehre haben. Trotz ihrem spekulativen Charakter und 

Unglaubwilrdigkeit gab diese lnterpretation in ji.ingster Zeit den Rilckhalt fůr eme 

Exegese, die m Parmenides einen Inkubation praktizierenden Apollonpriester 

pythagoreischer Pragung sieht. Wie Parmenides leiten auch die ilbrigen Ulioi ihre 

Herkunft von Apollon Ulios; als Sohne und Priester Apollons sind sie aber keine 

gewohnlichen Artzte, sondern die Iatromanteis, die mit Inkubation, Traumen und Extase 

beschaftigt sind.u 1 Doch fůr unseren Autor íst die Inkubation nícht bloB eine 

Heilmethode, sondern geradewegs "the art of going into another state of consciousness", 

wobei "the main point of incubation really wasn't the healing at all. What was more 

important was the fact that the healing comes from another Ieve! of being, from 

somewhere else. For these people who were able to enter another world, make contact 

with the divíne, receive knowledge directly from the gods.'d 32 Diese Inkubationstechnik 

als eine Technik des Abstiegs zur Totenwelt war dann angeblich auch fůr die Katabaseis 

des Pythagoras charakteristisch. Kingsley halt sich in diesem Fall an die Interpretation 

Burkerts, derzufolge "die Fahrt (des Parmenides) ins Jenseits zur geheimnisvollen Gottin, 

die Verki.indigung der Gottin Uber die wahrheit von Sein und Nichtsein sein Vorbild in der 

131 Kingsley, Dark Places, 157-168 
132 ibid., I 13 ff. 
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Katabasis des Demeter-Hierophanten Pythagoras hat." Diesem "Komplex vom Konigs

und Sonnenweg in die Héille, zur Gottin, liegen anscheinend Initiationsriten von 

Mannerbtinden zugrunde, deren kultisches Zentrum die heilige, 'mtitterliche' Hohle war." 

!33 

Die Katabasis des Pythagoras wird in emer allerdings wenig glaubwiirdigen -

Erzahlung parodiert, nach der er sich in Italien in ein unterirdisches Gemach hinablieB 

und seiner Mutter aufgab, ihm die mit Zeitangaben versehenen Botschaften Ober alle 

Ereignisse zu senden. Als er nach einer Zeitlang, zum Skeleton abgemergelt, wieder 

aufgestiegen war, suchte er die Leute zu iiberzeugen, dal3 er sich inzwischen in Hades 

aufgehalten habe. Wenn er aber Ober alles erzahlte, was wahrend seiner Abwesenheit 

ereignet ist, waren alle geriihrt und dachten, ihm hafte etwas Gottliches an. 134 

Burkert glaubt an einen realen Kern dieser Satire und sieht in jener Mutter des 

Pythagoras "die Gottin, der Pythagoras seine Weisheit verdankt" und versetzt die 

Geschichte nach Kroton. Oas unterirdische Haus wird dann zum "unterirdischen, 

unbetretbaren Megaron des Demeterheiligtums von Kroton," woraus gefolgert wird, dal3 

Pythagoras als "Hierophant des Demeterkultes kleinasiatischer Pragung auftrat," der die 

"Offenbarungen der Mutter kraft seiner Katabasis brachte." Diese orientalische Gottheit 

sei vermutlich die "Mutter von Berg" mit deren Kult die Katabasisriten verbunden sind. 135 

Was das Demeterheiligtum angeht, so geht Burkert von einer ziemlich spaten 

Ůberlieferung aus, derzufolge das Haus des Pythagoras in Kroton zu einem 

Demeterheiligtum umgewandelt war, 136 andere Quellen verkniipfen diese Tradition mít 

Metapont. 137 Wie dem auch sei, die Existenz eines Demeterkultes wird in Kroton138 durch 

133 Proomium, 28 u. 19 
134 Herrnipp. in Diog. Laert. Vlil, 41; Tert. An 28; Schol. Soph. El. 62 Suidas s.v. iíť>11. 
135 Burkert, Proomium, 24 u. 26; idem, Lore and Science, p. 159. Als Beispiel wird die von 

Strabon XIII, 629 erzahlte Geschichte vom Plutonion in Hierapolis angefůhrt. 
136 FGH566 F 131. Timae. ap. Porph. VP4; Val. Max. VIIII5, 1 
137 lamb. VP 170; Just. XX, 4, 18; Fav. D.L. VIII, 15; G. Gianelli, Culti e míti de/fa Magna 

Grecia, 67 erklart diese Version fůr die richtige; Burkert, Lore and Science, 112 18 hingegen meint, 
daB der Fehler bei Porphyr. VP 4 liegt. 

138 lm Umfeld der Stadt ist nur ein Heiligtum bei der Vigna Nuova bekannt, dessen aus 
zahlreichen Waffen bestehender Befund vielmehr auf einen Herakult hindeutet (A. M. Ardovino, 
Atti Taranto 1978, 379 ff. schlieBt auf Hera Hoplosmia); ein Heraheiligtum lag auBerdem sUdlich 
der Stadt am Capo Colonna, vgl. M. Giangiulio, Per Ia storia dei cu/ti di Crotone antica. ll 
santuario di Hera Lacinia. Strutture e funzioni cultuali, origíni storiche e mitiche, Arch. Stor. 
Calabr. XLIX, 1982, 7-40; idem, Ricerche su Crotone arcaica, in: Scuola Normale Superiore, 
pubblicazioni della classe di lettere e filosofia Vl, Pisa 1989, 54-78; 94-95; G. Maddoli, I cu/ti di 
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archaologischen Befund gar nicht bestlitigt und in Metapont bestenfalls nur durch 

spatklassische Mi.inzpragung angedeutet.139 Burkert erklart dann weder, warum der 

(krotonische?) Demeterkult "kleinasiatisch" sei, 140 noch wie die erwahnten Katabasisriten 

mit dem Demeterkult zusammenhangen konnten. Dari.iber hinaus klingt es auBerst 

verdachtig, daB ein Hierofant das strengbewahrte Geheimnis der im heiligen Megaron 

empfangenen tEpá otfentlich verlautbart hiitte. 141 

Diese Erzahlung muB aber vielmehr als eine Parodie der gOttlichen Herkunft des 

Pythagoras verstanden werden, der oft mit pythischen und namentlich mít dem 

hyperboreischen Apollon assoziiert war. 142 Nach der delphischen Tradition verschwindet 

Apollon jedes Jahr hinter den Bergen, um dann wieder nach Delphi zu seiner Epiphanie 

zuri.ickzukehren. Alkaios er7iihlt, daB er beim seligen Hyperboreervolk den Winter 

zubringt. 143 Aus welchem AnlaB diese Mythologie auf die Pythagorasfigur i.ibertragen 

wurde, ist aber mit Sicherheit nicht auszumachen; sei es, daB den pythagoraischen Lehren 

Crotone, AT XXIII, 1983, Taranto 1984, 315-331. Nach V. Hinz, Der Kult von Demeter und Kore, 
Wiesbaden 1998, 215 machte die Bedeutung von Hera in Kroton einen Kult wie den Demeters 
entbehrlich; vgl. auch G. Camassa, I culti delle Poleis ltaliote, in: Soria deJ Mezzogiomo, Tom. I, ll 
Mezzogiorno Antico, Napoli s. d. ( 1990?), 458-462 

139 Es gibt keinen deutlichen Hinweis auf einen bedeutenderen Demeterkult. Da er in 
archaischer Zeit ". .. keine charakteristischen auf3eren Formen ausgebildet hat, scheint er nur von 
untergeordneten Bedeutung zu sein ... " vgl. V. Hinz, Der Kult von Demeter und Kore, 217 f.; 
erwartungsgemaf3 bliihte im achaischen Kroton seit der altesten Zeit ein bedeutender Artemiskult; 
vgl. F. G. Lo Porto, Testimonianze archeologiche di cu/ti metapontini, Xenia XVI, 1988, 8; G. 
Olbrich, Ein Heiligtum der Artemis Metapontina? Zur lkonographie der Terakotta-Figuren von S. 
Biagio bei Metapont, PP 1976, 3 76-388; i dem, Archaische Statuetten eines metapontiner 
Heiligtums, Roma 1979; Erntenertrag stand in Metapont unter der Obhut Apollons, da nach Strabon 
Vl I, 15 die Metapontiner dem Apollon nach Dei ph i goldenen Áhren geweiht haben. 

140 Die Heimatinsel des Pythagoras, Samos, besaf3 keinen ausgepragten Demeterkult, Hesych 
erwahnt den Kult der Demeter EveA.umd~, welcher jedoch nur von marginaler Bedeutung gewesen 
sein muf3te. Zu den Kulten von Samos vgl. Ch. G. Simon, The Archaic Votive Offerings and Cults oj 
/onia, Díss. Berkeley 1986, 74-103 

141 Zu der Eleusinischer Mysterienpraxis vgl. Gruppe, GMRG, 52 f.; Liv. XXXI 14, 6-9 
berichtet Ober die Hínrichtung von zwei Mannem aus Akarnia, dře das Geheimnis der Eleusinischen 
Mysterien verrieten; vgl. auch And. De myst., ll; Thuc. Vl 28. 

142 Arist.frg. 191 Rose; Ael. ll 26; Diog. Laert. VIII ll; Plut. Num., 8; Amm. Marc. XXII 16, 
21; lambl. V.P. 140, 79, 1314. Dazu cf. W. Burkert, Lore and Science, 141 ff.; vgl. bereits A. E. 
Zinserling, Pythagoras-Apollon, Leipzig 1808 

143 Bei Himer. Orat. XIV, !Oll vgl. Th. Bergk, Poetae lyrici graeci 1/1, Lipsiae 1882, 147 ff. 
= E. Lobe! & D. Page, Poetarum Lesbiorumfragmenta, Oxford 1955, 260; wohl steckt in diesem 
Sagengut eine unklare RUckbesinnung der Griechen auf die nordliche Urheimat ihres ratselhaften 
Gottes; zu Apollons n5rdlichen Urheimat vgl. A. H. Krappe, 'AnóUrov Kúxvo~, Class. Phil. 
XXXVII, 4, 1942, 353-370; H. Kothe, Apollons ethnokulturelle Herkunfl, Klio Lil 1970, 205-230; 
F. M. A hl, Amber, A va/Ion and A poll o 's Singing Swan, Am. Journ. of Philol. I 03, I 1982, 373-411. 
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in Kroton die Wiirde der apollinischen Divination zugesprochen war, 144 se i es, daB man in 

den pythagoreischen Unterweltsaufenthalten eine Paralelle zum Verschwinden Apollons 

im nordlichen Hyperboreerland sah. 145 

Die von Burkert gepragte Auffassung des im Proomion geschilderten Jenseitsfahrt als 

einer Katabasis (s. u.) zu der chthonischen Mutter dient Kingsley als Ausgangspunkt fůr 

die Erkliirung der Gottin des parmenideischen Prooimions. Der Dichter gelangt auf seiner 

Fahrt nach dem Westen zu den Torpfeilern der Wege von Tag und Nacht, zwischen denen 

sich der gahnende Schlund des Tartaros auftut. 146 Dort dachten sich die Griechen seit 

jeher das von Hades und seiner Gattin Persephone bewachte Totenreich. Als Konigin der 

Toten, empfángt Persephone auf den siiditalienischen Vasengemalden den eingeweihnten 

Herakles auf seiner Reise in die Unterwelt, indem sie dem Helden ausgestreckte rechte 

Hand reicht. 147 Áhnlich wird zum Hades hinabsteigender Orpheus abgebildet, den 

Persephone mit dem Handschlag empfángt, wahrend die Richterin Dike im Hintergrund 

steht. 148 Zu gleichem Vorstellungskreis gehoren zuletz auch die sogenannten orphischen 

Unterweltpasse, eine Art Anweisung fůr die Jenseitsfahrt der abgeschieden Seele, wo 

Persephone als Konigin der Toten erscheint. 149 

144 M. Giangiulio, Ricerche su Crotane arcaica, 148 ff.; ídem, Sapienza pitagorica e 
religiosita apollinea, A.l.O.N. Annali dell'lstituto Orientale di Napoli, Dipartimento di studí de! 
mondo classico e del mediterraneo antico, sez. filol. lett. XVI 1994, Pisa!Roma 1995, 927 dient als 
Ausgangspunkt seiner Erklarung des Apollinismus des Pythagoras folgendes Akusma, lambl. V.P. 
82, 47, 15-16: "1:í tem 1:0 tv ~€A.q>oi<; f.HXV1:€ÍOV; 1:€1:pO.K1:Ú<;• 01t€p ECf'ttV Ý] Ó:pf.LOVÍO., EV n o.i 
~EtpÝJv€<;." Daraus werden folgende Schlilsse gezogen: "II significato della tetrade era considerato 
nella tradizione pitagorica oggetto privilegiato della rivelazione del Samio ... La nozione di una 
recondita armonia che anima e ordina l'universo, rivelandosi nei rapporti proporzionali che fanno Ia 
musica, rappresenta un nucleo essenziale del pensiero pitagorico." 

145 Burkert, Proomium, 26 
146 V gl. Hes. theog. 714 ff. 
147 Vgl. M. Schmidt I A. Trendall/ A. Cambitoglou, Eine Gruppe apulischer Grabvasen in 

Base!. Studien zu Gehalt und Form der unteritalischen Sepulkralkunst, Mainz/Basel 1976; A. D. 
Trendall, Ro(figurige Vasen aus Unteritalien und Sizilien, 1990; L. Giuliani, Tragik, Trauer und 
Trast. Bildervasen Jur eine apulische Totenfeier, 1995; H. Lohmann, Grabmaler auf unteritalischen 
Vasen, 1979; H. R. W. Smith, Funerary Symbolism in Apulian Vase-Painting, 1976; N. Eschbach I 
W. Martini I K. Schauenburg, Bi/der der Hoffnung, Jenseitsvorstellungen auf Prunkgefafien 
Suditaliens, Museum fůr Kunstgewerbe Hamburg, 1995; vgl. auch W. Felten, Attische 
Unterweltsdarstellungen des Vl. und V. Jh. v. Chr., in: Milnchener archaologische Studien, Bd. 6, 
MUnchen 1976 

148 Vgi. E. Kuhnert, Unteritalische Nekyien, JDA! VIII, 1893, 104-1 13; idem., Orpheus in der 
Untenvelt, Ph LIV (N. F. VIII, 2) 1895, 193-204; W. Amelung, Orphisches in der Unteritalischen 
Vasenmalerei, MDAI, Rom. Abt., Xrri, 1897, 97-107, insb. 103; F. Brommer, Vasen/isten zur 
griechischen Heldensage, Marburg 1960, 358 f. 

149 Vgl. G. Pugliese Carratelli, Le !amine ďoro orfiche, Milano 2001 
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Die ldentifizierung der parmenideischen Gottin mit der Persephone soli jedoch 

hauptsachlich durch die Annahme eines bltihenden Persephonekultes in Velia 

gerechtfertigt werden. 150 Der literarischen Oberlieferung zufolge holte man fůr den um 

493 v. Chr. in Rom etablierten Cereskult die Priesterinnen aus den Filialen des Kultes in 

Elea oder Neapel. Cicero hebt hervor, daB diese Berufung zum Zweck der Festigung der 

bestehenden politischen Beziehungen zwischen Rom und stiditalienischen Stadten 

erfolgte. 151 Ausschlaggebend fůr diese Wahl war nicht so sehr das Alter des Kultes, als 

vielmehr der Status der Priesterin als Griechin und Representantin der Polis. Der 

archaologische Befund hat jedoch keine Bestatigung fůr das Alter oder besondere 

Verbreitung des Demeter-Pesephone Kultes in Elea ergeben. Keins der in Elea 

beťindlichen Heiligttimer zeigt in Bauformen, Votivgaben oder Kultpraxis die fůr 

Existenz dieses Kultes zeugenden Merkmale. 152 Seine friihesten Dokumente stammen erst 

aus der romischen Zeit und bestehen lediglich aus epigraphischen Zeugnissen. Zwei 

lnschriften, von denen nur eine in Velia und die andere im Gebiet von Velia-Poseidonia 

entdeckt wurden, sind der Cerespriesterin gewidmet; 153 eine andere, in einen Steinblock 

gemeiBelte, zwischen I. vorchr. und l. nachchr. Jhdt. entstandene lnschrift, tragt den 

Wortlaut <l>EP:EE<l>ONH:E 1 AI80Y. 154 Wiewohl P. Ebner diese lnschrift dem Heiligtum 

der Terasse B, wo schon A. Maiuri anhand der Altarform einen chthonischen Kult 

vermutete, zugeordnet hatte, 155 gibt das Heiligtum in seinem Befund keinen klaren 

Hinweis auf die Existenz einer mit Demeter und Persephone verknilpften Kultpraxis.156 

ÁuBerst umstritten ist auch die von Ebner aufgrund derselben lnschrift vorgeschlagene 

15° Kingsley, Dark Places, 104 -112; gleiche Erkllirung der parmenideischen Gottin aus dem 
archliologischen Befund gibt auch G. Cerri, La poesia di Parmenide, Quademi Urbinati N. S. 63, 3, 
1999, 24 f. = Parmenide, I 08. 

151 Cic. Pro Balbo XXIV, 55; Val. Max. I, I, I. 
152 V. Hinz, Der Kult von Demeter und Kore auf Sizilien und in der Magna Graecia, 

Wiesbaden 1998, 180 
153 CIL X 467: Cerer[i] I sacr. I Voconia I Severa. D. Musti, Le fonti per Ia storia di Velia, 

PP XX 1966, 331; M. Mello-G. Voza, Le iscrizioni latine di Paestum, 1968, 3 
154 F. Ribezzo, Dedica greca a Persephone scoperta a Casale di Velia, Rivista Indo-Greco

ltalica XXI, 1937, 201; D. Musti, Lefonti per fa storia di Velia, PP XX, 1966, 332; P. Ebner, 
Nuove Epigrafi di Velia, PP XX, 1966,337-338, nr. 23. 

155 A. Maiuri, Velia: prima ricognizione ed esplorazione, in: Campagne della Societa Magna 
Grecia, Roma 1928, 22; P. Ebner, a. a. 0.; idem., Divinita e temp/i di Ve/i a, 96 

156 V gl. V. Hinz, ibid., 180 1048 
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Deutung der "testa muliebre" auf einem veliensischen Didramm auf Persephone. 157 So 

kann sich die Annahme eines bltihenden chthonischen Persephonekultes im antiken Elea 

aufkeine direkten Zeugnisse stí1tzen. 158 

Dieser Tatbestand kann angesichts unserer Kenntnisse liber Elea nicht 

wundernehmen, nicht zuletzt da der in agrarisch ausgerichteten Kolonien Stiditaliens und 

Siziliens bltihende Demeter-Kore-Kult in einer Handelskolonie ohne landswirtschafltlich 

nutzbares Hinterland zumindest in der alteren Zeit keine besondere Beachtung genieBen 

konnte. 159 Da sich in dieser Hinsicht die Mutterstadt Phokaia und die neue Metropolis 

Massalia von ihrer sliditalienischen Apoikie nicht wesentlich unterschieden hat, scheint 

die verhaltnismaBig geringe Bedeutung dieses Kultes im phokaischen Pantheon 

begreiflich zu sein. 160 Darilber hinaus hat Demeter-Kore-Kult weder bei der eigenen 

157 P. Ebner, De/la Persephone sullo statere velino e suo incisore, Rivista ltaliana di 
Numismatica IV-Vl, 1949, 9; idem., Credenze ecu/ti di Velia, dalle monete, 16; G. L. Mangieri, 
Ve/ia e Ia sua monetazione, Lugano 1986, 45 & 6699; cat. 56-58 (440-390 v. Chr.). 

158 Mit der Ausnahme allerlei inkubatorischen Theorien, vgl. Kingsley, Dark Places, 97-118; 
doch die Vorstellung, daf3 ein asiatischer Apollonpriester eine pythagoreische Inkubation im Abaton 
der chthonischen Persephone unternimmt, ist aus dem religionsgeschichtlichen Standpunkt 
zumindest kurios. 

159 Áhnlich wie Phokaia und Massalia wurde auch Elea im unfruchtbaren und felsigen Gebiet 
angelegt Anstatt der Kultivierung des unfruchtbaren Bodens, konzentrierten sich die Eleaten auf den 
Seehandel, so daB die Kontakte mít dem Binennland und mit den Nachbarvolkem dementsprechend 
beschrlinkt geblieben sind; Strab. Vl I, I = C 252 erwahnt 'tijv AU1tpÓ'trt'ta 'tft~ yft~; vgl. E. Lepore, 
Strutture della colonizzazione, 20 ff.; vgl. E. Greco, Velia e Palinuro. Problemi di topograjia 
antica, MEFR 87, 1975, 90 ". .. e naturale che, per una citta ad economia prevalentemente marinara, 
Ia riserva di legno per i bisogni delta flotta abbia una notevole importanza; il suolo del Velino non 
sembra per ora presentare altre possibilita di sfruttamento; qualsiasi ipotesi sull'eventualita di un 
commercio organizzato di queste risorse sarebbe comunque azzardata, mancando l'evidenza." Vgl. 
auch P. Ebner, Agricoltura e pastorizia a Ve/ia e suo retroterra dai tempi piú antichi a! tramonto 
dellafeudalita, RSS XXVI, 1965,29-74 

160 Graf, NK, 418 81 kann als Evidenz fůr Verehrung Demeters in Phokaia nur ein Milnzbild und 
theophore Namen (,::\rtJ.llÍ'tpto~. ~11J.lrt'tpíou CIG 3413) anfůhren. Die in eine Rundbasis gehauenen 
Namen stammen aber erst aus dem 1.-2. nachr. Jhdt. und das Miinzbild (dessen Erklarung iibrigens 
nicht sehr ilberzeugend ist) wird von F. Bodenstedt, Die Elektronmiinzen, 96 u. 177, Em. 109. I der 
Periode 387-326 v. Chr. zugewiesen. Filr Persephone in Phokaia findet Grafkeine Evidenz. Die von 
Bodenstedt, ibid., 95 u. 162, Em. 93 vorgeschlagene Deutung des (in die Periode 477-388 
angesetzten) Frauenkopfes auf Persephone-Hekate ist allerdings zweifelhaft. P. J. Properzio, 
Evidence fór the Cults, 95-l 05 versucht nachzuweisen, daB die in Massalia geweihten Floralia in 
der Tat mít den romischen Festen nichts zu tun gehabt hatten. (vgl. Justin XLIII, 4, 6-8.: ltaque 
sollemni Floraliorum die mu/tas fortes ac strenuos vir os hospitii iure in urbe mísit, plures scirpeis 
latentes frondibusque supertectos induci vehiculis iubet, ipse cum exercitu in proximis montibus 
delitescit. ut, cum nocte a praedictis apertae portae forent, tempestive ad insidias adesset urbemque 
somno ac vino sepultam armatis invaderet.) Justin war angeblich weniger mít den griechischen als 
mít den romischen Riten vertraut und hielt irrtiimlich die Thesmophoria fllr Floralia. Properzio kann 
seine Hypostasierung des massalietischen Kultes von Demeter Thesmophoros mít keinem Material 
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Stadtgrtindung, noch bei der Kolonisierung des Landes eine bedeutendere Rolle gespielt; 

tur die Phokaer erfůllten diese Funktionen eher pythischer A po Ilon 161 und ephesische 

Artemis. 162 Offen bleibt gleichfalls, wann und woher dieser Kult nach Elea eingefúhrt 

wurde. Man konnte allerdings mit guten Grtinden annehmen, daf3 er aus in kulturellen und 

religiosen Bltite stehendem Poseidonia tibernommen war, wo er in archaischer Zeit zwar 

nicht direkt nachgewiesen ist, wo aber seine Existenz zumindest gut vorstellbar ist. Eine 

grofiere Entwicklung hatte Demeter-Kore-Kult in Poseidonia namlich erst mit der 

Herrschaft der Fruchtbarkeitskulte favorisierenden Lukaner gegen Ende des V. Jhdt. 

erlangt. 163 Oberschattet von der machtigen argivistischen Herrin, ist er jedenfalls nie zum 

fúhrenden Kulte der Gegend aufgestiegen und seine Etablierung in Elea war dann 

vielmehr Ergebnis seiner Bedeutungssteigerung und schneller Verbreitung infolge des 

wachsenden wírtschaftlich-kulturellen Aufschwungs Grofigriechenlands seit der zweiten 

Halfte des 6. Jhdt. v. Chr. Dartiber hinaus diente Demeter-Kore-Kult als Mittel der 

griechischen Selbstdefinition und Wahrzeichen der Hellenisierung des neuen Landes. 164 

Dem Gesagten ist zu entnehmen, daB das archeologische Material nichts zugunsten 

stotzen. Darl das genannte Fest hellenisch war, steht wohl aur3er Zweifel. M. Clerc, Massalia I, 453 
hat dieses Fest als Anthesteria erklart. F. Salviat, Sur Ia re/igion de Marseille grecque, 144 ff. 
wendet dagegen vol lig richtig ein, dal3 dieses auf der Peloponnes und auf dem Szilien verbreitete 
Demeter- u. Herafest (vgl. M. P. Nilsson, Gr. Feste, 267 f.) ziemlich selten vorkommt und im 
ionischen Milieu ungewohnlich sei, und so liegt es nahe, dafl diese mit rituellem Weinrausch 
verbundene Feste vielmehr die dem Díonysos geweihten Anthesteria gewesen waren (vgl. bereits G. 
Rougemont, lnscriptions trouvées a Marseille, Études Classiques 3, 1968-70, pp. 3). Dionysoskult 
íst in Phokaia durch frOhe Mi.inzen (F. Bodenstedt, Die Elektronmunzen, Dionysos: 155, Em. 89; 
jugentlicher Satyr: 138, Em. 43; 154, Em. 87; Sílen: 148, Em. 67; Ji.ingling mit der Silenmaske: 149, 
Em. 70; ), Monatsnamen (ATJVat<Í:lv C/G 3641 b 17 aus Lampsakos, Dionysia !Pr 8, 52) und 
theophore Namen (.:1wvúcrw<; Hdt. Vl, ll, I; REG, XIV, 190 I, 296, nr. 3; Ztovúcrto<;: H. Collitz
F. Bechtel, Sammlung gr. Dialektinschr., Gottingen 1884/1915, nr. 5523) gut bezeugt; vgl. F. Graf, 
NK 418 79•80• Von daher befremden die Ausfůhrungen von Kingsley, Dark Places, III: "When you 
look at the evidence from Rome, from Velia, also from Phocaea, it doesn't just show that the 
worship ofPersephone and Demeter was taken up to Rome in the early days ofVelia's existence, lt 
also shows that this was the same worship the Phocaeans had once practised in Anatolía and then 
carried with them they sailed out in the west." 

161 Hdt. I, 167,4 
162 Strab. IV, 179; vgl. I. Malkin, Re/igion and Colonization in Ancient Greece, Leiden/New 

York/Koln, 1987, 69-73 
163 V. Hinz, Der Kult von Demeter und Kare, 176; G. Tocco Sciarelli, in: M. Cipriani - F. 

Longo (ed.), I Greci in Occidente, Poseidonia e i Lucani, Mostra Paestum 1996, 215-216; M. 
Cipriani - A.M. Ardovino, ll culto di Demetera nella chora Pestana, in: Anathema, Regime delle 
offerte e vita dei santuari nel Mediterraneo antico, Convegno internaz., Roma 1989, Scienze 
de ll' Antichita, Storia, Archeologia, Anthropologia 3-4, 1989-1990, 339-351 

164 Vgl. V. Hinz, a. a. O., 224 
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der Identifizierung der Gottin des Prooimions mít einer Lokalgottheit erbracht hat. Sie 

beruht letzten Endes auf der Interpretation des Prooimions als einer Katabasis in die 

Unterwelt, die uns im Folgenden noch beschaftigen wird. 
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II. DAS PROOIMION 

Es ist nichts schwerer und gefiihrlicher, a/s Alle
gorieen zu deuten, besonders wenn sie, wie bey jenen 
a/ten Dichtern, so sehr ins Detail gearbeitet sind, 
wenn die poetischen Bi/der mil dem Gedanken, dem 
sie zur Híille dienen sollen, ich mochte sagen, davon
laufen. 

G.G. Fi.illebom 

l1t1t0t 'ta i fl€ q>Époucn v, ocr o v 't' E1tt SUflO<; Í:Ká.vot, 

1tÉfl1tOV, E1tE:Í ll' E<; óoov ~flcrav 1tOA:Úq>l1flOV a:youam 

oaif.tovoc;, i\Ka'ta <> q>Épet eiM'ta q>&1:a· 

'tU q>epÓflllV' 'tU yá.p fle 1toA:Óq>paa'tOt q>Épov L1t1tot 

&pfla 'tt'taivouaat, Koupat()' óoov itYeJ.lÓVeuov. 

&.~rov()' EV xvoinatv ket> aúptyyoc; UU't1ÍV 

aiSÓf.tevo<; (oowí:c; y(tp E1tE'.ÍYe'to otvro'toí:atv 

KÚKAOt<; Ó.f.tq>O'tÉpro8ev), che a1tepxoía'to 1tÉfl1tet v 

'HA,tá.oec; Koupat, 1tpoÁt1touam Orofla'ta NuK'tÓ<; 

et<; q>á.oc;, ro<Já.fleVat Kpá.'trov Ct1t0 Xepat KaA Ú1t'tpa<;. 

ěvea 1tÚAat NuK'tÓ<; 'te Kat "HJ.la'tó<; dm KE'.Aeúerov, 

Kat aq>a<; imépeupov Ó.J.lq>t<; ĚXE'.t Kat Aá.tvo<; ouMc;· 

au'tat ()' aieéptat 1tÁT}vmt flE".Yá.Ámat SupÉ'tpotc;· 

1:&v oe ~iKl11tOAúnotvoc; ĚXEt KA'ftoac; Ó.f.tot~oúc;. 

'tTJV o i} 1tapq>á.f.tevat Koupat J..taÁaKoí:at Aóyotm v 

neí:aav E1ttq>paoéroc;, ro<; aq>tV ~aA,avro'tOV óxfla 

a1t'tepéroc; roaete nuAérov ano· 'tat oe eupé1:prov 

xá.af.t' axave<; 1t0Íl1aav Ó.van'tá.fleVat 1tOAUXá.AKOU<; 

a~ovac; EV aúpty~tV Uf!Ot~aoov el.Ai~aaat 

YÓflq>Ot<; Kat 1tEpóvnm v UPllPÓ'te' 'tTI pa oť aU'tÉrov 
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teu~ fixov Koúpat Ka't' Ó.f!al;t'tov &pfla Kat L1t1tou~. 

KaÍ fl€ 8ECt 1tpÓ<pprov "Í.meoél;a'tO, xdpa o€ XEtpí 

OEI;t'tEpilv EAEV, <ÓOE o' ho~ <pá'tO Kaí flE 1tpoorp)oa· 

ro Koúp' a8avá'totot ouváopo~ ftvtÓXOtOtV, 

L1t1t0t~ 'taÍ OE <pÉpouot v iKávrov tlflÉ'tEpov o&, 

xaí:p', E1tet Oll'tt OE flOÍ:pa KaKt11tpOU1tEfl1tE VÉE08at 

't1ÍVO' Móv ( 11 yap an' avepó.mrov EK'tO~ 1tÚ't0\) EO'tÍ v), 

aA.A.a 8Éflt~ 'tE oí.KTJ 'tE. xpEro oé oE náv'ta nu8Éo8cn 

tlflEV 'AA.TJ8EÍll~ EUKUKAÉO~ U'tPEflE~ ll'tOp 

ilo€ ~pro't&v Oól;a~, 'taí:~ ouK Ěvt ní.o'tt~ aA.TJ81Í~· 

i:J,A,A,' Efl1tTJ~ Kat 'taiha j.la81ÍOEat, ro~ 'ta OOKOÚV'ta 

xpflv OOKÍflOO~ d Vat Ota 1taV'tO~ návm 1tEprov'ta.1 

I. 

Der Verfasser des Prooímíons schíldert, wíe er auf díe óoov 1tOAV<pTJflOV oaij.lovo~ 

gebracht wurde, die dOó'ta <p&'ta tragt. Dort brachten ihn die tnnot noA.v<ppao'tot, den 

Wagen zíehend, mít gewaltíger Kraft; 'HA.táOE~ Koupat wíesen ihm den Weg. Darauf 

folgt eine detaillíerte Fahrtschílderung: díe Achse in den Naben entsandte der Pfeife Ton, 

sich gliihend erhitzend - denn von doppelten gewirbelten Kreisen wurde sic beiderseits 

getríeben - als die Heliaden, die das Haus der Nacht verliel3en, sich Iichtwarts, Ei~ <páo~, 

beeilten ... 

Die óM~ noA. Ú<pllflO~, auf der Parmenides getragen wird, heil3t nach Fiilleborn "der 

gepriese Pfad",2 "via celebra" nach Karsten,3 Diels liest mit Karsten "der vielberiihmte" 

1 leh gebe mít wenigen unten erklarten Ausnahmen die Textversion von OK wieder; 1-30: 
Sext. Adv. math. VII, 111 ff.; 14: Procl. in Parm. 640. 39 Cousin; 28 b-32: Simpl. De cae/o 557, 25-
558, 2 Heiberg; 28 b-30: Oiog. Laert. IX, 22; 29-30: Procl. in Tim. I, 345, 15-16 Oiehl; Clem. 
Strom. ll, 366, 16-17 SUihlin; Plut. Adv. Colot., XIII, 1114 d-e 

2 Fragmente, 35 
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(Weg).4 Um welchen Weg handelt es sich und w1e ist das Adjektiv 1tOA:6qrru . .w<; zu 

verstehen? Die Antwort gibt uns die offenbarende Gottin selbst, die in ihrer Ansprache 

zum Ende des Prooimions (Vs. 24) den Dichter als aeavét:tOt(H cruváopo<; ÍjVtÓXOl()tV 

willkommen heil3t. Er wurde zum gliicklichen Gesellen der unsterblichen Wagenlenker,5 

unter denen man in der ersten Reihe die Gotter selbst6
, aber auch die Helden verstehen 

kann, denen oft vergonnt wird, auf dem altberuhmten Gotterweg in den Himmel zu 

gelangen.7 Es ist nun naheliegend, dal3 das von Heliostůchtern angefůhrte Rol3gespann 

eben jener sagenhafte Wagen des Sonnengottes ist, zu dem man sowohl die himmlische 

3 Parmenidis reliquiae, 29 
4 PL, 29; Tarán, Parmenides, 8 kritisiert diese Lesung, da angeblich l'plU.l'll does not mean 

,Jame" but "news", "Inteligence", "meaningful word", gibt aber vollig sinnlose Obersetzung: 
"resounding road"; Gallop, Parmenides, 49 spricht von "the much-speaking route" und 
Untersteiner, Parmenide, 121· "via dispensatrice di molte conoscenze"; Reale in: Reale & Ruggiu, 
Parmenide, 85 Ubersetzt "via che dice molte cose." Falsch ist die Erklarung von Mansfeld, 
Offenbarung, 229 "ruhmvoll und Ruhm verleihend". ln Rilcksicht auf L&S, wo fiir llllÍilTt die 
Grundbedeutung: "utterance prompted by the gods, significant or prophetic saying" angegeben wird, 
hebt unter H inweis auf u I 00-105 C. Eggers Lan, Die 6/i(Js !WA ÚfP17JlO(; der parmenideischen 
Wahrheit, Hermes 88, 1960, 376-379 die Bedeutungsgleichheit von <YÝ\Il<l und llllÍil'll und die sich 
daraus ergebende Moglichkeit eines Zusammenhangs zwischen óóo~ 1l:OAÚI'pT]IJ.O~ mít den ll1ti. 1:n 
ól><!> 11:o:\Aa <YlÍil<l1:<l des 8. Fragments hervor, und deutet die Phrase schlechthin als "der Weg auf 
dem es viele g5ttliche Zeichen gibt". Áhnliches bei J.-J. Riniéri in: J. Beaurret, Parménide. Le 
poeme, Paris 19962

, 77: "Ia route abondante en révélations de Ia divinité ... " Der Ausdruck 
1l:OAÚ<pTtiJ.O~ kommt im Orphischen vor, vgl. euyá1:Tt[P 1l:]OAÚ\'PTtllO~ 'A~-tot~lÍ in einer Katabasis; R. 
Merkelbach, Eine orphische Unterweltsdarstellung auf Papyrus, MH Vlil 1951, I ff. 

5 "quo referendum sít, dubitari possit', bemerkt FU!Ieborn, Fragmente, 46y; unter diesen 
Wagenlenkern werden grundsatzlich entweder die Heliaden (Karsten, Parmenidis reliquiae, 63; 
Holscher, Parmenides, 13; Untersteiner, Parmenide, LXIV) oder die Rosse (Fillleborn, Fragmente, 
46v) verstanden. 

• 
6 ln den Lehren der Magier bei Dio Chrys., Borysthenitica XXXVI, 60 ff. fáhrt der 

Weltenlenker Zeus (nach Cumont ist dieser Wagenlenker der Zurvan selbst und der Wagen ist das 
Symbol des Kosmos) mít vier himmlischen Rossen, welche Zeus, Hera, Poseidon und Hestia 
verkorpern (d. h. die vier Elemente). Nach Dion von Prusa, Orat. 36, ed. Emperius, 514, 
unterhielten die Magier zu Ehren des h5chsten Gottes, der in dem Text Zeus heil3t, ein Viergespann 
von Rossen aus Nisaia und noch einen Gott fůr die Sonne. Dieser Gotterk5nig, der in ewig sich 
wiederholenden Zeitperioden sein Gespann mit vier Rennern lenkt, ist von F. Cumont, Textes et 
monuments figurés relatifs aux mysteres de Mithra II, Bruxelles 1896-1898, 60-64 als Zervan und 
von G. Widengren, Hochgottglaube im a/ten !ran, Uppsala 1938, 134 f. als Mithra gedeutet 
worden. Quint. Smyrn. Posthom. XII, 194 spricht vom gottlichen Airov, der mit unermlidlichen 
Handen den ewigen Wagen des Zeus verfertigt. Oas Ro13gespann des hochsten Himmelsgottes wird 
erst sekundlir zum Wagen des Sonnengottes, zu dieser Entwicklung vgl. H. S. Nyberg, Questions de 
cosmogoníe et de cosmologie mazdéennes, Journal Asiatique CCXIX, 1931, 92. Nach seiner 
irdischen Laufbahn besteigt Mithras den Wagen des Sonnengottes, der ihn oben fůhrt; vgl. M. J. 
Vermasereren, Mithra. ce dieu mystérieux, Paris I Bruxelles 1960, 86 f.; R. Merkelbach, Mithras, 
I 17 f.; das Pferd ist ein uraltes Sonnensymbol; zu den Pferden und Wagen des Sonnengottes in 
Indien vgl. W. Kirfel, Kosmographie der Inder, Leipzig 1920, I 30 f. 

7 zu der Himmelfahrt des Herakles zu Rof3gespann vgl. weiter unten; Ovid. Met. IX 271 f.: 
"Quem pater omnipotens inter cava nubila raptum I Quadriiugo curru radiantibus intulit astris." 



53 

Gotterwelt wie auch den dunklen 1-lades erreichen kann, und worauf wohl einst selbst der 

Held Herakles zu den Gottem fuhr. 8 Der Weg des Dichters heiBt also nicht "kundenreich", 

oder "voli bedeutsamer Rede",
9 

sondern "vielbesungen", "vielbesprochen", das meint 

sagenhaft. 10 

Der Weg heiBt aber auch oa:ÍflOVO~, steht also unter der Obhut eines Numens, oder 

gehort einer daimonischen Macht an. Die meisten Ausleger setzen diesen oa:ÍJ .. u:ov mit der 

E>eá. der 22 Zeile gleich, 11 andere emendieren zu OCtÍflOVE~ und verstehen darunter die 

Heliaden, 12 doch es lieBe sich mit gleichem Recht behaupten, daB der Gottin vielmehr die 

Herrschaft tiber die himmlische Pforte und die Mysterien zusteht, wahrend der Weg, auf 

8 Die Beziehung des Herakles zum Sonnenweg ist bekannt. Eine der Heraklesabenteuer 
bestand in der Entfůhrung der Rinder des dreileibigen Geryones, der im femen Westen auf der lnsel 
Erytheia, jenseits des Okeanos-Stroms siedelte. Dabei sollte der Held den Helios bedroht und die 
Fahrt in dessen Becher Ober des Okeanos- Strom nach dem fernen Westen vollftihrt haben, Hes. 
Theog. 288 ff., 981 ff.; Stesich., Ger.; Pind.frg. Her. Vs. 422 ff.,frg. 169 (151); Hecat.frg. 349 bei 
Arr. Alan. Jl, 16. Es handelt sich um eine der wenigen Heraklessagen, die sich literarisch wie 
bildlich in frOher Zeit feststellen laBt und die ihrem Grundinhalt nach bestandig geblieben ist; vgl. F. 
Brommer, Herakles - Die zwo(f Taten des Hel den in antiker Kunst und Literatur, MOnster I Koln 
1953. 39 tf. 

9 Frankel, Parmenidesstudien, 159 der- im Hinblick aufx 376 und Pind. lsthm. VIII 58- "mit 
vieler bedeutsamer Rede ausgestatteter (Weg)" Jiest; dem schlieBen sich im Wesentlichen auch 
Bormann, Parmenides, 29 "mít vieler Kunde ausgestattet" und Riezler, Parmenides, Frankfurt am 
Main 1934, 27 "kundenreichen Weg" und U. Holscher, Parmenides, ll mít "Kunde-reichen Weg" 
an. Coxon, Fragments, 44, 157 spricht von "the way of much discourse." 

10 Vgl. L&S s. v. !f>1Íilll 1.) 4. q>áj.tat songs ofpraise, Pind. P. II, 16; II.) poet. periphr. for Aóyot 
Soph. Ph. 846; common report, tradition, legend &J,A,' ěcrn 11>1Íilll ... A. Supp. 760; xo'Aw.i. tpflj.tat 
Eur. El. 701; cf. Plat. Phlb. 16c, Lg. 713c; ai apxaim q>. Plb. XII 3, 2; j.tVÍlj.tTJV xapa tíl<; 1!>1ÍilTJ<; 
A.a~rov Lys. ll 3; die Obersetzung von Cerri, Parmenide, 147, 167 "strada ricca di canti" trifft nicht 
ganz den Sinn. 

11 Nach Karsten, Parmenídis reliquiae, 54, sowie Diels, PL, 46; dann insb. Verdenius, 
Parmenides, 66 ff.; nach Tarán, Parmenides, ll, mit der Gottin des Verses 22 identisch; ahnlich 
auch Coxon, Fragments. 157: "the way is prescripted by the Goddess." Die Tatsache, daB sich der 
Relativsatz sowohl auf die Gottin als auch auf den Weg beziehen kann, stellt Frankel, 
Parmenidesstudíen, 160 fest. 

12 1:iaíj.tovo<; ist nach Cod. Laur.; Sextu s Empiricus zieht l:iaij.tovo<; als gen. mase. zu 'Aóyo<;. U. 
v. Wilamowitz, Lesefriichte, Hermes 34, 1899, 204 nimmt die Konjektur Steins auf und bezieht das 
Wort auf die Heliaden, deshalb l:iaí~..tovE<;; "Die in dem Proomium des Parmenides auftretenden 
Wesen sind l:iaíj.!OVE<;. Nur dies gibt I, 3 Sinn. ól:ió<; l:iaíj.tovo<;. "der Weg zu dem Damon", ist kein 
Griechisch." GH l, 367; ahnlich Kranz, Aujbau und Bedeutung, 1161 und neuerdings auch M. Tulli, 
L 'esortazione dí Parmeníde a/ sapere, in: Mega nepios. ll destinatario nell'epos didascalico, a c. di 
A. Schiesaro, Ph. Mitsis, J. Strauss Clay, Materiali e Discussioni per l'analisis dei testi classici 
XXXI, Pisa 1994, 389; Demgegenuber argumentiert Deichgraber, Auffahrt, 222 vollig richtig, daB 
Wilamowitz mít der Moglichkeit, daB "l:iaí~..tovo<; auch anders als Genetiv des Zieles gefaBt werden 
kann, nicht gerechnet, und die Pindarstelle mit gen. poss., Ol. ll 70 ... "L\tó<; óMv xapa Kpóvou 
1:Úpmv, schol. tllV {mó L\tÓ<; OEOEt'Yj.téVTJV autot<; ... " nicht herangezogen hat; Áhnlich auch Coxon, 
F'ragments, I 57": "the genitive is possesive; the way 'belongs to' the goddes, perhaps in the sense 
not merely that it leads to her but that it is prescripted by her." 
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dem der Myste getragen wird, ein Weg des Sonnengottes gewesen ist. 13 Um sich dartiber 

mellf Klarheit zu verschaffen, magen einige ErkHirungen des Wortgebrauchs von oaÍJ.HúV 

vorangestellt werden. 

In homerischen Epen gilt Daimon als Bezeichnung emer unbestimmten, sich 

tiberwiegend feindlich auswirkenden gottlichen Macht. lm Gegensatz zum verwandten, 

zur Beschreibung einer personifizierten Macht dienenden Ausdruck 8EÓ~, reprasentiert 

oaÍJlffiV eine meist zufállige und allgemeine Kraft, die ins Menschenleben unabdingbar 

und schicksalhaft eingreift. So treten 8EÓ~ und oaÍJlmv oft fast synonym auf. 14 Die 

Wortbedeutung ist ziemlich wechselhaft, da es sich von einem ganz abstrakten Numen bis 

zu einem ganz bestimmten Gott hin erstreckt. 15 Merkwtirdig bleibt dabei, daf3 der 

Ausdruck in einer untibersehbaren Beziehung zum Reich der Toten steht. Aischylos legt 

diesen Namen dem toten Dareios bei, Hades wird als oaÍJlmv xeóvto~ inschriftlich 

bekundd6
, mitunter heif3t oaÍJlmV die Seele des Verstorbenen 17 oder gar der Toď 8 ; in 

13 F. M. Cornford, Principium Sapientiae, Cambridge 1952, 118 1 erklart die Apposition fiir 
mase. und bezieht oaí11ovo~ auf Helios; so auch R. Galvez Gardufío, El Proemio de Parmenides y 
el arte de/ acertijo, Nova Tellus IV, 1986, I O ff.: "EI género de Ia deidad parece relacionarse con el 
sentido en que se tome polýphemos. Si este adjetivo se torna como "muy famoso", Ia deidad puede 
muy bien ser Helios, pues era famoso para griegos el camino que Helios recorría diariamente 
alumbrando a los mortales. Esta referencia al "camino muy famoso de! dios" ... nos trae a Ia 
memoria, si nos identificamos con los lectores contemporáneos de Parménides, el mito de Faetón ... " 

14 Wahrend in der Odysee Daimon nie als Bezeichnung der olympischen Gotter vorkommt, 
scheint in einigen Iliasstellen dieser Ausdruck mít Zeus verbunden zu sein. E. Hedén, Homerische 
Gotterstudien, Uppsala 1912, 81-93; vertritt eine unhaltbare Theorie, derzufolge (S. 93): "oaÍilOVE~ 
einmal eine allgemeine Bezeichnung der Gotter gewesen sind. Es hat dies zu einer Zeit 
stattgefunden, da die Gotter nicht durch die Kunst ausgestaltet waren und folglich wenig personlich 
gedacht wurden, wie auch ihr Wirken zufálliger und planloser war. .. " Ob lndividualisierung oder 
Personalisierung der Gotter als Folge ihrer kiinstlerischen Darstellung zu beurteilen ist, ist fraglich; 
zum homerischen Wortgebrauch vgl. S. E. Basset, LJaÍflWV in Homer, CR 33, 1919, 134-136; M. 
Untersteiner, ll concetto di t5aÍf1WV in Omero, A&R XLI, 1939, 90 f.; E. Ehnmark, The Idea ofGod 
in Homer, Uppsala 1935, 83 ff.; und insb. G. Fran~ois; Le polythéisme et l'emploi au singulier des 
mots fJt:Ó<;, ďaÍjlWV dans Ia littérature grecque d'Homere a Platon, Paris 1957, 54: "OaÍilffiV 
signifie(rait) une Puissance surnaturelle, souveraine et impersonelle. Dans ce cas, nous proposerions 
de traduire ce mot par le Sort." Zur Anrede Oat!lÓVtE vgl. E. Brunius-Nilsson, LJAIMONIE. An 
lnquiry into a Mode of Apostrophe in 0/d Greek Literature, Uppsala 1955. 

15 Vgl. Orph. hymn. LXXIII auf Daimon bezieht sich unmittelbar auf Zeus; Hes. theog. 991 
nennt Phaeton "oaí11ova oiov"; Helios heil3t oA.~to~ oaíllrov, Procl. Lyc. 33, 45. Als schwindender 
und wiederkehrender Gott heil3t Apollon "Daimon"; vgl. K. Latte, Daimon im altgriechischen 
Volksglauben, Actes du 5. congr. intern. ďhist. des religions, 1929, 186 ff. 

16 CI. G. 1034 
17 Eur., Alk. I 003; Luc. De morte Peregr. 36; C I. G. 5872., 5858 b., vgl. von Sybel in RML, 

s. v. Daimon, 938 
18 

OaÍilffiV ~ámcavo~. <pSovEpÓ~, aAóyuno~, AUTCTJPÓ~, 'taxú~, VTJAElÍ~, KotVÓ~, KaKÓ~, 
arcpoÍOTJ~ = CIG 71 O; 1499; 2059; 223 7; 2767; 3123; 3344b; 3627; 413 7; 6200; 6239; 6257; 6281; 
6292; 6858 vgl. von Sybel in RML, s.v. Daimon, 938 
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Platons Kratylos werden die Guten nach dem Tod zu Daimonen: btEtůO:v 'tlí; aya8o<; rov 

'tEAEU'tftC5TI, ~tE"(á.A Tl V ~OtpCi.V KCťt 'tl~ TJV ĚXEl KCťl "(Í "(VE'tCťt OCťt~rov K Ci. 'ta 'tTJV 'tll<; 

<ppovftOEro<; btrovu~íav. 19 Nach dem Gesagten wird jedoch die Frage nicht mehr zu 

unterdriicken sein, wie es dazu gekommen war, daG der Gott wie der Tote unter einen 

gemeinsamen Nenner gebracht werden konnten? Die ErkUirung scheint in der 

Wortververwendung bei Hesiod zu liegen, wo erzahlt wird, wie die Menschen des 

goldenen Zeitalters nach dem Tode zu guten Daimonen wurden, die in Nebel gehtillt auf 

der Erde umhergehen, das Recht unter den Menschen htitend und Reichtum schenkend.20 

Ahnliches ftndet sich in Platons Gesetzen, wo erklart wird, daB im Zeitalter des Kronos 

die Daimonen als yévo<; 8Eto'tépo<; 'tE KCťt a~EÍ.vo<; tiber die Menschheit herrschten. 21 Die 

mythische Vorwelt, die in Hesiods Anschauung heroisiert und spiritualisiert wird, ist 

somit in der Gegenwart nicht nur anwesend, sondern auch wirksam. 

Als besonders illustrativ erscheint uns die dem Pythagoras zugeschriebene 

Auffassung bei Alexander Polyhistor, derzufolge "der Aer voli von Scelen ist, welche 

Heroen und Daimonen heiBen, und den Menschen die Traume, Zeichen und Krankheiten 

zufůhren; ihretwegen werden auch Reinigungen, apotropaische Riten, Wahrsagungen, 

Zeichendeutung und Ahnliches verrichtet."22 Dieselbe Erklarung bietet Platons Gastmahl: 

Daimon I Daimonion ist sozusagen der spiritus agens, der zwischen den Sterblichen und 

den Gottem vermittelt: "x:al. yap 1táv 'to om~óvwv ~E'tal;ú ean 8Eoú 'tE x:al. ev11'toú. 

Durch das om~óvwv geht die Mantik, díe Technik der Priester in bezug auf Opfer und 

Eínweíhungen und Zaubersprtiche und allerlei Wahrsagung und Bezauberung."23 

lm Prooimíon wird der Dichter auf seinem Weg von den Rossen getragen, wie es 

gleich einleitend gesagt wird. Gigante konnte mít vollem Recht behaupten, daB "Ia 

presenza delle cavalle all'inizio deJ viaggio dalla notte alla luce, dalle opinione alla verita, 

dal molteplice all'uno, non e stata veramente spiegata."24 Der allegorischen - und deutlich 

19 Crat. 398b 
20 V gl. Erg a 121; nach M. Detienne, De Ia pensée religieuse a Ia pensée philosophique. La 

not ion de Dai'món dans Je Pythagoreisme ancien, Paris 1963, 57-117 i st die pythagoreische 
Diatribe ein Streben, die Seele von dem Korper zu befreien und zum Daimon des goldenen 
Zeitalters zu werden; diese Daimones bewohnen die lnsel der Seeligen, die nach pythagoreischem 
Glauben in der Sonne und Mond lokalisiert sind. 

21 Leg. 713d 
22 Diog. Laert. VIII, 32 
23 Symp. 202e-203a 
24 M. Gigante, Visito Parmenide l'Heraion allafoce de/ Sele? PP CCL 1990, 37 
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platonisierenden25 
- lnterpretation des Sextus zufolge versinnbildlichen die Pferde die 

unvemtinftigen Triebe und Verlangen der Seele?6 Die Pferde heiBen a ber 1toA. Úq>pao'tot. 

Die Deutung dieses Adjektivs hangt davon ab, ob es passiv oder aktiv ausgelegt wird. 

Francotte, der den aktiven Sinn hervorhebt, liest "disertes", "éloquent."27 Diese Lektiire 

hat sicher ihre Berechtigung, da den Pferden im Volksglauben und Religion die 

prophetische und divinatorische Gabe zugeschrieben wird; damit hangt auch ihr 

Sprachvermogen zusammen.28 Ein klassisches Beispiel dafůr sind die Rosse des Achilles, 

die diesem den Tod verkiinden.29 Die Rosse des Prooimions sind aber offenbar keine 

divinatorischen Tiere, die sich mit dem Dichter oder mit anderen Figuren des Prooimions 

unterhalten oder Orakeln erteilen wtirden. Was sind sie aber dann? Von dem homerischen 

Wortgebrauch ausgehend, deutet Mourelatos die 1toA.úq>pao'tot Í:1t1tot als "much-prompted 

horses" oder "much guided horses" indem er sich auf die Juxtaposistion von q>Épov t1t1to1. 

... Koúpm ()' ó&Ov ilyeJlÓvt:uov beruft.30 Dies ist eine zwar mogliche, doch wenig 

tiberzeugende Lesung. Nicht einmal andere Deutungen konnen dieses Wort entratseln. 

Obwohl 1toA.úq>pcto'to~ erstaunlicherweise in der griechischen Literatur bis zum vierten 

Jhdt. a1tal; ist (die von L&S angegebene Bedeutung ist very wise), gibt es keinen 

zwingenden Grund, das Adverb aus dem homerischen Wortgebrauch heraus zu erklaren. 

An die bei Nonnos (IV, 275) und Oppianos (Cyn. 4, 6) belegte Bedeutung haben sich 

Ubrigens schon Karsten mit "solertes" und Diels mit "vielverstandig" gehalten. Die 

"Klugheit" des Pferdes ist ja bezeichnend. Schnelligkeit, Kraft, und Instinkt aber auch 

gewisse Unergrtindlichkeit seines Wesens haben wohl dazu beigetragen, dal3 dem Pferd 

im Volksglauben Ubermenschliches Wissen zugeschrieben wurde. Der equus presagus ist 

die Erbschaft einer grauen Vorzeit.31 Aber welch aul3erordentliches Wissens ist den 

25 V gl. Phaedr. 246 
26 

Vgl. Sext. adv. math. Vll pp. 112: "Ev toú'tolí; yap ó IIapJ.tEVÍOll<; 'úmou<; J.tÉV q>llOW 
a\m)v q>ÉpEt V 'ta<; aA.óyou<; tf)<; \JIUXfJ<; ÓpJ.tÓ.<; tE KUt ÓPÉSEt<;, K'! A." 

27 
A. Francotte, Les disertes juments de Parménide, Phron 3, 2, 1958, 83-94 

28 
J. von Negelein, Das Pferd im Seelenglauben und Totenkult, Zeitschrift des Vereins f. 

Volkskunde,XI, 1901,406-420;XII, I, 1902, 14-25;377-390,aufderS.409 
29 

llias 19, 40 I: q>pá~m8E crawcrÉ!lEV i)vwxfJa 
30 

Morelatos, The Route, 202s deutet q>pásw als "to call one's attention to", "to attend to." und 
auBert die Meinung, rppá<%wand its Derivatives in Parmenides, CP 60, 4, 261-262: "the idea ofwise 
or eloquent horses is bound to appear puzzling in the context of Parrnenides' joumey. The horses 
certainly do not display any wisdom in the poem; it is Heliades who guide the charioteer to the 
goddess." 

31 
Vgl. F. Schachermeyer, Poseidon und die Entstehung des griechischen Gotterglaubens, 

Mi.inchen 1950, 117 
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Pferden des Prooimions zuzutrauen? Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daB der Weg, 

auf dem die Rosse den Dichter tragen, ó.n' ó.vepronrov EK'tO~ 1tÚ'tOU fůhre; dies kann aber 

nur von einem Jenseitsweg behauptet werden. Es wiirde hier zu weit abfůhren, das von L. 

Malten und J. von Negelein vorgebrachte, die Verbindung des Pferdes mit dem Jenseits 

beleuchtende Material, breit und Iang zu erortem und so werden wir uns kurz fassen. Oas 

Pferd ist im Glauben der lndoeuropaer ein Todestier x;:cd e~oxÝJv; es wird oft zum 

Begleiter der Unterweltsmachte, die gelegentlich seine Gestalt annehmen.32 Sein 

Erscheinen verheiBt den Tod33 und als Todesdamon entriickt es die Seelen der 

Verstorbenen ins Jenseits. Es ist ein Tier, das den Weg ins Jenseits kennt und mit dem der 

Entriickungsgedanke eng verbunden ist.34 Wenn nun noA.ú<ppa.cr'to~ nicht aus dem 

Homerischen Wortgebrauch, sondern im Sinne von solertes zu deuten ware, so diirfte es 

wohl auf die auBerordentlichen Fahigkeiten das Pferdes hindeuten, zu denen auch das 

Wissen um den Weg nach Jenseits gehort.35 

Nun verweist die Anwesenheit von Heliost6chtem darauf, daB der Dichter auf dem 

Weg des Helios getragen wurde.36 Doch warum ist der Jenseitsweg der Weg des 

Sonnengottes? Die Beziehungen des Helios zu der Unterwelt sind gut bekannt. Wie sein 

Weg hinter das Horizont in die Unterwelt fůhrt und daher ein Jenseitsweg sei/7 so ist 

32 Hades heil3t KA:tl'tómo/co<; A 445, E 654, fl 625; vgl. A. W. Verrall, Death and the Horse, 
JHS XVIII, 1898, 114; in der Apokalypse (VI 8) reitet der Tod einen tmto<; x_/coopóc;; Zur 
Vorstellung des pferdgestaltigen Todes vgl. L. Malten, Das Pferd im Totenglauben, JDA! XXIX, I, 
1914,210 

33 Vgl. Artemidor. I, 56: ein RoB im Traum zu sehen bedeutet ftir den Kranken den Tod; Die 
Fahigkeit des Pferdes, den Tod zu verkilnden, ist nach J. von Negelein der "Rest eines universell 
gewesenen Tier-und Ahnenkultus, der spater in den Dienst der Veneration anthropomorphen 
Gottheiten getreten ist." vgl. J. von Negelein, Das Pferd im Seelenglauben und Totenkult, 
Zeitschrift des Vereins f. Volkskunde, XI, 1901, 406-420; XII, I, 1902, 14-25; 377-390, zitiert aus 
411; 
34 vgl. J. von Negelein, ibíd., 413 ff.; M. O. Howey, The Horse in Magie and Myth, London 1923; 
V. I. Propp, Le radici storiche dei racconti difate, Torino 1949, 274 ff.; vgl. auch H. Jahns, Rofl 
und Reiter in Leben und Sprache, Glauben und Geschichte der Deutschen, Eine kulturhistorische 
Monographie, 2 Bde., Leipzig 1872; 

35 Apastambavautasútra 13, 4 erlautert durch Taittiriyabráhmana 3, 8, 22, I: "die Menschen 
kannten den Weg zur Hímmelswelt nicht, aber das Pferd kannte ihn." 

36 Es handelt sich keineswegs um den Wagen der Muse, wie Morrison, P&E, 59 denkt; vgl. 
Empedokles bei Sext. VII 124 =OK 31 B 3; Pind. Ol. IX 80-81; lsthm. II 1-3; VIII 62; Bacch. V 
176 

37 Zu der Hadesfahrt der Sonne in der orientalischen Anschauung vgl. E. Sieg, Der Nachtweg 
der Sonne in der vedischen Anschauung, GGN, 1923; K. Sethe, Alti.igyptische Vorstellungen vom 
Lauf der Sonne, SBPA W, 1928, 259 ff.; J. F. Healey, The Sun Deity and the Underworld: 
Mesopotamia and Ugarit, in: B. Alster (ed.), Death in Mesopotamía, Copenhagen Studies in 
Assyriology, Copenhagen, 1980, 239-242; W. Heimpel, The Sun at Night and the Doors of Heaven 
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auch Helios nicht nur ein Licht- Gerechtígkeits- oder Heil-gott, sondern auch der 

Unterweltsfůrst, der als Unterweltssonne, fíA.ws avnA.ws und Jenseitsrichter38 mít Hades 

identifiziert wird.'9 

Nach dem Gesagten dUrfen wir die vorher zurUckgestellte Frage wieder aufnehmen, 

was mít dem Daimon im Prooimion eigentlich gemeint sei und warum der Weg, den der 

Dichter befáhrt, als ein Weg des Daimons namhaft gemacht wird. Es steht von vornherein 

fest, daB selbst wenn in der Kosmologie bei Aětios und Simplikios die Gottin des 

Parmenides oaÍilWV heiBt, ist dieser Ausdruck auf die offenbarende Gottin des 

Prooimions wohl schon darum nicht zu beziehen, weil die Apposition óoos oaÍ.Ilovos 

maskulin íst. Es ist aber ebensowenig mít Stein und Wilamowítz als Weg der Helíaden zu 

verstehen. Die óoos oaÍ.Ilovos ist ein Jenseitsweg auf dem Sonnenweg, wo der Erkorene 

von den Rossen geleitet wird. Wenn nun diese Pferde 1tOAÚ(j)pacrtot heiBen, so mag wohl 

damit gemeint werden, daB sie den Weg nach Jenseits kennen. Es ist ein Weg des 

allwissenden Unterweltsfůrsten Helios, auf dem der Dichter zum Licht emporgebracht 

wird, denn auf dem Weg des Daimons gelangt er ins Jenseits.40 

Derselbe Weg bringt mm den Dichter KCX'ta ttá.vť acrtTj, "Uber alle Wohnstatten 

hin" nach der dielschen Fassung.41 Aus dem von Coxon durchfůhrten 

in Baby!onian Texts, Journal of Cuneiform Studies 38, 1986, 127-171: der Sonnengott offnet das 
Himmelstor des Westens und seine Licht dringt in die Unterwelt ein; dann richtet er die Toten auf 
dem "Verklarungsort." Nachdem er im weiBen Haus gegessen hat, legt er sich zum Schlaf im 
kummu hin; morgens steigt er wieder durch das ostliche Himmelstor zur Oberwelt auf. 

38 Belege bei F. J Dolger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine 
religionsgeschichtliche Studie zum Tauf'gelobnis, Mi.inster 1918, 83 ff.; bei den Astrologen wird das 
Richteramt mit der Sonne verbunden: Vett. VaL I, 7; lulian von Laodikeia, Catal. cod astr. V, I, p. 
188, 28; vgl. F. Boll, Die Lebensalter ( 1913), in: Kl. Schr., 208; vgl. auch H. Usener, Gotternamen, 
Versuch einer Lehre von der re!igiosen Begrijfsbildung, Bonn 1895, 179 ff. 

39 Vgl. J. E. Harrison, Helios-Hades, 13; vgl. auch eine Stiftungsurkunde des Tempels zu 
Smyrna, in dem die Gotterbilder von m.o{n:rov- "HA.wc; und KoúpTJ- l:EAlÍVTJ standen, Ditt. Syl!. II2 

Nr. 583, 20; dazu vgl. i]el..ioto JtÚAat ro 12 als Tor der Unterwelt; bei Plutarch de def or., 945 C 
hei13t es, daf3 Helíos die gereinigten Seelen nach dem Tode in seinem Lichtreich aufnimmt. Es ist der 
Wunsch jeder Seele, in der Unterwelt das Licht der Oberwelt zu schauen di.irfen; so berichtet auch 
Pindar frg. 129, 130; Ol. ll, 61 ff., daf3 sich die Guten in der Unterwelt des Sonnenlichts erfreuen 
werden; nach Arist. Ran. 454 f scheint die Sonne den Seligen im Hades; nach Empedokles 3 I DK 
B 52 brennen "viele Feuer unter der Erde ... "; hierzu Rohde, Psyche II, 2101 
40 in Plat. Phaed I 07d wird von Daimones als von Jenseitsbegleitern der Gestorbenen gesprochen: 
AÉ)'E'tat OE outroc;. roc; &pa 'tEAEU'tlÍOOV'ta ex:acrtov ó éx:acrtou oatjlroV' 001tEp ~rovta EiAlÍXEt, 
outoc; ayuv Ě1ttX,EtpEÍ de; OlÍ 'ttVa 1:Ó1tOV, ot od 'tOU<; OUAAE)'ÉVtac; OtaOtKacrajlÉvoc; de; 
"AtOOU 1tOpEÚW9at jlc'ta Í'J)'cjlÓvoc; ĚKEÍ VOU éf> oťj 1tpocrtÉ'taK'tat 'tOU<; Ě:v9ÉVOE ĚKELOE 
1topeúcrat. 

41 H. Diels, Ein orphischer Demeterhymnus, Festschr. Th. Gomperz, Wien 1902, 14 beruft 
sich auf ein Vers auf dem orphischen Goldblattchen aus Thurioi: "HA.tc IIúp Ota 1távť amn 
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Manuskriptenvergleich ergibt sich jedoch, daf3 wahrend a<J'tll nur in Mutschmanns 

Sextusausgabe vorkommt,42 steht im editio princeps des Codex Laurentianus 85, 19 das 

sinnlose 1tÚV't' a'tl143
; andere Manuskripte i.iberliefern 1tÚV't' aV'tllV (Heyne), 1tÚV'ttX'tll (L) 

und 1távw. 'tll (E c;). Coxon liest mit Heyne ii(v)'tll(V) und versteht es unter 

Beri.icksichtigung der Iliasstelle e 399-400,44 wo angeblich 1tÚAtV 'tpÉ:mm8m cine 

Antithesis von i:iV'tllV ěpxe<J8m bildet, als "goddes way ... , which carries through every 

stage onwards a man of understanding."45 Diese Auffassung kann aber nicht gehalten 

werden, da av'tllV in der besagten lliasstelle nicht "onwards", sondem eher im Sinne der 

Widerstrebung und Auseinandersetzung aufzufassen sei.46 Auch andere Lesungen geben 

keinen sicheren Aufschluf3 uber den Sinn der Stelle. Meineke und W. Jaeger lesen amvfl 

im Sinne von "a way of salvation",47 Karsten, Riaux und Zeller bevorzugen a8a114
&, was 

am pragnantesten Kingsley mit "through the vast and dark unknown" wiedergibt.49 Die 

dem text geringste Gewalt antuende Emendation von G. Cerri, der das conj. praes. ěn 

heraushebt und il Ka'ta 1táv8' &. 't' ěn <pÉ:pet... "che porta ... per tutte le cose che siano" 

liest, gibt trotz cinem etwas gequalten Deutungsansatz- nicht viel Sinn.50 Wie dem auch 

sein mag, muB letztlich eingestanden werden, daf3 keine der vorgeschlagenen Lesungen 

mehr Gewicht als die iibrigen hat. Wie die Stelte einst geheif3en habe, werden wir erst 

vícrwt.; vgl. Orph. frg. 47, 3 Kem; diese Lesung wird verteidigt von W. J. Verdenius, Notes on 
Presocratics, Mn 111, 13, 1947, 284 f.: "So the words Kata 1tavť acrtT] are a continuation of the 
image begun with the horses and the way" und neuerdings von J. H. Lesher, The Significance (J{ 
Kara Jrávr' a(O')Tl/ in Parmenides Fr. 1.3, AncPh XIV, 1, 1994 

42 Vgl. Sexti Empirici Opera, vol. ll, Adversus Dogmaticos Libros Quinque Continens, ed. H. 
M utschmann, Lípsiae 1914 

43 A. H. Coxon, The Text of Parmenides fr. I. 3, CR XVIII (LX), I, 1968, 69: "This 
meanigless reading is completely clear and (one would have thought) unmistakable. It seems 
probable that Mutschmann's eye had been caught by the word 1tOAÚ<ppacrtm, which stands 
immediately below in the next line ofthe manuscript." 

44 Bám(' 1St, ~lpt taxda, 1tUAtV tpÉ1tE ~no' Ěa avtnv I ěpxEcr8' 
45 Coxon, Fragments, 45 u. 158-159 
46 Vgl. R. Renehan, Review ofCoxon 1986, AncPh 12, 1992,401 
47 Jaeger, Theology, 225 23, dem folgt auch O. Becker, Das Bild des Weges und verwandte 

Vorstellungen imfriihgriechischen Denken, Hermes Suppl. 4, Berlín 1937, 140. Tarán, Parmenides, 
12 behauptet von der Emendation: "this would gíve to the proem a religious meaning, but the 
emendation is unnecessary." 

48 Zeller, PG, 568; Karsten, Parmenidis reliquiae, 54 f.; vgl. 29: "siquidem in celebrem me 
vexerunt viam Daemonis quae per arcana omnia fert doctum virum." So auch Riaux, Parménide, 
207: "puisqu' ils m'ont conduit sur Ia route glorieuse de Ia divinité qui introduit le morte1 savant au 
sein de tous les secrets" 

49 Kingsley, Reality, 26 
50 G. Cerri, ll v. I, 3 di Parmenide: Ia ricognizione dell 'esperienza, in: MOY!:A, Scritti in 

onore di G. Morelli, Bologna 1997, 57-63; u. Parmenide, 169 
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dann mít voller Zuverlassigkeit erfahren konnen, "wenn kilnftige Ausgrabungen im 

Moum::í:ov von Velia das Gedicht des Eleaten in Stein gegraben ans Tageslicht bringen 

sollten."51 Bis dahin werden wir uns entweder mít eigener Interpretationskunst begnilgen 

milssen, oder die Stelle als unverstandlich ausklammem.52 

Der Weg tragt den dOó'ta <pro'ta, den "wissenden Mann" liest Diels53 und mít ihm 

ausnahmlos alle lnterpreten des Prooimions;54 andere fůgen hinzu: "wissend" muB hier im 

Sinn von "eingeweiht" verstanden werden.55 Doch drangen sich gegen solche 

Ůberstetzung sofort die Bedenken auf, denn wie kame es eigentlich dazu, daB sich der 

Dichter schon vor der gottlichen Offenbarungsrede fůr wissend halt und wie ware der 

Umstand zu erklaren, daB er am himmlischen Tor von der Gottin mit Koupo~ angeredet 

wird, was ja zu einem "Eingeweihten", "Wissenden" schlecht paBt. Zwar laBt sich 

einwenden, daB xaí:pe véov <pro~ als i.ibliche Anrede des Neophyten in eleusinischen 

Mysteríen gegolten hat,56 doch ware es nicht eine unerhorte AnmaBung, wenn ein 

Begnadeter, der vorderhand noch keine Sicherheit hat, ob seine Hoffnung in Erfůllung 

51 Zitat aus Diels, PL, 27 
52 Vgl. auch H. A. S. Tarrant, Parmenides BI, 3. Text, Context and lnterpretation, Antíchthon 

10, 1976, 1-7; N.-L. Cordero, Les versI, 3 de Parménide (,,La Déesse conduit a l'egard de tout"), 
Revue Philosophique 107, 1982, 159-179; H. Pelliccía, The Text ofParmenides BI, 3 DK, AJPh 
109, 1988, 513-522; A. Markos, Bemerkungen zum Vers B I, 3, Platon 1998, 50, 112-125; M. 
Pozdnev, De Parmenidisfragmento BI, 3, Hyperboreus 7, 1-2,2001, 91-101 liest mít G. Hermann 
autf]. 

53 Vgl. PL, 49 mít Hinweis auf die Verwendung von doroc; im Sinne der 
Mysterienterminologie. 

54 So schon FUlleborn, Fragmente, 37 "der gepriesene Pfad der Gottheit fiihrt den klugen 
Sterblichen ins Reich der unerkannten Wahrheit"; Karsten, Parmenidis reliquiae, 55: "d&óta 
<I>&ta dicit sapientiae studiosum, quamquam nondum doctrina perfectum"; ebenso Mullach, 
Fragmenta, 116: "důóta <p&ta nominant virum qui quamvis supra vulgus sapiat, tamen nondum 
perfecta eruditione repletus sít."; Frankel, Parmenidesstudien, 160: "Die Erkenntniskraft (die 
GOttin, oder der Weg)fuhrt den Wissenden, den der das Ziel schon kennt, anjeden beliebigen Ort." 
Deichgraber, Auffahrt, 26: "An die Stelle seiner Person tritt mít Vs. 3 jeder Mensch Uberhaupt, 
wenn er nur einen philosophischen Eros und damit das Wíssen besítzť'; 28: "ein wissender 
Mensch"; Mansfeld, Offenbarung, 225-227: "Eioroc; deutet eíne in der Vergangenheit erworbene 
Erkenntnís an." Bormann, Parmenides, 61: "Der Weg fůhrt den Wissenden, d. h. den mit der Reíse 
vertrauten ... " Coxon, Fragments 44 u. 158: "a man of understanding"; Cerri, Parmenide, 169: 
"l'uomo che sa", "íl sapiente." 

55 Nach C. M. Bowra, The Proem oj Parmenides, in: Problems in Greek Poetry, Oxford 1953, 
50 ff. CPh 32, 1937, 109: "The 'man who knows' comes from religion and has more than an echo 
of 'initiate."' So auch W. Jeager, Paideia, Die Formung des griechischen Menschen, Berlin 1954-
55\ 120; Burkert, Proomium, 5: "doroc; hat hier eine Sonderbedeutung: der "Eingeweíhte", der 
"Myste"; dazu vgl. die Diskussíon verschiedener Deutungen bei M. R. Cosgrove, The KOYPOJ: 
Motiv in Parmenides B 1. 24, Phron XVIII, 1973, 88 f. 

56 V gl. Firm. Mat. 19 
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geht und i hm der Z u gang zur W elt der GOtter freigegeben wird, sich bereits am Anfang 

der Jenseítsreise selber als Eioóx;, "wíssend" designieren wtirde?57 

Wen tragt aber eigentlich díeser Weg wenn nicht einen wíssenden Mann? Unser 

Dichter wird von den HeliostOchtern begleitet, er mtil3te daher auf einem Weg gewandert 

sein, der wohl dem Sonnengott selbt gehort. So konnen wír an dieser Stelle nicht umhin, 

die Gefahr auf sich zu nehmen, eine bislang unberticksichte Lesart in Vordergrund zu 

ziehen, und <pro1:a. nicht als acc. sing. mase. von <pro<;, "Mann", sondern eher als acc. pl. 

neutr. von <pro<;, eine Kontraktion von <pá.o<;, "Licht", zu fassen. Der Satz m013te alsdann 

lauten: "(auf den Weg), der díe wíssenden Lichter tragt..." Was mít diesen Lichtem 

gemeint worden sein konnte, stellt sich heraus, sobald man sich die in der antiken 

Astronomie iibliche Bezeichnung von Sonne und Mond als 1:á. <pro1:a. im Gegensatz zu den 

Planeten und Fixsternsphare vergegenwartigt. Helios heil3t ja oupá.vta<; <pro<;, l;rofl<; <pro<; 

(Orph. hymn. Vll, 2 & 18), in Homer finden sich die Ausdrticke wie <pÚo<; 'HEA.íoto (o 

540), A.a.J.Lltpov <pÚo<; 'HcA.íow (A 605) und die Epitheta wie ltetcn<paft<; (Orph. hymn. Vl, 

14), lta.Jl<pavórov (v 29), <paEO'ÍJ.Lj}po'to<; (K 138, 191; Hes. Theog. 958; Pind. Olymp. Vll, 

39); auch Parmenides sollte nach Plutarch das von der Sonne auf den Mond 

zuriickgeworfene Licht aA.A.ó'tptav <pro<; genannt haben.58 DaB das Licht des Helios Eioó:J<;, 

wissend, heil3t, leuchtet gleichfalls ein, da der Sonnengott gerade diejenige lnstanz ist, die 

"aus dem heiligen Ather uber alles Land und Uber das Meer mít seinen Strahlen schaut" 

(Ham. hymn. Dem. 69), und als K:ÓO'JlOU 1:0 1t€pÍopOJ.LOV OJ.LJ!Ct, OJ!JlCt otK:a.tocrúvrt<; (Orph. 

hymn. Vll, 14 & 18), 59 mundi oculus (Ovid. Met. IV, 228),60 1ta.vÓ1t'tTJS (Aesch. Prom. 91; 

57 Mit dem Hinweis die Optative íxávot und crnEpxoia.to, die itinerativ sind, argumentiet 
Tarán, Parmenides 13, 16, 27, 30, daB es sich um "repeated experience" handelt. Eioroc; q><Ílc; ist 
"the man who knows, because he has already travelled on it." DaB die genannten optative nicht 
notwendig itineraratuiv sein mOssen, zeigt Mourelatos, The Raute, 1721 • ; hierzu vgl. U. Holscher, 
Parmenides. Vom Wesen des Seienden, Frankfurt am Main 1969, 72: "die imperfektivischen 
Formen, in denen am Anfang die Fahrt geschildert wird, bezeichnen nicht die Wiederholung des 
Vorgangs. sondern das Zustandliche der einmal erlebten Fahrt." Die Anschauung, daB die gottliche 
Offenbarung ofters wiederholt, ist OnbegrOndet; seine Vision ist ein einmaliges Erlebnis. Tarán, 
Parmenides, 31 sieht bekanntlich in der religiosen Vision des Dichters "an literary device"; vgl. die 
Kritik an der rationalistischen lnterpretation Tarán's bei E. L. Miller, Parmenides The Prophet?, 
Journ. ofthe Hist. ofPhilos. 1968, Vl, I, 67-69 

58 v gl. adv. Colot. XV 1116a = 28 DK B 14: VUK''ttq>a.tc; 1tEpt ya.ťa.v (Ú .. <Íl!lEVOV aAA.ótptov 
q>&c;; vgl. Empedokles nach Achill. /s. XVI 46, 6 M= DK 31 B 45: KUKAOtEptc; 1tEpt ya.ia.v 
tAícroua.t aAA.ótptov q>&c;. 

59 Zur Auffassung der Sonne als Auge vgl. auch Soph. Antig. l 02, 879; Eur. !ph. Taur. pp. 
194; Eurip..frg. 531 Nauck: "tov 6.ía. Kat (oupa.vo)v ř)A-u.onóv"; Auge des Aithers: Aristoph. Nub. 
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frg. 186, 192, Orph.frg. 47, 10), 1tctVbEP~1Í<; (Orph. hymn. Vll, 17),61 ó 1távca AEÚcrcrrov 

(Soph. Oed. Col. 869), o<; 1tÚV1:' Eq>op<t ~a.t 1tÚV1:' E1tct~OÚEt (A 109; Jl 326) allsehend 

und zugleich allwissend sein muB (Aesch. Ag. 632-633 T 7).62 Gleiches gilt allerdings von 

dem Mond, dessen lichthafte Natur schon die Namen der Mondgottinnen wie Selene, 

Aigle, Maira zum Ausdruck bringen. Áhnlich wie die Sonne, zieht auch der Mond seine 

Bahn íiber den Nachthimmel in cinem von Pferden oder Rindern gezogenen Wagen, um 

alle Taten der Sterblichen zu iiberschauen; deshalb wird er auch als allsehend und 

allwissend aufgefaBt.63 

Doch wie ware die Rede von einem Weg der Sonne und des Mondes zu erkliiren? 

Gibt es tiberhaupt einen Weg am Himmel, den die beiden q>&l1:a. durchschreiten? Die 

gemeinsame Bahn, auf der die Lichter ziehen, ware in diesem Fall nicht die tagliche 

Laufbahn der Sonne, sondern der Gtirtel des Zodiakos, durch den die Ekliptik Sonne geht, 

und zu welcher die Mondbahn nur unscheinbar geneigt ist.64 

Auf dieser Grundlage lieBe sich die einfůhrende Bildersprache des Prooimions etwa 

folgendermaBen erschlieBen: der Dichter ist im Gefolge der Tochter des Sonnegottes auf 

den vielbesungenen Weg geraten, auf dem die unsterblichen Wagenlenker wandern. 

Dieser Weg, der die (all)wissenden Lichter (des Helios-Hades und der Selene) tragt, fůhre 

an dem Tierkreisgiirtel entlang, und endet bei cinem Tor, das von den Bahnen von Tag 

und Nacht durchzogen wird. Es ist gleichzeitig auch der Weg des Daimons, das 

Bindeglied zwischen der Welt der Gotter und der Sterblichen; dorthin ist der Geselle 

pp. 285; Auge des Zeus: 'Hí:A.u: úmó1troA.r, 1 t'\toc; yati}oxov OIJ.IJ.a K. Preisendanz, PGM I, 26 
(Berlín P 5026). 

60 Mart. Cap. 185: mundanus oculus; Ambros. Exameron IV 1, l(Migne PL XIV, 188): oculus 
mundi. 

61 Macr. Sat. I 20, 3 
62 R. Pettazzoni, L 'onniscienza dí Dio, Torino 1955, 236-239 
63 Orph. hymn. IX, 7: 1tavoEpxi}c;; Maxim. 1tEpt xa'tapx&v 274: 1tavo.t::pKÉa Mi}vT)v ; Man. 

Apoth. IV IlO: 1taV.t::1tÍaKo1ta q>Éyyw Mi}vT)c;; Preisendanz, PGM I, p. 154, v. 2612; 168, v. 2965: 
1tavo1t1:ata (Mi}vT)) 

64 Aus der Geschichte des Tierkreises lernen wir, dal3 der zwolfteilige Zodiakos ein Produkt 
einer langen Entwicklung seL In der babylonischen Textreihe APIN, dem altestbekannten Beleg der 
Existenz des Tierkreises, heil3t es, dal3 der "Weg des Mondes" von der Sonne und den ftlnf Planeten 
durchzogen werde. Da die Mondbahn um etwa 5° gegen Ekliptik geneigt ist, kann es nach E. F. 
Weidner, Der Tierkreis und die Wege am Himmel, AOF VII, 1931, 174 kaum anders verstanden 
werden, als daB mít dem Weg des Mondes der Tierkreisgiirtel gemeint war. Es hieBe dann, daB der 
Weg der Sonne in dem sg. Mond-Zodiak von 27 oder 28 Stembilder oder Stemen vorgebildet ist. 
Die Reihe der Sternbilder konnte namlich nur in der Nacht beobachtet werden. 
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unsterblicher Gotter und Helden von jenseitskundigen Todespferden des lichthaften 

Unterweltsfúrsten Helios gebracht worden. 

Alsdann folgt die Beschreibung der eigenen Wagenfahrt: " ... die Achse in den Naben 

entsandte des Syrinx' Klang, sich gltihend erhitzend ... " Oas Wort Syrinx wird im 

Griechischen bekanntlich sowohl fůr die durchbohrte Btichse der Radnabe, wie auch fůr 

das Rohr der Flote gebraucht. Von diesem Doppelsinn ausgehend, versucht Kingsley (in 

Dieterichs Fu13tapfen) zu argumentieren, daf3 der "cruptyjló<;", ein Wort fůr den Zischton 

der cruptyš,, das die Griechen auch fůr das Zischen der Schlange gebraucht haben, in der 

magischen Praxis als "an excercise in breath control to help enter an altered state of 

consciousness" verwendet wurde, und daf3 "syrinx" in den magischen Papyri "was a call 

to silence", wobei "to ancient mystics and magicians the journey into a greater reality was 

a journey made through silence The noise of a syrinx ist the ultimate password." Dies 

kann aber hochstens in den magischen Papyri der Fall sein, nicht aber in unserem 

Prooímion, wo der Dichter selbst keiner magischen Formel oder Zaubers wie in jenen 

spaten Texten benotigt, um sich den Gottem zu nahern, da es gerade die Heliaden sind, 

die die Torhiiterin Dike besanftigen und den Weg zur Wahrheit ebnen.65 Kingsley 

behauptet des Weiteren, "that making of a syrinx also has a very special Iink with the 

sun ... For an extraordinary picture is presented to the initiate of how in reality the sun has 

a tube hanging down from it..." ln den einschlagigen Texten hadelt es sich jedoch nicht 

um cruptyš,, das Instrument, mit dem der Allgott Pan die kosmische Harmonie ertonen 

lal3t, sondern um ailAó<;, die aus der Sonnenscheibe hangende Rohre, bzw. windblasende 

Trompete, die als Urheber der die Scele des Mysten in die Ost- und Westregionen 

tragenden Winde aufgefaf3t wird.66 Wenn dann Kingsley darauf hinweist, daf3 Helios in 

65 Wenn Kingsley, Dark Places, 146 (mit dem Hinweis auf den pariser Zauberpapyrus PGM 
XJIL 933-946) schlieBiich versucht, dieses Zischen und Pfeiffen mít einem Schlangenexorcismus 
des Asklepios- und Apollonkultes zu verknGpfen, so wird der Sinn der Prooimionstelle vollig 
entstellt. 

66 Kingsley, Dark Places, Anm. auf der S. 266 zu der S. 148; Preisendanz, PGM IV, 550 f. -
dazu Dieterich, Mithrasliturgie, 62 ff.; W. Fauth, Helios Megistos, 4 u. 7- und die ihren GegenstGck 
in der jistu/a Attinis des Macr. Sat. l, 21, 8 f.: "quis enim ambigat Matrem Deum terram haberi? 
haec dea leonibus vehitur, validis impetu atque fervore animalibus, quae natura cae/i est, cuius 
ambitu aer continetur qui vehit terram. solem vero sub no mine Attinis ornant jistu/a et virga. jistu/a 
ordinem spiritus inequalis ostendit, quia venti, in quibus nul/a aequlitas est, propriam sumunt de 
sole substantiam: virga potestatem solis adserit qui czmcta moderatur ... " und au/cóc; als Symbol 
der kosmischen Harmonie in Porph. vit. Pyth. X 13. Zu dem Ursprung der Winde vgl. K. Tallquist, 
Himmelsgegenden und Winde, Studia Orientalia ll, 1928, 118 ff.; zu den die Seele zum Firrnament 
tragenden Winden vgl. Plat. Phaed. 70 A; 77 B; 80 D; F. Cumont, Les Vents et les Anges 
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seinem orphischen Hymnos crtpUJC'ťlÍ~ heiBt, so bezieht es sich vielmehr auf den Ton der 

Winde,67 als deren Ursprung die Sonne gedacht war,68 als auf die Vorstellung einer 

Spharenharmonie, die nicht dem Dahinrollen der Sonnescheibe, sondern vielmehr der 

Drehung des Himmelspoles oder der Himmelsachse zuzurechnen ist.69 Diese 

Vorstellungen sind aber erst in der Spatantike herauskristallisiert worden und ihre 

Anwendung auf das altionische Weltbild, wo der Lauf der Sonne mít andersgearteten 

Phantasiegedanken umwoben war, ist problematisch. 

Kingsley behalt moglicherweise Recht, wenn er das Zischen in diesem Kontext als 

Merkzeichen der Sonne versteht, da es sich noch folgende Deutungsmoglichkeit vom 

crípu~elV der Rader des Sonnenwagens im Prooimion bietet. ln seinem orphischen 

Hymnos wird Helios als "der Konig des Weltalls" und "Vater des Chronos", xpóvou 

1tét"tep gepriesen.70 Letzteres Epitheton, das leicht zu verstehen ist, denn die Sonne 

vorzeiten als kosmischer Weber (bzw. Webeschtitze) gedacht war/ 1 der mit dem Faden 

von Tag und Nacht das Gewebe des Eniautos webt, schmtickt auch den orphischen 

Ewigkeits- und Sonnengott Chronos-Herakles, der sonst auch als opáKrov ÉAtJC'tÓ~72 und 

aioAój..topqmc;73 angerufen wird. Wie sind diese Epitheta zu verstehen? Die Neigung der 

Himmelsaehse zur Ekliptik verursacht, daB die Sonne von der Wintersonnwende bis zur 

Sommersonnwende einen sich stets vergroBernden Kreis durchlauft, von dem man nur den 

psychopompes, in: Pisciculi, Festschr. F. J. Dolger, Milnster 1939, 70-75; zu den Winden im 
Tartaros vgl. B. Gladigow, Pneumatik und Kosmologie, Ph CXI, 112, 1967, 1-20 

67 Vgl. Schol. Theocr. I 3: -rT]v oe crúptyya -r&v EV -réj) 1\Ó<:Tjlq:> JtVEUjlá-rrov ávÉjlrov 
owvoEicr9m wie auch das crupt~Et v Luftwehen des Zeus in Orph. frg. 297 b, T 98 heiBt: ZEú~ ot 
'tE 1táv-rrov i:cr-rl. 9Eó~ Jtáv-rrov 'tE KEpacr-rl]~ jJtVeÚjlacrt crupt~rov cprovaicrt v -r' áepOjllK'tot~. 

68 Dicterich, Mithralíturgie, 62; dazu vgl. dic Helios tragenden Winde bei Hcnoch XVIII, 4; 
LXXII, S. lm pariser Papyrus heiBt es: Ó.Epocponl]v avÉjlOOV E1tOX,OÚjlEVO~ aupm~. I "HA.tE 
X.PU<:TOl\ÓjlCt., ottnrov cpA.oyo~ Ctl\ÚjlCt.'tOV 1tUp, I ai9Eplat<:Tl 'tpt~aí~ jltyav 1tÓAOV CtjlťpteAl<:T<:Tú)V, I 
ytovv&v aú-ro~ &1tana, a1tep JtáA.tv t~avaA.úEt~· ln Korinth, wo der Helios einen alten Kult hatte, 
galt der Sonncngott auch als Sturmgott. Der Korinther Eumelos nennt unter den Pferden des 
Sonnengottes Bronte und Sterope (Hyg. fab. 183); schol. ad Eur. Phoen. 3 zur Abwechslung 
Bronte und Astrape; vgl. auch Boll, Aus der Oifenbarung, 1202. 

69 Vgl. C. v. Jan, Die Harmonie der Sphiiren, Ph Lil, 4, 1894, 13-37; Orph. hymn. 34, 16: cri> 
oe 1tÚV'tCt. 1tÓAOV Kt9ápn 1tOAUKp€K'tq:l Ó.pjlÓ~Et~ 

70 Orph. hymn. 8, 13 
71 Die Bahn des Surya wird mít dem aufgezogenen Faden verglichen (Rgv. I II S, 4-5). vgl. E. 

Sieg, Der Nachtweg der Sonne, 4: "Die Sonnebahnen des Jahres steHen gleichsam den "Aufzug" in 
dem Gewebe dar, zu welchem Tag und Nacht den "Einschlag" liefern." Der talmudische Schemesch 
heif3t "Argaman"= Weber, nach Eisler, Weltenmantel I, 226 f.; lm hebrli.ischen bezeichnet man die 
aufgehende Sonne als "Wirtel einer Spindel" oder als "Spindel" (ghazala), vgl. K. Vollers, Die 
solare Seite des alttestamentlichen Gottesbegriffes, ARW IX, 1906, 179. 

72 Orph .. frg. 58 
73 Orph. hymn. 12, 4 
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Abschnitt der Tageslaufes sieht, und so wird die Sonnenbahn als eine sich immer hoher 

windende Spirale dem Ringeln einer Schlange angeglichen.74 Die Schlange ist also ein 

uraltes Sonnensymbol und ihr Zischen begleitet die Fahrt des Sonnenrades.75 Doch sollte 

man den Sinn der Bilder nicht zu weit pressen ... 

lL 

Die Fahrtschilderung setzt nun mit einem neuen Bild fort: die Heliaden, dem Wagen 

vorauseilend, verlassen das Haus der Nacht und stof3en die Schleíer vom Haupte mít den 

Handen zurucL .... O'tE 0'1tEpxoía'to 1tÉ~mnv 1 'HA.táOE~ Koúpm, 1tpoA.t1toúcrm OÓlf.lU'ta 

NDK'tÓ~, Id~ <páo~. rocráf.lEV!Xl Kpá'trov U1t0 XEPO't KUAÚ1t'tpac;. Warum tun sie das? 

Man diírfte diese Stelle mit dem Hinweis Obergehen, daf3 es aus einem ganz 

einsehbaren Grund geschieht, da die Heliaden aus der Nacht ins Licht hini.iberfinden, das 

ja ihrer Sonnennatur zusagt. 76 Es darf jed och gleichzeitig daran erinnert werden, daB das 

74 Vgl. A. Lobeck, Aglaophamus I, Konigsberg 1829, 485: ,,l\fam Herculis nomen non prius 
Soli accommodari potuit, quam duodecim ath/a et totiem zodiaci signa constituta sunt, et hujus 
demum ob/iquitate reperta effectum est ut Sol aliquam cum serpente similitudidinem habere 
videtur." 

75 Macr. Sat. I 17, 58: solis meatus ... variando iter suum velut jlexum draconis involvit, unde 
Euripides nuptJ'ÉVTJt; OE opáxrov óoov ijq:itat 'tE'tPO.flÓp<pott; &>pat.:;, K'tA. und ibid., I 17, 69; I 19, 
18; I 20, 3; vgl. catal. codd. astrol. V 2, 143, 3: TÓ'tE ó OTJfltoupyo.:; oiKEt<p VEÚflO.'tt h:íVTJO'E tóv 
flÉyav opáxov'ta cruv tep KEKOO'flTJflÉV<p O"tE<pávcp, A.tyro OTJ 1:6. OÓ>OEKO. š<Póta, xtA.. vgl. F. 
Cumont, Textes et monuments I, 35; vgl. auch Eur. frg. 937 Nauck; Porphyr. De abst.; Papyr. 
Paris., 939; dazu vgl. auch H. Seyrig, Monuments syriens du culte de Némésis, Syria 13, 1932, 594; 

und vor a !lem R. Engler, Die Sonne a/s Symbol, Ziirich 1962, 13 5 ff.; zum Sonnengott auf dem von 
gefliigelten Schlangen gezogenen Wagen an eínem altboiotischen Demeterheíligtum vgl. Gruppe, 
GMRG, 8072; die Deutung der Spirale als Abbild des Sonnenlaufes sei jedoch nach W. Schulz, 
Zeitrechnung und Weltordnung, Leipzig 1924, 109 ff. "eín trauriger Gedanke des Schriftstellers 
Willy Pastor", der "in Folge der iiblichen Ursteilslosigkeit in solchen Dingen sofort weiteste 
Verbreitung gefunden hat." W!ire namlich die Spirale der Sonnenlaut: dann miif3te I) in síe díe 
Horizontlinie eingetragen sein; 2) in der Mitte weit offen sein, da die kleinste Sonnenbahn immer 
ein sehr weiter Bogen ist; 3) wenigstens 180 Windungen haben; 4) nicht blof3 Zunehmen oder 
Abnehmen der Tageskreise, sondem beides zum Ausdruck bringen." 

76 V gl. Deichgrl:iber, Au.fťahrt, 29; Coxon, Fragments, 16 I; Cerri, Parmenide, 174 
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Verhullen des Hauptes in den Mysterien den Symbolwert der Todesweihe hat. 77 Die 

Liiftung des Schleiers, die Schleierablegung, diirfte einerseits als symbolische 

Wiedergeburt gewertet werden, andererseits konnte es auf die Zuriicklassung des 

irdischen Leíbes híndeuten, das wie cin Kleid die Seele auf ihrer Reise ins Jenseits 

verhiillt. 78 Welche Rolle kame dann den Heliaden zu? Sie waren dann nicht eine blol3e 

Teilpotenz des Sonnengottes, dienten nicht nur als die Szene verbramendes Fabelwerk, 

sondern waren geradezu ein Sinnbild der zum lichten Himmel aufsteigenden Seele. 

Nun kommen die Heliaden endlich dem Ziel ihrer Fahrt nahe; " ... dort ragen die 

Torpfeiler der Bahnen von Nacht und Tag, Tiirsturz umfal3t sie und steinerne Schwelle. 

Selbst aitherisch, ist das Tor ausgefůllt mít gro13en Turtlilgeln, von denen die vielstrafende 

Dike79 die Schlussel der Vergeltung verwaltet": "€vea núA.at Nu-te'tó~ "CE Kat "HJW"CÓ~ 

el(H KÚEÚ9rov, I Kaí mpa~ únépeupov UJ.U:pt~ €xn Kat A.átvo~ oMó~· I au•tat o' 

cd.eéptat nA.f]v-rm jl.eyáA.mcrt eupé-cpot~· 1 'trov oe LiÍKTJ noA.únmvo~ ĚXEt KATJtOa~ 

ajl.otl)oú~·" 

Wenn wir uns nunmehr den Fragen zuwenden, wo 680~ oaíj..t.ovo~ des Parmenides 

hinfůhrt und wo die Torpfeiler der Bahnen von Nacht und Tag núA.at NUK'tÓ~ "Ce Kat 

"Hj..t.a-có~ ragen, so betreten wir damit ein heil3 umstrittenes Gebiet. Fiir einige Ausleger ist 

die Fahrt gen Licht nichts als Allegorie des Weges zur Erkenntnis,80 fůr andere gibt es 

77 Vgl. die Parodie der Verhtillung beim Traumorakel, Aristoph., Plut. 731; Zur Verhiillung in 
den Mysterien vgl. H. Diels, Sibyllinische 8/titter, Leipzig 1890, 122; Dieterich, Mithrasliturgie, 
167 

78 Zum Korper als purpurnen n:Én:Ao<; vgl. Porphyr. De antro nymph. 3, 45; Die Kleidablegung 
dient als Bild fůr die innere AbiOsung und Uiuterung in der Mystik, vgl Plotin. Enn. I 6, 7 Henry & 
Schwyzer: E<p!O'CÓV jlEV yap <Íl<; ayaeóv Kai ft Ě<pE<n<; n:pó<; 'COÚ'CO, 'tEÚ~t<; OE auwií ava!JatVOUO't 
n:pó<; 'CO avro Kat En:tmpa<pctcrt Kai Ct1tOOUOjlÉVot<; a Ka'Caf3aí.voV'CE<; lljl<ptÉO"jlE8a· olov bci 'CU 
&yta 'CWV icp&v 'COÍ<; CtVlOÚ<H Ka8á.pott<; 'CE Kat tjla'CÍ.rov Ct1t08Éo€tl; 'CWV 1tpt V Kat 'CO YUjl.VOÍ<; 
avtÉVat" Ěroc; av n<; 1tEpcAerov EV 'Cft ava!Já.on 1tÓ.V OO"OV aAAÓ'Cptov 'tOÚ eeou ail'tQ:\ jlÓV(\l 
au'Có 11óvov ton EtAtKptvÉc;, ánA.oilv, Ka9apóv, K'tA. Zum Motiv der himmlischen Kleider (oder 
Leiber) des Mysten vgl. W. Bousset, Die Himmelsreise der Seele, ARW 4, 1901, 144; R. 
Reitzenstein, Das iranische Erlbsungsmysterium, Bonn 1921, 95 tf. und insb. H. Junker, Frau Welt 
in !ran. Zeitschr. f. lndologie u. lranistik II, 1923. 238; am ausfůhrlichsten wird dieses Motiv 
behandelt von F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris 19294

, 28269 
79 Zu bÍ.Kl11tOAúnotvo<; vgl. Orph . .frg. 158 u. 316 
80 So schon Sextus Empiricus Vll III ff. M. Die Pferde, die P. tragen sind "die unvernunftigen 

Tríebe der Seele" und "Begierden", "der Weg des Daimons mit vielen gottlichen Zeichen" ist das 
beschauliche Leben im Einklang mít dem philosophischen Logos: "Kata ot 1:r)v n:oAÚ<f>llllOV óoov 
'tOU oaijlOVO<; 1t0p€Úeo9at ti]v Ka'Ca 'CÓV <ptAÓO"O<pOV Aóyov 9cropí.av". c. M. Bowra, The Proem 
of Parmenides, 98: "Parmenides is plainly allegorizing. The allegory may of course be based on 
something akin to a mystical experience, but it ist none the Iess an allegory. The transition from 
Night to Day is the transition from ignorance to knowledge." vgl. W. J. Verdenius, Der Logosbegrifl 
bei Heraklit und Parmenides ll, Phron XII, 2, 1967, 101-110; Bormann, Parmenides, 64 



67 

geradezu "keinen lokalisierbaren Fahrweg", denn "wenn man den Bildern des Prooimions 

den Eigenwert gibt, so wird das ganze verworren und haltlos ..... " 81 Nach Tarán "there is 

nothing in the proem to suggest a special reference either to place or to time. The Paralell 

wíth Pindar, Ol. 6. 22 ff., strongly suggests that Parmenides' journey is as metaphorical as 

Pindar's way of song"82 und Jaeger behauptet: "Parmenides' roadway is nowhere to be 

found on this earth; it is rather the way of salvation, ofwhich he had lemed in the mystery 

religions."83 Zwar ist Heitsch des Dafůrhaltens, dal3 Parmenídes das Bild des Tores aus 

der hesiodschen Theogoníe ilbernímmt, solche Orte líegen nun angeblích "au13erhalb der 

empirischen Welt und lassen sich nicht lokalísieren."84 Auch Burkert, - wenn auch 

zogernd- der Katabasistheorie Morrissons beipflichtend, fordert die platonisch-christliche 

Anschauungen vom Weg nach oben und Weg zum Licht wie jedes Vertikalschema 

wegzulassen, denn Jenseíts ist in seinen Worten einfach "sehr, sehr weit entfernt."85 

Wir mochten an dieser Stelle den skeptischen Stimmen entgegehalten, daB die 

Beantwortung der Frage, wo die Torpfeiler der Bahnen von Tag und Nacht angesiedelt 

sind und wo sich einst die Reise des Dichters gerichtet haben mag, von zentraler 

Bedeutung sei fůr das tiefere VersUindnis nicht nur des eigenen Prooimions und dessen 

religioser Botschaft, sondern geradezu der im Mystizísmus des Vl. Jhdts. bltihenden 

Vorstellungen. 

Zum Zweck der Losung díeser Fragen zieht die modeme exegetische Literatur in der 

Regel die Parallelstellen aus der epíschen Dichtung heran, namentlich das 

Laistrygonengeschichte der Odyssee und die Unterweltsbeschreibung der Hesiodschen 

Theogonie. ln Homers Odyssee ist in der Schilderung der Laistrygonenstadt Telepylos 

von den nah beieinander verlaufenden Bahnen von Tag und Nacht die Rede.86 Ohne an die 

verfanglichen Fragen der m}thischen Geographie der homerischen Dichtung naher 

81 Frllnkel, Parmenidesstudien, 161 
82 Parmenides, 24: "there is nothing in the text, to suggest that ěv6a. designates the realm of 

night and that the latter is in the west." Auch Deichgraber, Auffahrt, 658 f. meint, daB "Ěv6a. nícht 
als konkrete Ortsbezeichnung, sondem als die Angabe einer allgemeinen Station auf dem Weg des 
Parmenides interpretiert werden muf3." Die Lokalisierung der Prooimionszene halt ftir unmoglich 
auch L. Couloubaritsis, Mythe et Philosophie, 87 u. 126 

83 Theology, 98 
84 Vgl. E. Heitsch, Parmenides. Die Arifange der Ontologie, Logik und Naturwissenschaft, 

Mi.inchen 1974, 135 
85 Proomium, 15 
86 Od. K 86 
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heranzugehen,87 lal3t sich ohne gr613ere Schwierigkeit aufzeigen, dal3 diese Bahnen nichts 

als Metaphern fůr den Tag und Nacht sind; dies wird schon durch das Gleichnis des 

"Hirten, dem der heimtreibende Hirt ruft, und es hort ihn der, der hinaustreibt" 

ausgedriickt. Parmenides nimmt die epische Wendung auf, doch spricht dariiber hinaus 

von dem Tor dieser Bahnen, dessen GegenstUck trotz der mangelnden wortlichen 

Obereinstimmung regelrecht in dem Tor der hesiodschen Unterweltsbeschreibung erblickt 

wird. ln der Theogonie wird Tartaros als ein Ort tief unter der Erdtlache geschildert, um 

den sich ein eherner Zam1 zieht und dessen Hais die Nacht dreifach umlagert; es liegt an 

einem modrigen Ort, am Rande der riesigen Erde, jeder Ausgang davon i st versperrt, denn 

Poseidon setzte eherne Tore davor, und ringsum lauft eine Mauer nach beiden Seiten ... 

Der Text setzt dann etwa folgenderma13en fort: ... dort haben der Reihe nach die dunkle 

Erde, der dunstige Tartaros, das unwirtliche Meer und der stemerne Himmel ihre 1tTJY<lt 

Kat 1tEÍpa't' (736-8). (Es ist) ein xá.crJ.W iJÉya, und selbst, wer anfangs das Tor 

durchschritt, gelangte im Lauf eines ganzen Jahres nicht hinab ... dort stehen auch NUK't'O~ 

E:pEiJvilv oí:Kí.a onva, gehiillt in schwarzblaue Wolken. Davor, 't&v 1tpÓcr8', (d. h. 

offensichtlich vor dem Tartaros) "halt Atlas den Himmel und dort begegnen Nacht und 

Tag einander und griil3en sich beim Schritt Uber die grol3e eherne Schwelle. Eines namlich 

will hineingehen, das andere kommt zur TUr heraus, und niemals birgt das Haus beide 

zusammen; immer hat eines das Haus verlassen und wandert Uber die Erde, wahrend das 

87 Es ist eine allgemein akzeptierten Meinung, dal3 hinter dieser Schilderung eine ungenaue, 
den Griechen wohl von den PhOniziern zugekommene Kunde von langen Tagen und kurzen hellen 
Nachten des hohen Nordens steht; vgl. E. H. Berger, Die mythische Kosmographie der Griechen, 
Leipzig 1904, 15; A. Lesky, Aia, WS LXIII, 1948, 57; W. B. Stanford, The Odyssey of Homer, 
London 1955; P. von der Mi.ihll, Die Kimmerier der Odyssee und Theopomp, MH 16, 1959, 145. 
Gegen diese Theorie ist jedoch einzuwenden, dal3 es aul3erst zweifelhaft sei, dal3 der homerische 
Dichter i.iberhaupt etwas von den Zustanden im hohen Norden wi.il3te. Es gibt dagegen viele 
Anzeichen dafůr, dal3 jenes marchenhafte Laistrygonenland nach dem Nordrand des 
Kleinasiatischen Bodens, der Sildki.iste der Propontis, genauer nach Kyzikos, situiert worden war. 
Die Quelle der Artakia, die in der Odyssee einzige einigermal3en konktrete geographische Angabe 
zwischen Malea und Ithaka bildet, erwahnt Apoll. Rhod. Arg. I, 936 ff. in seiner Schilderung von 
Kyzikos. ln der Ortsbeschreibung heil3t es unter anderem, daB die lnsel den Namen Barenberg, 
"ApK'tWV opo<;, fůhrt, und von einem wilden Gigantengeschlecht, den ÍT])'f:VÉ€<;, bewohnt i st; hierzu 
Gruppe, GMRG l, 316; divergierende Erklarung gibt H. V oB, Bahnen von Nacht und Tag, Mn XVI, 
1963, 22-26, derzufolge sich die Laistrygonenstadt in der Nahe von Kirkes lnsel befinden muf3te, 
die das unmittelbar bevorstehende Reiseziel des Odysseus war. Von der lnsel Kirkes wird 
ausdri.icklich gesagt, daf3 dort Eos Heim und Tanzplatz hat und Helios seinen Aufgang (Od. ll· 3), 
woraus geschlossen werden darf, daf3 die Stadt Telepylos im Osten liegt. 
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andere drinnen im Haus die Zeit seines Autbruchs erwartet..."88 Wo liegt denn jene 

Schwelle und das Haus der Nacht? Dieser nicht ganz klaren Schilderung zufolge ware der 

Ort, wo sich der Tag und Nacht einander begegnen, vor dem Tartaros in der Nahe des 

Atlas zu suchen. Da nun Atlas nach 517 in neipa.crtv f-v ya.í11;, also vor die jenseits des 

ruhmvollen Okeanos wohnenden NyxtOchter Hesperiden angesiedelt wird,89 so liegt auch 

der Schlull nahe, dall auch diese Schwelle irgendwo an den Westrand der Erde, bzw. an 

den Eingang in die irdische Unterwelt situiert worden war.90 Die Verse 711-819 werden 

meistens fůr cine spatere, aus der Werkstatt verschiedener byzantinischen und 

alexandrinischen Autoren stammende Zudichtung gehalten,91 West erklart die Zeilen 740-

88 V gl. Hes. Theog. 736-754 ""EvOa ůi:: yf]~ ůvoq>Epft~ Kat Tap1:ápou ŤJEpÓEvw~ I xóv1:ou 1:' 
a'tpuyÉ'tOto Kat oupavou U<J'tEpÓEV'tO<; I É~EÍT]~ 1tÓ.V'tffiV 1tT]1at Kat 1tEÍpm' Eamv I apyaA,t 
EUproEv'ta, 'tá 'tE <J'tuytoum Owí 1tEp, I xém!la !lÉY'· oDSt KE xáv'ta 'tEAE<J<pÓpov Ei<; ÉVta\l'tÓV I 
ouoa<; tKot't', d xpro'ta 1t\JAÉ:rov EV'tO<JOE ytvot'tO, I UAAá KEV ěvea Kat ěvOa q>Épot 1tpÓ OÚEAAa 
OÚEAATI ló.pyaAÉTJ· onvóv OE Kat 6.0avá'totot Owí:otl 'tOÚ'to 'tÉpa~. Kai NUK'tÓ~ ÉPE!lvftv oí:Kia 
onva I E<J'tT]KEV VE<pÉATI~ KEKaAUJ..lJ..lÉVa K\lavtnmv. I Trov 1tpÓo0' 'Ia1tE't0tO 1tát<; ĚXH oupavóv 
Eilpuv 1 Éo'tTJtil<; n<paAfj 'tE Kat ó.Ka!lá'tnm xtpEom v 1 amEJ..l<pÉro~. OOt Nú~ 1:10 Kat 'HilÉPTJ 
aooov ioiloat I aA,A,ftA,a~ 1tpOOÉH1tOV, Ó.!lnPó!lEVat !lÉyav ouoov I XÓ.AKEOV. lÍ !lEV ěoro 
Ka'tapflot'tat lÍ OE Oúpa~E I EPXE'tat, OUOÉ 1to't' Ó.!l<J>O'tÉpa~ ŮÓ!lO~ ÉV'tÓ~ ÉÉpyn, I aA,A,' aiú 
É'tÉpT] YE ŮÓJlffiV ěK'tO<JOEV ÉOÚ<Ja I yaiav É1tt<J'tpÉ<pE'tat, i\ o' au ŮÓJlOU EV'tÓ~ E:ouoa I JlÍJlVH 
'ttlV au'tft~ WpT]V Mou .... " 

89 V gl. Hes. Theog. 215 ff. 
90 Zur Lokalisierung des Hauses von Tag und Nacht nach dem Westen vgl. G. Cerri, 

Cosmologia dell' A de in Omero, Esiodo e Parmenide, in: Caronte, Un obolo per l'aldila, PP, Fasc. 
282-285, 1995, 445 u. 456 mít den Anm.; eine solche Lokalisierung stellt in der Tat ein schwieriges 
Problem dar. M. Stokes, Hesiodic and Milesian Cosmologies, Phron 7, 1962, 16 f. hat klar gesehen, 
daf3 der Tag nicht im Westen, sondern nur im Osten aufgehen kann und spricht deswegen von 
"highly probable confusion of Western with subterranean." Die SchluJ3folgerung von M. D. 
Northrup, Tartarus Revisited: A Reconsideration oJTheogony 711-819, WS 92 (N.F. 13), 1979,30 
f., daf3 es nicht angeht, zu denken, Hesiod habe das unterweltliche Tartaros zurn westlichen Erdrand 
hinaufgertickt, da Atlas selbst eín Titan íst (Theog. 507 ff.), und kann deshalb auch das Schicksal 
der unter die Erde geschleppten Títanen teílen, scheint uns nicht beweiskraftig. Daf3 weiterhin 
Pausanias' Beschreibung der Kypselos-Lade und die Wandgernalden zu Olyrnpia (V, ll, 5; V, 18, 
4) ,,provide evidence, that in antiquity Atlas could indeed have been regarded as standing beneath 
earth", konnen wir aus den genannten Passagen nicht herauslesen. Eine ansprechende, doch eher 
unwahrscheinlíche Erklarung gibt 8. Gladigow, Pneumatik und Kosmologie, Ph 111, 1967, h: fiir 
Tartaros gibt es zwei verschiedene Lokalisationen, eine jenseits des Okeanos, die andere unterhalb 
der Erde. Es rnuf3 nun ein Ort gesucht werden, fůr den die Bestirnmungen ,Jenseits des Okeanos", 
"unterhalb der Erde" und "irn Westen und Osten" gleichzeitig zutreffen. Da nun ,Jenseits des 
Okeanos nicht mehr eine exakte geornetrische Orientierung in der Ebene gefordert werden darf', 
"konnen unterhalb der Erde sehr wohl der Bereich der untergehenden Sonne und der aufziehenden 
Nacht, Osten und Westen, die beide zugleich jenseits des Okeanos liegen, in einern Haus 
zusarnmentreffen." 

91 F. Jacoby, Hesiodi Theogonia, Berlín 1930, 22 ff.; dagegen sprach sich aus H. Schwabl, 
Hesiods Theogonie. Eine unitarische Analyse, Wien 1966, 97 ff. 
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745 sogar fůr "the most suspect of all" und weist sie mit 734-5 als unauthentisch zuruck.92 

Da sie nun hOchstwahrscheinlich vom niedrigeren Alter seien, als das Prooimion des 

Parmenides selbst, wird es auch schwer fallen, den Nachweis zu fůhren, daB der Eleate die 

Bilder wie Chasma der Unterwelt und Haus der Nacht aus Hesiods Dichtung geschopft 

hat,93 und so miissen wir ausnahmsweise R. Bohme Recht geben und die Vermutung 

aussprechen, daB hier Parmenides auf die Konzepte zuriickgreift, die wohl alter als Hesiod 

und Homer seien, und die zu Lebzeiten des Eleaten einen festen Bestandteil des 

mythopoietischen VokabuUirs gebildet haben.94 Die Versetzung jenes Hauses, das Tag 

und Nacht im gleichen Wechsel beherbergt, nach Westen, fůgt sich auBerdem keineswegs 

in das archaische Weltbild hinein, wo, wie bekannt, die Sonne auf ihrem Nachtweg nicht 

unter die Erdscheibe untertaucht, sondern die Erde nordwarts umkreist und schlieBiich 

entschwindet, da ihre vom hohen Norden geworfenen Strahlen die Menschen nicht 

erreichen konnen.95 

Wenngleich schon aus diesen auBerst allgemeinen Bemerkungen klar zu ersehen ist, 

daB die descriptio Tartari der Theogonie keinen festen Anhaltspunkt fůr die ErschlieBung 

der Topographie des parmenideischen Prooimions abgeben kann, gilt dennoch der 

Vergleich mit der obenzitierten Hesiodstelle und die daraus gezogenen Schliisse den 

meisten lnterpreten als eine conditio sine qua non jeder seiner Deutung.96 Geht man nun 

von der konfusen Topographie der Theogonie aus, so fůhrt es zu allerhand abstrusen 

92 M. L. West, Hesiods Theogony, Oxford 1966, 358; ahnlich auch P. Mazon, Hésiode, Paris 
1964, 59 1• sieht darin das Werk von drei lnterpolatoren. 

93 Wie Pellikaan-Engel, H&P, 25; 28 zu argumentieren versucht. 
94 Bohme, Muse, 16 f. behauptet, darl Parmenides "weder Hesiod noch Homer folgt," sondern 

"auf ein archetypisches Traditionselement zurtickgreift, darl bei Hesiod eine modernisierte 
Umformulierung erfahren hat." Dies ist allerding ein aus dem sonst uns unakzeptablen Kontext 
gerissener Zitat. 

95 Was wohl selbst die Vorstellung Homers im I O. Buch der Odyssee gewesen war; vgl. 
Meterologica B 1, 354 a 29: "1tlopi. ůt wu -ru npóc; iipK'tov dvcu -rilc; y'ijc; D'fiTJAU O'TJJ!EÍÓv n Kai 
'tO noi.Aouc; TI:Etcr8fjvcu 'tOOV apxaírov JlE'tEWpoAóyrov 'tOV i\AtoV JlTJ <pÉpEcr8at \lno y'ijv UAAU 
nEpi 'tTJV y'ijv Kat 'tOV 'tÓnov 'tOÚ'tOV, a<pavÍ~Ecr8at ŮE KOL n:otdv VÚK'ta ÚlU 'tO Ú'fiT)AtlV dvat 
npoc; iipK'fiOV -ri]v y'ijv." Zu nicht nur orientalischen Parallelen dieses Weltbildes vgl. W. Schulz, 
Altionische Mystik, Wien und Leipzig 1907, 140 ff. 

96 Vgl. Diels, PL, 50, Kranz, Aufbau und Bedeutung, 1160; E. F. Dolin, Parmenides and 
Hesiod, HSCPh 66, 1962, 96 f.; H. Schwabt Hesiod und Parmenides, RhM 106, 1963, 141; 
Pellikaan-Engel, H&P, 51 f.; G. Cerri, La Cosmologia dell'Ade, 445; darunter finden sich auch 
Ausnahmen; Burkert, Proomium, 16 hat trotz seiner Abhangigkeit von der Katabasistheorie 
Morrisons die Tatsache nicht Obersehen, dal3 "Hesiods Theogonie nicht das einzige Stilck Tradition, 
auf das Parmenides bezogen ist" gewesen sein darf; den Ausfůhrungen von Bohme, Muse, 9-32; 
115, nach denen die Bilder des Prooimions die Elemente der mít der musischen Orpheustraditíon 
noch gegebenen 'schamanistischen' Geisteswelt darstellen, wird man schwerlich folgen konnen. 
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Konsequenzen, die hochstens nur darin auseinandergehen, ob ihre Autoren den Dichter 

auf dem Sonnenwagen zum Lícht emporsteigen, oder íns unterweltlíche Haus der Nacht 

am Westpunkt der Erde hinabtauchen lassen. 

Die sich hinter Dielsens Vorbild reihenden Deutungen fassen die Prooimionszene in 

cinem gangigen Sinne als cine durch das aitherische Tor fúhrende Anabasis, Auffahrt zur 

himmlischen Welt und zum Licht der Wahrheit. 97 lm Prooimion weisen die Heliaden dem 

Dichter den Weg nachdem sie díe OÓliJ.a'ta NUK:'to~ EL~ <páo~ verlassen haben (part. 

aor.!). Ob die Heliaden íhren Weg alleine oder mit dem Dichter anfangen (worauf wir 

weiter unten noch zu sprechen kommen), mag auf sich beruhen, die Fahrrichtung aus der 

Nacht ins Licht wird mít aller erdenklichen Klarheit angegeben. Die Tore der Bahnen von 

Tag und Nacht heiBen ferner "ai8Éptat", sie mussen sich also - dem kosmischen System 

des Eleaten entsprechend - írgendwo in der oberen Region der Sphare befinden.98 Doch 

wird der Leser des Prooimions sodann in Verlegenheit gebracht, wenn er erfáhrt, daB in 

diesem Licht ein gahnender Abgrund, xácr~-t' axavt~, sich auftut, der im mythischen 

Sprachgebrauch in der Regel mit Tartaros und dunkler Unterwelt assoziiert war.99 Mít 

solchen Ausdrucken durfte schwerlich der Eingang in die lichte Gotterwelt und Ort der 

Wahrheit ausgemalt werden. 

Eine andere Unstimmigkeit ergibt sich schon aus der eigenen Fahrtrichtung. Es liegt 

nahe, daB Parmenides im Geleit der Sonnenmiidchen auf die Laufbahn des Helios geraten 

ist, die nach der zeitgenossischen Anschauung im Osten anfángt und dann wíeder im 

Westen zur Neige geht. Oas Tor der Bahnen von Tag und Nacht entspricht nach der 

Unterweltstopographie der Theogonie dem westlichen Sonnetor der Kathodos; doch wie 

ist dann zu erklaren, daB die Fahrt im Dunkeln, d. h. am westlichen Tor, anfángt und -

97 Diels, PL, 14 ff.; W. K. C. Guthrie, A History ofGreek Philosophy ll, Cambridge 19692
, I I 

ff.; C. M. Bowra, The Proem oj Parmenides, 44; Deichgraber, Auffahrt; Th. Ballauff, Die Idee der 
Paideia, Eine Studie zu Platons "Hohlengleichnis" und Parmenides "Lehrgedicht", Meisenheim I 
Gian 1952, 63 ff.; Mansfeld, Ojfenbarung, 222 ff.; W. Luther, Parmenides, in: Wahrheit und 
Erkenntnis in der griechischen Philosophie bis Demokrit, Arch. f. Begriffsgesch. X I 966, 90 ff.; W. 
J. Verdenius, Der Logosbegriffbei Heraklit und Parmenides ll, IOI ff.; Coxon, Fragments, I5 

98 Stammt aus alter epischer Tradition, vgl. Apollonios III I 59-160: "núA.a~ ESÝJA u9Ev 
ouAÚ!11tOtO ai9Epia~."; die Lesung von Fi.illebom vgl. auch Deichgraber, Auffahrt, 33: "Wir 
befinden uns in der Himmelshohe." 

99 Zum hesiodschen Schlund vgl. A. Ballabriga, Le Soleil et Je Tartare, L 'image mythique du 
monde en Grece archaique, Paris 1986, 257-275; es entspricht dem homerischen ~ÉpE9pov, 

Abgrund, e 14; dazu vgl. xá.cr11a yft~ oder mó11 wv yft~ im delphischen al5utov nach Diod. 16, 26; 
Apollod. bibl. l, 4, I, 3; Paus. I O, 24, 7 vgl. W. H. Roscher, Neue Omphalosstudien, 33 ff.; vgl. auch 
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dem gegebenen Schema entsprechend ms Licht des Ostens fůhrt? Die einzige 

folgerichtige Losung des Unlosbaren glaubte bereits Kranz zu bieten, indem er die Fahrt 

aus der Nacht ins Licht als eine Fahrt auf dem Weg des Helios verstand, die aber der 

Reisende in umgekehrter Richtung durchmi13t, niimlich von dem Westtor als Ausgangsort 

zum Osttor als Fahrtziel; eine Theorie, die fůr ihre in Augen springende Unstimmigkeit 

keiner Widerlegung nOtig hat. 100 

Eíne andere, der kranzschen an Widerspriichlichkeit nicht nachstehende Hypothese 

Mansfelds, mag kurz besprochen werden. Die Unzulanglichkeit dieses Deutungsversuches 

wird nicht einmal durch Autors apriori Annahme gemildert, daB in der einschliigigen 

Prooimionsszene "Elemente verschiedener Herkunft verquickt worden sind." Mansfeld 

identifiziert die offenbarende Gottin mít der Torwiichterin Di ke, 101 die nach Hesiod 102 eine 

der Horen war, welche in der llias103 das Himmelstor iiberwachen; das Prooimion steht 

demnach unter dem EinfluB beider Vorstellungswelten. Die Tatsache, daB die Schwelle 

und der Tiirsturz aus Stein gehauen sind, gibt Mansfeld einen Anhaltspukt fůr die 

Lokalisierung des Tores, denn dasjenige, was den Kosmos umgibt, ist nach dem Bericht 

bei Aětios eine feste Mauer. 104 Daraus wird der SchluB gezogen, daB "wenn die Grenze 

des Kosmos eine Mauer ist, ist es nicht seltsam, in dieser Mauer ein Tor mit steinernen 

Schwelle und Ttirsturz anzutreffen. Dies bestatigt, daB wir uns das Tor als Himmelstor 

vorzustellen haben." Damit ist fůr Mansfeld etwas vorschnell "die Losung des Problems 

der Topographie des Prooms gegeben." Das Tor ist ein Zugang zu der Welt, wodurch auch 

der Tag und Nacht in den Kosmos eintreten, es liegt an der Grenze des Kosmos und ist 

eben das Tor des Hauses der Nacht der hesiodschen Theogonie, denn "Parmenides hat es, 

da seiner Meinung nach die Erde rund und mithin die Peripherie des Weltalls iiberall 

gleich weit von der Erde entfernt ist, an den Himmel verstetzt." Durch dieses Tor verliiBt 

Parmenides angeblich den Kosmos und betritt das Haus der Gottin, weshalb seine Fahrt in 

der Transzendenz gipfelt. .. 105 

W. Fauth, Der Schlund des Orcus, Zu einer Eígentíimlichkeit der romisch-etruskischen 
Unterweltsvorsteflung, Numen XXI, 2, 1974, 105-127. 

100 Aujbau und Bedeutung, 1159 
101 O.ffenbarung, 261 ff. 
102 Theog. 900 
103 

t 750 
104 Aět. ll 7, I OK 28 A 3: "Kat "tÓ 1teplÉX,OV ot Jtácra~ "telX,01)~ OlK1'JV O""tepeÓV Ú7tapxttv" 
105 Oifenbarung, 244 ff. 



73 

Wir glauben noch im Laufe unserer Untersuchungen die Argumente gegen die auf 

einer vereinfachenden Lekti.ire des Prooimions beruhender Gleichsetzung der 

offenbarenden Gottin mít der Torwiichterin Dike autbringen zu konnen. Doch selbst wenn 

sich die Prooimionsgottin mít Dike identifizieren lief3e, hatte sie als Jenseitsrichterin und 

Offenbarungsgottheit mít einer Hore, der Gottin der Jahreszeit, gar wenig gemein. Die 

alles umschlieBende Mauer ist fůr Parmenides die auf3erste Grenze des Kosmos (s. u.); im 

Prooimion steht aber kein Wort daruber, daB der Wagen des Sonnengottes aus der 

Weltsphiire hervorbricht und die Kosmologie selbst gibt keinen Hinweis, daf3 sich 

auBerhalb der das ganze Weltsystem umgebenden festen Hulle cin transzendenter Bereich 

ausbreitet. Es ist zwar richtig, dal3 im Weltbíld der Vorsokratiker die Vorstellung einer 

jenseits des Kosmos liegenden, mít dem gottlichen Aither gleichurspriinglichen 

transzendenten Welt herrschte, 106 in der Kosmologie des Parmenides liegt hingegen die 

aítherische Sphare unterhalb der das All umgebenden festen Hiille und die Gottin thront 

nicht in der Peripherie des Weltalls, sondern gerade im innersten Zentrum der gemischten 

Weltkronen. Recht bedenklich ist auch die Annahme, dal3 das RoBgespann durch die Tore 

der Bahnen von Tag und Nacht i.iber die iiuBerste Grenze des Kosmos hinauslangt. HieBe 

es dann, dal3 auch der Tag und Nacht wechselweise aus dem Kosmos in die Transzendenz 

eintreten? Die Erklarung Mansfelds sei daher eine widerspruchsvolle Konstruktion, die 

sogar gegen die Mahnung des eigenen Autors verstoBt, daB "eine allegorische 

lnterpretation des Prooms des Parmenides, die sich von dessen eigener physikalischer 

Weltansicht entfernt, unhaltbar ist.'" 07 

Die strikte Anwendung der "Hesiodischen" Tartarographie auf das Prooimion hat J. 

S. Morrisson zu der Formulierung einer eigenartigen Katabasistheorie veranlaBt. 108 

Anhand der Erwahnung des Hauses der Nacht und der Torpfeiler der Bahnen von Tag und 

Nacht im Prooimion kann man den Ort als "the familiar region of poetic tradition about 

the underworld" identifizieren. Oas Hesiodische Haus der Nacht, vor dem Atlas den 

Himmel stiitzt, liegt in ferner westlicher Region wo die Sonne untergeht. Atlas hat aber 

eine Beziehung zu den Hesperiden, die nach Morisson am Ende der Welt, jenseits des 

beriihmten Okeanos (Theog. 215), nahe dem Hause der Nacht weilen. Der Ort, wo Atlas 

steht, muB sich aber wohl noch auf der Erdoberflache befinden und so ist der Weg zum 

106 W. K. C. Guthrie, The Presocratic World Picture, HThR XLV, 1952, 87- 104. 
107 ibid., 237 
108 Morrison, P&E, 59-68 
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Haus der Nacht cin Niederstieg. Morrison zieht nun einige SteHen aus der Dichtung heran, 

nach denen man Hades auf dem Strom des Okeanos erreichen kann, an dem entlang auch 

der Sonnengott in seinem goldenen Pokal vom Westen bei Hesperiden nach Osten zu den 

Athiopaern fáhrt. 109 Demnach gab es cine traditionelle Topographie, von der auch 

Parmenides Gebrauch macht. Er wurde also in seinem Wagen zu dem Rand der Welt 

gebracht, "to the proper place of katabasis". Morrison erinnert in diesem Kontext an die 

Katabaseis zum Adyton des orakelspendenden Trophonios zu Lebadeia, 110 oder an 

Epimenides, dem Aletheia und Dike erschienen sind, als er in einer Grotte schlief. 111 

Wenn nun Parmenides an den vermeintlichen "traditional place" anlangt, begegnet er 

den Heliaden, die aus dem Haus der Nacht ins Licht, scil. Tageslicht, aufgebrochen sind, 

um ihn zur Schwelle des Tores der Pfade von Tag und Nacht zu begleiten. Anders 

ausgedriickt: die Heliaden, die im Haus der Nacht der Gottin Nyx Gesellschaft leisten, 

wahrend Helios zu seinem Pferdgespann auBerhalb ihres Adytons seinen iiblichen Weg 

durchlauft, kommen aus irgend welchem unbekanntem Grund dem Sonnenwagen 

entgegen, um sich nach einer kurzen Strecke wieder umzudrehen und das RoBgespann 

zum Tor mitzutuhren. Diese These versuchten J. Mansfeld und W. Burkert nachtraglich 

mit dem Hinweis auf die Temporalstruktur des Prooimions zu erhartern. Wahrend das 

Verlassen des Hauses der Nacht in Aoristform ausgedriickt wird, ist die Fahrt im 

imperfektiven Aspekt wiedergegeben. So spricht Mansfeld vom Verlassen des Hauses der 

Nacht als von cinem "objektiven Vorgang, der statgefunden hat, bevor die Heliaden 

angefangen haben, den Dichter zu begleiten." Dabei unterscheidet er zwei gegenlautige 

Bewegungen "I) die Rosse holen den Dichter von der Erde ab und bringen ihn auf den 

Weg der Gottin; 2) die Heliaden verlassen das Haus der Nacht und machen sich auf den 

Weg zum Licht, bevor sie den Dichter begleiten.'" 12 Eine gequaltere Konstruktion kann 

man sich schwerlich vorstellen. Es gibt keine Erklarung daftlr, warum die Heliaden, den 

Dichter abholend, ihren Weg, den sie sonst als Paredrai des Sonnengottes mit ungestorter 

Regelmaf~igkeit volltlihren, unterbrechen, und zuriick in die Nacht eingehen sollten. Es 

wird dann ratselhaft, wozu die Heliaden uberhaupt da sind? Wir haben im 

Voraufgehenden zu argumentieren versucht, daB ihre Anwesenheit im Prooimion dadurch 

109 Stesichoros ap. Athen. XI 469e; Mimnennos ap. Athen. XI 470; Hom. Od. 1 O, 508 
110 Paus. IX, 39 
111 Max. Tyr. c. 10, p. IlO, 13 H =OK 3 BI 
112 Offenbarung, 239 



75 

zu rechtfertigen ware, daB sie den Mysten auf seinem Weg ins Jenseits begleiten und 

somit als Sinnbild der zu ihrem Ursprung aufsteigenden lichthaften Seele aufzufassen 

seien; die Schleierablegung wurde dementsprechend als ein altes Symbol des 

Zurilcklassens des irdischen Korpers erschlossen. Da sie nun dem Dichter wahrend der 

ganzen gefáhrlichen Nachtfahrt Beistand leisten, so konnen sie ihn nicht erst irgendwo vor 

dem Fahrtziel abholen. Burkert fůhrtjedoch aus, daB Helios und die Heliaden im Haus der 

Nacht beheimatet sind, denn "Griechen war es seit alters selbstverstandlich, dal3 die 

Dunkelheit das Licht hervorgebracht hat (vgl. Hes. theog. 123 ff.)." Letzteres ist freilich 

richtig, es folgt aber keineswegs daraus, daB Helios mit der Nacht wohnt, denn Tag und 

Nacht weilen nie beisammen in einem Haus (Hes. theog. 750 ff.). Morrison zieht in 

diesem Kontext eine Stelle des Stesichoros herbei, nach der Helios zu seiner Mutter Nyx, 

seiner Frau und Kindern zurilckkehrt. Dies ist aber nicht etwa so zu verstehen, daB Helios 

und Nyx, Licht und Nacht, sich gleichzeitig auf einem Ort befinden, sondern bloB daB sie 

sich wechselweise auf einem Ort aufhalten. 

Die gesamte Beweisfůhrung Morrisons und Burkerts steuert nun auf die 

Gleichsetzung der Gottin des Prooimions mít der Nyx hin: "she (the Daimon) lives in 'the 

house of Nighť, and is therefore probably Night herself, whose daughters, by what i s 

probably the more primitive account in the Theogony (213 ff.), are the Fates, Clotho, 

Lachesis, and Atropos, 'who give men at their birth both evil and good to have, and 

pursue the transgressions of men and gods', resembling, in this respect, the Erinyes."113 

Diese bereits von Kern vorgeschlagene ldentifizierung der im Prooimion auftretendrer 

Gottheit verdient gewisse Aufmerksamkeit, da beide Gestalten vom Gesichtspunkt der 

Mythologie zahlreiche Beruhrungspunkte aufweisen. 114 Mochten w1r nun die 

Oberlieferung ernstlich auf die Moglichkeit hin prilfen, ob die Gottin des Parmenides mit 

Nyx gleichzusetzen ware, so mi.il3ten wir ganz entschieden die E>Eá des Prooimions von 

der oaÍf!rov íl 1táv'ta KU~Epv<;t der Kosmologie trennen, da jede von ihnen eine vollig 

unterschiedliche Deutung gestattet. 115 

113 P&E, 60; Proomium, 13 
114 P&E, 60; ahnlich auch Eisler, Weitenmantel l, 356~. II 689 ff. dieser Gedanke geht bereits 

auf O. Kern, Zu Parmenides, AG Ph III, 2, 1890, 173-176 zurtick, der in der Thea allerdings nicht 
die Nyx des Tartarosschilderung der Theogonie, sondern diejenige der orphischen Theologie sah. 

115 Zu orphischer Nyx vgl. neben dem mondsilchtigen Buch von C. Ramnoux, La Nuit et les 
enfants de Ia Nuit dans Ia tradition grecque, Paris 1959 auch A. Bernabé Pajares, La noche en las 
.. Rapsodias" órficas, IX congreso espaňol de estudios clásicos 4, 1998, 71-76 
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lm Prooimion verlassen die Heliaden das Haus der Nacht gen Licht. Nehmen wir 

nunmehr an, das Haus der Nacht bílde ihr nachstes Fahrtziel, so muBte man sich die Szene 

etwa so vorstellen, daB das Licht sich nur vor der Pforte ergieBt, wahrend in derselben die 

Nacht harrt. Dringt dann der Sonnenwagen im Gefolge der Lichtjungfrauen ins Haus der 

Nacht hinein, um dort mít ihr gemeinsam zu weilen? Die in einem Haus mit der Nacht 

sich aufualtenden Sonnenpferde und Sonnenjungfrauen ist aber eine recht verquere 

Vorstellung, der die griechische Auffassung von der Nacht als einer Macht, die "das Licht 

ins Dunkel sendet und selbst in den Hades hinabflieht", auf der ganzen Linie 

widerspricht. 116 Zwar heiBt die offenstehende Pforte wie in jener bertichtigten 

Tartarosschilderung "klaffender Schlund", Chasma, doch dieses Chasma wird nicht 

ausschlieBiich mít dem Erdrand, bzw. einem unterirdischen Ort in Zusammenhang 

gebracht, da ja Platon a uch von den XÓ:(Jjlet'tet oupuvou redet. 117 U nser Dichter gelangt im 

Gefolge der Heliaden zu den Torpfeilern der Bahnen von Tag und Nacht, die wohl nichts 

anderes seien, als die Pforte, die Helios jeden Tag passiert und deren Lokalisierung in der 

griechischen Mythographie so schwankend war. Sie wurde nicht nur im Westen gedacht, 

da nach alteren meteorologischen Theorien die Sonne in ihrem Tageslauf hinter dem 

Nordberg verschwinde; das Tor des Parmenides ist jedoch ein im Himmel befindliches 

Sonnentor, es liegt also keineswegs am Erdrand. 

Nachdem Dike die Riegelbalken zurtickschiebt und die Tortltigel auffiiegen laBt, 

wird der Eindringling von der Gottin vertrauensvoll empfangen, indem sie seine rechte 

Hand ergreift. Da wir hier den spiiteren Er6rterungen nicht vorgreifen m6chten, 

beschranken wir uns auf die vorlaufige Feststellung, daB es sich um die Dexiosis handelt, 

die als in die Himmelshohe weisende Geste den uranischen Gottern vorbehalten ist. 

Alsdann wird dem Koupor; das Mysterion der Wahrheit im prophetischen Ton 

vorgetragen. ln diesem Zusammenhang di.irfte darauf hingewiesen werden, daB Nyx den 

Orphikern u. a. als ein orakelspendendes Wesen galt und sogar in Griechenland einige 

Orakelstatten besaB, wo sie ihre Chresmata hauptsachlich den Anhangern der Orphik 

austeilte. 118 Es ist auch zu vermuten, daB es um lnkubationsorakel ging, da Nyx als Mutter 

116 Orph. hymn. III, I O; Hes. Theog. 750 ft: 
117 Resp. 614c; dazu vgl. auch Chasma CÍl<; xropo. t&v EiS&v der Orphiker, Orph . .frg. 66 & 72 

K 
118 Nach der Meinung von E. Bemert, RE s.v. Nyx, 1670 
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des Hypnos bekannt war. 119 Die prophetische Gabe, die s1e laut der orphischen 

Ůberlieferung von Phanes erhielt, um den Gottem die Zukunft weisszusagen, 120 kommt ihr 

zweifellos deswegen zu, weil sie das Licht aus dem Dunkeln hervorbringt. 121 Dies mag 

auch auf der symbolischen Ebene als ihr Hauptzug gegolten haben, der den Orphikern als 

Ausgangspukt in ihren theologischen Spekulationen diente. Man konnte wohl meinen, daB 

sich gerade in ihrer prophetischen Funktion die Nyx und die offenbarenden Gottin des 

Prooimions am nachsten stehen. Doch der Koupo<; empfángt in der himmlischen Pforte 

eine Offenbarung Uber die Gestaltung des Kosmos, das Wesen Gottes und i.iber den 

Heilsweg durch dessen Erkenntnis, eine recht bedeutungsschwere Botschaft, die 

notwendig den Rahmen jedes Orakelspruchs sprengt, Uber dessen Wirkungsbereich und 

Bestimmung weit hinausreicht. Eine solche Lehre kann unmoglich als XPrt<rjlÓ<; eines 

(Traum?)- Orakels hingestellt werden. 

Als letztes Vergleichsmotiv im Prooimion konnte die Gottin Dike gelten, die nach 

der orphischen Mythographie mit Phanes im Adyton der Nacht haust, in dessen Vorraum 

sich Adrasteia befindet und wo Nyx den Kronos und mit Dike zusammen auch den Zeus 

erzieht. 122 DaB Nacht in ihrem Adyton die gottliche Gerechtigkeit birgt, von der es heiBt, 

sie E:~É:A<ljl'JIE edov <pá.o<;123
, ist an sich nichts Widerspri.ichiges, sie muB aber gerade 

innerhalb der H(jlle residieren, wo Zeus geboren ist und wo auch der Sonnengott einkehrt, 

und nicht irgendwo drauBen. Doch im Prooimion des Parmenides tritt Dike als eine Uber 

das Jenseitsschicksal gebietende Richterin und Seelengeleiterin in einer durchweg 

unterschiedlichen Funktion auf. ln der orphischen Theogonie ist auBerdem von drei 

Nyktai die Rede, von denen die erste weissagt, die zweite aiooí:a genannt wird und die 

dritte AtKatocrúvrt gebiert. 124 Vom Sinn dieser Dreiteilung lassen sich allerdings nur 

Vermutungen anstellen; nach der seit Lobeck vorherrschenden Meinung sei es eine Zutat 

119 Plut. de sera num. vind. 22; Eur. /ph. T 1276 ff. vgl. E. Bemert in RE, s. v. Nyx, 1670 
120 Orph.jrg. I 03; 107 propheziert sie dem Zeus, dal3 er zum fůnften Weltherrscher werde. 
121 Orph. jrg. I 04: 'tOV ůt; Kpatf\pa 'tÓV ~rowyóvov tf\t NUK'tt tilt 1taoav ex trov acpavrov 

xapayoúoTJt ~rol'tv ).tEta tou <fláVTJto~. ro~ Kai. ó Kpatťtp xaoav A.ox~::ún .,;oi~ Ev trot KÓOJlWt 
'lfUXftV. 

122 Orph.jrg. 105 K 
123 Stob. Ecl. 61, 48 b. 
124 Orph.frg. 99 K 
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der Neuplatoniker, die das triadische Schema in die orphische Theogonie 

hineinzuinterpretieren suchten. 125 

Und noch eine, scheinbar nebensiichliche Tatsache, soli nicht unerwahnt bleiben. Die 

Gottin des Prooimions wird als Seá designiert, Nyx dagegen - mít der Regel besti:itigenden 

Ausnahme ihres orphischen Hymnos 126
- íst keíne Gottheit, sondern nur iepá, eine heilige 

und gefůrchtete Erscheinung. 127 

Eine verschiedenartige Vergleichsmoglichkeit erlaubt uns die steuemde Daimon der 

parmenideischen Kosmologie. Sie wird als in der mittelsten aller gemischten Stefanai 

thronende Ursache aller Bewegung und Entstehung, Daimon Kybemetes, 

Loseverwahrerin, und Di ke und Ananke genannnt, 128 die Uber abscheuliche Geburt und 

Mischung von allen Dingen Herrschaft fůhrt. 129 Ihre demiurgische Potenz wird schon 

durch ihre Mittelposition im Kosmos gegeben, denn gerade von dort aus kann sie am 

besten die Scelen "bald aus dem Sichtbaren zum Unsichtbaren, bald in umgekehrte 

Richtung senden." 130 lhre Position im Zwielicht der Mischung des kosmischen Lichtes 

und der Dunkelheit einnehmend, ist sie der eigentliche Brennpunkt aller Schopfung. Auch 

im orphischen Schrifttum wird im Zusammenhang mít Nyx an emen gewissen 

"zoogonischen Krater" angespielt, mit dem "Nyx mít Phanes alles Leben aus dem 

Unsichtbaren fůhrt, so wie der Krater alle Beseelung fůr die (Wesen) im Kosmos 

gebart.'" 31 Nyx ist bei den Orphikern die Gottheit, die alle Schopfung aus dem Dunkel ins 

Licht tretten laBt, 132 darin besteht ihre schopferische Kraft und davon i st gegebenfalls 

auch ihre orakulare Funktion herzuleiten. Sie reprasentiert eine Seite der phlinomenalen 

Welt, die nichtsdestoweniger fůr die Existenz ihres Gegenpols und daher auch des 

gesamten Kosmos von konstitutiver Bedeutung sei; sie gebietet jedoch weder liber die 

Mischung zwischen Licht und Dunkel, noch sendet sie die Seelen in beide Richtungen, 

125 Vgl. A. Lobeck, Aglaophamus l, Konigsberg 1829, 503; dagegen Eisler; Weltenmantelll, 
6562; 716 ff. 

126 Orph. hymn. III, 3: f.Léucatpa 8Eá 
127 Eur. Ion 85 wo Andromeda ihre Arie mít & Núš iepa wc; f.LaKpov tJt'ltEUf.La otffiKnc; 

anfángt; vgl. U. von Willamowitz, GH I, 22: das Elementare selbst wird nicht mehr als Gott 
empfunden, aber hinter ihm, in ihm birgt sich ein Gott." vgl. auch ibid., 258 ff. 

128 Aet. II 7, I= DK 28 A 37: ňvnva Kat oaíf.Lova KU~Epvfrnv Kat KATipoúxov i:xovof.Láset 
óÍXTIV 'tE Kat 'AváyKTIV. 

129 Simpl. Phys. 39, 12 = DK 22 B 12 
130 Simpl. Phys. 39, 18 ad DK 22 B 13: "i:K toú i:f.Lcpavoúc; de; to aetoÉc;, xotf: lit 

a vana/civ" 
m Orph.frg. 104 
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sondern nur aus dem Unsichtbaren íns Licht. Ware es schlieBiich nicht ein Widersinn, 

wenn Nacht als Gottin des Parmenides zwíschen Licht und Dunkel residieren wilrde? 

Von der Gottín des Parmenídes wird weiterhin berichtet, daB sie "den Eros als den 

ersten von allen Gottem schufd 33 weswegen sie Plutarch fůr Aphrodite halt. 134 Die Rolle 

von U rschopferin wird der Nyx in meisten Theogon ien zuerkannt. 135 Nach Hesiod entsteht 

Nyx und ihre Parallelerscheinung Erebos aus dem Chaos; mít Erebos zeugt sie Aither und 

Hemera, dann folgt Hypnos, Thanatos und Oneiroi, Hesperiden und schlieBiich 

Philotes. 136 Eine ahnliche Abfolge findet sich auch bei Akusilaos: aus dem Chaos sind 

Nyx und Erebos entsprossen, aus ihrer Vereinígung ging Aither, Metis und Eros hervor; 137 

in der parodischen Kosmogonie des Aristophanes erzeugt wiederum Nyx aus sích ein 

Windei, aus dem Eros etspringt, von dem dann die Welt abstammt. 138 In ihrem orphischen 

Hymnos gilt Nyx sogar als 9Erov YEVÉ'tEtpa Kat &.vop&v und yÉvEmv nétv-crov, ilv Kat 

Kúnptv KaAÉO'<OJ.l.EV. 139 Sie ist die Schopferin von Eros und Philotes, weil im Dunklen der 

Nacht die Zeugung geschieht. Selbst wenn die Moglichkeit nicht abzuweisen ist, dafi 

sowohl hinter der parmenideischen wie der orphischen Konzeption des kosmogonischen 

Eros derselbe Gedanke steht, ist daraus jedoch nicht zu schlieBen, daB sie einander 

eintreten. Wir sehen, dafi die so verleitende Ahnlichkeit zwischen der Gottin des 

Prooimions und der Nyx der - vor allem orphischen - Theogonie sich beim naheren 

Hinsehen als sehr aufierlich erweist. 

Die Gesamtkonzeption Morrissons mufi jedoch nicht bloB deswegen abgelehnt 

werden, weil die Wendung NuK-coc; f:pEJJ.vílc; oiKia OEtva der Theogonie interpoliert und 

wohl auch vom jungeren Datum sind, als das eigene Prooimion des Parmenides, sondern 

132 Orph. hymn III, 10 ff.: fi cpáo<; €Kl!Éj.tl!H<; {mó vép'tepa Kat nálet <peúyw; de; 'AíůTJv· 
133 Plat. ,~ymp. 178 b; Arist. Met. A 4, 984 b 23; Simpl. Phys. 39, 18 OK 22 B 13; vgl dazu 

A. L Townsley, Cosmic Eros in Parmenides, Rivista di studí classíci 23, 1975, 337-346, idem., 
Some Comments on Parmenidean Eros, Eos LXIV 1976, 153-161; 

134 Plut. Amat. !3, 756 F: "otó ll. j.tÉV áno<paívn 'tÓV "Eprom 1:rov 'A<ppoOÍ.'tTJ<; i::pyrov 
l!ptciJ}Ú'tU'tOV €v 'tfjt KOO'jlO"fOVÍUl ypá<prov '1tpÓ:>nCHOV ... l!ÓV'trov'·" 

135 Zum kosmogonischen Eros vgl. C. Calame, Eros initiatique et la cosmologie orphique, in: 
Orphisme et Orphée en l'honneur deJ. Rudhardt, Textes réunis et édités par Ph. Borgeaud, Geneve 
1991, 227-248; M. J. Edwards, Gnostic Eros and Orphic Themes, ZPE 88, 1991, 25-40 

136 Theog. 123 ff. 
137 OK 9 B I = Oamasc. de princ. 124 
138 Av. 693 ff. 
139 Orph. hymn. ll!, I ff. 
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hauptsachlich weil die Tore des Prooimions abweichend von Hesioď40 nicht ehem, 

sondern "aitherisch" sind, 141 nach Burkert "der einzíge Anhaltspunkt im ganzen 

Proomium fůr alle lnterpretationen, die von einer 'Auffahrť, einer Himmelsreise 

sprechen." Er verweist darauf, daB das Tor mít einer steinemen Schwelle versehen íst, und 

ist bemiiht, dessen Gestaltung seiner Phantasie zurechtzumachen: es rage angeblich in 

"alle Himmelshohen, seine Schwelle aber ist im Bercích der Erde: "es faBt die Bereiche 

von Himmel und Erde zusammen, wie es auch die Bahnen von Nacht und Tag gemeinsam 

umschlieBt", es ist ein "hochragendes Tor, das Diesseits und Jenseits scheidet." Ein 

solches Tor ist aber gerade nur eine Erfindung Burkerts, die in dem mythischen Denken 

der Griechen kein Gegenstiick hat. Wenn das Tor bei Parmenides mít steinerner Schwelle 

versehen ist, so kann es doch unmoglich fůr ein Anzeichen dafůr gehalten werden, dal3 es 

zur Erde gehort, wie die "Steine zur Erde gehoren." 142 Es ist wohl bekannt, daB der 

Himmel in der archaischen Weltanschauung in der Regel als eine feste, durchlocherte 

Hiille gedacht war, durch die das Licht vom drauBen hindurchstrahlt, und die hald aus 

Erz143 oder Eisen, 144 bald au s Kristall 145
, nicht sel ten auch au s Stein bestand.146 Es i st 

deshalb nicht verwunderlich, wenn auch das Tor der Gottin aus Materialen angefertigt ist, 

die von der himmlischen Beschaffenheit sind, namlich Stein und Metali. 

140 Schon diese Tasache macht deutlich, wie weit die Vorstellungswelt Hesiods von derjenigen 
des Parmenides steht. Aátvot; oi>Oot; ist in Homer Od. e 80; ll. I 404 die Schwelle des Phoibos 
A po Ilon in der heiligen Pytho. Xá/..:KEOt; oi>Oót; Theog. 811; Soph. Oed. 56; O. Gruppe, Die eherne 
Schwelle und der Thorikische Stein, ARW XV, 1912, 360-364 meint, dal3 die Vorstellung von der 
ehemen Schwelle der Unterwelt von einer Kultstatte beeintlul3t sein wird, bei der man Ober eheme 
Schwelle in die Unterwelt hinabstieg; diese lag wohl ursprilnglich in Au lis (Paus. IX 19, 7). 

141 Vgl. Apoll. Rhod. 111 159: "cd)'tap ě:n:etta TCÚAat; tč,f)J.ueev OuAÚf11tOto aiJ1epiat;·" 
142 Pro6mium, ll f. 
143 xáh.:wt; oúpavót; Hom. ll. E 504, P 425; Pind. Pyth. X 27, N. Vl 3 Zu "sky of shinnig 

metal that is the substance of steel" in dem Kreationsmythos des Bundahišn 30, 50; vgl. R. C. 
Zaehner, Zurvan, A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955, 318 

144 crtóf)ptot; oupavot; Hom. Od. o 329, p 565 
145 Emp. OK 31 A I Oiog. Vlil 77: tóv oupavóv 11:pucr-raHoetófj (q>1lcrt), J. Longrigg, 

KPYITAAAOEL1ill:., CQ 15, 1965, 249-251; zum Himmel aus weiBem Kristall vgl. Pahlavi 
Rivayat. in: F. Tavadia, Studia !ndo-Iranica, Ehrengabe fůr W. Geiger, Leipzig 1931 R.C. 
Zaehner, ibid., 136, 365; zu der nahostlichen Parallelen der Vorstellung des kristallnen 
Himmelsgewéilbes vgl. P. Kingsley, Empedocles' Sun, CQ 44, 2, 32231 

146 Nach Anaxagoras OK 59 A I= Oiog. II 12 oA.ot; ó oupavót; E11: A.i9rov cruvKtmto; 
Oemokritos erklart die Gestirne ftir "Felsen", OK 68 A 85 Aet. ll 13, 4: :n:epi. oucriat; acrtprov I 
.ó.l"J!l· TCttpou<_;; zum steinernen Himmelsgewolbe als Mauer eines Palastes oder Burg vgl. RV V 56, 
4; s. auch H. Reichelt, Der steinerne Himmel, IF 32, 1913, 23-57; J. Hertel, Die Himmelstore im 
Veda und im Awesta, Leipzig 1924,41 ff. 
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Wenn nun das Tor der Bahnen von Tag und Nacht weder im Westen oder Osten, 

noch im Norden (Homer) liegt, wenn es fernerhin ein Tor sei, das Helios und Heliaden auf 

ihrem Wege passieren und das zudem im Himmel plaziert ist, wo hat man es sich denn 

genauer vorzustellen, und was heil3t denn eigentlich, daB das RoBgespann und die 

Heliaden das Haus der Nacht ins Licht hin verlassen? Die Rede von den Bahnen von Tag 

und Nacht entstammt beí Homer wie bei Parmenides ohne Zweífel dem niimlichen 

Vokabular, 147 doch Parmenides spricht dartiber hinaus von den Torpfeilern dieser Bahnen. 

Es wird im Gegensatz zu Homer keineswegs behauptet, dal3 dort Tag und Nacht "nah 

beieinander sind", sondern bloB dal3 dort die Torpfeiler ihrer Bahnen stehen. Es handelt 

sich somit nícht um das Tor von Tag und Nacht, sondern ausdrilcklich um das Tor der 

Bahnen von Tag und Nacht, man konnte geradewegs sagen, um ein Tor, wodurch der 

Orbite der Sonne und des Mondes, es tags und nachts hindurchlaufend, fůhrt, denn der 

Ausdruck KÉ:Asoueo<; wird mitunter fůr die Umlaufbahnen der Himmelskorper 

verwendet. 148 Hoch im Himmel kann es eigentlich kaum einen Ort geben, wo der Tag mít 

der Nacht einander abwechseln; derselbe milBte vielmehr im Einklang mit dem 

kosmologischen Bild des Parmenides, wo die Annahme der kugelgestaligen Erde 

mitspielt, am Horizont gesucht werden. Wenn dann Parmenides auf einem Weg gerat, der 

die wissenden Líchter tragt, wiire es dann zu gewagt zu denken, daf3 mít diesem Tor, durch 

das die Bahn der Sonne hindurchfůhrt, das himmlische Sonnentor, d. h. eins der 

ekliptikalen Wendepunkte gemeint worden war, die die Sonne in ihrem Jahreslauf 

durchliiuft? 149 Es verlohnt sich, dieser Erklarungsmoglichkeit niihere Aufmerksamkeit zu 

schenken, zumal sie in der spatantiken Auffassung der mythischen Topographie des 

Prooimions eine Parallele findet. 

IV. 

147 Zu den poetischen Parallelen nícht nur bei Homer vgl. Bohme, Muse, 39 ff.; Mourelatos, 
The Raute, 8 tf. 

148 Soph. frg. 131 (lyr.), cf. D. P. 594: apx:tou crtpo<pétoE<; JCSAEU9ot: "the Bear's circling 
paths." (L&S) 

149 Macr. Sat. I 17, 63 
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Der ki.irzlich disskutierten Katabasistheorie hat bereits vor einem Jahrhundert Otto 

Gilbert mit seiner eigenartigen Hollenfahrtstheorie vorgearbeitet. 150 Auch dieser Autor 

ging davon aus, daB das von Parmenides beschriebene Tor kein anderes, als das 

unheimliche und furchtbare Tor der hesiodschen Unterwelt gewesen sein mi.ísse und 

dieses Tor soli man sich im Westen denken, worauf schon die Nekyia der Odyssee einen 

klaren Hinweis gibt. Mít sínkender Sonne gelangt Odysseus an den iiuBersten Rand der 

Erde und sucht die Verbíndung mít dem Schattenreiche; dort sínd auch die 'HA.ioto 1tÚAat 

(ro 12), welche die Scelen der Gestorbenen passieren mi.íssen. Dem abendlichen 

Verschwinden der Sonne, der 1CÚ8o&o~, entspricht aber die avooo~ im Osten. Gilbert fůhrt 

nun seltsamerweise aus, daB "fůr die Herrschaft dieser Vorstellungen die Abhandlung des 

Porphyrios de antro nympharum wichtig ist, die aber auch speziell fůr die Auffassung des 

Parmenides eine interessante Notiz bietet." Porphyrios behauptet niimlich, daB 

Parmenides in seinem Gedicht von zweí Toren gesprochen habe. Gilbert erinnert daran, 

daB Porphyrios in Ankni.ípfung an die oúro eúpat in der homerischen Nymphengrotte v 

102-112 die Tore des Parmenides sowie die &úo XÚO"Jla'ta oder O"'tÓflta des 

eschatologischen Er-Mythos und die beiden ó&ffi im Gorgias151 als Eingang in die 

Unterwelt und als Ausgang aus derselben gedeutet habe. Wenn dann Porphyrios in 

solchem Kontext von zwei Toren des Parmenides redet: ",;&v &úro 1tUAffiv ,;oú1:rov 

JlEJlvftcr8at Kat napJlEVÍÓflv Ev 1:C:ů qm<nK(j)"152
, so ist nach Gilbert "der SchluB 

berechtigt, daB Porphyrius oder sein Gewiihrsmann die Vision des Dichters als eine 

Hollenfahrt, und nicht als eine Himmelfahrt, wie allgemein angenommen wird, verstanden 

hat." Man mi.ísse dann auch bei Parmenides zwei Tore annehmen, das eine, durch das die 

Seelen vom Licht zur Unterwelt eingehen, und ein anderes, wodurch man aus den 

"&mJla'ta NUK'to~ d~ q>Úo~" gelangt. 153 Der Wagen ist demnach ein Sonnenwagen, der 

Iange Zeit im Dunkel fáhrt, und das kann nur von einer Fahrt im Tartaros gesagt werden. 

150 O. Gilbert, Die ďaíjlOJV des Parmenides, AGPh. XX, 1907,25-45, insb. 29-35. 
151 Resp. 614 8, im Gorgias, 524 A. 
152 de antro nymph. 23, 43 
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Man muB sich also den Dichter abends in den Tartaros einfahrend denken, und wenn 

Porphyrios ein zweites Tor erwiihnt, so ist unter demselben das Sonnentor des Westens, 

die homerischen 'HAímo 1tÚÁ.at (ro 12), das Tor der K:á:9ooo<; zu verstehen, welches der 

Sonnenwagen passieren muB, um nach Ianger nachtlicher Hollenfahrt zu den 1tÚÁ.at der 

&vooo<; aufwarts zur Oberwelt zuriick zu gelangen. 154 

So sehr eine solche Hollenfahrtstheorie in einem gewissem Sinn den einzigen 

stichhaltigen Erklarungsweg der Fahrtrichtung bietet, 155 zeigt sich dennoch beim naheren 

Zusehen, daB diese ebenso elegante wie ansprechende Interpretation weder im eigenen 

Prooimion, noch in der auf uns gekommenen Visionsliteratur den Halt finden kann. Es 

erhebt sich zunachst die Frage, wie es moglich sei, daB in dem ostlichen, ins Lichtreich 

miindenden Tor der Anodos xáa!la axavé;;;, ein klaffender Unterweltsschlund, sich 

auftut, und warum die Pforte des Sonnenaufgangs von der vielstrafenden Dike, einer mit 

der orphischen Unterwelt verbundenen Gottheit, bewacht wird.156 Ein anderer Einwand, 

der nicht mehr so leicht von der Hand zu weisen wiire, ist iiblicher Art und ergibt sich 

schon daraus, daB es nicht recht einzusehen ist, wie es moglich ware, dal3 eine solche 

Fahrt in der Unterwelt beginnen kann, denn dorthin zu geraten und davon wegzukommen 

ist ein geradezu unmogliches Unterfangen. 

Wenn dann Gilbert bestrebt ist, die Tore des Parmenides in Anlehnung an Porphyrios 

mit den platonischen oúo xáa!la'ta oder a'tÓ!ltet gleichzustellen, so erweist es sich in 

diesem Kontext als Fehlschlag. ln der Vision des Er wird ja ausdriicklich gesagt, daB sich 

am 'tÓ1to<; Oat!lÓVto<; jeweils zwei xá:alla'ta in der Erde und zwei in dem Himmel 

befinden. Die Richter, die dazwischen sitzen, lassen die Gerechten durch die rechte 

Offnung im Himmel aufsteigen, wahrend die Ungerechten zum Niederstieg durch die 

153 Diese Meinung auBerte i.ibrigens schon Fi.illebom, Fragmente, 41: "so sehe ich zwey 
Pforten, zu deren einer Dike die Schli.issel hat." 

154 Mimnerm .. frg. JOD 
155 Ganschinietz in RE X, s. v. Katabasis, 2409 versucht die Deutung auf Himmelfahrt mit 

derjenigen auf Hollenfahrt zu versohnen. Demnach sei es moglich gewesen, daB es sich um beide 
Fahrten zugleich handelt, da "fůr Homer wie fůr Parmenides das Jenseits noch in der Flache lag ... " 

156 Neben der obenerwiihnten platonischen Stelle und dem xáo}.ta !lÉY' Hes. Theog. 140 vgl. 
auch xácr!la ril<; im delphischen Mutov nach Diod. 16, 26; Apollod. bibl. l, 4, I, 3; Paus. I O, 24, 7. 
Zu dem Adyton und xácrf!a oder crtÓ!ltoV ril<; vgl. W. H. Roscher, Neue Omphalosstudien, Abh. d. 
konigl. sachs. Ges. d. Wiss., phil.- hist. Kl., Bd. XXXI,!, Leipzig 1915, 33 ff; A. P. Oppé, The 
Chasm at Delphi, JHS XXIV, 1904, 214-240; vgl. auch W. Fauth, Der Schlund des Orcus, Zu einer 
Eigentiimlichkeit der romisch-etruskischen Unterweltsvorstellung, Numen XXI, 2, 1974, 105-127. 
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linke Offnung in der Erde verurteilt werden; 157 von einem West- oder Ost-Tor des Helios 

fállt nirgends ein Wort. 

Was dann vor allem die Tore anbetrifft, die Porphyrios im seiner Abhandlung i.iber 

die Bedeutung der Hollen und Erdspalten im Mythos und Kult mít den Toren des 

Parmenides zusammenstellt, so wird dortselbst ausdriicklich bemerkt, daB es keine 

Sonnentore am Ost- und Westrand der Erde seien, sondern die Sonnwendpunkte des 

Tierkreises im Norden am Capricorn und im Siiden am Cancer, wodurch die Seelen zu 

den Gottem emporgebracht werden um auf der gegeniiberliegenden Seite des Zodiakos in 

dře Schopfung wieder abzusteigen; sie heiBen mitunter der Weg der Gotter und Weg der 

Menschen. 158 Dieser Tradition gemaB steigen die Seelen in dře Hohe empor, durchdringen 

verschiedene Elementenschichten und Planetenspharen, bis sie nach zwolf Tagen zum am 

Steinbock liegenden Eingangstor in die MilchstraBe vorstoBen. Der Steinbock fůhrt sie 

hinauf, 16st alle sterblichen Teile von den angekommenen Seelen ab und nachdem er sie 

auf diese Weise unsterblich und gottahnlich gemacht hat, verweilen sie, vom Lichtschein 

umflossen, am hochsten Punkt des Himmels 159 und erfreuen sich an der Herrlichkeit des 

Weltalls. 160 lhr Abstieg in die Materie erfolgt durch das zweite, an dem nordlichen 

Schnittpunkt der MilchstraBe und des Zodiakus im Sternbild des Krebses liegende Tor. 

Diese Tore heiBen bei Macrobius auch Sonnentore. 161 

Die Deutung der Parmenideischen Tore beí Porphyrios, welche der m 

neuplatonischer SchuJe bliihender Astralmystik die Rechnung tragt, 162 wird man aber 

157 Plat. Resp. X 614 C 
158 De antro nymph. 24, 5 ft:; so schon Tarán, Parmenides, 14: "the text of the proem is 

enough to dismiss such an interpretation. Gilbert neglects the fact that in Porphyry the doors are no 
longer in the east and in the west but in the north and in the south, and that this change is due to a 
change in the doctrine of the "topos" of the immortal soul. This shows that Porphyry cannot be u sed 
as a witness that Parmenides meant two doors with 1túA.m." vgl. auch Macr. in somn. Scip. comm. I 
12, 2: "per has portas animae de cae/o in terras meare et de terris in cae/um remeare creduntur, 
ideo hominum una, altera deorum vocatur: hominum Cancer quia per hunc in iriferiora descensus 
est, Capricornus deorum quía per illum animae in propriae immortalitatis sedem et in deorum 
numerum reverentur. "; Procl. ad Plat. remp. ll 129 Kro ll; vgl. W. Gundel. in RE, s. v. raA.ač,ía<; 

159 Placid. gloss. Corp. gloss. lat. V 31, 9. 
160 Manil. astron. I 761: ,,An fortes animae dignataque nomina cae/o I corporibus resoluta 

suis terraeque remíssa I huc migrant ex orbe suumque habitantia cae/um I aetherios vivunt annos 
mundoque fruuntur?" 

161 Sat. I 17, 63 f. ideo autem his duobus signís quae portae solis vocantur, Cancro et 
Capricorno, haec nomina contigerunt, quod Cancer animal retro atque oblique cedit, eadem 
ratione sol in eo signo obliquum, ut solet, incipit agere retrogressum, etc. 

162 Dazu vgl. die Deutung des Er-Mythos bei Numenios ap. Procl. in rem publ. comm. JI, 129, 
5 Kroll; vgl. Num. ap. Porphyr. de antro nymph. 28: der Gerichtsort liegt in der Mitte der Welt; der 
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schwerl ich ohne W eiteres zustimmen konnen, da es nicht einmal das leiseste Anzeichen 

gibt, daB der Philosoph, nachdem er zu den Gottem aufgestiegen und der Wahrheit teilhaft 

wurde, auch durch ein zweites Tor in die ytvecrtc; hinabgestiegen wiire. Wie der 

Pamphylier Er, hat wahrscheinlich auch unser Philosoph nicht das Schicksal der Scelen 

im Kreislauf ihrer Einkorperungen geteilt, sondern ist auf cine geheimnisvolle Art auf die 

Erde zurtickgekehrt worden. 16
.> Es erscheint auBerdem recht zweifelhaft, daB Parmenides 

in seinem himmlischen Tor, das er in Ankntipfung an die epische Tradition als einen 

giihnenden Schlund (des Hades) beschreibt, jenes lichte Sonnentor im Steinbock gesehen 

hatte. Die Lokation des Tores bei Porphyrios, die im Unterschied zu der homerisch

hesiodischen Yorstellungswelt den Sitz der abgeschiedenen Seelen in den Himmel 

tibertragt, kann uns dennoch einen wohl nicht zu unterschatzenden Leitfaden fůr das 

YersHindnis der mythischen Topographie des parmenideischen Prooimions bieten, da der 

Gedanke, daB es einen Unterweltstor am Himmel gibt in der auf uns gekommenen 

Yisionsliteratur erhalten ist. 

ln den Rahmen der von Porphyrios erorterten eschatologischen Gedankenreihe fůgt 

sich die Vision des Syrakusaners Empedotimos bei Servius ein, dergemaB der Weg zum 

Rcích der Unsterblichen nicht durch zwei, sondem geradewegs durch drei Tore (bzw. 

Wege) fůhrt, cinem beim Skorpion, wodurch Herakles zu den Gottem ging, dem zweiten 

zwischen Lowen und Krebs, und cinem dritten zwischen Wasserman und Fischen. 164 Mít 

der angegebenen Torenzahl wuBte man allerdings wenig anzufangen, zumal es in den 

tiberkommenen eschatologischen Yorstellungsrahmen, wo bloB von zwei Toren, cinem fůr 

den Aufstieg im Stiden und cinem anderen fůr den Abstieg im Norden die Rede ist, nicht 

Uranos ist die Sphare der Fixsterne; der unterirdische Ort, wo die Seelen bUBen, ist - in der 
Ůbereinstimmung mít der orientalischen Lehre - die Planetensphare; die zwei xácriJ.a'ta des 
Himmels, wodurch die Seelen in die Geburt absteigen, sind die Wendepunkte in Steinbock und 
Krebs. F. Cumont, La théologie solaire, 19 verweist auf die Belege, nach denen die Idee von den 
zodiakalen Himmelspforten chaldaischer Herkunft ist. 

163 Plat. Resp. 621 b: aino<; of: 'tOÚ IJ.EV Ma 'tO<; KffiA uefjvm 1tteiv· 01tTI )lÉV'tOt Kat 01tro<; ei<; 
'tO <JOO)lťl aq>ÍII:Ol'tO, OUK etOÉVat, aU' f.l;aiq>Vt)<; ava~AÉ\.J!U<; i.OeÍ:V €ro9ev a:ínov KeÍ)leVOV E1ti 
'tfí 1tUp(i. 

164 Serv. in Georg. comm. I 34 = SA 94: "Varro tamen ait se legisse Empedotimo cuidam 
Syracusano a quadam potestate divina mortalem aspectum detersum, eumque inter cetera tres 
portas vidisse tresque vias, unam ad signum scorpionis, qua Hercules ad deos isse diceretur, 
alteram per limitem qui est inter leonem et cancrum, tertiam esse inter aquarium et pisces." vgl. 
Rohde,Psychell94, I 
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híneinpaf3t. 165 Die zwei Solstitíalpunkte finden wir bei Varro in den Toren zwischen 

Lowen und Krebs und Wassermann und Físchen wíeder; beí Porphyrios und Macrobius 

liegen die Hímmelspforten in Steinbock und Krebs, gehen somit von einem erheblich 

alteren Himmelsbild aus, wo der winterliche Sonnwendpunkt weit zurtickliegt und das 

moglicherweise noch auf chaldaisch-babylonischen Angaben fuBt. 166 Das dritte Tor, 

wodurch Herakles - offenbar nach seinem Flammentod auf dem Berg Oite - zu den 

Gottem ging, liegt nach unserem Bericht im Zeichen des Skorpions. Solch eine 

Lokalisierung des Himmelstores gibt zwar im Kontext der Empedotimoslegende einen 

guten Sinn, zumal der Sitz der Scelen, die MilchstraBe, 167 am Himmel gerade zwischen 

den Zeichen des Skorpions und des Schtitzen mUndet, der eigentliche Grund fúr diese ins 

tiefe Altertum hinaufreichende Verbindung des Sternbildes mít dem Jenseitseingang muB 

jedoch anderswo gesucht werden. 

Es scheint erwiesen zu sein, daB sowohl das Sternbild Skorpion wie sein Name vom 

altbabylonischen Ursprung ist und von dort aus zu den Griechen und Romem gelangt 

165 Nilsson, GgR II, 241; nach F. Wehrlí, SA Vll, 92, der das Zeugnis fůr verdachtig halt, liegt 
hier vielleicht eine Kontamination des Servius vor. Die Erklarung von J. Bidez, Eos ou Platon et 
/'Orient, Bruxelles 1945, 57, die drei Toren der Empedotimosvision seien die drei 
ilbereinandergeordneten Himmel der lranier, deren hochster als Sitz des Obergottes aufgefaBt 
wurde, ist unhaltbar, da die drei Schnittpunkte des Tierkreises unmoglich den Himmelspharen oder 
den Himmeln korrespondieren konnen. Oas Bestreben Burkerts, Lore and Science, 367, die drei 
Tore mit den drei kosmischen Bereichen zu verbinden, ist nicht weniger verleitend als die 
Auffassung von H. 8. Gottschalk, Heracleides of Pontus, 99, der drei Wege der orphisch
platonischen tpiol5oc; gleichzustellen. Eine moglichst unwahrscheinliche und spekulative Erklarung 
gibt H. A. T. Reiche, Heraclides' Three Soul-Gates: Plato Revised, TAPhA 123, 1993, 161-180. Es 
wird behauptet, daB "the first of these three "routes", then, would be the Galaxy, traditionally the 
path of souls. The second would be the zodiac, path of the five naked-eye planets and the two great 
lights. The third would be the meridian, ascending path of gods and souls in the Phaedrus." (171) 
Reiche stiitzt seine lnterpretation auf unbelegbare Pramissen, daB "the second and third of the 
"gates" ... stand for all six of the interconstellational "gates"". Mít diesen wird Folgendes gemeint: 
"whereas the six constellations from Leo to Aquarius are contiguous or overlapping ... , the remaining 
five from Pisces to Cancer are all separated from their neighbors on either side by gaps varying in 
width from I o to 8°." ( 172) Warum ist dann nur von drei Toren die Rede? Vollig willkilrlich und 
unbegrilndet ist vor altem die Annahme, daB "when Macrobius and contemporaries refer to the 
souls' "gates" as "Cancer" and "Capricom," they are really reffering to the constellations of Gem in i 
and Scorpius/Sagittarius." ( 175) Filr ein solches Argument gibt es weder historisches Beispiel noch 
astronomische Begrilndung. Es ist vielmehr anzunehmen, daB in der Nachricht Varros lediglich die 
dem Autor bekannten Himmelstore ohne sekundare Asoziierung mít den kosmologischen oder 
eschatologischen Fragen aufgezahlt werden. 

166 Macr. in Somn. Scip. comm. I 12, 1-3; zu den Jahrespunkten sonst vgl. Man. III, 618 ff.; die 
tropischen Punkte liegen heute in Zwillingen und im SchUtzen. 

167 Procl. in rem publicam comm. II I 19, 18 Kroll = SA VII, frg. 93; Joh. Phil. in Arist. 
Meteora I 8 117 Hayduck SA Vll,frg. 96 
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ist. 168 Als Konstellation der stidlichen Hemisphare ist Skorpion im Norden mít dem 

Ophiuchos zu einem riesigen Sternbild vereinigt; 169 die altesten Abbildungen fassen beide 

Sternbilder als ein einziges Bild auf, und zwar so, dal3 der linke Ful3 des Ophiuchos auf 

dem Auge, der rechte auf dem Ri.icken des Skorpions steht. 170 lm Osten grenzt der Stachel 

des Skorpions an den Bogen des Schi.itzen, im Si.idwesten an den Kentaur an. Es wurde 

indessen darauf hingewiesen, daB die Babylonier an dieser Stelle ein gigantisches 

Sternbild des Skorpionmenschen gesehen haben, das sich moglicherweise bis zum 

Schtitzen erstreckt hat. 171 ln der spateren Astrothesie werden die Scheren von dem Rest 

der Konstellation getrennt und als ein eigenstandiges Sternbild aufgefal3t. Die 

griechischen Astronomen nannten die Scheren np&-ca O"llJlcta -cou IKopníou 172
, it npÓ>'CTJ 

JlOtpa -cou IKopníou 173 oder oi np&-cot acr-cépe:~ -cou IKopníou. 174 Als das alteste 

griechische Zeugnis fůr ihre lsolierung der Schere zu einer Konstellation gilt eine 

astronomische Beobachtung des Ptolemaios aus dem Jahr 237 v. Chr., wo die Stellung 

Merkurs als emivro 'COU VO'CÍOU ~uyou angegeben wird. 175 Die Bezeichnung ó ~uyó~, 

Joch, kommt meistens in spateren astrologischen Texten vor, Eratosthenes, Aratos und 

Eudoxos gebrauchen den Ausdruck XTJA<XÍ, die Schalen; 176 in beiden Fallen handelt es sich 

um eine Obersetzung des babylonischen Sternbildnamens; es steht also fest, daB auch im 

Fall dieses Sternbildes177 den Babyloniern die Ehre der Erfindung gebiihrt.178 

168 F. X. Kugler, Sternkunde und Sterndienst, l, 29, 259 ff., II 313 f. Die Keilinschriften 
erwahnen das Horn, den Kopf, die Brust, den Schwanz und den Stachel des Skorpions. 

169 Ophiuchos war am griechischen Himmel ursprtinglich Todesdamon oder Totengott; vgl. F. 
Boll, Die Erforschung der antiken Astrologie, Neue Jahrb. XXI, 1908 =Kl. Schr., 18 

170 Arat. 83; Eratosth. Cat. cap. 6, 68, 13 Rob. 
171 Vgl. W. Gundel in RE, s. v. Skorpios, 589 nach P. Jensen, Die Kosmologie der Babylonier, 

StraBburg 1899, 499; Boll, Sphaera, 191 2 
172 Palamedes im Schol. Eur. Rhes., 529. 
173 Antiochos Ath. in Catal. Cod. A str. VII, 112, I. 
174 Euktemon. ed. A. Rehm, Das Parapegma des Euktemon, SBHA W, Phil.-hist. Kl., Abh. 3, 

1913,23. 
175 synt. IX, 7 p. 267, 14 Heib.; vgl. Gundel in RE, s. v. Libra, 117. 
176 Vgl. auch Sternkatalog des Hipparch., ed. Boll, Bibl. Math., III. Folge II, 187, 19: "XllÁai. 

Tí-rot ~ 'll)'Ó<;." 
177 Eratosth. Catast. Vll, 72 Rob.; Teukr.- Rhetor. Catal. VII 204, 15; Hygin. Astron. 1126,68, 

13 Bu. zitiert aus W. Gundel in RE, s. v. Libra; im Norden bertihrt Wage die Windung des 
Ophiuchos (Arat., Phain. 89), im Osten den Korper des Skorpions. 

178 W. Gundel in RE; s. v. Libra, 119; F. X. Kugler, Sternkunde und Sterndienst im a/ten 
Babe/1, Mtinster 1907, 37, 9; 229 f.; 260; van der Waerden, Die Anfange der Astronomie, 257; Es 
heiBt sumerisch rin. akkadisch zibanítu(m) d. h. Wage, zi ist das summerische Wort fůr Seele, ba 
bedeutet "schenken", usw.; vgl. van der Waerden, ibid., 30; Naheres Uber die babylonischen 
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Bestimmter Grund, warum in den Scheren des Skorpions die Wage gesehen wurde, 

ist nicht bekannt; die am nachsten líegende Erklarung ist, daB die Wage als Symbol des 

Gleichgewichts gewahlt wurde, da der Fri.ihaufgang dieser Sterne gerade mit dem 

herbstlichen Aequinoctium zusammenfállt, 179 wo "Helios den Tag und Nacht das Licht zu 

gleich langen Stunden berechnet." 180 Man brachte die Zeit ihres Erscheinens in 

Zusammenhang mit der Beendigung der Ernte, der Ausgewogenheit des kosmischen 

Geschehens und der gleichmaBigen Mischung der Elemente.181 Bei der Bildung eines 

neuen Gestirns konnten u. a. auch astrologische Motive mitsprechen, zumal in den 

Keilinschriften mít dem Wagegestirn oft der Planet Saturn zusammengestellt wird, der in 

babylonischen Lehren als Richtergott galt. 182 

Es hat den Anschein, daB der Versetzung der Himmelspforte in diese himmlische 

Gegend mtiBten noch andere Vorstellungen zugrunde liegen, die nicht so sehr mit dem 

Charakter der bezuglichen Sternbilder als vielmehr mit dem jahrlichen Lauf der Sonne 

verbunden sind. Der Frtihaufgang des Skorpions galt schon den Assyrern als Anfang des 

Winters; 183 auch in der griechischen Astronomie wird die Konstellation zu den 

winterlichen Gestirnen gerechnet und somit mit kalter Witterung, Regen und ZerstOrung 

Sternbílder bei P. A. Deimel, Planetaríum Babyloniacum oder die Sumerisch-babylonischen Stern
Namen, in: Šumerisches Lexikon IV, 2 (hrsg. von P. F. Gossmann), Rom 1950, 72 f. u. 183 f. 

179 Varro, de Ling. Lat., VII, 14. Verg. Georg. l, 208; Q. Tuli. Cic. bei Auson. S. 107, 9 Peíp.; 
Manil., ll 212, 427; 111252, 659. IV, 340; Lucan. IV 57; VIli 467; IX 534 

180 Man. I 578 
181 Vgl. W. Gundel, ibid., 119; vgl. noch J. Milton, The Paradise Lost, IV: " ... The Etemal, to 

prevent such horrid fray I Hung forth in Heaven his golden scales, yet seen I Betwixt Astrea and the 
scorpion sign I Wherein all things created first he weigh'd I The pendulous round Earth with 
balanc'd air I in counterpoise, now ponders all events, I Battles and realms: in these he put two 
weights I The sequel each of parting and of fight: I The latter quick up flew and kick' d the beam; I 
Which Gabriel spying, thus bespake the fiend." 

182 W. Gundel, ibid., 119; 129; Prob. Georg. I 32-35; F. X. Kugler, Sternkunde und 
Sterndienst, Erg.-Bd. ll, 220; dieselben astrologischen Lehren sind wohl noch im Johannesbuch der 
Mandiier aufbewahrt, wo die Libra als Seelenwage aufgefaBt wird, mit der Abathur als Wageman 
und Seelenrichter die guten und bosen Taten der zum Gericht eingetroffenen Seelen gegeneinander 
abwiigt. Diese Scheidung geschieht am Eingang zum Reich der gottlichen FUI!e, dem Pleroma; vgl. 
M. Lidzbarski, Das .Johannesbuch der Mandaer ll, GieBen 1915, 181, 4; 226, 5; 229, 232; dazu 
vgl. G. Furlani, ll giudizio dell'anima presso i Mandei, in: Studí e Materialí di Storia delle 
Religioni, Vol. 22, Bologna 1950, 56-88; nach K. Rudolph, Die Mandaer I, Gottingen 1960, 124 íst 
der Name Abathur iranisch und bedeutet "der mít der Wage"; vgl. jedoch N. Deutsch, Abathur. A 
New Etymology, in: J. J. Collins & M. Fishbane, Death, Ecstasy, and Other-Wordly Joumeys, New 
York 1995, 171 

183 Kugler, Sternkunde und Sterndienst I, 253 f. 
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der Vegetation 184 in Zusammenhang gebracht; Macrobius sieht im Skorpion geradezu ein 

Sinnbild der sterbenden und wieder auflebenden Sonne. 185 Ahnliche Vorstellungen 

hangen auch der Wage an, deren Erscheinen den Anbruch der kalteren Jahreszeit186 und 

Erniedrigung der Sonne ankiindigt. Wahrend die Sonne durch dieses Zeichen wandert, 

wendet sie sich weiter nach Siiden den winterlichen Sternen zu, in anderen Worten, sie 

tritt ihre winterliche Lauíbahn an und gerat in die untere Halfte des Zodiakos. 187 Dies 

stimmt letzlich mit der in antiker Astronomie tiblichen Zweiteilung des Tierkreises 

tiberein. lm Sternkatalog des Ptolemaios enden die Sternbilder der nordlichen Hemisphare 

mit der Jungfrau, wahrend mít Skorpion diejenigen der stidlichen Himmelshalfte 

anfangen. 188 Diese Zweiteilung der Ekliptik mag sehr alt gewesen sein, da sie bei 

Macrobius im Zusammenhang mit dem assyrischen Sonnenkult erwahnt wird: 

nam physici terrae superius hemisphaerium, cuius partem incolimus, Veneris 

appellatione coluerunt, inferius vero hemisphaerium terrae Proserpinam vocaverunt. 

ergo apud As,\yrios sive Phoenicas lugens inducitur dea (se. Venus), quod sol annuo 

gressu per duodecim signorum ordinem pergens partem quoque hemisphaerii inferioris 

ingreditur, quia de duodecim signis zodiaci sex superiora, sex inferiora censetur. et cum 

est in inferioribus et ideo dies breviores facit, lugere creditur dea, tamquam sole raptu 

184 Auson. I 02, ll Peip. Quint. Cic. I 07, I O; Serv. Georg. I 35; Die Inschrift auf dem Man tel 
Kaiser Heinrichs II lautet: ,.Scorpius dum oritur, mortalitas ginnitur." vgl. E. Maass, Comm. in 
Arat. 602, 3; Ztschr. f. chr. Kunst XII, 1899, 342 

185 Sat. I 21, 25: "Scorpius totus, in quo Libra est, naturam solis imaginatur, qui hieme 
torpescit et transacta hac aculeum rursus erigit vi sua nul!um natura damnum ex hiberno torpore 
perpessa." 

186 Antiochos-Rhetor. Catal. cod. astr. l, 144, I; Nonn. Di on. XXXVIII, 274 ff.; Eisler, 
Weltenmantel, 4900 

187 Nach H. Winckler, Himmels- und Weltenbild der Babylonier, Alter Orient 3, Heft. 2/3, 
Leipzig 1903, 21 f. u. 32 f. zeigen die vier Phasen des Sonnenlaufes den Sonnengott in vier 
Erscheinungsformen; vier Planeten vertreten die Sonne in ihren vier Jahresphasen; so ist Saturn dem 
Winter (SUd), Juppiter dem Fri.ihling (Ost), Mars dem Sommer (Nord) und Merkur dem Herbst 
(West); Merkur wurde mit dem babylonischen Gott Nebo assoziiert, der selbst die Herbst- und 
Wintersonne darstellt im Babylon wurde im 6. Monat, am 21. September, ein Fest der herbstlichen 
Tag- und Nacht-Gieiche gefeiert, an dem der Gott der unterweltlichen Sonne, Nebo, die Stadt 
Babylon besuchte; zum Schauplatz der Zeremonien wurde die sg. "heilige Pforte". Gewohnlich war 
sie geschlossen, nur vom 4. bis 6. Tag des Vl. Monats ftir den Durchzug des Gottes der (Tages-) 
Sonne Bel (dessen Fest am Tag der Frtihlingsnachtgleiche gehalten wurde) und Nebo aufgemacht, 
um danach wieder versperrt zu werden; dieses Fest hiel3 deshalb "Ttiroffnung". Die G<>tter Bel und 
Nebo repriisentierten die Sonne in ihrem Lauf rings um die Erde; vgl. E. Unger, Die Sonne des 
Tages und die Sonne der Nacht, Forschungen und Fortsehritte, 6. Jg., Nr. 35/36, 1930, 458 ff.. Es 
ist zu bemerken, dal3 Merkur, der griechische Hermes, die Seelen in die Unterwelt geleitet. Oas 
Hypsomabild des Merkur ist Virgo, vgl. P. A. Deimel, Planetarium Babyloniacum, 4 
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mortis temporalis amísso et a Proserpina retento, quam numen terrae inferíoris circuli et 

antipodum diximus. rursumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol eíuctis sex 

signis inferioris ordinis incipit nostri circuli lustrare hemisphaerium cum incremento 

luminis et dierum... sed cum sol emersit ab inferioribus partibus terrae vernalisque 

aequinoctii transgreditur fines augendo diem, tunc est Venus laeta et pulchra virent arva 

segetibus, prala herbis, arbores foliis. ideo maiores nostri Aprílem mensem Veneri 

dicaverunt. 189 

Das Reich der Venus fángt somit schon im Zeichen des Frílhlingsaequinoctiums an 

und zieht sich bis zum Herbstpukt hin, wo sich der Eingang zum Rcích der Proserpina 

offnet. An die Scheren des Skorpion, dem spiiteren Zeichen der Wage, die Ptolemaios 

'tam::ivroJla TjAiou nennt, wo Kpóvo<; (= Saturn) sein Ú'lfWJla hat190
, verlegt die antike 

Spekulation das westliche Sonnentor, den Eingang in die Hadeshalfte des Himmels. 191 So 

erkliirt sieh mitunter aueh die sagenhafte porta vesperis, das westliche Sonnetor, 192 die 

nach cinem hebraisch uberlieferten Fragment des Anaxagoras in dieser himmlischen 

Gegend, genauer unterhalb des Arkturus, lokalisiert war. 193 Wenn also nach der bei Varro 

188 vgl. synt. VIII 1; vgl. die Teilung der Ekliptik in die nordliche und sudliche Hemisphare bei 
Gemin. ísag. Vl 40 ff. 

189 Macrob. Sat. I, 21, 1 
190 Tetrab. I, 19; vgl. Firm. ll 3, 5 
191 Boll, Sphaera, 246 ff; idem, Aus der O.ffenbarung, 72; W. Gundel, ibid., 128 f.; K. L. 

Skutsch, "Libramen aequum; Eine Untersuchung uber die Entwicklung des Wagunggedankens von 
der Antike bis ins christliche Mittelater," Antike XII, Heft I, 1936, 58 ff.; L. Kretzenbacher, Die 
Seelenwaage, Zur religiOsen Idee vom Jenseitsgericht auf der Schicksalswaage in Hochreligion, 
Bifdkunst und Volksglaube, Klagenfurt 1958, 47; Boll, Aus der Offenbarung, 72; W. Gundel, ibid., 
128 f. Die Deutung der himmlischen Wage auf die Hadespforte und ihre Einbeziehung in die 
Jenseitssymbolik macht schlieBlich ihre Erwahnung in Totenbeschworungen verstandlich; vgl. C. 
Wessely, Neue griechische Zauberpapyri, Denkschr. der Akad. Wien, Bd. 42, 1893, 29, v. 295 in 
dem KúKA.o<; cr~::A.ilvll<; steht ~uycj) V€1CUOJ.UXvtía. 

192 Die Sonne wandert auf ihrem ekliptikalen Weg westwarts vom Norden nach SOden; die 
herbstliche Jahreswende stimmt daher mit der KáOoůo<; Oberein. Zu der auguralen Orientation und 
Weltrichtungen vgl. J. Cuillandre, La droite et Ia gauche dans les poemes homériques en 
concordance avec Ia doctrine pythagoricienne et avec Ia tradition celtique, these Rennes, 1943, 
325 ff. 

193 Vgl. das Anaxagorasťragment OK 59 8 20 Galen. in Hippocr. de aere aqu. loc. VI 202, 
23 ff.: "is ~~cil. Anaxagoras} enim nul/um sidus hac quidem ratione esse dicit nisi unum, scilicet 
arcturum; et sidus est prope sub eo, quod vocatur port a vesperis, et vulgo vocatur canis. "; vgl. W. 
Schulz, Der Text und die unmittelbare Umgebung von Fragment 20 des Anaxagoras, Arch. f. 
Gesch. d. Philos., Bd. 24, Heft III N. F. Bd. 18, Heft III, 1911, wo die vollstandige Ůbersetzung 
der aus arabischer ůbertragung des verlorenen griechischen Originals angefertigten hebraischen 
Versi on des Fragments (Bodl. Ms. Oppenh. Add. Fot. tú fo ll. I 6/17) vorgelegt wird. Dieses 
Fragment verknupft "die Pforte des Abends" mít dem Hundstern, in der lat. Version canis. W. 
Gundel in RE, s. v. Sirius, 339 macht darauf aufmerksam, daB es sich in diesem Fall nicht um den 
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aufbewahrten, dem Extatíker Empedotímos in den Mund gelegten, doch aber letzlich auf 

Herakleídes Pontikos zuriickgehender Oberlieferung Herakles durch das Tor ím Zeichen 

des Skorpions zu den Gottem aufgestiegen war, so wird eben auf jene alte Tradition 

angespielt, dergemaB die Scelen durch das Zeichen der herbstlichen Tag- und Nacht

Gleiche in das himmlische Totenreich gelangen. 194 

Dabei ist die Frage, welcher Mythos hier mit dem himmlíschen Hadestor verkniipft 

wírd und aus welchem AnlaB dies geschieht, von keiner nebensachlichen Bedeutung. 

Nach der literarischen Oberlieferung sollte Deianeira aus Eifersucht ein Hemd mit dem 

giftigen Kentaurenblut Nessos bestreichen und ihrem Gatten iibergeben. Um unendlichen 

Qualen zu entgehen, lieB sich der Held auf dem Berg Oite verbrennen und ist von dort in 

den Himmel entriickt. 195 Es ist langst anerkannt worden, daB in diesem Mythos eine 

Verschmelzung zweier Sagenmotive vorliegt. Das cine Motiv, die Verbrennung auf dem 

Oite, entstammt cinem lokalen Sagenkreis, der wohl ursprunglich mít dem Mythos um 

Herakles und seiner Apotheose nichts zu tun hatte. 196 Der Flammentod auf dem Oite stellt 

aber wahrscheinlich nicht die alteste Version des Selbsverbrennungsmyihos des Herakles 

dar, da der altertiimliche Gedanke einer auf mystische Art erfolgten Wandlung des Toten 

zu cinem Lebenden durchs Feuer auf dem griechischen Boden zumindest seit der zweiten 

Halfte des 6. Jhdts im Umlauf war. 197 Auf diesen Holokaustmythos wurde erst sekundar 

griechischen Sirius, sondem um eine arabische Bezeichnung des Stemes in der Nahe des Arkturus 
gehandelt haben muB, wenngleich man aufgrund die Lage des Sirius an der MilchstraBe sehr wohl 
an die Eingangspforte zum Hades denken konnte, zumal diese nach p:y1hagoreischen Vorstellungen 
als Aufenthaltsort der Seelen galt. 

194 Sallust. De diis et mundo 46, 16 Or.: Ka'ta 'tťjv evav'tíav iOrtJlEpíav i] 'tfl<; Kóprt<; 
áp1tayť] J,lUEioA.oydtat 'YEVÉO"Eiat . o oť] x:Cttlo8ó<; EO"'tt t&v 'lfUXWV 

195 Zu Wandlungen der Verbrennungssage in der antiken Dichtung vgl. F. Stoessl, Der Tod des 
Herak/es, ZUrich 1945; Ph. Holt, Her ac/es' Apotheosis in Lost Greek Literature and Art, AC 61, 
1992, 38-59. 

196 Nach M. P. Nilsson, Der Flammentod des Herakles auf dem Oite, ARW XXI, 1922, 310-
3 I 6 hat auf Grund des archaologischen Befundes die Hypothese aufgestellt, nach der der 
Flammentod auf dem Oite ein aitiologischer Mythos sei, der aus aus der Verbrennung einer 
menschenggestaltigen Puppe in dem Jahresfeuer entstanden war, vgl. idem., Fire Festivals in 
Ancient Greece, JHS 43, I 923, 144-148; T. C. W. Stinton, The Apotheosis oj Heracles jrom the 
Pyre, in: Collected Papers on Greek Tragedy, Oxford 1990, 497 ff. hingegen argumentiert, dal3 das 
Feuerfest ursprtinglích einem lokalen Held galt, der sich auf dem Scheitehaufen verbrannt hatte. 

197 M. Winiarczyk, La mort et I 'apothéose d'Heracles, WS 113, 2000; vgl. als Beispiel dient 
der Tod des Empedokles in der Átna; hierzu ausfůhrlich P. Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery, 
and Magie. Empedocles and Pythagorean Tradition, Oxford 1995, 250-277; zu weit geht M. MUhl, 
Des Herakles Himmelfahrt, RhM I O I, 2, 1958, I 06-134, wenn er unter dem Hinweis auf die 
orientalischen Dubletten des Mythos von der Apotheose durchs Feuer im Atharva-Veda, wo die 
Seele des Opferers vom Altar den Gotterweg entlang zum Himmel vom Agni, der personifikation 
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das Motiv der Himmelsreise der Seele aufgepropft, das die Vorstellung des 

Gottahnlichwerdens und der Wiedervereinigung mít dem Gottlichen voraussetzt. Wohl zu 

Recht hat seinerzeit M. MUhl vermutet, daB sich díe Legende von der Himmelfahrt erst im 

6. Jhdt. unter dem EinfluB des Orphismus herausgebildet hatte, dem die Gestalt des 

Herakles ein besonders dankbares Objekt fůr die eschatologische Spekulation bot. 198 Oas 

Motiv einer Himmelfahrt zu Pferde geht jedenfalls auf die bereits auf dem orientalischen 

Boden ausgebildete Anschauung der Himmelfahrt der frommen Seele zurlick. 199 

Einen bildlichen Beleg der Vorstellung einer himmlischen Apotheose durch die 

oúcru; des Sonnenwegs liefert auBerdem eine zwischen dem 3. und dem l. vorchristlichen 

Jhdt. datierbare Tonscheibe aus Brindisi mít der Darstellung der Himmelfahrtsszene.200 

Den auBersten Rand des etwa 50 cm breiten Diskos bildet der Tierkreis, der nur elf Bil der 

umfaBt. Die Wage fehlt, ihren Platz nimmt der Schwanz des Skorpions ein. lm Zentrum 

des inneren Kreisrundes ist ein von Hermes angefůhrtes Viergespann mít dem 

Wagenlenker abgebildet. lm Wagen steht eine Frau rechts von einem kleineren Mann, 

hinter ihnen ein Knabe, der die Zligel des Gespanns halt. P. Boyancé deutet die Szene mit 

sehr guten Grlinden auf Apotheose der Semele, die durch den Zeusblitz getotet und in den 

Himmel aufgenommen wurde?01 Es handelt sich ganz wie im Fall der Apotheose des 

des Opferfeuers, getragen wird, eine a1tindische Vorstellung in den griechischen Mythos verptlanzt 
sieht. 

198 ibid., 122; zu der Rolle des Pferdes und Wagen1enkers im Orphismus vgl. Orph. frg. 78 = 

Herm. in Plat. Phaedr. 246 e p. 142, 13 Couvr.: npro1:c.p yap 1.'0Ú1.'Ql (se. 1:Q:> <PáVll't't) ll ewA.oyía 
napÉXf.l 't'OU<; l1t1tOU<;. cm: 1tp001.'Ql ĚK:q>ot1.'ÝJO'av1.'t 't'OOV oh:drov apxoov. {md Kal. 1tp001.'ffi<; EV 
'tOÚ't'Ql yi VE't'at yá~-to<;· Kat ánA.OO<; <P EvÉpynav oío(!)(jt, 1.'0Ú1.'Ql Kat tnnou<; napÉXEt. a\nQ:> OE: 
1.'0Ú1.'Ql 't'Q:> OE0'1tÓ1.'TI <PáVll't't Kai 1t1.'Épuya<; oiorocrt· xpucrdat<; 1C1.'Epúymcrt q>opEÚ~-tEVO<; tvea Kal. 
tvea. vgl. ibid. 246a, p. 122. 19 Couvr. oil npoow<; of: ó TIA.á1:rov ilvioxov Kai tnnou<; napf:Aa~Ev, 
aUa npo ail'tO'ú oí Ěví1EOl 't'OOV 1totllt00V "0~-tllPO<;, 'Opq>EÚ<;. Ilapi.LEVÍŮll<; K't'A. Auf die 
Áhn1ichkeit der Forme1 Ka't'' i:t.I.La~nov bei Parm. B I, 21 mit von dem Autor hergestellten 
~-tmcáprov Ka't' i:t.~-ta~t't'ov (ZPE XCVII, 1993, 290) auf den orphischen Tafelchen aus Selinunt und 
Phalassarna macht aufmerksam G. B. D'A1essio, Una via lontana dal cammino deg/i uomini (Parm. 
fr. 1+6 D.-K.; Pind. Ol. Vl 22-27; pae. Vllb 10-20), Studí ita1iani di fi1o1ogia classica, LXXXIX 
annata, 3. ser., vol. XIV, 2, 1996, 1456; Z u der Rolle der Heraklesgestalt bei den Pythagoreem vgl. 
M. Detienne, Héracles, héros pythagoricien, RHR 158, 1960, 19-53 

199 E. Arbmann, Tod und Unsterblichkeit im vedischen Glauben, ARW XV, 3/4, 1927, 339-
387 

200 Erstmals veroffentlicht von K. Kerényi, in: Archaeologiai ErtesitO 44, Budapest 1930, 74-
106 und in deutscher Sprache als: 'A voďoq-Darstellung in Bríndisi, AR W 30, 1933, 271; vgl. auch 
P. Wuil1eumier, Rev. archéol. V sér., 35, I 932, 26 ff. 

201 Schon Hesiodos, theog. 942 erzahlt von ihrem Gottwerden; vgl. P. Boyancé, Le disque de 
Bríndisi et l'apothéose de Sémélé, REA 44, 1-2, 1942, 191-216; vgl. auch idem, La religion astrale 
de Platon a Cicéron, REG LXV 1952, 341 ff. Flir den pythagoreischen Ursprung der auf dem 
Diskos abgebildeten Szene sowie der rituellen Himmelsreise hat sich auch H. Koller, Die 
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Herakles um eine Darstellung der durchs Feuer bewirkten Wandlung einer Sterblichen zur 

Gottin, die als Verklarte nicht mehr Semele, sondern Thyone heil3t.202 Fiir unseren 

Gegenstand ist dann vom erheblichen Jntcresse, dal3 sich das Viergespann in der Richtung 

hin bewegt, die auf dem die Szcne umrahmcnden Zodiakos genau dem Bercích zwischen 

Jungfrau und Skorpion entspricht. Da nun die Position der Tierkreisgiirtels in Bczug auf 

die Szene schwerlich cin Werk des Zufalls sei, wird man auch mit gutem Recht annehmen 

diirfen, dal3 es sich um Versinnbildlichung eben jencr Vorstellung handelt, nach der die 

Scele des Begnadeten in die himmlische Gegend zwischen Skorpion und Jungfrau cingeht 

und dort die Unsterblichkeit erlangt. 

Diesen Glaubcn kommt auf moglichts pragnante Weise in den Verse aus den 

Georgica Vergils zum Ausdruck, wo dem Kaiser Octavianus die coleste Unsterblichkeit 

versprochen wird: 

Qua locus Erigonem inter Chelasque sequentes 

Panditur; ipse tibi iam bracchia contrahit ardens 

Scorpios. et cae/i Justa plus parte relinquit203 

Zu gleichem Vorstellungskreis gehort zweifellos auch die Darstellung der Apotheose 

des Constantinus Chlorus auf dem Londoner Elfenbeinrelief des 4. nachchristlichen Jhdts. 

aus S. Gherardesca in Florenz. Der Kaiser wird von Fliigeldamonen gen Himmel getragen; 

dieser offnet sich neben der Gestalt einer bekleideten Frauenfigur mít der Wage, an die 

sich die iibrigen Winterzeichen des Tierkreises bis zu den Fischen anreihen.204 

Hinsichtlich der Frage, wo Herakleides Pontikos seine Konzeption geschopft hat, 

aul3ert Boyancé die Meinung, dal3 sie weder auf platonische Mythographie, noch 

unmittelbar auf orientalisches Erbgut zuriickgeht, sondern viel eher von der 

pythagoreischen Theologie angeregt worden war. So haben die Pythagoreer der 

.Jenseitsreise - ein pythagoreischer Ritus, Symbolon 7, 1971, 33-52, ausgesprochen. Seinen 
konfusen Ausfůhrungen konnen wir nicht folgen, vgl. S. 44: "zur Aufnahme unter die Pythagoreer 
habe eine rituelle Seelenreise gehort; der Initiand hatte eine Katabasis, einen Abstieg in die Holle zu 
bestehen, die gleichzeitig eine Himmelfahrt war. Sie bot ihm die Gewahr ftlr die Befreiung aus dem 
Rad der Geburten, fiir die personliche Unsterblichkeit." 

202 Hom. hymn. XXXIV, 21 
203 georg. I, 33-35 
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traditionellen Vorstellung von der Apotheose der Helden mit der Einfůhrung der astralen 

Spekulation eine neue Wendung gegeben?05 Wir wissen jedoch allzu wenig uber den 

astralen Unsterblichkeitsglauben der Pythagoreer, um uber dessen Ursprung und den Weg 

seiner weiteren Vermittlung ein gesichertes Urteil zu fallen. Es steht dagegen fest, daB die 

Versetzung des Hadeseingangs oder der Unterwelt in den Herbstpunkt der Ekliptik eine 

Lehre sei, deren Wurzel schon in babylonischer Kosmographie liegen. Oas Stembild 

Hades fůhren der Babylonier Teukros und Firmicus Maternus neben benachbarten 

Konstellationen Styx, acherusischer See, Fahrmann und Kahn als Paranatellonta zur Wage 

auf.206 Da nun eine derartige Verstirnung des Hades in den griechischen Quellen keine 

Parallele findet, vermutete Boll, Teukros gehe vielmehr von den altbabylonischen 

Angaben aus, die die Existenz eines Sternbildes ug-ga, "Herrn des Todes" verzeichnen, 

das wohl ursprunglich zwischen AB.SIN (der Spica der Jungfrau) und "PIR" (Wage) 

lag. 207 Wir stoBen hier offenbar auf eine altertumliche, in der altbabylonischen 

Kosmologie wurzelnde Vorstellung, derzufolge der Eingang zur Unterwelt nicht im 

irdischen Bereich, sondern auf der Ekliptik gesucht wurde. 208 Als Beispiel mag uns das 

204 H. Graeven, Heidnische Diptychen, MDAI, Rom. Abt. XXVIII, 1913,294 f. 
205 ibid., 207 f.; vgl. idem., Le culte des Muses chez les philosophes grecques, Paris I 937, 242 

ff 
206 Boll, Sphaera, 246 f.; ders., Aus der Oflenbarung, 72; W. Gundel in RE, s.v. Skorpios, 

596; die Vorstellung von einem himmlischen Totenflul3 grtindet sich auf der den alten Volkem 
vertraute Anschauung, daf3 die Reise ins Totenland Ubers Meer oder Fluf3 fiihrt; Auch in zahlreichen 
griechischen Sagen wird der Tod als Sturz ins Meer dargestellt und der Wasserschlund als Hades 
aufgefal3t; hierzu L. Rademacher, Das Jenseits im Mythos der Hellenen, Bonn 1903, 74; 87 ff. u. 
148; diese Idee i st ilbrigens in allen Erdteilen verbreitet; vgl. J. Zemmrich, Toteninsel und 
verwandte geographische Mythen, Leiden 1891, 18 ff.; Eisler, Weltenmantel II, 484 spricht in 
diesem Zusammenhang von zwei mít dem Tageslauf der Sonne in Verbindung gebrachten 
Himmelsflilssen, dem westlichen "Acheron" bei der Wage, und den morgenlichen "Eridanos" am 
Wider. 

207 Sphaera, 248 
208 Laut H. Sauren, Giitter am Eingang zum Totenreich, in: B. Alster, Death in Mesopotamia, 

92 kennt das Summerische zwei Teile des Totereiches, kur und ki, die der rechten und linken 
Himmelshalfte entsprechen: "Das Reich der Toten, das Erde genannt wurde, liegt auf der linken 
Himmelshalfte. Bereits im Zeichen des Skorpions Uberschreitet man die Grenze zum Totenreich. 
Man mu13 aber zuerst die Berge des Horizonts, das Gebirge und die Steppe, nach anderen 
Vorstellungen das Meer oder den Totenfluf3 ilberschreiten, ehe man im Zeichen der Fische am 
eigentlichen Ort des Verweilens im Totenreich anlangt. Dort haben die vomehmsten Gotter ihren 
Ort. Dort steht die Tafel des Himmelsgottes An bei Enki im Abzu. Dort ist der heílige Schafstall: 
dieses Reich der Toten ist dann wohl nur fůr die Menschen bestimmt, denen ein gutes Schicksal und 
ein Leben im Nachruhm ihres Volkes bestimmt war." Das Reich der Toten kur, das Bergland 
genannt wurde, liegt in der rechten Hímmelshalfte. Der Eingang befindet sich beim Zeichen des 
Stiers und der Zwillinge, der tiefste Punkt wird im Zeichen des Lowen erreícht, und der Ausgang ist 
im Zeichen der Wage und des Skorpions zu suchen; so heiflt es auch in der Schilderung der 
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Gilgamesch-Epos dienen. In der Suche nach der Unsterblichkeit gerat Gilgamesch auf 

dem Weg des Sonnengottes (Schamasch) zum Berg Maschu, "díe taglich Auszug und 

Einzug der Sonne bewachen, Ober die nur die Himmelshalde hinwegragt, Denen unten díe 

Brust an den Hollengrund sto13t - Skorpionmenschen halten am Bergtor Wacht .... " Es 

handelt sich um cine Reise in die Unterwelt auf dem Sonnenweg, wo der 

Unterweltseingang im Zeichen des ungeteilten Skorpions angesiedelt wird.Z09 

Wenn dann Yarro den Herakles gerade durch das alte Hadestor am Skorpion zu der 

Wohnstatte der Seligen eingehen lal3t, und Yergilíus in seiner Aufzahlung der am Eingang 

zum Orcus wachenden Ungeti.imer an der ersten Stelle den Kentaur, das benachbarte 

Sternbild des Skorpions, anfůhrt,210 so leben hier die althergebrachten 

astralmythologíschen Motive fort, die die Romer sei es durch die Yermittlung der 

pythagoraischen Traditíon, sei es auf cinem anderen Weg, beerbt haben. 

lm Yoraufgehenden haben w1r auf dle scheinbar uni.iberbriickbaren, aus der 

Anwendung der nebelhaften Hesíodischen Kosmographie auf das Prooimion entstehenden 

Widerspriiche hingewiesen. Wird namlich die Reise zum Haus der Gottin als Himmelfahrt 

aufgefa13t, so bleibt ratselhaft, wie diese Fahrt auf der Bahn des Sonnengottes aus der 

Nacht (Westen) íns Licht (Osten) fůhren kann, und wie es moglich sei, dal3 im 

aitherischen Tor am Himmel ein Chasma der Unterwelt klafft. Áhnliche Unstimmigkeiten 

ergeben sich aus den obendisskutierten Katabasistheorien. Wahrend uns die Hypothese 

Gilberts keine Erklarung gibt, warum sich am ostlichen Tor der Anodos, wo nach der 

Unterweltsreise des Gilgamesch, Taf IX-X nach A. Schott: nachdem er die von Skorpionmenschen 
bewachte Unterweltspforte passiert und zwolf Doppelstunden Iang durch die Unterwelt wandert, 
kommt er bei der Schenkin Siduri an. Als er diese nach dem Weg zu seinem mythischen Urahn 
Utanapischtim fragt, erfáhrt er lediglich vom unzulanglichen, hinter dem Meer liegenden Gewasser 
des Todes, das nur Schamasch Uberschreiten darf; vgl. auch A. Jeremias, Die babylonisch
assyrischen Vorstellungen vom Leben nach dem Jode, Leipzig 1887, 78 ff. 

209 Es erscheint mehr als wahrscheinlich, dal3 die Skorpionmenschen am Eíngang zum 
Totenreich nichts anderes gewesen waren, als das Zeichen des ungeteilten Skorpions; vgl. Boll, Aus 
der Offenbarung, 12; die Stelle lautet in A. Schotts Ůbertragung, Das Gilgamesch-Epos, hrsg. von 
W. von Soden, Stuttgart 1988, 75 (Taf. 9., ll 1-9): "Des Berges Benennung ist Mdschu. I Sowie er 
zum Berge Mashu gelangt war:- I Die tag/ich Auszug und Einzug (der Sonne) bewachen, I Ober die 
nur die Himme/shalde hinwegragt, I Denen unten die Brust an den Hol/engrund st6j3t - I 
Skorpionmenschen ha/ten am Bergtor Wacht, Deren Furchtbarkeit ungeheuer ist, deren Anblick 
Tod ist, I Deren groj3er Schreckenglanz Berge uberhiillt, I Die beim Auszug und Einzug der Sonne 
die Sonne bewachen .... "Zu den mesopotamischen Parallelen einer Unterweltfahrt vgl. L. C. Steele, 
Mesopotamian Elements in Proem ofParmenides, CQ N. S. 52,2002, 583-588 
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langen nachtlichen Hollenfahrt das Rol3gespann mít dem Dichter das gottliche Licht und 

Erlosung erhofft, sich ganz unerwartet der gahnende Schlund (der Unterwelt) auftut, 

scheitert die Katabasistheorie Morrisons an dem Faktum, dal3 die Reise nicht abwarts in 

den dtisteren Schlund des Tartaros, sondern ausdrticklich lichtwarts aus dem Nachthaus 

zum aitherischen Tor hinauffúhrt. Es ist somit ratsam, die homerisch-hesiodische 

Auffassung der Unterwelt aufzugeben und sich nach einem geeigneteren Erklarungsprizip 

umzusehen. ln diesem Sinn gibt uns die Deutung des parmenideischen Tores bei 

Porphyrios einen wichtigen Hinweis auf die in neuplatonischer SchuJe gepflegte 

Tradition, die das jenseitige Ergehen der abgeschiedenen Seele nicht mit irdischer, 

sondern mít himmlischer Region in Verbindung setzt. Die Tore, wodurch die Seele zu den 

Gottem eingehen, wurden in diesen Lehren teils in den Wenden, teils in den Punkten der 

Tag- und Nachgleiche lokalisiert. Die an die Sonnetore in den Wenden sich kntipfende 

eschatologische Vorstellungsreihe betrifft das Schicksal der Seele im Kreislauf ihrer 

Einkorperungen, sie setzt also den Gedanken der Metemsomatose voraus. ln der von 

Parmenides geschilderten Anabasis handelt es sich vielmehr um eine Vorwegnahme der 

Himmelsreise der Seele nach dem Tode, die nach der Los!Osung von den irdischen 

Fesseln mít seligem Verweilen bei den Gottem entlohnt wird; von einer Palingenesis oder 

einem Abstieg durch das gegetiberliegende Tor ist nicht die Rede? 11 

Es kann in diesem Kontext nicht wenig interessieren, dal3 die im Prooimion 

geschilderte Himmelfahrt eine bildliche Paralelle in den in die Mitte des 6. Jahrhunderts 

hinaufdatierbaren Darstellungen der Apotheose des Herakles hat. Der Held wird auf 

schwarzfigurigen Vasen in einem von feurigen Ros sen gezogenen W agen uber den 

Scheiterhaufen dahinstiirmend dargestellt, oft eilt der Seelengeleiter Hermes dem Wagen 

voraus.212 Diesem ikonographischen Typus ist die Himmelfahrt der Semele auf dem 

Diskos von Brindisi beizuordnen. Die Vorstellung vor den Himmelfahrt der Seele des 

Gerechten zum Rol3gespann hat sich wahrscheinlich bereits in vorklassischer Zeit in den 

210 Aen. Vl, 285: "multaque praeterea variarum monstra ferarum I Centauri in foribus 
stabulant Scyllaeque biformes ... " 

211 Wie kommt aber Parmenides zur Erde zurilck? Darf man etwa nach dem Beispiel des 
Porphyrios voraussetzten, daB er durch das gegenOberliegende Tor im Zeichen der Friihlings- Tag
und Nachtgleiche am Widder wieder in die sublunare Welt hinabsteigt, um den Sterblichen seine 
Vision mitzuteilen? Davon geben uns die knappen Reste des Weltgedichts leider keinen AufschluJ3. 

212 Vgl. P. Mingazzini, Le rappresentazioni vascolari de/ milo dell' apoteosi di Heracles, Atti 
Acc. dei Lincei, Memorie mor. stor. e filol., Vl, I, 6, 1925, 413-490, no. 100; H. Metzger, Les 
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orphischen und pythagoreischen Kreisen ausgebildet und ihr Anklang findet sich in 

Platons Gleichnis der unsterblichen Seele als eines Kompositums von geflUgelten Pferden 

und dem Wagenlenker.213 

Wir haben femer beobachtet, daB der Aufstieg zu den Gottem in diesen 

Darstellungen mít der religiosen Praxis der Apotheose verbunden war. Oas Gottwerden 

und die Aufnahme bei den Gottem nach dem leiblichen Tode wird demjenigen gegonnt, 

der ein frommes und gerechtes Leben gefůhrt habe, bzw. in die Mysterien eingeweiht war. 

Unter bestimmten Voraussetztungen wird aber auch dem besonders Begnandeten schon in 

diesem Leben moglich sein, sich zu den Gottem zu erheben und vom Himmel ihre 

Offenbarungen herunterzuholen.214 Wenn daher die Ansprache der Gottin im Prooimion 

mít den Worten anhebt (Vs. 26-28): xa.í:p', btd Otl'tl <Je llOÍ:pa. K<XK'tl 1tpOU1tCJ.lltc 

VÉccrem I 't'JÍVO' óůóv, 1i yáp a1t' avepó>1trov EK't<\; 1tÚ'tOU Ě:<J'tt V, I a/../..a 8ÉJltc; 'tc OÍ.KTJ 

'tc, so kommt damit zugleich zur Sprache, daB Parmenides nicht das Schicksal jeder 

beliebigen, zum Jenseitsgericht eintreffenden Scele teilt, sondem als Auserwahlter die 

Ehre erlangt hat, an dem gottlichen Wissen schon in diesem Leben teilzuhaben. Da er nun 

als Lebendiger aus dem Jenseits zurtickkam, wird er zum Unsterblichen unter den 

Menschen~ dies legitimiert seine philosophische Botschaft. 

représentations dans Ia céramique attique du IV" s., Paris 1951, 210-224, Taf. XXVIII, 2, Textband 
21 u. 212; F. Brommer, Vasenlisten zur griechischen Heldensage, Marburg 1960, 142 

213 Phaedr. 246 b ff.; hierzu vgl. P. Boyancé, La religion astrale, 321 ff. 
214 Vgl. die Disskusion dieser apokalyptischen Literatur bei 1. D. P. Bolton, Aristeas of 

Proconnesus, Oxford 1962, 150 ff.; schon Alfred Bousset, Die Himmelsreise der Seele, ARW, IV, 
1901, 136- 169 sprach im Zusammenhang von eíner doppelten Reihe von Vorstellungen: zum einen 
von der eschatologischen Gedankenreihe, namlich der Lehre, dal3 die Seele nach ihrer Loslosung 
vom Leib durch den Tod die Himmelsregionen durchwandert, um vor den Thron Gottes zu 
gelangen, zum anderen dann von einer mystisch - ekstatischen Lehre, nach der dem Frommen und 
Glaubigen der Aufstieg zum hochsten Gott schon in diesem Leben moglich sei, und einer 
bestimmten, sich daran anschliel3enden Praxis der Ekstase. Beide Vorstellungskreise sind eng 
miteinander verquickt. Jener ekstatische Zustand namlich, vermoge dessen sich der Myste durch den 
Himmel zum hochsten Gott erhebt, ist wohl nichts anderes, als eine Antizipation der Himmelsreise 
der Seele nach dem Tode des Menschen; vgl. auch J. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseits, 
Zeitschr. f. Volkskunde, XI, 190 I, 17-28; 149-158; 263-271; einen Diskussionsliberblick bietet C. 
Colpe, Die "Himmelsreise der Seele" auj3erhalb und innerhalb der Gnosis, Studies in the History 
of Relig. (Supplements to NUMEN X!l) = Le origini dello gnosticismo, Hrsg. U. Bianchi, Leiden 
1967, 429- 447. Dazu vgl. noch C. Hoenn, Himmelsfahrt im Altertum, Mannheim 1920; J. Kroll, 
Die Himmelsreise der Seele in der Antike, Koln 1931. M. Eliade, Le chamanisme et les techniques 
archaiques de l'extase, Paris 1951; I. P. Couliano, Psychanodia I. A Survey oj the Evidence 
concerning the Ascension oj the Soul and /ts Relevance, Lei den 1983; i dem, L 'ascension dell'áme 
dans les mysteres de Ia Spiitantike, in: Expériences de l'extase, Paris 1984, 79-92 
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Die im Prooimion geschilderte Fahrt des Dichters fůhrt zu einem Tor, in dem der 

Schlund des Hades klafft. DaB wir uns an der Schwelle der Unterwelt befinden, bestatigt 

nicht nur die Anwesenheit der Dike, derer Beziehungen zu der Unterwelt undiskutabel 

sind, sondern auch die gottliche Rede von zwei Wegen, die eine unverkennbare 

Áhnlichkeit mit der unterweltlichen Wegmetaphorik zeigt (s. u.). Es besteht trotzdem aller 

Grund, anzunehmen, daB diese aus der Nacht ins Licht fůhrende Fahrt zum aitherischen 

Tor keine KU'tá.J)ucru; Ei<; "AtSou im traditionellen Sinn, sondern vielmehr eine 

Himmelfahrt gewesen war. Die Fahrt fůhrt ja ins Licht und endet am aitherischen Tor. 

Dem Verstandnis dieser scheinbar widerspri.ichigen Lage bringt uns wohl jene Tradition 

naher, nach der Hades nicht am Westrand der Erde, sondern am westlichen Schnittpunkt 

der Ekliptik gedacht war. Ware es dann zu weit hergeholt, anzunehmen, daB auch die 

Fahrt des Dichters auf dem vielbesungenen Weg der unsterblichen Wagenlenker, auf dem 

!aut einer Versuchslesung des dritten Verses die wissenden Lichter (Sonne und Mond) 

wandern, zu jener sagenhaften porta ve!:.peris, dem Hadestor des Himmels, gefůhrt habe? 

Obwohl die endgtiltige Losung der Frage, wohin sich diese wunderbare Reise des 

Dichters einst gerichtet habe, mangels relevanten Vergleichsmaterials kaum je gegeben 

werden kann, ist wohl die alte Vorstellung von cinem am Himmel befindlichen 

Unterweltseingang im Kontext des Parmenideischen Tores vom gewissen Interesse. 

v. 

Die nachste Szene ereignet sich bereits am Himmelstor. Oas von Heliaden angefůhrte 

Pferdgespann halt vor dem Tor auf. Davon verwaltet Dike, die vielstrafende, die Schltissel 

der Vergeltung. Ihr sprechen Jungfrauen mit besanftigenden Worten zu, und bereden sie 

kundig, den verpflockten Riegel vom Tor wegzuschieben. Da st613t Dike die Riegel rasch 

weg und vor dem Dichter tut sich der gahnende Schlund der Ttirfůllung weit auf. Dabei 

drehen sich in ihren Pfannen wechselweise die reich mít Erz beschlagenen Pfosten, die 

mít Zapfen und Dornen eíngefůgt sínd. Mitten durchs Tor lenken dann díe Jungfrauen 

dem Fahrweg nach den Wagen und die Rosse ... 

Die Himmels- oder Heiligtumsttire, die vor Gott von selbst aufspringen oder auf 
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Gebet, bzw. Zauberformeln hin vor dem Glaubigen geOffnet werden, tauchen 

leitmotivisch in verschiedensten Prodigien- und Offenbarungsschilderungen auf.215 Aber 

m unserem Prooimion wird die ms Tor einherfahrende Gruppe nicht vom 

Offenbarungslicht iiberflutet; statt dessen tut sich inmitten desselben der Eingang in die 

Unterwelt auf. Nachdem der Dichter dessen Schwelle iiberschreitet, wird er huldreich von 

der Gottin empfangen. Doch wer sei eigentlich diese wundersame Gestalt? Sie wird als 

Daimon oder Thea angesprochen, ihr Name hiillt sich aber ins Dunkel. 

Die vergeblichen Versuche, dem unklaren Kontext einen bestimmten Namen 

abzugewinnen, reichen bis in die Antike hinab. Wahrend Porphyrios die Gottin mit guten 

Griinden VÚJ.HIHl 'Y\jft1tÚAll nennt/ 16 setzt sie Sextus der Dike des vierzehnten Verses 

gleich. 217 Letzteres scheint die aětianische Angabe zu bestatigen, derzufolge die im 

Zentrum der kosmischen Kronen thronende Gottin oaÍ.JlffiV KU[)epvircn<; KCÚ KA.npouxo<; 

und 8íxn 'te Kat 'AváyKll geheiBen habe. 218 Diese noch von modernen Auslegern 

ankzeptierte Gleichstellung scheint jedoch aus mehreren Grtinden unhalbar zu sein,219 da 

215 Dazu vgl. O. Weinreich, Ttlroffnung im Wunder-, Prodígien- und Zauberglauben der 
Antike, des Judentums und Christentums, in: Tiibinger Beitr. zur Altertumswiss., Heft V.; 
Genethliakon Wilhelm Schmidt, Stuttgart 1929, 200 ff.; Dieterich, Mithrasliturgie, 10 f., K. J. 
McKay, Door Magie and the Epiphany Hymn, CQ, LXI (N.S. XVII, 2) 1967, 184-194; B. 
Goldman, The Sacred Portal. A Primary Symbol in Ancient Judaic Art, Detroit 1966, 82, 135; H. J. 
Klimkeit, Das Tor als Symbol im Manichaismus, in: A Grean Leaf, Papers in Honour of Prof. J. P. 
Asmussen, (Hommages et Opera Minora 12), Leiden 1988,367-375. 

216 in Parm. comm. 640 Cousin 
217 adv. Math. VIL 113-114. 
218 Aět. ll 7,1= OK 28 A 37 Nach Diels, PL, 107 wird bei Aětios die von Simplikios erwiihnte 

15aíj.LroV EV j.LÉO"ro toÚ'trov mit anderen Gottinnen des Proemions zusammengeworfen; gleicher 
Ansicht ist auch Gilbert, Die ďaípmv des Parmenides, 25; doch hat es vielmehr den Anschein, daf3 
Theophrast oder seine Gewiihrsmiinner viel aus dem Eigenem hinzugetan haben. Die Gottin inmitten 
der Spharen ist ganz im Geist der spekulativen Theologie als Gesetz und Notwendigkeit aufgefaBt, 
ohne mit der Torhiitterin des Prooimions kombiniert zu werden. 

219 Mit der "offenbarenden Gottin" setzen Dike gleich: Fiillebom, Fragmente, 43; Reinhardt, 
Parmenides, 26; Gilbert, Die ďaípmv des Parmenides, 26; O. Gigon, Hauptprobleme, 202; 
Deichgraber, Auffahrt, 6-7; 3 7; R. Falus, Parmenides-lnterpretationen, Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae, Tom. VIII, 1960, 273; Mansfeld, Offenbarung, 261-272 behauptet, 270 f.: 
,,Dike kann bei Parmenides offenbarende Gottin sein, nicht nur weil ihre logische Funktion dies 
nahelegt, sondem auch weil sie als Gottin des Rechts schon mit "Bekanntgeben" und "Offenbaren" 
verbunden isL Die Bedingungen fůr die Einheit von logischer und offenbarender Gottin sind in den 
Bedeutungskreisen der Worte Kpímc; und 15íKl] schon in der griechischen Sprache gegeben." W. J. 
Verdenius, Logos-Begriff bei Heraklit und Parmenides ll, 100: "Diese Di ke bestimmt den Wechsel 
von Tag und Nacht (Fr. I, 11-14 ). Oas stimmt mít der Lokalisierung der zweiten Gott in Ubere in, die 
ja mitten in der aus Nacht und Licht gemischten Gegend tatig ist. Andererseits wird von Dike auch 
gesagt, daf3 sie die Unveriinderlichkeit des wahren Wesens bestimmt (Fr. 8, 14). Eine iihnliche 
Doppelaufgabe hat die Ananke, die also wahrscheinlich nur ein anderer Name der Dike ist: 
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Dike in Versen 14-22 bloB in der Rolle der TíirhUtterin auftritt,220 die aeó. der Zeile 22 

kann dann wohl auf keine andere Gottheit bezogen werden, als an die O<XÍj.trov der dritten 

Zeile.221 Es erscheint ferner seltsam, daB die vielstrafende Dike, die kurz zuvor von 

Heliaden besanftigt werden muB, um den Weg der einherfahrenden Gruppe freizugeben, 

den Eindringling innerhalb des Tores huldreich aufnimmt.222 Fíir die Trennung beider 

Gestalten spricht auch der Umstand, daB die eeó. von Dike in der dritten Person spricht 

(V s. 9 f.). 1st man auBerdem gewillt zu akzeptieren, daB die Gottin des Prooimions und die 

Daimon des kosmologischen Teiles des Weltgedichts eine und diesselbe Gestalt seien, so 

stellen sich ihrer Identifizierung weitere GrUnde entgegen. Die offenbarende Gottin ist 

eine Uber Mysterien, Palingenesis und kosmische Mischung gebietende Instanz, wlihrend 

Dike lediglich die Aufgabe der Híitterin der heiligen Ordnung erfůllt; als Auge und 

Gerechtigkeit des Zeus223 ist ste nte zu einer weltschopferischen Macht oder 

Mysteriengottheit aufgestiegen. 

Ist aber Dike eine von der offenbarenden Gottin unterschiedliche Gestalt, so ist die 

Frage geboten, welche Rolle ihr im gesamten Bild der Himmelfahrt beigemessen war? Der 

sich im Orphischen wiederfindende Ausdruck Jto/.:(mot vo<;,224 "die Vielstrafende", weist 

auf ihre Verbundenheit mít dem unterweltlichen Richteramt hin. Dies bestatigt nicht nur 

die orphisch- pythagoreische Mythographie, die Dike zu Unterweltssgottheiten rechnet,225 

sondern auch die síiditalienischen Vasenbilder, auf denen die Gottin unter den 

Hadesbewohnern abgebildet wird. Sie erscheint in Chiton und Mantel neben Peiríthoos 

sitzend, ein bloBes Schwert in der rechten Hand, rings um sind die Totenrichter 

versammelt.226 Die apulischen Amphoren zeigen die Gottin, wie sie dem hinabsteigenden 

einerseits hiilt sie das Seiende in Banden (Fr. 8, 30), andererseits bindet sie auch den Stemenhimmel 
fest(Fr.l0,6)." 

220 Tarán, Parmenides, 16; iihnlich Mourelatos, The Raute, 26 
221 So Diels, PL, 53; Tarán, Parmenides, 16; Coxon, Fragments, 166 
222 Pellikaan-Engel, H&P, 58 
m Sophokles spricht vom goldbestrahlenen Antlitz der Gottin: 1:0 xpúcrwv OE 'tá<; AíKa<; 

OÉOOpKEV OjlflO., I 'tOV o' aOtKOV OJlEÍ~E'tm; Frg. ll N; OflflO. AÍXT]<; oder AÍKT]<; ó<peaA.JlÓ<;, o<; 'trl 
n:á.vff óp(i Plut. adv. Col. 30; vgl. R. Hirzel, Themis. Dike und Verwandtes, Leipzig 1901, 141 

224 Orph.frg. 158 u. 316 
225 A. Ehrhardt, Dike am Tar des Hades, Studí in memoria di E. Albertario II, Milano 1953, 

545-572; Nach lambl. V, P. 9 Theages ap. Stob. ecl. III, 79, 5 ff. nimmt Dike die gleiche Funktion 
bei Pluton ein, wie die Themis bei Zeus; vgl. Soph. A nt. 451 ~ÚVOlKO<; 'tOOV Ká'tro ec&v. 

226 Vgl. Volutenkrater aus Karlsruhe B 1549, Corpus Vasorum antiquarum ll, Taf. 64, 5; Die 
Volutenkrater aus Neapel SA 709 (J. D. Beazley, Etruscan Vase-Painting, Oxford 1947, 144); 
Milnchen 3297 (J. 849) FR, Taf. 10, disskutiert und abgebildet bei W. K. C. Guthrie, Orpheus and 
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Orpheus den Weg zur Unterwelt weist.227 Auf dem Fragment einer Ruveser Halsamphora 

wird der leierspielende Orpheus vor den Unterweltsgottheiten abgebildet, unter denen 

auch eine geflligelte, mit der Hand zu den Ttirflligeln weisende weíbliche Figur mit 

Oberschrift ~IKA auftaucht.228 

Die Schllissel, die die Gottin halt, heiBen lCAT)ÍOa~ cq.wt~oú~ und es mag kaum ein 

Zufall gewesen sein, daB auch ixjlOt~lÍ im orphischen Schrifttum vorkommt. Die Wendung 

ist wohl nicht als Schltissel, die "den Weg bald schlieBen bald frei lassen" (OK), "die 

wechselnden Schltissel", sondern vielmehr als "die Schli.issel der Vergeltung" zu 

fassen. 229 Der Schllissel symbolisiert die Verfůgungsmacht se i nes lnhabers liber das unter 

VerschluB gehaltene, es ist dasjeníge was bíndet und lost.230 Die lCAT)ÍOa~ ajlot~oú~ 

versinnbilden daher Dikes Macht liber die Pforte, wodurch die weltregierende Daimon die 

Seelen 1tO'tE jlEv e1e 'tou Ejl<pavou~ Ei~ 'tO at.tOÉ~, 1tO'tE oe ava.xa.A.ív fůhrt.231 Diesem 

Kontext i st indessen z u entnehmen, warum der Dichter in seiner Vis ion am H immelstor 

Greek Religion, London 1952, 187 ff., fig. 16&17; weitere Angaben bei F. Brommer, Vasenlisten 
=ur griechischen Heldensage, Marburg 1960, 359 f. 

227 Vgl. F. Brommer, Vasen/isten zur griechischen Heldensage, Marburg 1960, 358, insb. 
Karlsruhe B 1549 frg. (Corpus Vasorum antiquorum, Taf. 64, 5); M. Schmidt, Orjéo e Orfismo 
ne/la pittura vasco/are italiota, in: Orfismo in Magna Grecia, Atti del XIV Convegno di Studí sulla 
Magna Grecia, Taranto 1974 (Napoli 1975), I 05-137; M. Schmidt I A. Trendall/ A. Cambitoglou, 
Eine Gruppe apulischer Grabvasen in Base/. Studien zu Gehalt und Form der unteritalischen 
Sepulkralkunst, Mainz I Base! 1976, 62 195 ; 158 175). 

228 Hrsg. von M. Jatta, Monumenti Antichi, Vol. XVI, 1906, 517 f., Taf. III J. D. Beazley, 
Attic Red-Figure Vase Painters, Oxford 1942, 832, 9; dazu vgl. A. Dieterich, L11KA in: Kleine 
Schriflen, 412-413, Berlín u. Leipzig 1911 ARW XI, 1908, 159 ff.; vgl. auch J. E. Harrison, ibid. 
XII, 1909, 411. 

229 So Frankel, Parmenidesstudien, 168; der Sinn ist nicht technisch, vgl. Diels PL, 29 u. 51 
"die einpassenden SchiUssel verwahrt Dike"; O'Brien, EP i, 5, ll: "les cles qui les (deux battants) 
ouvrent" I "the keys that fit (two doors)" mít der Erklarung: "les clef.'> "s'ajustent" aux portes; c'est
a-dire qu'elles "correspondent" au mécanisme (quel qu'il soit) permettant ďouvrir les deux 
vantaux.", sondern religios; vgl. bereits Hes. Erg. 333 f. 'Lip 6' fl 'Lot Zeu~ auto~ ayaíetm, i:~ 6e 
tEAE'I)ti]v I Ěpyoov av'!' aoÍKOOV xaA.e1tflv E1tÍ:J)T)1CEV Uj.l.Ot~f)v. ln einer orphischen Katabasis kommt 
der Ausdruck euyátllLP 1t]oA.úqnu.w~ 'AJ.l.Ot~1Í vor, vgl. R. Merke!bach, Eine orphische 
Unterweltsdarstellung a71( Papyrus, MH VIII 1951, Iff; woh! handelt es sich um eine 
Personifikation der Verge!tung; vgl. F. Solmsen, AjlotPft in the Recently Discovered Orphic 
Katabasis, Hermes 99, 1968, 631 f.; Der Ausdruck weist ganz deutlich auf die ethisch-re!igiose 
Funktion der Dike hin und macht jede andere, den religiosen Gehalt nicht berlicksichtigende 
Autfassung, hinfallig: G. Ferrari Pinney I B. Sismondo Ridgway, Herakles at the Ends qfthe Earth, 
JHS Cl, 1981, 142: " ... the on ly alteration pertinent here is that of Night and Day, regulated by 
austere Justice." 

230 Zur Symbolik des Schliisse!s vgl. W. Kohler, Die Schlussel des Petrus, ARW VIII, I, 1904, 
214-243; L. Schestow, Potestas claviwn, Berlín (s. d.) 

231 lm Corp. Herm. 10, 13; Kore Kosmou, frg. 2, 5 heil3t es sogar, dal3 Dike die Seelen bei der 
Geburt in den Korper schickt, und beim Tod sie wieder von ihm befreit. 
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der Dike begegnet mu13te: alles deutet darauf hin, dal3 er auf dem Weg in die Unterwelt 

geraten ist, der nach der orphischen Tradition unter Obhut der Dike stand. 

Mochte man nun Dikes Funktion im Prooimion genauer verstehen, so darf der 

wichtige Umstand nicht aul3er Acht gelassen werden, dal3 sie dem Dichter nicht erst am 

Himmelstor entgegentritt, sondern ihm allem Anschein nach auf dem ganzen Weg (als 

eine der Heliaden-Horen?) Beistand leistet, denn sobald er von der Gottin huldvoll 

empfangen wird, vernimmt er, dal3 ihn keine verderbliche Moira auf den Weg geleitet hat 

- der ja gar fern von den Menschen, au13erhalb des Gblichen Pfade ist - , sondern Themis 

und Dike: "E1ttl ou·tt O'E jlOtpa ICUK:tl 1tpOU1tEjl1tE VÉE<Y9at I ·n1vo' óOóv (Ťt yap ch' 

ó.vepómrov EK:'toc; 1tÓ.'tOU EO''ttV), I ó.).J.a 9Éjltc; 'tE oíxrt 1:E."232 Von Dike als 

Jenseitsgeleiterin der Gerechten erfáhrt man aus Platons Schilderung des Loses der Seele 

im Kreislaf der Einkorperungen: " ... da ihre Flilgel noch nicht gewachsen sind, wird sie zu 

ihrem Ursprung nicht fruher als in zehntausend Jahren zuruckkehren, ausgenommen die 

Seele dessen, der redlich philosophíert oder Knaben aufphílosophísche Weise geliebt hat. 

Wenn diese Scelen dreimal tausend Jahre dasselbe Leben gewahlt haben, wachsen ihnen 

nach dem Ablauf der dritten Periode Flugel und konnen heimkehren. Die Gbrigen aber, 

wenn sie íhr erstes Leben vollbracht, kommen vor Gericht. Und nach diesem Gericht 

gehen einige in die unterirdischen ZuchtOrter, wo sie ihr Unrecht bul3en; andere aber, von 

Dike in einen himmlischen Ort enthoben, !eben dort dem Leben gema13, welches sie in 

menschlicher Gestalt gefůhrt ... " 233 

Handelt es sich hier nicht um ein Zeugnis der Anschauung, nach der Dike fůr den 

himmlischen Heilsweg verantwortlich sei, wahrend der Weg zur Verdammnis in Gewalt 

der vom bosen Geschick gesandten Gottheiten steht? Ehrhardt verweist in diesem Kontext 

auf ein dem vierten vorchristlichen Jahrhundert angehoriges Vasenbild aus Canosa, 

worauf sich Dike und Hekate zusammen finden, Dike als verantwortlich fůr den 

himmlischen Weg, und Hekate fůr den hollischen. Man sieht Hekate, die die Pforte des 

Hades bewacht, wahrend Tantalos und Sisyphos gepeinigt werden und Herakles den 

Kerberos davonschleppt. Auf cinem hoheren Niveau findet sich Dike, die sich der 

gemorderten Familie des Herakles, Megara und ihrer Kinder, annimmt, dazu Theseus, 

232 OK 28 8 1, 26-27 
233 Phaedr. 249a ( frei nach Schleiermacher) 
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Peirithoos und der tanzende Orpheus. 234 Wir konnen jetzt wohl besser verstehen, warum 

Parmenides auf seinem Jenseitsweg nicht J.Wtpa Ka.Ki), sondern Themis und Dike 

fortgeleitet haben. Man wird sich unterdessen in diesem Zusammenhang wohl auch die 

orphische Formel ix'A'Aá. JlE Moípa EbÓ.Jlacrcre in Erinnerung rufen diirfen, die auf den 

Todesgeschick des Mysten hindeutet.235 So zeigt sich zum einen, dal3 die offenbarende 

Gottin und Dike am Tar keiner ldentifizierung bedUrfen, um ihre Gemeinschaft zu 

rechtfertigen, zum anderen aber, dal3 die platonische Vorstellung von der 

jenseitsgeleitenden Dike bereits im Prooimion des Parmenides vorgebildet ist.236 

Es eriibrigt nunmehr, auf die Frage nach der ldentitat der offenbarenden Gottin 

zurUckzukommen. Der Umstand, dal3 der Autor des Prooimions keinen bestimmten 

Namen anfůhrt, hat manche Ausleger veranla/3t, die Gottin fůr eine allegorische, lediglich 

zum literarischen Zweck erfundene Figur zu halten, die im griechischen Pantheon keine 

Entsprechung findet. 237 Andere Erklarungen gehen weit auseinander. Wahrend Gomperz 

die Gottin als Hemera238 und Frere als Aurora erklaren mochten,239 identifiziert sie 

Morrison240 mít Nyx241 oder Hestia. Unter Heranziehung der Goldplattchen aus Hipponion 

und Petelia stellt sie dann Puglisese Carratelli mít der orphischen Mnemosyne 

234 Canosa-Mi.inchen 849; vgl. A. Furtwangler- K. Reichhold, Griechische Vasen-Malerei, Pl. 
X; nr. 47 

235 Vgl. das orphische Goldbl!ittchen aus Thurii, Napoli 111625; G. P. Carratelli, Le /amine 
ďoro, I 03; A. Ehrhardt, Dike am Tar des Hades, 552 f. So hat der neuplatoniker Hermias in seinem 
Kommentar zu Phaedr. 248c die Adrasteia-Nemesis fůr die via mala verantwortlich gemacht; 
Hermias ap. Alex. 161 ff. Couvr. 

236 Dike ist im Prooimion alles andere als "mythischer Ausdruck fůr ein festes Sttick 
vorsokratischer Natuerkenntnis" wie es sich Burkert, Proomium, ll vorstellt. 

237 Vgl. C. M. Bowra, The Proem oj Parmenides, in: Problems in Greek Poetry, Oxford 1953, 
47 CPh 32, 1937, 106: " She is, if not an entirely anonymous character, an allegorical figure 
invented for a special purpose, a symbol of the poeť s persona! experience and discovery of truth."; 
Tarán, Parmenides, 31: "The fact that the goddess remains anonymous shows that she represents no 
religious figure at all and only stands as a literary device implying that the "revelation" is the truth 
discovered by Parmenides himself... The journey to the house of the goddes is only part of the 
literary device, an antecedent of which we find in Hesioďs meeting with the Muses (cf. Theog. 22 
ff.)." Nachbildung von Hesiods Musen sind die Heliaden nach E. F. Dolin, Parmenides and Hesiod, 
94 f. 

238 H. Gomperz, Psychologische Betrachtungen an griechischen Philosophen (Parmenides
Sokrales), Imago X, I, Wien 1924, 4, n. 9 unter Berufung auf Hes. Theog. 125 & 748. 

239 J. Frere, Aurore, Eros et Ananké. Aulour des dieux Parménidiens, Les Etudes 
philosophiques 4, 1985,399-470 

240 Morrison, P&E, 60: "She (the daimon) lives 'in the house of Night', and is therefore 
probably Night herself, whose daughters ... are the Fates, Clotho, Lachesis, and Atrophos ... Another 
probable identification is with Hestia, who in the Homeric Hymn to Aphrodite 'sits in the middle of 
the house of Zeus', and whom Sophocles and Euripides identity with Gaia." 

241 Hierzu auch O. Kern, Zu Parmenides, AGPh III, 2, 1890, 173-176 
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zusammen.242 Einen anderen Weg schlugen die Deutungen ein, die s1e von lokalen 

Kulttradition her verstehen mochten. So sieht Gigante in der Gottin des Prooimions die 

majestatische Hera, deren einfluBreicher Kult an der Milndung des Flusses Silarus eine 

bedeutende Filiale hatte,243 wahrend Kingsley mit Cerri in der Herrin des Tores die 

Persephone wiedererkennen mochten, deren Kult in Velia fůr spatere Zeit belegt ist (s. 

) 
244 o .. 

Die Tatsache, daB die ldentitat der Gottheit, deren Offenbarungrede der Dichter sein 

242 G. P. Caratelli, La storia civile, in: Megale Hel/as, Storia e civilta dei/a Grecia, Milano 
1983, 101; La 8Eá di Parmenide, PP XLIII, 1988, 81-99: die Gottin des Proomions offenbart 
'AA.T)SEÍT)<; euxuxAtoc; a1:pq.t€c; l11:op. Da nun Aletheia die Antithese von A1Í811 entha1t, darf man 
sich an die fůr orphisch-platonisch Eschatologie typische Gegeni.iberstellung von 'AA.T)Sdac; 1tdiíov 
(Phaedr. 248 b) und Af1811<; 1t€ůíov (Resp. 621 a) berufen, die ihr Gegensti.ick in "Gewassem der 
Lethe" und "Gewassern der Mnemosyne" der boiotischen Trophoniosgrotte (Paus. IX 39, 6 ff.), ggf. 
in Figuren von MvT)ía und AlÍ811 der ephesischen Dionysosmysterien (Anc. Greek lnscr. Brit. Mus., 
lil p. 221, n. DC, I. 28 s., hadrianische Zeit) hat. Carratelli erklart nun weiter: "Non soJo 
etimologicamente, ma nella dottrina misterica concernente ťaldila 'AA.1Í8Eta e MVT)JlOO"ÚV'll sono 
intimamente connesse; e cio riconduce ancora in area orfica." Obwohl die GrUnde, fůr die Aletheia 
und Mnemosyne etymologisch verbunden sein sollten, nicht naher erortert werden, kommt man zum 
folgenden Ergebnis: "ll legame con Ia scuola pitagorica, Ia copia di elementi orfici reperibile nel 
poema, Ia vocazione poetica e l'ispirazione religiosa inducono a ravvisare nella eeá rivelatrice deJ 
J1U8oc; proprio Mnemosyne, madre delle Muse e personificazione di quella JlVlÍJl'll che dai pitagorici 
era considerata fondamento della loro vita intellettuale ... " Diese geki.instelte und unwahrscheinliche 
Erklarung wird nicht selten akzeptiert, vgl. M. Biscuso, ll tradimento di Mnemosyne, Parmenide e i/ 
,mythos' orale, Cannochiale 1988, 1-3, 5-38. 

243 M. Gigante, Visitó Parmenide l'Heraion allafoce de/ Sele? PP CCL 1990,37-41 stellt die 
Gottin des Prooimions nicht mit den kleineren Gottheiten des Gedichts, sondern geradezu mit der 
majestatischen Hera, die bei Sapho (frg. 17, 2) 1tóww. und bei Alkaios (frg. 129, 7) 1tÓ.V"CWV 
yevÉSAa heiBt, zusammen. Zu dieser Hypothese fůhrte ihn die bislang nicht geni.igend 
aufgeleuchtete Prasenz der Pferde zum Beginn der Reise ins Licht. Gigante scheint es auffallend, 
daB im Umfeld der Heratempel in Poseidonia und am Silarus die ins 6. vorchristliche Jahrhundert 
datierbaren Kultstatuen der Hera mít dem Pferd an der Brust gefunden worden sind und so wird die 
Frage aufgeworfen, ob das Vorbild der parmenidieschen Gottin nicht etwa in der Hera Hippia zu 
suchen ware. Die Seltenheit dieser Funde erlaubt jedoch nicht, auf die Existenz eines Kultes von 
Hera Hippia in genannten Kultfilialen der argivistischen Gottin ohne Weiteres zu schlieBen; 
vielmehr sind diese Statuetten als Votivgaben antiker Pilger in den Tempelnischen zuri.ickgelassen 
worden; vgl. P. Zancani Montuoro, Hera Hippia, Archeologia Classica, XIII, 1961, 31-39. Dem 
dorischen Kult der argivistischen Gottin (vgl. P. Zancani Montuoro I U. Zanotti-Bianco, Heraion all 
Foce de/ Sele I, Roma 1951, 2 ff.) mit seinem "rituale di rovescio dell'ordine", vgl. F. Graf, Cu/ti e 
Credenze religiose dei/a Magna Grecia, in: Megale Hellas, nome e imagine, Atti Taranto 1981, 
Napoli 1982, 169; hierzu auch Burkert, GR, 134: "Whenever we learn any details about Hera 
festivals we discover that it i s never simply a joyful feast, but a deep crisis in which the established 
order breaks down and the goddess herself threatens to disappear") liegt der revelatorisch
prokreative Charakter der Gottin des Parmenides fern, und so scheinen die Lokaltradition 
Si.iditaliens keinen bedeutenden EintluB auf die Vorstellungswelt des Parmenides ausgei.ibt zu 
haben. 

244 Kingsley, Dark Places, I 04 -112; G. Cerri, La poesia di Parmenide, Quademi Urbinati N. 
S. 63, 3, 1999, 24 f. Parmenide, I 08. 
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ganzes Wissen verdankt, unklar bleibt, ist allerdings befremdend. Burkert weist darauf 

hin, daB es fester Brauch der lebendigen ReligiosiHit sei, von eeóc; oder eeá. ohne 

Namensnennung zu sprechen und beruft sich auf die Mysterienvorschriften, nach denen 

die Gotternamen zu den 6.1tópprrca gehorten und die Gotter offiziell eeoi hieBen.245 Da wir 

uns aber offensichtlich in keinem ofiziellen Kult befinden, i.iber dessen Dromena das 

Schweiggebot verhangt werden mi.iBte, ist diese Erklarung eher unpassend. Doch die 

Sache klart sich, sobald man zulaBt, daB die Gottin des Prooimions keine 

religionsgeschichtlich unmittelbar erfaBbare Gestalt ist, sondern vielmehr eine von 

theosophischen Gedanken des 6. Jhdts. genahrte Kunstvorstellung, die in damaligen 

philosophisch gesinnten Kreisen unter verschiedenen Namen bekannt war. Damit wird 

schlieBiich auch erklarlich, weshalb es dem Dichter nicht oblag, dem gelehrten Publikum 

einen bestimmten Namen mitzuteilen. Die im aětianischen Resumé der Kosmologie (A 

3 7) angefůhrten Beinamen der weltregierenden Steuerhalterin geben uns zumindest einen 

Fingerzeig, wie einst diese Gottheit geheiBen haben mag. Diese Schopfung der 

philosophischen Spekulation, die in ihrem revelatorischen und prokreativen Aspekt 

zweifellos auch die Eigenschaften der GroBen Mutter der orientalischen Mystagogie 

beerbt hatte,246 nannten die Theologen bald Rhea-Kybele/47 bald Ananke-Heimarmene;248 

245 Proomium, 13 tf.; zum Verschweigen des Namens im Kult vgl. W. Schmidt, Die Bedeutung 
des Namens in Kult und Aberglauben. Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde, Darmstadt 1912 

246 Die Geschichte des orientalischen Meterkultes in Phokaia, der Mutterstadt der Eleaten, 
reicht in die vorgriechische Zeit hinab. Sein wichtigstes Denkmal Jiegt am Hang eines 
Windmiihlenhiigels nordostlich der Stadt. Dort befinden sich mehrere aufragende Felsrippen, zu den 
die steinemen Treppen hinauffůhren. In ihre unteren Felsrander sind rechteckige Nischen 
eingehauen, einige davon mít dem Giebel abgeschlossen, in deren Riickwanden sich vereinzelt noch 
stark verwitterte Umrisse einer sitzenden Gestalt mít Polos oder Tympanon erkennen lassen; dazu 
vgl. E. Langlotz, Beobachtungen in Phokaia, Archaologíscher Anzeiger 84, 1969, 383-385, Abb. 
I O& 1 I; i dem, Die ku/turelle und kiinst/erische He/lenisierung des Mittelmeers durch die Stadt 
Phokaia, Koln I Opladen 1966, 21; F. Naumann, lkonographie der Kybe/e in der phrygischen und 
in der griechischen Kunst, MDAI, Ist. Abt. Beiheft 28, TObingen 1983,153 tf., Taf. 20; Graf, NK, 
420; Die Datierung der Anlage bereitet Schwierigkeiten, da die Votive verschiedenen Bauphasen 
angehoren. Naumann, ibid. 153 setzt die Enstehungszeit in die archaische oder spatarchaische Zeit. 
Der phokaische Kybelekult wird sonst nur durch eine stark verstiimmelte Weihinschrift am Ful3 des 
Felshangs, vgl. Salač, BCH Ll, 1927, 389 und etliche kaiserzeitliche Miinzen nahegelegt; Kybele 
mít dem Lowen und Tympanon wird auf kaiserzeitlichen Bronzenpragungen abgebildet, Sylloge 
Nummorum Graecorum, Sammlung H. von Aulock, Bd. Vl, Berlín 1960, 66-2136, 2137, 2145; 
ibid, Danish Nationnal. Mus. 23-1046, I 052, 24-1064, 1066; Cat. of Gr. Coins in the Brit. Mus., 
Vol. 14-lonia (B. V. Head); London 1892,223, Nr. 144, 145, 148, 157, 162 

247 Hierzu vgl. R. Eísler, Kuba-Kybele, Philologus LXVIII, 1909; M. Edwards, Cybe/e among 
the Philosophers, Pherecydes to Plato, Eranos 9 I, 1993, 65-74 

248 Zu Parmenides vgl. Aet. I. 25, 3 DK 28 A 32: ll. Kai. ~rjJ..LÓKpt'tO~ 1tÚV'ta Ka't' aváyKrjV' 

tťlv au'ti]V ot dvm EÍJ..LapJ..LÉVrjV Kal. OÍKrjV Kal. npóvOtav Kal. KOcrJ..L01tOLÓV. vgl. aul3erdem w. 
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doch ihr Name bleibt im ganzen Weltgedicht unausgesprochen und wir mtissen es dabei 

bewenden lassen. 

Wir kommen nun auf die Offenbarungsszene zurtick. Schon empfángt huldreich die 

Gottin den Dichter indem sie seine rechte Hand ergreift mit ihrer. Was bedeutet diese 

Geste? Um den Sinn der 8c~í.rocrtc; zu begreifen, miissen wir zunachst die Bedeutung von 

rechts und links im Glauben und Kult in Betracht nehmen. In der Anschauung der Antike 

wird Rechts mit allem identifiziert, was gut, stark, heilvoll und gottlich ist, wahrend Links 

synonym fůr alles Schlechte, Geringe, Bose und Unheilvolle gebraucht wird. Diese 

Bewertung ist im menschlichen Organismus begriindet, dessen entwickelteren rechten 

Seite seit jeher die Segenswirkung und Zauberkraft zugesprochen wird?49 Der Gegensatz 

zwischen Rechts und Links des menschlichen Korpers wird dann besonders in der 

Beurteilung der Funktion der rechten und linken Hand erkennbar, wo die linke das 

Unheilvolle, den Tod verheiBende bedeutet, wahrend die Rechte mít dem Gltick und 

Leben verbunden ist.250 Diese Unterscheidung spielt natiirlich auch im religiosen Bereich 

eine signifikante Rolle. lm mithraischen Initiationsritual erfolgt die Aufnahme des 

Neophyten durch die Handauflegung des Mystagogen und durch den Handschlag der 

rechten Hand des "Vaters", (iunctio dextrarum), so daB der als Stellvertreter Gottes 

geltende Vorsteher der Gemeinde und der Myste untereinander zu cruv8é~tot werden.251 

Die rechte Hand ist zugleich ein Zeichen der Aufnahme in die Gemeinschaft der 

himmlischen Gotter. Ftir die Griechen fiel bekanntlich die rechte mít dem Himmel, die 

Gundel, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Begriffe Ananke und Heímarmene, GieBen 1914, 
19 f., 48 f., 61 ff.; H. Schreckenberg, Ananke, Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs, 
Zetemata 36, Milnchen 1964, 72-134. 

249 A. Gomatowski, Rechts und links im antiken Aberg/auben, Diss. Breslau 1936; J. 
Cuillandre, La drolte et Ia gauche dans les poemes homériques en concordance avec Ia doctrine 
pythagoricienne et avec Ia tradition celtique, these Rennes, 1943; G. E. R. Lloyd, Right and Left in 
Greek Phílosophy, JHS LXXXII, 1962, 56-66; D. Nussbaum, Die Bewertung von rechts und links 
in der romischen Liturgie, Jb. f. Antike u. Christ. V, 1962, 158-171 

250 Zu diesem Thema vgl. insb. O. Weinreich, Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum 
Wunderglauben der Gríechen und Romer, RGVV VIII, I, GieBen 1909, 38-45; vgl auch R. Hertz, 
La prééminence de Ia maín drolte: étude sur Ia polaríté relígieuse, Revue Philosophique LXVIll, 
1909, 553 ff. 

251 M. J. Vermaseren, Corpus inscriptionum et monumentorum relígionis lvfithriacae, Haag 
1956-1960; 191, Fig. 59 (Capua); idem., Mithra, ce dieu mystérieux, Paris I Bruxelles 1960, 113; K. 
GroB, Menschenhand und Gotteshand, in Antíke und Christentum, aus dem NachlaB hrsg. von W. 
Speyer, Stuttgart, 1985, 417 
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linke mit der Unterwelt zusammen. 252 So darf man den himmlischen Gottheiten nur mit 

der verhiillten rechten Hand opfern, den chthonischen Gottern reicht man lediglich mit 

den linken Hand die Gaben.253 Diese Zuordnung ist besonders fůr die antiken 

Jenseitsvorstellungen wichtig, wo rechts mít der Unterwelt, links aber mit der lichtvollen 

Gotterwelt verkniipft werden.254 ln den orphischen Goldplattchen heiBt es, daB sich die 

Seele im Hades nach rechts wenden soli um zu den heiligen Hainen der Persephoneia zu 

gelangen,255 nach Platon steigen die Gerechten nach rechts zum Himmel hinauf, die 

Ungerechten fallen nach links in die Tiefe256 und bei Vergil geht man auf dem rechten 

Weg zum Elysium, der linke aber fůhrt die Verfehmten zu der Hollenqual.257 Wenn also 

252 Vgl. OK 58 B 31 = Símpl. in Arist. de cae/oB ll 285a 10: ÓJ<; a:lnó<; ev 't<j) OEU'tÉp<p 'tll<; 
cruva:ymyfj<; 't&v IIueayopuc&v Ícr'tOptt, 'tOU OAOU oupavou 'tÓ JlEV &vm AÉyoucrtv dvat, 'tÓ Se 
JCÓ.'tm, JCU.t 'tÓ JlEV JCÓ.'t(l) 'tOÚ oupavou Stl;tóv dvat, 'tÓ SE. &vm aptcr'ttpóv Kat 'lÍJlÓ.<; EV 't<j) JCÓ.'tm 
dvat. 

253 Vgl. Serv. in V erg. Aen. VIII 106; dieses Thema wird am ausfůhrlíchsten behandelt bei F. J. 
Dolger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, 37-48 

254 S. Morenz, Rechts und links im Totengericht, Zeitschr. f. agypt. Sprache u Altertumskunde, 
Jg. 82, 1957, 62-71aul3erte die Meinung, dal3 es sich um ein Echo der altagyptischen 
eschatologischen Vorstellungen handelt, denn in den Hymnen des Neuen Reiches (1230 v. Chr.) 
sendet der Totenrichter Amun die Bosen nach rechts, díe Guten aber nach Iinks. Hinter dieser 
Vorstellung steht der Gedanke, dal3 der Osten der Strafort íst, wo díe aufgehende Sonne díe Bosen 
vemichtet, der Aufgangsort des Westens ist aber der Ort des Gerechten. Díes setzt fteilich voraus, 
dal3 die Agypter im Unterschied zu der nach Osten orientíerten Mehrzahl der semitischen Volker 
íhre Richtungen vom Blick zum Siiden aus festlegten, so dal3 der Osten zur Linken, der Westen zur 
Rechten lag, vgl. K. Tallquist, Himmelsgegenden und Winde. Eine semasiologische Studie, Studia 
Orientalia ll, 1928, ll8 ff. 

255 Thurii, Napoli 11463, Orph . .frg. 32 f; der Text íst verstiimmelt; G. P. Carratelli, Le /amine 
ďoro, 112 liest: aA.A.' Ó1tÓ'tU.Jl wuxit 1tpOAÍ1tt)l (J)Ó.O<; 'Adíoto I Stl;tóv E<U>9EÍU.<; S'f:št<É>Vat 
1tt<pu'AayJ.LÉvov· vgl. und iibersetzt: "Ma quando l'anima lascia Ia luce deJ sole, procedí diritto verso 
destra, tu che hai ben tenuto a mente tutti (i precetti)." Hierzu vgl. auch das Goldbll!.ttchen aus 
Hipponion, veroffentlicht von G. Fotí I G. Pugliese Carratelli, Vn sepolcro di Hipponion e un nuovo 
testo orfico, PP XXIX, 1974, 91-107; 108-126; hrsg. von G. P. Carratelli, Le /amine ďoro, 40: d<; 
AíSao SóJ.LOU<; tunpwc;· Ěcr't' E1tl Stl;ta Kpftva, l1tap o'au'tav <>EO"'tU.lCUU. AEUJCa lCU1tÓ.ptcrcro<;· I 
ĚV9a JCU.'tEPXÓJlEVat \j/U<X>U.t VEJCÚmv \ji'ÍlXOV'tU.l. 

256 Resp. X 614 c 
257 Vgl. N. T. Ev. Afatt. XXV. 33-34; 41. lm Unterweltsbuch der Aeneis (Vl, 539-543) sagt 

Sybilla: 
"Nox ruit, Aenea; nosjlendo ducimus horas. 
Hic locus est, partis ubi se viajindit in ambas: 
dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, 
hoc iter Elysium nobis; at laeva malorum 
exercet poenas et ad impia Tartara mittit." 

ln Dantes' lf!ferno, V, 9 f. heil3t es: 
"E quel conoscitor delle peccata 
vede qualluogo ďinferno e da essa: 
cignesi con Ia coda tante volte 
quantunque gradi vuol che gíu sia messa." 
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die Gottin dem Ankommling ihre Rechte reicht, so geschieht es nicht bloB zum Zeichen 

der Aufnahme in die Gemeinschaft der himmlischen Gotter, sondern weil im Einklang mít 

den im griechischen Jenseitsglauben lebendigen Gedanken der EriOsungsweg ein Weg 

nach rechts und nach oben ist. 

Alsdann steht der also empfangene Dichter vor der Gottin und diese spricht ihn 

zunachst als Koúpo~ an. In dieser Anrede wurde oft eine Anspielung an das Alter des 

Dichters gesehen, der zur Zeit der Niederschrift seines Werkes noch kaum das dreiBigste 

Jahr i.iberschritten habe.258 Doch selbst wenn Koúpo~ urspri.inglich einen jungen Kampfer 

bezeichnet, der, wie es bereits das Etymon andeutet, durch das Abschneiden des Haares 

einen hoheren Rang in der homerischen Kampferklasse errreicht,259 scheint dennoch diese 

Anrede einen andersartigen Sinn zu verraten. Seines leiblíchen Alters ungeachtet, hat 

Parmenídes durch die Aufnahme bei den Gottem die Unsterblichkeit errreícht. Was kann 

i.ibrigens noch sprechender sein, als jene Anrede Ct.euvá'totcrt cruváopo~ 'JÍvtóxotcrtv, 

"Geselle260 der unsterblichen Wagenlenker" (der Gotter und der verklarten Helden)? 

Áhnlich dem unstreblichen Wagenlenker Herakles, der in seiner Apotheose in 

jugendlicher Gestalt wieder autlebt,261 hat auch unser Dichter durch die Teilnahme an 

dem gottlichen Prínzip die Neugeburt zum Unsterblichen erlangt. Oas Motiv der 

Wiedergeburt steht bekanntlich im Mittelpunkt vieler Dbergangsriten und 

Mysterienzeremonien. So war in Eleusis die Zeremonie der Wiedergeburt des 

Eingeweihten an einen magischen Akt gekni.ipft, durch den die Gotteskindschaft erreicht 

wurde, wobei der HeilsrufíEpov Ě'tEKE 7tÓ'tVt« Koúpov Bptj.tro Bptj.tóv, die Verki.indigung 

der Geburt eines Koúpo~, den Hohepunkt der nachtlichen Epoptie bildete?62 Dieser 

magische Akt gab dem Mysten die Gewahr einer inneren Wiedergeburt, der 

258 Reinhardt, Parmenides, I I I; F. M. Cornford, Plato and Parmenides, London 1939, 1; 
Raven in: G. S. Kirk & J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, Cambridge I 966, 268 

259 V gl. H. Jeanmaire, Couro i et Couretes, Essai sur I 'éducation spartiate et sur les rites 
ďadolescence dans l'antíquité hellénique, these, Lilie I 939, 38 f.; J. Harrison, Themis, A Study of 
the Social Origins ofGreek Religion, Cambridge 19I2, 12 ff.; vgl. Coxon, The Fragments, I67: 
"The address is honorific, and as in Homer signalises P.'s valour and birth as well as his age." 

260 Untersteiner, Parmenide, LXIV geht wohl zu weit, wenn er cruváopo~ als "sposo" deutet 
und an unio mystica mít den Heliaden denkt. 

261 Der Uber dem Scheiterhaufen zu Viergespann zum Himmel auffahrende Herakles wird als 
Jtingling dargestellt; Pelike aus Milnchen 2630, ARV2 I 186, 30; M. Metzger, Les représentations 
dans Ia céramique attique du !Ve siecle, Paris 195 I, Taf. XXVIII, 1-3 

262 Hippol. Philosoph. V, 8 in: Patr. gr. de Migne, t. 16, p. 3 I49 
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naA.t VYYEVEO'ta?63 So beto nt die Anrede ro Koúp' keineswegs den Abstand des Gottes von 

dem Menschen, die Oberlegenheit der Gottheit iiber den Sterblichen,264 sondern driickt die 

durch mystische Wiedergeburt erreichte Gotteskindschaft des durch heilige Gnade in die 

Welt der Gotter Aufgenommenen aus. 

Endlich soli aber - wie es sich geziemt - auch der Wíedergeborene des Ewigkeit 

verheiBenden gottlichen Wissens teilhaft werden, indem er sowohl 'AA.TJ9EÍ.TJ<; EUKUKA.Éoc; 

a'tpEJ..LE<; Tj'top/65 wie auch ~pO'tOOV M~ac;, 'tat<; OUK Ěvt 1tÍ.O''tt<; UATJfllÍ<; kennenlernen 

soli. Diese Alternativen werden in 2., 6. und 7. Fragment den zwei Wegen der 

Untersuchung angeglichen: " ... óool. jlOÚVat Ot~lÍO'tÓ<; dcrt vofjcrat . 1Í jlEv onroc; ĚO"ttV 't€ 

Kat roc; ouK ĚO''tt llYt Etvm ... "(B 2, 2). Parmenides erfáhrt von zwei Wegen, deren eins 

der Wahrheit und dem richtigen Denken entspricht, der andere aber ein Weg des Truges 

ist, auf dem die ~po'to\. dOó'tE<; ouof:v umherschwanken (B 6, 4). 

Es ist Hingst gesehen worden, daB hier an ein traditionelles, in der antiken Literatur 

reichlich auftretendes Motiv der Wegewahl angekniipft wird. 266 Wir verfůgen im 

Wesentlichen iiber dessen zwei Oberlieferungsformen: in einem Fall soli der frei 

Wahlende zwischen zwei zu erfůllenden Maximen auf seinem Lebensweg entscheiden, im 

anderen wurde aber das Bild auf das Leben nach dem Tode iibertragen, indem im Jenseits 

in der Regel zwei Wege angenommen werden, von denen der nach rechts laufende zum 

xropoc; EU(JE~rov, der linke zum Strafort fůr die aotKot fůhrt?67 

263 Vgl. O. Kern, Die griechischen Mysterien der klassischen Zeit, Berlín 1927, I O f.; ídem. in 
RE, s. v. Mysterien, 1243; F. Wehrli, Die Mysterien von Eleusis, ARW 31, 1/2, 1934, 90; 
eingehende Behandlung díeses Dromenons findet sich bei J. Laager, Geburt und Kindheit des 
Gottes in der griechischen Mythologie, Winterthur 1957, 199-21 O 

264 Vgl. A. Patin, Parmenides im Kamp.fe gegen Heraklit, Jahrb. f. klass. Philol., 
Supplementband XXV, 1899, 50 I; Kranz, Aujbau und Bedeutung, 1167; Zeller, PG, 7282; Tarán, 
Parmenides, 16; vgl. die Auseínandersetzung mít verschíedenen Deutungen des Koupoc; - Motívs 
bei M. R. Cosgrove, The KOYPOE Motiv in Parmenides B!. 24, Phron XVIII, 1973, 81-94. In 
seiner Deutung schlieBt sich Cosgrove im allgemeinen an W. Kranz an. 

265 Diels wahlt mít Tarán, Parmenides, 16-17 die Version des Simplikios EUKUKA.Éoc;, die mit 
der Lesung des Proklos (in Tím., 248 Schn.) EU<pEyytoc; der Lesung des Sextus cunnetoc;, die z. B. 
Mansfeld, Offenbarung, 122 ff; Vorsokratiker, 314; Deichgraber, Aujfahrt, 22; Frankel, Dichtung 
u. Philos., 402 11. Coxon, Fragments, 168 als lectio .facilior einsetzen, vorzuziehen i st. Die mít der 
Wahrheit identische Entitat i st ja vollendet und spharisch. 

266 Jaeger, Theologv, 99; P. M. Schuhl, Essai sur Ia .formation de Ia pensée grecque, Paris 
1934, 285; O. Blan k, F aith and Persuasion in Parmenides, Classical Antiquity I, 2, 1982, 176; M. 
M. Sassi, Parmenide a! bivio, insb. 390 f.; B. Feyerabend, Zur Wegmetaphorik beim Goldblattchen 
aus Hipponion und dem Proomium des Parmenides, RhM 127, 1984, 1-22 

267 Vgl. Dietrich, Nekyia, 191 ff.; W. Michaelis in: Theol. Wb. zum NT, hrsg. v. G. Friedrich, 
Stuttgart 1954, s. v. óoó~ O. Becker, Das Bild des Weges u. verwandte Vorstellungen im 
fruhgriechischen Denken (Diss.), Einzelschriften zu Hermes, Heft IV, Berlin 1937 
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Die altesten Belege des ersteren Typus finden sich in der griechischen Literatur beí 

Hesiodos
268

, wo die Wahl zwischen den der K«KÓ'tTJS und der ape'tŤ} korrespondierenden 

Wegen getroffen wird, und bei Theognis269
, der die 'tpioooc; und das Wanken zwischen 

den beiden weiterfůhrenden Wegen erwahnt. Oas Motiv der Wahl des richtígen Weges 

verkni.ipft die Prodíkos-Fabel mít Herakles270
, andere Tradition mít Pythagoras. Nach der 

jiingeren Ůberlieferung habe der letztere den Buchstaben Y erfunden und íhn als Bild des 

menschlichen Lebens geformt; die untere Senkrechte stelle díe Kindheit in ihrer von 

Eltern und Erziehern behi.iteten Ungeteiltheit dar, dann zweigen sich nach links und rechts 

die Striche ab, die auf Laster und Tugend zu deuten seien.271 

Der zweite Typus ist uns aus der apokalyptischen Literatur bekannt. Am SchluB des 

Dialogs Gorgias schildert Sokrates das Totengericht in der Unterwelt. Es findet bei cinem 

Scheideweg statt, wo die Scelen entweder auf dem Weg nach den Jnseln der Seligen oder 

auf dem Weg nach Tartaros nach dem Gericht weggesandt werden; als Totenrichter sitzt 

den Verstorbenen Rhadamanthys vor.272 In der erwahnten Vision des Pamphylíers Er 

begegnet uns ein wunderbarer Ort, wo es zweí Offnungen in der Erde und zweí Óffnungen 

im Himmel dartiber gibt. Die Richter, díe dazwischen sitzen, lassen die Gerechten durch 

die rechte Óffnung im Himmel hinaufsteigen, wahrend die Ungerechten zum 

268 Erga 287 ff. 
269 Eleg. 911 ff. 
270 Xen. Mem. ll, I, 21-34; vgl. W. Schulz, Herakles am Scheidewege, Ph LXVIII, 1909, 488-

499 mít der Deutung der littera pythagorica auf den Lebensbaum. 
271 Áltestes Zeugnis dieser Tradition ist eine Anspielung de Persius III 56 f.; dann Lact. ID Vl 

3, 6, Auson. Carm. XVI 12, 5; Mart. Cap. ll I 02; Isidor. Orig. I 3, 7; Servius ad Aen. VI, 136 sagt: 
"Novimus Pythagoram Samium vitam humanam divisisse in modum Y litterae; scilicet quod prima 
aetas incerta sil, quippe quae adhuc se nec vitiis nec virtutibus dedit. Bivium autem Y literae a 
iuventute incipere, quo tempore homines aut vitia id est partem sinistram, aut virtutes id est 
dexteram partem sequuntur. " A. Brinkmann, Ein Denkmal des Neupythagoreismus, RhM 66., 
1911, 616-625 behauptet wohl mit Recht, "daf3 uns nichts zu glauben nčitigt, daB diese Symbolik der 
littera Y, die allen a i ten und aus alten Quellen schčipfenden Berichten unbekannt ist, mít der 
wirklichen Lehre des Pythagoras etwas zu tun habe; es hat vielmehr den Anschein, als ob sie der 
Schulpadagogik einer weit ji.ingeren Zeit ihren Ursprung verdanke." Brinkmann beruft sich 
gleichzeitig auf die Hochschatzung des n:óvo<; und des Bildes des Scheideweges, wie sie in ein 
Denkmal von Alaschehir eingraviert ist, die fůr den alteren Pythagoreismus bezeugt sind. Einen 
Beleg dafůr liefert ein ins I. Jhdt. n. Chr. datierbares Dialog mít dem Titel rrí.vaš Ké.~T]t<X;; es 
handelt sich um allegorische Beschreibung des menschlichen Lebens, die Stiftung eines Mannes sei, 
der A.óy{!) tE Kal. €py(!) IluOayópetóv nva Kai ITap!lEVÍ.Onov f)íov gefůhrt habe (zit. nach Cebetis 
thebani philosophi platonici tabu/a, gaece et latine, prioribus editionibus emendatiora et auctiora, 
Guelferbyti (Wolfenbi.ittel), Meisneri 1740, 157). 

272 524 a; von beiden Wegen in der Unterwelt berichtet auBerdem der Komiker Philemon sen. 
(I; 5-7) 
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Hinuntergehen durch die linke Óffnung m der Erde verurteilt werden.273 Die 

unterweltliche Wescheide findet sich dann vor allem in mehreren der orphischen 

GoldpHittchen, wo meistens rechts den richtigen Weg zu Erlosung angibt.274 

Ob diese zwei Traditionen auf cin gemeinsames Urbild zuriickgehen und welche von 

beiden als die ii.ltere zu bezeichnen ist, liegt im Ungewissen. Es ist von vorherein nieht 

auszusehlieBen, daB die Vorstellung der unterweltlichen Wegscheide, die mít dem 

ii.gyptischen und iranischen Oberlieferungsgut gewisse Berlihrungspunkte aufweist, die 

ii.ltere sei und die Tradition von der irdischen Wegewahl so gut wie die Symbolik der 

littera Y beeinfluBt habe. 275 Es ist aber gleichzeitig unverkennbar, daB es sich um 

Vorstellungen handelt, die nicht ohne weiteres zusammenzustellen sind. Die Wege in der 

Unterwelt stellen nicht die Moglichkeit und Notwendigkeit einer Entscheidung oder Wahl 

dar, sondern verschiedenartiges Geschick. ln der platonischen Apokalypse des Er werden 

die Scelen gerichtet und je nach dem Ausfall des Gerichtes in entgegengesetzte 

Richtungen weggesandt. ln den orphischen Jenseitsfůhrern wird der Hinscheidende vor 

keine frei Wahl gestellt, denn diese Passe dienten vielmehr dazu, den Eingeweihten von 

dem unrichtigen Weg im Jenseits abzubringen. Diese Texte machen ja oft auf den Leser 

den Eindruck, als ob die Scele standig der Gefahr ausgesetzt ware, sich auf ihrem 

Jenseitsweg in die falsche Richtung zu verirren. In diesem Kontext ist es interessant, daB 

auch Parmenides nicht wie Herakles oder Pythagoras zwei Wege vor sich hat, unten denen 

er frei zu wahlen hatte. Die Gúttin lii.Bt in der Tat keine Entscheidungsmoglichkeit zu; es 

ist notwendig, den richtigen Weg einzuschlagen, denn es ist vollig undenkbar, den zweiten 

273 614c 
274 Thurioi und Petelia Orph . .frg. 32 
275 Meint J. Bergmann, Zum Zwei-Wege-Motiv, Svensk exegetisk arsbok, Jg. 41-42, 1976-77, 

50 f.; zur agyptischen Herkunft der orphisch-platonischen Jenseitsvorstellungen vgl. S. Morenz, 
Agypten und die altorphische Kosmogonie, Antike und Orient, Festschr. W. Schubart, 1950, 65 f.; 
Zum agyptischen Zweiwegebuch vgl. L. H. Lesko, The Ancient Egyptian Book ofTwo Ways, Univ. 
of Calif. Press, 1972, 134-138. lm Jahre 1903 veroffentlichte H. Schach-Schachenberg eine Reihe 
von zusammenhangenden Texten eines Berliner Sarkophags. Es handelt sich um die alteste Form 
der agyptischen Unterweltsliteratur, die durch 18 aus EI-Bersche - der Nekropole von Hermopolis -
stammende Sargkophage belegt ist. Der Sinn dieses Jenseitsfúhrers der Seele ist, den Feuer- und 
Wasserstrom, was dasselbe heH3t wie den Jenseits- und Diesseitsweg des Osiris, zu befahren, um 
schliel31ich diesen Gott selbst zu schauen, bei ihm !eben und verwesen zu dUrfen. Nach W. Bousset, 
Die Himmelsreise der Seele, 251 erinnert die unterweltliche Wegscheide des platonischen Er
Mythos an die eranische Eschatologie, wo die drei Totenrichter an der <;invatbrUcke sitzen; der 
Weg von hier fúhrt aufwarts zum Himmel oder abwarts in die Holle. Bousset aul3ert die Meinung, 
dal3 in der in den platonischen Anschauungen die alten volkstiimlichen Hadesvorstellungen beseitigt 
worden sind. 



112 

Weg als richtig anzuerkennen (8 I, 29; 2, 3; 8, 18). Es ist auBerdem zu bemerken, daB der 

Weg zur Erkenntnis ťUr Parmenides nicht die Folge einer personlichen Entscheidung, 

sondern ein Geschick war. Die Wegmetaphorik bei Parmenides ist daher typologisch 

vielmehr der orphisch-platonischen Tradition verwandt. 

ln den orphischen Tabellen entkommt der Eingeweihte, der sich selbst angesichts den 

Toterichtern Sohn der Erde und des Himmels nennt (Hipponion, Petelia), dem Ieidvollen 

Rad der Geburten. Nachdem er den Weg nach links zur Quelle der Lethe vermeidet, wo 

sich die in die Unterwelt hinabsteigenden Scelen versammeln, begibt er sich nach Rechts 

zu den heiligen Hainen der Persephoneia, an einem heiligen Weg entlang (Hipponion), 

mít den anderen Helden (Petelia). 

Áhnlich dem Eingeweihten der orphischen Totenpasse hat auch Parmenides das 

Vorrecht genossen, im Gegensatz zu den nichtswissenden Sterblichen, den 13po'tot dSó'tEc; 

ouoev,276 im Jenseits die Kunde vom richtigen Weg zu vernehmen und ihn zu befolgen. 

Die "Uneingeweihten" sind jedoch fůr ewig dazu verurteilt, als unentschiedener Haufen 

stumm und blind auf dem Weg des Scheins herumzutaumeln. Es darf jedoch nicht 

tibersehen werden, da13 im Unterschied zu der orphisch-platonisehen Jenseitsvision die 

Wege keine wirklichen Wege sind; sie dienen vielmehr als Metapher einer bestimmten 

Denkweise, die dem Philosoph das VersHindnis des lrrtums so wie des ewigen und wahren 

Seins gewahrt. 

Es seien auBerdem noeh folgende Bertihrungspunkte zwischen den orphisch

platonischen Tradition und dem Proomion des Parmenides namhaft zu machen. Bei Platon 

ist die Rede von den Richtern, in den orphischen Tabellen von den qrúAaKEc;, denen die 

Scelen begegnen, bevor sic íhren Weg zu der Quelle der Mnemosyne einschlagen dtirfen; 

bei Parmenides wird diese Rolle offenbar der Hadeswachterin Dike zugesprochen. Oas 

xácrJl' axavf:c; des Parmenideischen Tores, hat eine Parallele in den XÚOJl<X'tet des 

Platonischen Er-mythos, wodurch die Scelen ihren Weg nehmen. In den orphischen 

Passen erfrischt sich die Scele des Eingeweihten an dem ktihlenden Wasser aus der Quelle 

276 Die esoterische Tendenz, sich gegen die Uneingeweihten Bpotoi tí8ott~ o\J8tv zu 
wenden, entspricht der orphischen Phraseologie, vgl. Orph. frg. 233: flfjp€~ ť otrovoí tt ~pot& v ť 
attrocna <púA.a, I axem yfj~. d8roA.a tEtUY!lÉVa, Jlllballa JlllbEV I ti8ótt<;, OUtt KaKOÍ:O 
1tpocrtpX,OJlEVOW vofjcrat I <ppÓ.bJlOVE~, ouť U1tOflcV Jlá.A.' Ct1tOcrtpÉljlat KaKÓtlltO~ I ouť ayafloú 
1taptÓVtO~ E1ttcr'tpÉljlat <'te> Kat ěp!;at I t8ptt~. aAA.a JlÓ.tllV CtbaŤ\JlOVE~, Ct1tpOVÓllt0t.; F. M. 
Comford, Parmenides' Two Ways, Class. Quart. 1933, I 002 zitiert in diesem Kontext Aristoph. A v. 
685 (Parabasis) und den Horu. Demeterhymnos, 256: NÝjtbE~ avflpro1tOt Kat a<ppÓ.bJlOVE~ ouť 
ayaeoío a'icrav E1ttpX,OflEVO\l 1tpoyvÚ>flEVat OUtE KaKoí:o· 
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der Mnemosyne, um mít den anderen jlÚO"ta.t 1mt ~áxxm auf den heiligen Weg zu 

gelangen (Hipponion); in dem Proomion endet die Reise des Philosophen bei der Daimon, 

deren Offenbarungen ihm gottliches Wissen vermitteln. So Ia/3t sich vermuten, da/3 

Parmenides, der mít den Lehren und Schriften der unteritalischen Orphiker ohne jeden 

Zweifel in Beri.ihrung gekommen war, sich der eschatologischen Wegmetaphorik bedient, 

um seiner Offenbarungsszene Charakter einer Jenseitsvision zu verleihen. Es wurde sogar 

die IIypothese aufgestellt, dal3 die Wegmetaphorik der orphischen Tradition und des 

Proomions auf eine gemeinsame Quelle zurtickzufůhren sind, einen alteren iepo.; Myo.;, 

welcher als Archetypus dienen konnte.277 

Dabei ist die alte Streitfrage, ob es sich bei der Wegewahl des Parmenides um 

O"Xt<Hi} óM.;, oder, wie Reinhardt und seine Nachfolger meinen, um cine tpíooo.; handelt, 

von nebensachlicher Bedeutung.278 Wir wissen ja, da/3 in der griechischen Unterwelt 

neben der bekannten Zweiwegewahl auch cine Dreiwegewahl stattfindet.279 Die 

fundamentale Entscheidung in der orphisch-platonischen Tradition ist letzlich nur 

diejenige zwischen der Erlosung und der Verdammnis, in der Offenbarung des 

Parmenides zwischen der Erkenntnis der Wahrheit und dem Trug. Die Befolgungs des 

Weges, der den Dichter weit ab von dem Ulichen Pfade der Sterblichen fůhrt, bedeutet die 

Befreiung von dem falschen Denkweg, oder, anders ausgedrtickt, die Teilnahme an der 

ewigen Vollkommenheit, dem ewigen Seín. Dabei ist notig zu betonen, da/3 das Wissen, 

das er sich aus dem Jenseits holt, nicht als seine eigene Lehre prasentiert wird, sondem als 

Offenbarung einer Gottheit, die nicht aus dieser Welt kommt. 

Freilich ist der richtige Denkweg des Parmenides nicht unmittelbar dem 

Erlosungsweg gleichzustellen. Es handelt sich nicht wie in der orphischen Ůberlieferung 

um Rettung der Scele aus dem Kreis der Geburten oder um seliges Verweilen im Jenseits, 

sondern um die Erkenntnis der gottlichen und vollkommenen Wahrheit, die den tibrigen 

Sterblichen verborgen bleibt. Parmenídes ist tiberdíes nícht mít dem seligen Verweilen bei 

277 B. Feyerabend, Zur Wegmetaphorik beim Goldblattchen aus Hipponion und dem 
Proomium des Parmenides, RhM 127, 1984, 10, 13 

278 Reinhardt, Parmenides, 36 spricht von drei Wegen des Pannenides, die dasselbe sind, was 
die drei Moglichkeiten des Seins bei Gorgias; seine drei Wege der Forschung waren ursprOnglich 
nur ein "logisches Fachwerk." Diese Deutung wird in der modernen Literatur oft akzeptiert; L. 
Couloubaritsis, Les multiples chemins de Parménide, EP ll, 3 I sprícht geradezu von vier Wegen. 
Diese lnterpretation wurde am konsequentesten von Tarán; Parmenides, 208 ff. kritisiert und von 
Cordero, Les deux chemins aufGrund einer tiefgehenden Textanalyse in Frage gestellt. 
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den Gottem entlohnt, sondern, ahnlich dem Pamphylier Er, kehrt auf die Erde zuriick, um 

seine Offenbarung den Menschen mitzuteilen. Doch gerade diese Offenbarung bringt eine 

Erkenntis der absoluten Wirklichkeit, in der es kein Entstehen und Vergehen gibt und die 

dem Philosoph allein anhand Anwendung der strengen Denkregel zuganglich wird. Und 

wenn Parmenides das Denken gerade mit dieser absoluten Wesenheit identifiziert, so 

handelt es sich gewisserma13en um die Erlangung der Unsterblichkeit das denken des 

ewigen Seins. 

279 vgl. Dieterich, Nekyia, 116 ff.; vgl. U. Mann, Die gottliche Wegscheide: Abzweigung, 
Abweichung. Abirrung, Eranos-Jahrbuch 56, 1987, 1-44 
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III. DAS WELTGEBAUDE 

I. 

Die vielerorterte Frage, warum sich Parmenides herbeilieB, die gottliche 

Unterweisung Uber die Gestalt der trUgerischen Welt in sein Gedicht aufzunehmen, wird 

zumindest auf Grund der uns verfůgbaren Evidenz kaum eine endgUltige Losung finden 

konnen. Mochte man nun in der Physik des Eleaten nicht unbedingt das methodologisch 

falsche oder gar abzulehnende Weltbild sehen, das lediglich aus propadeutischen GrUnden 

nicht Ubergangen werden soli, so ist der SchluBfolgerung nicht auszuweichen, daB sie eine 

vom metaphysischen Standpunkt zwar unwahre, dennoch aber fůr das ganze System 

unentbehrliche Hypothese gebildet habe; 1 indessen paBt die Angabe, nach der Pannenides 

als erster dem Himmel den Namen KÓOJlO<; gab,2 schlecht in eine Lehre hinein, der nur das 

weltferne Sein als einzig wahrhaft gilt. 

FUr denjenigen, der nicht von vornherein der im Prooimion des Parmenídes 

geschilderten Himmelsreise mít dem Hinweis auf ihren allegorischen Charakter jeglichen 

Realitatsbezug abspricht, sondern sie fůr ein ganz reales, in ein ganz bestimmt gedachtes 

Universum versetztes Erlebnis halten will, kann eine genauere Durchforschung seiner 

Kosmologie vom erheblichem Interesse sein. Wenn es namlich heiBt, daf3 der Weg, auf 

dem sich der Philosoph sein wunderliches Wissen Uber gottliches Sein und weltliches 

Schein holt, (m' av8pÓ>1t(I)V EK'toc; 1ténou, fern von den Menschen, auBerhalb des 

Ublichen Pfades ist, so darf die Reise, an deren Ziel ihm gottliche Offenbarung zuteil 

werden wird, schwerlich anders als eme Reise auf3erhalb des Ublichen 

1 Zu diesem Thema vgl. u. a., H. Diels, La parvenza di Parmenide, Atene e Roma 2, 1899, 1-
5; F. Medicus, Zur Physik des Parmenídes, in: Philosophische Abhandlungen Max Heinze zum 70. 
Ceburtstag, Berlín 1906, 137-145; E. L. Minar Jr., Parmenides and the World oj Seeming, AJPh 
70, 1, 1949, 41-55; V. Guazzoni Foa, Quid de rerum naturae scientia Parmenides senserit, GM 26, 
1971, 47-52;1. Owens, The Physical World oj Parmenides, in: Essays in Honour oj A. C. Pegis, 
Leiden 1974, 378-395; J. Frere, Parménide, penseur du cosmos, Deucalion 33/34, 1981, 77-86 

2 OK 28 A 44 Diog. Laert. Vlil 48 
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Erfahrungshorizonts, eine Jenseitsreise, aufgefal3t werden. Doch eine Jenseitsreise ist eine 

Reise "weg von dieser Welt", und das Wortchen "weg" leitet die Frage nach "woher" und 

"wohin", also nach der Struktur des Kosmos ein. Die enge Verbundenheit zwischen den 

kosmologischen und eschatologischen Fragen, die in diesem Zusammenhang in den 

Vordergrund tritt, ist ja hinreichend bekannt; man dtirfte sogar behaupten, dal3 die 

Eschatologie in einem gewissen Sinn eine ins Ethische gewendete Kosmologie ist 

Und wenn wir dann erfahren, dal3 der Kosmos in der gleichen Weise wie das 

gottliche tóv kugelgestaltig und von einer und derselben gottlichen Macht in Fesseln 

gehalten wird, so ist die Vermutung nicht mehr zu unterdrilcken, dal3 der die alte 

theologische Spekulation durchwaltende Gedanke der Homologie von 9t:ót; und KÓO"J.WS 

wohlursprilnglich auch der Grundgedanke der parmenideischen Lehre gewesen war. 

Jeder Forscher, der sich die Rekonstruktion des kosmologischen Systems des 

Parmenides zur Aufgabe macht, wírd bald den Eíndruck bekommen mtissen, dal3 es sich 

um ein nahezu vergebliches Unternehmen handelt Die Liickenhaftigkeit und 

Widerspriichlichkeit der Oberlieferung so wie die Oberlagerung durch spatere Gedanken 

stoischer und eklektischer Pragung, machen es in der Tat aul3erst schwer, den 

urspriinglichen Kern des Systems herauszuschalen? Nicht mít Unrecht sprach deshalb O. 

Gigon im Zusammenhang mít B 12 von "einem der schwierigsten und am meisten 

diskutierten Probleme der vorsokratischen Philosophie".4 Wir glauben dennoch, dal3 bei 

der richtigen Behandlung der vorliegenden Quellen sich, wenn nicht das genaue Bild des 

parmenideischen Kosmos, so zumindest seine Grundziige iiberzeugend wiederherstellen 

lassen. Der Gesamtentwurf der Kosmologie des Parmenides ist am vollsHindigsten in 

einem bei Stobaois stehenden Bericht des Aetios erhalten, geht also offenbar auť 

Theophrastos zurtick.5 Wir setzen die Nachricht in ihrem Wortlaut der Obersichtlichkeit 

halber her: 

flupfJ.t:víoTls O"'tt:q>ávus t:lvut 1tt:pt1tt:1tAf:YfJ.Évus hut..AňA.ouc;, 'tllV fJ.Ev €~~: 'tou 

apuwu, 'tllV o€ EK 'tOU 1tUKVOU' JlLK"'tUS o€ UAAUS Bll: q>ro'tOS KUt O"K"Ó'tOUS JlE'tU~U 

3 Vgl. Zeller, PG, 571; G. S. Kirk- J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, Cambridge 
1957,285 

4 Gigon, Ursprung, 276 
5 Aět. II 7, 1 Diels, DG, 335; 4-16 OK 28 A 37. 
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'tO'ÍYtrov· Kal 'to 1tEptéxov 0€ 1tá.O'a~ 'tdxou~ OÍ.KTJV O''tEpEov imá.pxnv, ú<p' <!) 1tupooon~ 

mE<pá.vn· Keti 'to JlEO'etÍ'ta.tov 1ta<J&v6 1tEpt c/ 1tá.A.tv 1tupooon~.R 't&v oio O'UJ.!JltY&v 'tllV 

J-LEO'ett'tá.tTJV á1tá.mn~ 'tOKÉa 1tÓ.O'TJ~9 KtV1ÍO'Ero~ Kett yEvÉO'Ero~ Ú1tá.pxnv, iívnva Kat 

oalJ-Lova Kal. Kul3epvfl'tTJV Kett KATJpoúxov 10 e1toVoJ-Lá.'n ~ÍKTJV 'tE Keti 'Avá.yKTJV. Ka.l. 

tf}~ J.!EV yfl~ 'tllV a1tÓKplO'lV dvm 'tOV aépa, Ota 'tllV 13WLO'tÉpa.v ettnfl~ Ě~Ct'tJ-ll0'9évta 

1tLATJO'lV' 'tOÚ OE 1tUpo~ avet1tVOllV 'tOV iíALOV KCtl 'tOV ya.A.a.~ia.v KÚKAOV. O'UJ-li-UYfl o' E~ 

aJ-L<pOLV elvm 'tllV O'EA1ÍVTJV, 'tOÚ 't, aépo~ Ketl. 'tOÚ 1tUpÓ~. 1t€plO''tÓ.V'tO~ OE avrotá.'tro 

1tÓ.V't(J)V 'tOÚ aieépo~. ú1t' CtU't4) "CO 1tUpOOOE~ Ú1tO'tetyflvm, 'tOÚ e' 01ttp KEKA1ÍKUJ-LEV 

oupavóv, ú<p' <!) llOTJ 'ta 1t€piyna.. 

Oas Weltall besteht nach diesem Bericht aus den umeinandergeschlungenen, 

aufeinanderfolgenden "S tep ha na i". Es verlohnt sich, bei di esem Grundbegriff der 

parmenideischen Kosmologie etwas Ianger zu verweilen, da ihm unseres Wissens bisher 

nicht gebiihrende Aufmerksamkeit geschenkt worden war. 

Es i st zunachst nicht angangig, die Step hana i mit Doring als Spharen aufzufassen, 11 

da solche Erklarung eine Theorie impliziert, die als Produkt einer mathematisch

geometrischen Weltanschauung der archaischen Denkweise des Eleaten fernliegt; hatte 

aber Parmenides wirklich die "Spharen" im Sinne, so wiirde er sich des Ausdrucks 

bestimmt auch bedienen. 12 Es ist ferner gleich verfehlt, darunter mít Diels einen 

Himmelsring zu verstehen, eine kosmologische Vorstellung, die auf ein physikalisches 

Weltbild der anaximandrischen Pragung hinauslauft. 13 Der eigentliche Inhalt dieses alten 

6 1tacr&v crtEpEÓV Krische. 
7 1tEpi o Boeckh; 1tEpi OV F; 1tEpi rov P. 
8 Kai 1:1)v j.lEcrat tÓ.'t11V nacr&v á.pat&v 1tÓ.At v nup<Íloll Davis, Heeren 
9 á.ná.crau; tOKÉa Davis; áná.crau; 'tE Kat A; &nacrt 'tOKÉa Stein, p. 800; á.micrau; 

<apxftv> 'tE Kat <ai'tíav> Diels, DK 
1° KA11poúxov A; KAnooúxov Ftilleborn. 
11 VgL A. Doring, Das Weltsystem des Parmenides, ZPhK, N. F. 104, 2, 1894, 162: dieser 

Ausdruck bezeichnet "das Umgebende, das Umfassende auch in ausgedehnterem Sinne". 
12 Der Ausdruck kommt vor in DK 28 B 8, 43: Ei.>Kúdou cr<paíp11~ lovaAÍ"{KtoV oyKc.p; vgl. 

auch die im Hinblick auf Xenophanes, Diog. Laert. IX, 19 DK 21 A I: oucriav 6wu crc.patpott8fl, 
!lllbEV Oj.lOtov i::xoucrav 6.v6p<Íl1tť.fl, und Pseud.-Arist., de Melisso Xenophane Gorgia, 977 b, ll = 
DK 21 A 28: Ka'tá 1tÓ.V'ta 81:: OUt(l)~ i::xov'ta 'tÓV 6EÓV, ai8tóv 'tE Kat Ěva, O!lOLÓV tE Kal 
crc.pmpott8fl oV'ta, OU'tE i'i1tEtpov outE 1tE1tEpacr~-tÉvov outE ŤlPEj.lOuvta OU'tE Ktvll'tÓV dvat wohl 
zuverlassige Nachricht bei Aět. I 7' 26 = DK 28 A 31: n. 'tO aKÍ Vll'tOV Kai 1tE1tépacrj.lÉVOV 
crc.patpoEtbÉ~ [se. 6~::óv dvat]. 

13 Auch nach Gigon, Ursprung, 277, und Burkert, Lore and Science, 2822s. geht der 
parmenideische Begriff der Ringe auf die feurigen Gestirnrader des Anaximandros zurlick; nach P. 
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kosmologischen Begriffs geht zuletzt auch m der sich mít so verleitenden 

Selbstverstandlichkeit anbietenden Obersetzung "Kranze" so vollstandig verloren, 14 daB 

der Weg zu seinem tieferem VersHi.ndnis schon verlegt ist, kaum daB man sich iiberhaupt 

dariiber Gedanken zu machen anfángt. Doch aus welcher Ursache wird in diesem Kontext 

ein so ausgefallener Ausdruck gebraucht, und wie ist er zu deuten? Um das von 

Parmenides Gemeinte richtig zu verstehen, miissen wir etwas weiter ausgreifen und uns 

vorerst uber den Sinn des Ausdrucks mehr Klarheit zu verschaffen. 

Die Worter stephos, stephanos, stephane gehoren einer breitgefácherten Wortfamilie 

an, die von der Wurzel steph, - und dem zugehorigen Verb stépho sich ableitet. Nach 

Frisk ist die Grundbedeutung von stepho "dicht, fest umgeben, umschlieBen," wird daher 

etymologisch mit dem altind. stabhnáti, perf. tastámbha, "festmachen, festhalten, stiitzen, 

streifen, hemmen" verwandt sein. 15 lm homerischen Sprachgebrauch kommt Stephanos 

nur einmal in der Bedeutung "Umgebung, Umkreis" vor, 16 Stephane heiBt dagegen 

Kopfschmuck von Madchen, 17 (wohl der durch Bronzereif verstarkte untere) Rand eines 

Helms,18 oder einer Klippe. 19 Von der letzteren Bedeutung aus fůhrt ein gerader Weg zur 

Stephane als der Bezeichnung der Zinnen eines Turmes?0 So werden auch die Worter 

derselben Familie wie Stephanos zur Umschreibung von Mauerkranz einer Stadt,21 Kranz 

der Mauertiirme22 verwendet; die Ausdriicke Stephanos und Stephane dienen im spateren 

Sprachgebrauch zur umfassenden Bezeichnung aller Arten von Bekronungen, wobei sich 

Stephanos auf die Bedeutung von Blattkranzen beschrankt, wahrend Stephane eine hohe 

Tannery, La physique de Parménide, in: Revue Philosophique de Ia France et de I'Etranger 18, 
1884, 280 f. handelt es sich um "couronnes cylindriques emboitées les unes dans les autres", cine 
Vorstellung, die angeblich Platon in seinem Er-Mythos aufnimmt. 

14 Vgl. O. Gilbert, Die ďaíj.imv des Parmenides, AGPh 20, 1907, 27; Morrison, P&E, 60; 
Mansfeld, Vorsokratiker I, 325 

15 Vgl. H. Frisk, Gríechísches etymologisches Worterbuch, ll, Heidelberg 1968, 794. 
16 ll. XIII 736. 
17 ll. XVIII 597. 
18 ll. Vll 12; XI 96; X 30. 
19 ll. XIII 138. 
20 Hsch. s. v.; Eur. Hec. 909; Tr. 784. 
21 Pind. 0/. VIII 32;frg. 168, 2; Anacr.frg. 72b (PMG 391). 
22 Soph. Ant. 120; Orph. arg. 761: a'iníxa oi mécpavo<; Kai 'TEÍ:XO<; tpu~vóv AiijTEro 

Ka'técpatvE Kat &./..crea. 
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Bekronung bezeichnet?3 So ist das Bedeutungsfeld dieser Worter durch die 

ParallelausdrUcke "Ringmauer" und "Kopfschmuck" abgesteckt, die sich mitunter in dem 

bildhaften Gleichnis der Umfassungsmauer einer Stadt als deren Krone tiberlagern?4 

Dieses Gleichnis findet seinen sichtbaren Ausdruck 111 der corona muralis, der 

Mauerkrone, welche den Stadtgottheiten wie Kybele, Tyche oder Dea Syria zum Zeichen 

ihrer Schutzfunktion aufgesetzt wurde. 25 Die mauerbewehrte Polis galt aber gleichzeitig 

als Symbol des wohlgeordneten Kosmos und so darf die Mauerkrone als Ausdruck der 

universalen Macht der Gottermutter erklart werden; stellen doch Szepter,26 Weltkugel 

(Reichsapfel)27 und Krone28 die althergebrachten Symbole der kosmischen Herrschaft dar. 

23 Vgl. die detaillierte Analyse des Sprachgebrauchs bei M. Blech, Studien zum Kranz bei den 
Griechen, in: RGVV 38, Berlín- New York 1982,27-35. 

24 Vgl. ll XVI 100; Od. XIII 388 heif3en die Mauern von Troia Ítpa KpflotjlVa ... ; KpflotjlVOV 
bedeutetjedoch "woman head-dress or veil" (L&S); Euripides Hec. 909f. vergleicht die Mauem von 
Troia mít einer Krone: Ó.1t0 ot crttq>ávav KÉKapcrat 1tÚpyrov. 

25 Zur ikonographischen Tradition der Mauerkrone vgl. M. Horig, Dea Syria, Studien zur 
religiOsen Tradition der Fruchtbarkeitsgottin in Vorderasien, Neukirchen-Vluyn 1979, 129-197: 
". .. die turmbewehrte Mauer einer Stadt erschien als eine Krone der Erde, deren gottliche 
Reprasentantin, die Verkorperung der chthonischen Krafte, damit geschmtickt wurde"; s. auch Ch. 
Picard, Rhéa-Cybe/e et le culte des portes sacrées, in: Essays in Memory of Kari Lehmann, (ed.) L. 
Freeman Sandler, Marsyas, Suppl. I, New York 1964,259-266. 

26 Der Weltkonig Phanes verfertigt sich selbst ein Szepter, Orph.frg. I 07a; auch Zeus wird in 
orphischer Spekulation mit einem Szepter ausgertistet, das 1ttcrúprov Kat Ei~Kocrt jlttprov hat; mít 
ihm regiert er Ober zwei Dodekaden, Orph.frg. 157. Diese Dodekaden sind wohl als Anspielung auf 
die zwolftausend Jahre des Weltjahres zu verstehen, vgl. R. Merkelbach, Mithras. Ein persisch
romischer Kult, Wiesbaden 1998, 22584• Die mithraischen "Chronosstatuen" sind mit dem durch 
eine Spirale in zwolf Windungen unterteilten Szepter versehen, vgl. M. J. Vermaseren, Corpus 
inscriptionum et monumentorum re/igionis Mithriacae, Haag 1956-1960, Nr. 312-313 (Ostia), 543 
(Rom). ln ihrem orphischen Hymnos wird die Gottermutter XXVII, 4 "crK111ttOUXE KA.nvoio 
1tÓA.ou" angerufen; als Symbol der Weltherrschaft gehort Szepter zu den Attributen der Aeternitas 
in ihren Darstellungen auf romischen Mtinzen, vgl. F. Koehler, Personifikationen abstrakter 
Begriffe auf rómischen Miinzen, Diss. Konigsberg, 1910. 

27 K. Sittl, Der Adler und die Weltkugel a/s Attribute des Zeus, in: JahrbOcher tUr classische 
Philologie 14, 1885, 1-51, sieht in diesem Symbol die Darstellung der Welt oder der Erde vom 
physikalischen Standpunkt; ausfllhrlichere Untersuchungen zu diesem Motiv finden sich bei C. A. 
Bottiger, Amalthea, I, Berlín 1820, 28 f.; O. Brendel, Symbolik der Kugel, MDAI, Rom. Abt., Bd. 
51, 1936; P. E. Schramm, Sphaira, Globus, Reichsapfel, Stuttgart 1958. 

28 ln spiiteren Zeiten bezeichnet das Wort "Stephanos" das mít zwolf Stemen besetzte Diadem 
der Himmelsgottheiten (Attis). Oas Weib in der Apokalypse Johannis hat zum Gewand die Sonne, 
unter ihren FOI3en den Mond, auf dem Haupt tragt sie einen Kranz von zwolf Stemen (= 
Sternbildern), vgl. Boll, Aus der Offenbarung, 99 ff.; der Ausdruck Stephanos wird in einem spaten 
chaldaischen SchOpfungsmythos als ta orooeKa ~cpota erkllirt; Catal. codd. astro!. V 2, 143, 3: 
Tótt ó 1távcroq>o~ 01ljlt0Upyo~ oiKtÍq:> VE:Újlatt EKívncre tOV jltyav opáKOV'ta cruv téj) 
KEKOO"jlll~tvq:> crteq>ávq:>, A.tyro oi] ta orootKa ~cpota KtA.; vgl. F. Cumont, Textes et monuments 
figurés relat(fS aux mysteres de Mithra, l, Paris 1896-99, 35: " ... aus der Vorstellung von einer 
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Es ist des weiteren durchaus denkbar, daB Parmenides mít seinen Stephanai an einen alten 

mythopoietischen Sprachgebrauch anknilpft, da die Vorstellung, daB der Himmel von 

Sternen "bekront" ist, sich schon in der homerischen Beschreibung des Achilleusschildes 

oder in der Theogonie Hesiods findet. 29 

In dem orphischen TotenpaB aus Thurii30 erzahlt der Eingeweihte, wie er dem 

leidvollen und traurigen Rad entflogen ist und mít flinken FilBen den ersehnten Stephanos 

(auch hier eher Krone als Kranz) bestieg: KÚKAOU I o' EŠÉ1t't(lV j3apuneveto<; &.pyajAÉOto, 

tjltp·tou o' €ntj3av CT'tE<pájvou 1tO(Tt K!Xp1t!XAÍjlotCTl. DaB das Rad, dem die Seele des 

Menschen auf ihrem Jenseitsweg entkommt, nichts anderes als der KÚKAo<; yevtcrero<;, das 

(Folter)Rad der Geburten, gewesen sein kann/ 1 braucht nicht naher erortert zu werden. 

Was dann mít jenem ratselhaften Stephanos gemeint wird, geht mít voller Klarheit aus den 

unmittelbar nachfolgenden Zeilen hervor: otcrcrno~va<; OE Ú1t0 KÓA1t0V čouv xeovUa<; 

13acrtAda<;, OAj3te KUt jlUK!Xptcr'tÉ, 6tó<; o' řlcrn UV'tt j3po'tOtO. čpt<po<; €<; y&.X Ě1te'tqv. 

Er sank auf die Brust der Despoina, Gott wird er statt Sterblicher, wie eine Ziege fiel er in 

die Milch. DaB jener Sturz in die Milch eine Hindeutung auf Rilckkehr in die aus der 

Brust der Hera-Rhea hervorquellende MilchstraBe, den Sitz der vom Korper losgelosten 

Seelen, aufzufassen sei/2 erscheint uns dennoch sinnvoller, als allerlei Deutungen auf ein 

kosmischen Krone des Weltbeherrschers", erkHirt Eisler, We/tenmante/1, 31 3, die "wahrscheinlich 
orphisch beeinfluflte Benennung der Himmelsspharen als crttq>ávm bei Parmenides". 

29 XVIII 485: EV &t ta tEÍpE.a 1tÓ.Vta tá ť oupavóc; ecrtE.q>Ó.V<Otat; vgl. Hes. Theog. 381 [: 
tei.lc; St flÉť acrttpa tÍJCtE.V 'Ewcrq>ópov 'Hptytvna I acrtpá tE. AUf11tE.tÓ<OVta, tá ť oupavóc; 
ÉcrtE.q>ávwtat.; dazu vgl. Th. Worthen, The Idea of 'Sky' in Archaic Greek Poetry iv lit Ta reipca 
Jlávm, t"á r' ovpavó~ Ě6t"Erpávwrw, Jliad 18. 485, Glotta 66, 1988, 1-19, mít einer Oeutung von 
Uranos auf "Horizon-Sky". 

30 Napoli, Museo Nazionale I I I 625; Orph. frg. 32c; vgl. a uch G. P. Carratelli, Le /amine 
ďoro orfiche, Milano 2001, 102-1 I I 

31 Orph . .frg. 230, K'ÚKA.oc; lesen wir absichtlich nicht als Kreis(lauf), sondem als Rad; es 
handelt sich um keinen abstrakten Gedanken, sondem um eine bildhafte Vorstellung des 
Folter(rades), an das der Mensch- wie einst lxion an den 1t'Úptvoc; tpoxóc;, Schol. Eur. Ph. 1185-
getlochten ist, vgl. Eisler, Mysteríengedanken, 86 ff.; G. Thomson, The Whee/ and the Crown, CR 
59, 1945, 9 ff.; M. Riemschneider, Rad und Ring a/s Symbole der Unterwelt, Symbolon 1, 1962, 
46-63; R. J. Clark, The "Wheel" and Vergil's Eschatology in Aeneid Vl, Symbolae Osloenses 50, 
1975, 121 141 

32 A. Oieterich, De hymnis orphicis, Marburg 1891, 35 ff.; H. A !line, Le paradis orphíque et Ia 
.formule eptrpo~ e~ yáJ' br:cmv, in: XENIA, Hommage intemat. a I'Université Nat. de Grece a 
ťoccasion du 65. anniversaire de sa fondation, Athenes 1912, 94-107; Eisler, Mysteriengedanken, 
361 ff.; V. Macchioro, Zagreus. Stud i intorno all 'Orfismo, Firenze 1930, 74 
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Obergangsritual und kultische Taufe.33 Der geheimnisvolle Stephanos ware mithin weder 

irgendwelche Metapher des zu erreichenden Zieles oder Wiirde,34 noch mystisches 

Symbolon, sondern eben jener ya.J..a.~í.w; KÚKÁoc;,35 der himmlische Lichtkreis, den die 

Seelen besteigen miissen, um sich an seiner Quelle zu laben und die gottliche 

Unsterblíchkeit zu erlangen. Dieser KÚKAoc; in der genannten Passage wird offenbar als 

eine lichtvolle Bekronung des Universums gedacht. 

DaB die Welt ein harmonisches Gebilde darstellt, ist bekanntlich eine von den 

meísten alten Physikern geteilte ldee.36 Wenn nun Parmenides fUr einzelne Weltschichten 

eine Bezeichnung wahlt, wodurch ihre Pracht und Wiirde betont zum Ausdruck gelangen, 

so geht es zweífellos auf die Vorstellung zuriick, daB das Weltall aus den herrlichsten 

Teilen von gottlicher Herkunft kunstvoll zusammengefůgt ist. Angesichts der envahnten 

religiosen Zusammenhange und im Hinblick auf die Spannweite des Bedeutungsfeldes der 

von der Wurzel steph,- abgeleiteten Ausdriicke schlagen wir fůr die kosmischen Stephanai 

des Parmenides die Obersetzung "Kronen" vor; es handelt sich somit um keine 

kugelfórmigen Hohlspharen/7 sondern eher um flache, reiffórmige Gebilde.38 

33 Rohde, Psyche ll, 2203; S. Reinach, U ne formule orphique, RA 3, Sér. XXXIX, 190 I, Nr. II 
2, 202-212; R. Pic hon, A propas des tablettes orphiques de Corigliano, REG 23, 191 O, 58-61; 
Dieterich, Mithrasliturgie, 171 f.; G. P. Carratelli, Le !amine ďoro orfiche, 109; O. Keel, Das 
Zicklein in der Mi leh seiner Mutter und Verwandtes, Bertin 1980; Burkert, CR, 298 

34 Vgl. G. Zuntz, Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia, 
Oxford 1971, 3192: "Since the wreath is the norma! prize of victors, the word a't"É<pavo.; is 
obviously suitable; it may however be added that it is used, elsewhere too, metaphorically with the 
connotation of 'purpose' and 'distinction'. í:'t"É<pavov U'JftO"'t"OV Oéůf.K'tat says Pindar (P. I I 00) of 
the man who both fares well and is well spoken of, and Orestes (Eur. El. 616; cf. I. T. 12) says €1tl. 
'tÓVŮf. 1tÚPEt1H a'tÉ<pavov, 'that (matricide!) is the prize (glory) for which I have come'." Ahnlíches 
bei W. K. C. Guthrie, Orpheus and the Greek Religion, London 1952, 180 f.; A. Delatte, Orphica, 
in: Musée Belge 17, 1917, Nr. 2, 125-135. Doch diese Auslegung widerspricht dem Wortlaut; es ist 
ja seltsam, warum der Myste den Siegeskranz betritt (bnfiaívro), statt ihn auf den Kopfzu legen. 

35 Vgl. Parmenides nach Stob. bei Aět. ll 20, 8 = DK 28 A 43; Uber den Zusammenhang dieser 
Vorstellung mit den parmenideischen Stephanai s. Pfeiffer, Studien, 129 f. 

36 Nach Anaximandros sind aus dem Apeiron alle Himmel samt allen (in ihnen beschlossenen) 
KÓO"jlOt entstanden, also offenbar die Erde umgebenden Ringe der Sterne, des Mondes und der 
Sonne; vgl. DK 12 A 9 Simpl. in Phys. 24, 13 (aus Theophr. Phys. Opin. frg. 2): Atyn (n)v 
apxl'Jv) <pÚO"tV (nva) U11:Etpov, tl; ~.; a1tav't"a<; yívr.a9at '!OU<; oúpavou.; Kat 'tOU<; f.v au'tOt<; 
KÓO"jlou.;·; vgl. aber DK 12 A ll: ... apxl'Jv Ě<prj '!roV OV'tffiV <pÚO"tv nva 'tOU Ct1tf.Ípou, ři.; 
yí vm9at 'tOU<; oupavou.; Kat 'tO V EV au't"oí:.; KÓO"jlOV. W. Kranz, Kosmos als philosophischer 
Begriff friihgriechischer Zeit, Ph 93, 1/2 (Festgabe E. Schultz), 1938, 433, bemerkt dazu trefflich, 
"da man die dem einen Himmel untergeordneten KÓO"jlot nicht mehr verstand, ersetzte man sie 
durch '!OV tv aiHoi.; KÓO"J.!OV, die in ihnen herrschende Ordnung' ... " 

37 Vgl Krísche, Forschungen, 102: "Kugelkronen"; seltsam ist die Erklarung von Frankel, 
Parmenidesstudien, 183 h mit den Stephanai seien sowohl ringtOrmige Streifen und Sternbahnen, als 
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ln dem parmenideischen Kosmos besteht nach Theophrast eine dieser Kronen aus 

dem Dtinnen, andere aus dem Dichten, zwischen diesen beiden befinden sich aber aus 

Licht und Dunkel gemischte (Kronen). DaB das Dtinne mit Licht und Feuer, wahrend das 

Dichte mit Nacht und Erde korrespondiert, wird durch den folgenden Satz nahegelegt. 

Dasjenige, was alle diese Kronen in der Art einer Mauer umschlieBt, unterhalb dessen 

eine - wohl auBerste - Feuerkrone liegt, sei fest. Damit wird zuerst das wichtige 

Konstruktionsprinzip angedeutet, nach dem ganz im Einklang mit der in alten 

Kosmologien vorherrschenden Anschauung das Feste und Dunkle nach dem Zentrum hin 

zunimmt, wahrend das Dtinne und Lichte in Richtung zu der Peripherie abnimmt.39 

Dann aber setzt der Text mít einem widerspruchsvollen Satz fort: ... Kat 'tO 

f-LE:O'<lt't<l'tOV 7t<lO'OOV <O''tE:pE:ÓV>, 7tE:pt O 7tÚAtV 7tUp<Í:lOll<; [se. O''tE:(jlÚVll). " ... auch das 

mittelste aller (Kronen), um die sich wieder eine feurige Krone lagert, (sei fest)." Diese 

Lesung von Kranz (nach Boeckht0 ist auf Konjekturen gegrtindet: O''tE:peóv ist eine 

Erganzung, die Diels I Kranz wohl nach Krisches Vorbild - hinzusetzen,41 danach 

richtet sich auch der Kasus des Relativpronomens; andere Manuskripte i.iberliefem 

entweder 7tE:pt rov (P), das zu 7tacr&v gezogen werden miiBte, ohne eigentlich einen 

besseren Sinn zu geben, oder auch 7tE:pt ov (F), wo jedoch das Beziehungswort fehlt. 

Behalt man mm die kranzsche Lesung bei, so heiBt es zunachst, daB jenes O''tcpcóv, das 

sonst nur die alle kosmischen Kronen umgebende feste Hi.ille auszeichnet, auch trn 

Zentrum aller Kronen anzunehmen sei, und ferner, daB es eine feurige Schicht trn 

auch ganze gewolbte Schichten und Kugelscha!en gemeint. Frankel fůhrt femer aus, daB die 
Stembahnen als ganze Spharen bestimmt sind, wofůr aber Belege fehlen. 

38 Wir entschuldigen uns bei dem nachsichtigen Leser, wenn wir uns die Freiheit des 
Ausdrucks wahren und, gegen die terminologische Sauberkeit verstoBend, die Bezeichnungen wie 
"Sphare" oder "Stratum" doch nicht aus unserem Vokabular ganz ausschalten werden. 

39 So ist nach Anaxagoras Aither als das Dtinne, Warme, Trockene DK 59 B 15 A 42 und 
unsterbliche und intelligente Prinzip DK 64 C 3 zur Peripherie des Kosmos ausgeschieden worden. 

40 Diels, DG; DK, 224, 6; vgl. A. Boeckh, Parmenidis librí de natura exordium emendatur 
Prooemium, in: lndicis lectionum hibernarum 4, Berolini 1836/37 Ges. Kl. Schr. II, Berlín 1874, 
415 ff. 

41 Krische, Forschungen, 103: " ... Kat 'tO ~Ecrai'ta'tov 7tacr&v liefert den richtigen Sinn, 
sobald man aus dem Vorigen CJ'tEpEóv imápx_EtV erganzt; denn das 7táAtv erinnert, daB das 
UmschlieBende und das Mittelste auf gleiche Weise dargestellt werde sol!..."; vgl. jedoch Gallop, 
Parmenides, 116: "But if 'midmosť here refers to the centre of the whole concentric series, then its 
'solidity' would make it no longer a ring. Moreover, if the reference were to a ring, we should 
expect Tj ~Ecrat'tá'tlJ rather than 'tO ~Ecrai'ta'tov." 
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innersten Teil des Kosmos gebe, wodurch eine gewisse Symmetrie in der Anordnung der 

Weltschichten aufrecht erhalten wird. Es wird uns im folgenden darum gehen, 

aufzuzeigen, daB diese Textgestaltung eine schadliche Auswirkung auf das Verstandnis 

der parmenideischen Kosmologie hatte, und daB ihre Beibehaltung nur zu 

untiberwindbaren Widerspriichen im ganzen Weltentwurf des Parmenides fúhren muB. 

Der niichste Satz der aětianischen Zusammenfassung unterrichtet uns uber die 

Position der Gottin im Universum: " ... die mittlere aller gemischten Kronen sei fůr alle 

Kronen der Schopfer aller Bewegung und des Werdens, er nennt sie auch die steuernde 

Daimon, Loseverwahrerin und Dike und Ananke." Da wir hiermit an dem Punkt angelangt 

sind, wo die wichtigsten Ziige des parmenideischen Kosmos bereits gut faBbar sind, 

konnen wir die theophrastische Darstellung fůr eine Weile unterbrechen, um die letzten 

zwei Siitze in ihrer Gegeniiberstellung niiher zu erortern. 

II. 

Mochte man nun den ersteren Satz mit der Ergiinzung O'tepeóv, 1tepl. o ... buchstiiblich 

nehmen, so ergiibe sich ein Weltbild, nach dem die mittelste aller Kronen, um die sich 

wieder eine Feuerkrone lagert, als ein um den festen Kern des Weltalls gelegenes 

Zentralfeuer aufzufassen wiire. Schon A. Doring wies mít vollem Recht darauf hin, daB 

wir dann eine Modifikation der pythagoreischen Konzeption des Zentralfeuers vor uns 

hiitten, die darin bestehen wiirde, dal3 "nicht das Zentralfeuer selbst die Weltmitte 

einniihme, sondern irgend ein nicht niiher bezeichnetes Neutrum, um das sich die 

Feuerhiille als Sphiire herumlegte".42 Diels sah in diesem zentralen Punkt allerdings kein 

unbestimmtes Neutrum, sondern identifizierte es direkt mit der Erde, bei der der feste 

42 A. Doring, Ein Wort pro domo in Bezug auf H. Die/s" Parmenides Lehrgedicht", in: ZPhK, 
N. F. Jil, 1897,226. 
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Kern nach auBen liegt. Da sich aber die Vorstellung, daB die Erde von einer Feuerhtille 

umgtirtet ware, der physikalischen Realitat entzieht,43 lieB sich Diels auf cine ktihne 

Deutung des 1tcpt ov ein, um den Sinn des Satzes geradezu in sein Gegenteil 

umzuwenden. Demnach ware ncpí. nicht etwa wie ó 1tcpt 'tTJV yftv aflp zu verstehen, 

"sondern im allgemeineren Sinn vom unmittelbaren Anschlul3 an die Wolbung der 

Erdkruste".44 Doch aus den von Diels fůr einen solchen Wortgebrauch angefůhrten 

Belegstellen ist der angegebene Sinn nicht herauszulesen.45 Das sah wohl Diels ganz 

deutlich und so versuchte er zusatzlich noch das m:pt ov ganz willktirlich und haltlos zum 

úq>' cT:> zu emendieren, ohne geringste Zustimmung gefunden zu haben.46 Seine radikale 

Interpretation des betreffenden Satzes stiitzte er auBerdem auf eine eigenttimliche 

Auslegung der Anfangsworte des zwolften Fragments cd yap O"'tetVÓ'tcpat nA.ftv'tctt 

nupó<; aK:p1Í'toto, wobei er O"'tetVÓ'tcpat O"'tcq>ávm als die beiden Feuerspharen verstand, 

welche sich nach innen sowohl an das Firmament wie an die Erdkruste anschlieBen, und 

J deswegen auch als "die engeren" angesprochen werden. 

li Die Theorie einer unterirdischen Feuerschicht fand emen Fiirspecher in A. 
I, 
:1 Finkelberg, der zwecks ihrer Aufrechterhaltung cine vollig neue Auslegung des ganzen 

~~ Systems vorlegte.47 Demnach sei es cine gut einsehbare Tatsache, daB Aetios zwischen 

dtinn, dicht, und dem O"'tt.ptoóv unterscheidet, weshalb es auch keine Rechtfertigung fůr die 

ldentifizierung des Dichten mít dem Festen gebe. lm Hinblick auf diese Unterscheidung 

gelangt man zum folgenden Ergebnis: Das ganze Weltsystem besteht von den in 

Extremitaten befindlichen Ringen aus reinem Feuer und aus dem dunklen und dichten 

Element, der Erde, die von einer festen Htille, dem O"'tcptoóv, umschlossen sind. Doch 

jener feste Kern, der sich laut unserem Satz im innersten Zentrum des Weltalls befindet, 

43 Nach P. Tannery, La physíque, 283, ist diese Krone "notre atmosphere, ou du moins sa 
partie lumineuse (éclairée)". Daf3 die Erde mit ihrer Luftatmosphilre noch wieder von einer 
Feuersphilre umzogen wird, verteidigt trotz allem noch F. Susemihl, Zum zweíten Theíle des 
Parmenídes, Ph 58, 1899, 207, mít der freilich nicht nilher erkliirten Begr!indung, daB "auch 
Aristoteles genau dieselbe Lehre fůr diese Weltmitte aufgestellt hat". 

44 Diels, PL, I 06 
45 Ein Wort pro doma, 226. 
46 Diels, DG, 335; vgl. schon die Kritik von Reinhardt, Parmenides, 12 f.: "Hatte der (Aětios) 

das Feuer als den Kern der Erde, die Erde als runde Kruste um das Feuer sich gedacht, so hatte er 
nicht die Erde ein J.U::craítwwv nacr&v (!) crtt::pt::óv, im Neutrum, und das Feuer eine crtt::<pávn 
genannt; denn jeder Kranz ist hohl und legt sich um ein anderes herum ... " 

47 A. Finkelberg, The Cosmology oj Parmenides, AJ Ph 107, 1986, 303-317 
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und von einer feuertliissigen Hiille umlagert wird, ist nicht mít dem dichten und dunklen 

Erdenring gleichzusetzen, denn dieser folgt unmittelbar auf die feurige Hiille, wo ja auch 

die steuernde Gottín ihren Sitz habe.48 Auf den ersten Blick handelt es sich um eine 

terminologisch wohlbegriindete Unterscheidung; der Einwand richtet sich vielmehr 

dagegen, dal3 dieser Rekonstruktionsvorschlag dem im Anfangssatz des aetiansichen 

Berichtes klar formulierten Grudprinzip der Weltanordnung zuwiderHiuft, nach dem es 

zwischen der reinen Feuersphare und der dunklen Krone eine Menge von gemischten 

Spharen gíbt. Denn wir miil3ten dann behaupten, dal3 I) im Widerspruch zum Tenor des 

ganzen Systems das feurige und leichte Prinzip nicht nur einem Pol des Kosmos 

zugeordnet se i, und ferner, 2) dal3 es ein zentral gelegenes cr-repeóv gebe, was jedoch, wie 

wir bereits sahen, lediglich Krisches Konjektur ist. Die Annahme eines feuertlUssigen 

Kernes unter der kugelfórmigen Erdrinde scheint darUber hinaus einer Anschauungsweise 

Rechnung zu tragen, die der Zeit des Parmenides fremd war.49 Dies hat Ubrigens schon 

Reinhardt erkannt, wenn er bemerkte, dal3 Parmenides mít einer solchen Hypothese 

"alleine unter allen griechischen Philosophen stande, die weil sie alle die Erde als einen 

zwar mít unterirdischen Feuer-, Wasser und Luftadern durchzogenen, aber einheitlíchen 

Himmelsk6rper wie Sonne und Mond kennen". 50 

Was nun die Frage anlangt, in welchem Teil des Universums die lenkende G6ttin 

ihren Sitz hat, so wies Diels die Moglichkeit zuriick, dal3 sie im Einklang mít dem 

theophrastischen Satz -r&v oe O'Uil!ll y&v 'tllV llf:O'at 'tÚ'tTJV Ú1tÚO'cw; <apxi]v> 'tf: Kat 

<ai-ríav> Ktvi}creroc; Kat yevi:creroc; ímápxnv, K'tA. in der Mittelsten aller gemischten 

Kronen zu suchen ware. Die Sphiire der Mischung mul3 namlich im betreffenden System 

der Gestirnsphiire entsprechen, "denn das Tor zwischen Licht und Nacht mu13 zwischen 

Himmmel und Erde gesucht werden". Die Sache wird jedoch dadurch erschwert, dal3 

Parmenides dem Morgenstern den obersten Platz im Aither angewiesen hatte, 51 und so 

meint Diels (soweit seine Argumentation genau zu verstehen ist), es sei unm6glich zu 

48 Mít der Begrlindung: ". .. if P. wished to person i fy fire in an anthropomorfic image, he would 
use a feminine one, for he believed that the female is hotter than the male, and hence a feminine was 
more suitable for representing the hot princip Je." 

49 Laut A. Finkelberg, íbíd., 307, reflektiert dieser Feuerring angeblich "the specífically Italian 
experience ofthe earth's volcanic activity". 

50 V gl. Parmenides, ll ff. 
51 DK 28 A 40a Aet. II 15, 7 
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entscheiden, ob er sich die Gestirnsphare wirklich im Zentrum der gemischten Kronen 

dachte. Falls nun Diels unter "Gestirnsphare" die Fixsternsphare und Milchstra/3e meint, 

so geht seine Argumentation ohnehin ins Leere, denn diese wurden, unseres Wissens, in 

kosmologischen Systemen der Griechen nie auf die gleiche Stufe mit den Planetenspharen 

gestellt. Nun argumentiert Diels in den Fu/3tapfen seiner VorUiufer52
, da/3 wenn Simplikios 

die lenkende Daimon ev ~Écrq> 'tOÚ'toov versetzt,53 hat er die Analogie mit der 

pythagoreischen 'Ecr1:í.a vor Augen, die nach Anatolios "ausdri.icklich mít der Gottheit des 

Parmenides combinirt wird". 54 Dazu ist jedoch anzumerken, da/3 in der einschlagigen 

Passage aus den Theologumena Arithmeticae lediglich von einem gewissen, um die Mitte 

der vier Elemente herumliegenden feurigen und einheitlichen Kubus (nva tvaotK:ov 

otánupov K:Ú~ov) die Rede ist, und da/3 diese auch als ~ovaoí.Krt <púcru; bezeichnete 

Entitat "nach den Nachfolgern des Empedokles und Parmenides und den meisten alten 

Weisen, die darin den Pythagoreern zu folgen scheinen, in der Weltmitte wie Hestia 

ruht".55 Nun mu/3 jedem scharfer Hinsehenden sofort auffallen, da/3 hier keineswegs von 

den Theorien des E. und P. die Rede ist, sondern von denjenigen ihrer Nachfolger, mit 

denen man, wie bekannt, alle moglichen Denker Gro/3griechenlands meinen konnte, 

darunter auch die unter dem pythagoreischen Einflu/3 stehenden Schi.iler von Empedokles 

und Parmenides. Aus dem aětianischen Satz erfáhrt man indessen von keiner aus vier 

Elementen bestehenden Weltmitte, geschweige denn von irgendwelchem feurigen K:Ú~o<;, 

sondern lediglich von einem elementar unbestimmten Mittelpunkt (denn cr1:epeóv ist 

erganzt), der von einer feurigen Krone umlagert wird. 

Auch J. S. Morrison, wohl in der Absicht beiden Erklarungsmoglichkeiten von 

~ecrai1:a1:ov bei Theophrast zu ihrem Recht zu verhelfen, verlegt die Gottin, die er mít 

einer unbefangenen Selbstverstandlichkeit als pythagoreische Hestia-Ananke hinstellt, ins 

Zentrum der gemischten Stephanai, welche etwas Uberraschend nah an die feurige 

52 Vgl. Karsten, Parmenidis reliquiae, 235 ft: u. insb. 253 f.; Krische, Forschungen, 105 
53 Simpl. in Phys. 39, 14 DK 28 B 12, 3 
54 PL 107 
55 Anatol. p. 30 Heib. apud Theol. Arithm. 6 De Falco Klein DK 28 A 443; Procl. in Eucl. 

173, ll = DK 44 A 14: ó <I>tA.óA.ao<; 'ti)v 'toú 'tE'tpayrovou yroviav 'PÉa<; Kat ll.JÍJlt]'tpo<; Kat 
'Ecr-tia<; <ÚmKaA.Ei; dasselbe bei Plut. de Jsid. 363 A und Damasc. II 127, 15. Zu den astrologischen 
Aspekten der pythagoreischen Geometrie s. W. Hiibner, Die geometrische Theologie des Philolaos, 
Ph 124, 1980, 18-32, insb. 24 tf. 
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Weltmitte herangertickt werden. Eins mu13 jedoch vorausgeschickt werden: seme 

Rekonstruktion der parmenideischen Kosmologie steht und fállt mít einer fehlerhaften 

Auslegung des Satzes: 'trov 8€ O"DiliHYWV 'tl)v llEO"at'tÚ'tllV: " ... but of the mixed (se. 

stephanai) the nearest to the middle is to all the stephanai the <beginning> and <origin> 

of movement and becoming ... " Hiernach gibt es nicht nur eine Anzahl von gemischten 

Kronen, die zwischen Nacht und Licht eingeschoben sind, sondern eine Gruppe von den 

um das mittelste O"'tEpEÓV herumgelegten gemischten Stephanai, und eine andere, die unter 

der obersten festen Htille angeordnet ist. Morrison wagt sogar die Behauptung, dal3 das 

Grundschema des parmenideischen Weltsystems, demzufolge das oberste Firmament mít 

dem System von mít Elementarmassen gefůllten Ringe unter der Erde in umgekehrter 

Reihenfolge reproduziert ist, nur eine abgeanderte und prazisere Form des hesiodischen 

Weltbildes darstelle, wo die Unterwelt wie die Oberwelt das bronzene Firmament hat und 

ein Reservoir von Elementarmassen enthalt. So ergibt sich folgende Anordnung der 

Weltschichten in Richtung von der Peripherie zum Zentrum: 

I) O"'tcpEÓV = au13erstes Firmament 2) oupavó<; = nupro811<; O"'tEq>ÚVll, ft EK 'tOU 

apmou 3) lllK'tat O"'tcq>ávat = 'ta 1tEpÍ ytta 4) ft EK 'tOU 1tUKVOU O"'tEq>ÚVll = yft, U lÍP 5) 

lltK'tat O"'tEq>ávm = 'Aváy11:116) nupro811<; O"'tEq>ÚVll 7) O"'tEpEóv. 

Die Gruppe 2-3 rechnet Morrison zu den aul3eren Stephanai, 5-6, hingegen zu den 

inneren.56 Die Unhaltbarkeit einer solchen Lesung liegt aber auf der Hand, da 'tOOV 8€ 

O"DillltY&v 'tl)v llEO"at'tÚ'tllV nicht "von den gemischten Stephanai die der Mitte am 

nachsten gelegene ... ", sondern, wie es schon das Femininum andeutet, "die mittelste aller 

gemischten Kronen ... ", d. h. diejenige im innersten Zentrum der gemischten Kronen, 

heil3en soll.57 Aus dem Satz 1tEptO"'tÚV'tO<; 8' avm'tÚ'tffi 1tÚV't(!)V 'tOU ai8Épo<; ún' au't(j) 'tO 

nup&8c<; Ú1tO'tayftvat 'tou8' 01t€p KEKA.lÍKUilEV oupavóv, úq>' 0 fí811 'tU 1tcpíytta wird 

dann gefolgert, dal3 der Aither, unterhalb dessen das gemischte Feuer liegt, mít dem 

obersten, alle Kronen wie eine Mauer umschlie13enden O"'tEpEÓv, gleichbedeutend ist. Weil 

nun jenes aul3erste O"'tEpcóv, das Morrison tibrigens ganz richtig von dem System der 

Kronen absetzt, in derselben Weise wie das O"'tEPÉilvtov des Empedokles aus dem Aither 

56 P&E, 61 ff. 
57 Gleiche Kritik an Morrison i.ibt auch Tarán, Parmenides, 2351 5 
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geformt ist,58 so geht es an, anzunehmen, dal3 auch das innere a-cepeóv von aitherischen 

Beschaffenheit gewesen sein mUsse. Diese verkehrte Theorie glaubte Morrison zusatzlich 

mít der Berufung auf ein Euripidesfragment zu stUtzen, wo es heil3t, dal3 "die gelehrten 

Sterblichen die Mutter Gaia auch eine in Aither thronende Hestia nennen".59 Damit wird 

jedoch kaum ein gewichtiger Nachweis fůr die Harte der aitherischen Substanz erbracht, 

da hier Euripides lediglich auf die in damaligen Theologenkreisen gangige Gleichstellung 

von Hestia mit der Mutter Erde anspielt,60 die nach Platon "im reinen Himmel ruht, in 

dem die Sterne sind, und den viele, die von solchen Dingen zu sprechen pflegen, Aither 

nennen".61 Angesichts der gesamten antiken kosmologischen Tradition, wo Aither das 

leichteste und reinste, sich regelrecht oberhalb der sublunaren Sphare befindliche Element 

des Universums bildet, mu13 dessen Gleichsetzung mit der harten Weltmitte als grobes 

Mil3versUindnis abgetan werden.62 

Den Fehler der Gleichsetzung des Aithers mít der Festen HUIIe des Weltalls, dem 

a-cepeóv, beging in seiner Besprechung des theoprastischen Berichtes auch M. 

58 Auch das ist natOrlich ein Mi13versti:indnis; bei Aět. II II, 2 == OK 31 A 51: 'E. mt:pér..tvwv 
dvm 1:ov oupo.vov e~ titpo;; crur..tno.ytvto~ ú1to nupó;; Kpucrto.A.Aot:t&ťil<;, to nuproot:;; Kal tó 
Ó.Ep&&E;; ev ÉKO.tÉP<!l t&v 1Ír..ttcrcpo.tpírov 1tEpttxovto. steht nichts darilber, daB das crtEpÉr..tvw~ 
oupo.vo;; des Empedokles aus Aither bestUnde; es heiBt lediglich, daB der feste, aus der von Feuer 
krístallhaft kondensierten Luft ( d. h. čtnp und nicht o.iOnp wie es P. Kingsley, Empedocles' Sun, CQ 
44, 2, 320 f. versteht) geformte Uranos, das Feurige und das Luftige in jeder von beiden 
Hemisph1iren umfal3t: zu der Beschaffenheit dieser Hlille bei Empedokles vgl. u. a. W. K. C. 
Guthrie, Anaximenes and Kpvt:n:a2A.oetoér;, CQ N. S. 6, 40-44; J. Longrigg, KPYITAAAOEJLJQJ:, 
CQ 15, 1965, 249-251; F. A. Wilford, Embryological Analogies in Empedocles' Cosmogony, 
Phron. Xlll, 1968, 108-118. 

59 P&E, 64 f.; vgl. Eur. frg. 944 Nauck: KO.t ro.í:o. JlO.tEp· 'Ecr'tío.v &t cr' oi crocpoi I Bpot&v 
KO.AOÚcrtv ňr..tÉV1]V Ev o.i9Épt. 

60 Hestia als Erde bei Soph. Triptol. fi"g. 558; Euseb. praep. ev. II 2, 32; Ov. F Vl, 267; 
Anaxagoras DK 59 A 20 b = Theol. arithm. 6, 18 De Falco; Erde als Mittelpunkt der Welt heil3t 
1tO.V'tOŮ0.1t<ÚV ~éi)rov ÉcrtÍO. tE oucro. KO.t r..t1Ít11P in Ps. Arist. de Mundo 391 b, 13; zu Hestias 
Gleichsetzung mít Demeter s. Corn. 28, 156. 

61 Phaed. I 09 b: ... o.utťlv &i: titv yřjv K0.9o.pav EV K0.9o.péi) KEÍcr9o.t té!> oupo.véi), ĚV <!':>1tÉp 
ĚO'tl ta acrtpo., OV ůit o.i9Épo. ÓVor..tá.sn v toú;; 1t0AAOÚS 't<ÚV 1tEpi ta tOtO.ÚtO. Eiroeótrov AÉYEt v· 

62 Vgl. Anaxagoras OK 59 B 15: ... tó JlEV 1tUKvóv Ko.i &tEpov KO.t \jluxpov KO.t tó ~oq>Epóv 
ĚV9Ó.OE cruw:xrop1]0'EV, ěv6o. VÚV <Tt yřj>, tÓ &f: Ó.po.tÓV KO.t tÓ 9Epr..tÓV KO.i tO ~TIPÓV 
Ě~EXÓ>p1]crEv Ei~ to npócrro tou o.i9tpo;;.; vgl. Hippocr. de carnib. 2 VIII 584 L. = OK 64 C 3: ... 
OOKÉft ŮÉ !lOt O KO.AÉOI.lEV 9epr..tÓV, a6Ó.VO.'tÓV tE ElVo.t KO.t VOÉEtV 1tÓ.VtO. KO.t Ópf}v KO.l Ó.KOÚEtV 
KO.i důÉvo.t 1tÓ.VtO., EÓV'to. tE KO.i ĚcrÓr..tEVO.. toúto ouv tó 1tAElatOV, OtE eto.pá.xe" &.oov'to., 
E~eXÓ>PTIO'EV d;; t1lV avrotá.tro 1tEptcpopitv Ko.i o.inó r..tOt ()oKÉEt o.i9Épo. tois no.Áo.wí;; Eipf}cr9o.t. 
Nach Arist. de Caelo A ll 268 b ff. ist Aither das fůnfte Element, reiner als die vier Elemente der 
sublun1iren Sph1ire. 
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Untersteiner.63 Dem Beispiel Morrisons folgend, schliel3t auch er aus dem Satz 

1tepta'tÚV'to<; o' avo)'tá'tro 1táv1:rov 1:oú aiBépo<; auf die ldentitat vom Aither mít dem 

1teptéxov. Dieser Aither "abraccia tutto il mondo temporale inverato dal complesso 

sistema astronomko e costituisce con oupavó<; ... una sostanziale unita". Koinzidiert nun 

einmal Aither mit dem 1teptéxov, wie erkliirt sich dann jenes a1:epeóv, das Priidíkat von 

1teptéxov? Untersteiner versucht zu argumenticren, daB a1:epeóv hicr eigentlich nichts 

andcres meinen soli, als daB der Aither "saldo", bzw. "fisso" sei;64 eine Auffassung, die in 

den kosmischen Systemen der Griechen schwerlich ein Gegenstuck finden kann. 

Alte diese Deutungen miissen notwendig in Widerspruche geraten, und zwar nicht 

nur wegen der Akzeptierung von Krisches Textergiinzung durch a1:epeóv, sondern vor 

allem weil sie von seincr falschen Definition ausgehen. Diels setzt es mit der Erde gleich, 

die aber im parmenideischen System als synonym mit dem Dunklen und Dichten ( OJCÓ'to<; 

- 1tUJCVÓv), doch keinesfalls mit dem Festen, gedacht wird. Aus demselben Grund ist es 

auch unzulassig, a'tepEÓV mit Morrison und Untersteiner mit dem Aither zu identifizieren, 

der gerade das reinste, ungemischte Feuer reprasentiert: ... <pÁoyo<; aiBéptov 1tUp, 1 i]mov 

ov, Jléy' [apmov] eÁa<ppóv, trou'tq'J 1táv1:oaE 'tCOU'tóv (B 8, 56f.). Wenn es daher im 

aetianischen Resumé Jautet, daB unter der alles umschlieBenden Mauer, dem a'tepEóv, 

cine Feuerkrone liegt, so ist damit wohl nichts anderes gemeint, als gerade die dem 

leichten und feurigen Element angehorigen Kronen des Aithers und des Uranos; nur so ist 

namlich der letzte Satz zu verstehen, namlich dal3 nach dem unter der festen HOlic 

befindlichen Aither der feurige Uranos folgt. Es ist weiterhin nutzlich, sich klarzumachen, 

dal3 jenes iiul3erste a'tepEÓV nicht mít zu dem eigenen Kronensystem gerechnet wird, 

sondern als dasselbe zusammenhaltende, aber keinesweg an den kosmischen 

Phiinomenalgegensiitzen teilnehmende Hiílle, gefa13t ist. 65 Erst unterhalb dieser 

undurchdringlichen Mauer schlie13t die Ordnung der aus gegensiitzlichen Prinzipien 

63 Untersteiner, Parmenide, 180 
64 Untersteiner zieht die Worterklarung von J. H. Schmidt, Synonymik der griechischen 

Sprache IV, Leipzig 1886,672 herbei. 
65 lnsofern muB man mit A. Finkelberg, The Cosmology, 36 u. 57, einverstanden sein; die 

Behauptung von J. Bollack, La cosmologie parménidéenne de Parménide, in: Herméneutique et 
ontologie. Hommage a Pierre Aubenque, (éd.) R. Brague- J. F. Courtine, Paris 1990, 17-53, 36: 
"La solidité est une propriété de Ia nuit" ist aus rein terminologischem Standpunkt falsch, was auch 
Conche, Parménide, 216, einsieht. 
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Diinnes - Licht und Festes - Nacht stufenartig aufgebauten Weltalls an, namlich at811p, 

(die gemischten Kronen des) oĎpavo<;, und 1:á 1tEpí.yna. 

Was schlief31ich die Identifizierung der parmenideischen Gottin mit der 

pythagoreischen Hestia anbetrifft, so miissen gewichtige Griinde genannt werden, die 

dieselbe durchaus hinfállig machen. Die auf Theophrast zuriickgehende doxographische 

Tradition schreibt Philolaos und Hiketas eine Theorie zu, nach der die Erde nicht im 

Zentrum des Weltalls ruht, sondern sich mit der Gegenerde und den anderen 

Himmelskorpern um das Zentralfeuer herumdreht.66 Diese Mitte des Universums galt den 

Pythagoreern als OllfltoDpytKi], das wertvollste und mal3gebende Prinzip des Weltalls, die 

die Namen wie ~to<; qlUAaKi]67
, Z11voc; 1túpyoc;68 oder ~to<; 8póvo<;69 fůhrte. Sie war der 

gemeinsame Sitz der Gotter, ~to<; oiKo<;70
, Orphiker riefen sie otKE 8Erov f1uKáprov71 an. 

Ihre unerschiitterliche Position inmitten des Weltalls bekundet noch Platons 

Phaidrosmythos, wo Hestia allein im Hause der Gotter verharrt, wahrend die Schar der 

Gotter mit dem Zeus an der Spitze alles anordnend auszieht;72 im Kratylos wird dann ihr 

Etymon schlechtwegs in der Oucrí.a gesucht. 73 Um diese heilige Weltmitte kreisen nach 

den besagten Systemen zehn gottliche Korper in folgender Anordnung von der Mitte aus: 

zunachst die Gegenerde, der von den Menschen bewohnten Erde gegeniiberliegend, dann 

Mond, Sonne, die fůnf Planeten (nach dem System des Timaios in der Reihenfolge der 

66 Aet. II 7, III 9, ll, 13; Arist. de Cae/o, 8 13, 293 a 18 =OK 58 8; Simpl. in de Cae/o 511 ff. 
Heiberg; Alex. Aphr. in Arist. Met. A 5, 985 b 26; weitere 8elege bei 8. L. van der Waerden, Die 
Astronomie der Pythagoreer, Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, Afd. Natuurkunde, XX, I, Amsterdam 1951, 49 ff. 

67 Cf. Za voe; qmA.m.:á bei Procl. in Plat. Tim., III, 172 A. Simpl. 511, 26 in Arist. de Cae/o, 8 
13, 293 a 18 = DK 58 8 37 

68 Procl. in Plat. Tim. l, 61 C; III, 172 A; IV, 282 E; Nicom. Geras. bei Phot. Bibl. 143 A, 32.; 
Simpl. 511, 26 in Arist. de Cae/o, 8 13, 293 a 18 = DK 58 8 37 

69 Eust. I, 63 nennt Zeus 'Ecrnouxoc;; vgl. auch Hsch. 'Ecrnéixoc;. 
70 Aet. ll 7, 7 = DK 44 A 16 «1>. 1tup Ěv j.!Écrcp 1tEpt to KÉvtpov 01tEp Écrtíav tou 1tavtoc; 

KaA.Ei Kat tnoc; oiKov Kat jlTJtÉpa 8Erov ~roj.!ÓV tE Kat cruvoxťlv Kat j.!É'tpov q>ÚcrEroc;. 
71 Orph. Hymn. 84, 5 
72 247 A: j.!Évn yap 'Ecrtía Ěv SE&v o1Kcp j.!ÓVTJ 
73 Plat. Cratyl. 401 C: o llj.!Etc; oucríav KaAOUjlEV, Eicrtv oí' Ěcrcríav KaAOUcrtv; nach Archyt. 

bei Stob. Ecl. Phys. l, 35, 2 ist diese Etymologie pythagoreischer Herkunft. Philolaos bei Stob. Ecl. 
I, 21, 8 = DK 44 8 7 verleiht i hr sogar spharische Gestalt und nennt sie to Ev: to 1tpéitov 
áwocr8Év, to EV, Ěv t<\> j.!Écrcp téic; crq>aípac; Écr'tía KaA.Eitat. Sehr interessant klingt in diesem 
Kontext die Stelle bei Plotin, Enn. IV, 4; 27, 18, der von einer Erdseele spricht, welche Wachstum 
und Lebensatem innehat und auch Hestia und Demeter genannt wird, ibid. 26, 12. Dieser Gedanke 
geht wohl auf die Vorstellung des Universums als eines lebendigen Organismus zurUck. 
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wachsenden Umlaufszeiten: Venus, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn), und zuoberst die 

Fixsternsphare, die Aristoteles zu den zehn himmlischen Korpern 7lihlt.74 

Doch eine solche Anschauung ist bei Parrnenides durch keine Spur angedeutet. Der 

Satz Kat 'tO J..lecraí 'ta 'to v 7tacr&v, 7tept o( v) 1tá:A.t v 7tupÓlOll<; redet lediglich von cinem -

allerdings nicht naher bestimmten- J..lecrai'ta'tov, um das sich eine Feuerhiille herumlegt. 

Sollte dann der Satz- im Widerspruch zu dem unmittelbar nachfolgenden - etwa so zu 

verstehen sein, daB die Gottin mít der innersten Mitte gleichbedeutend ware, so miiBte 

man sie sich nicht als identisch mit irgendwelcher Feuerkrone, sondern genauer mít dem 

von derselben umgebenen Dichten und Dunklen J..leOat'ta'tov <O'tepeóv> denken. Dies ist 

aber ebensowenig pythagoreisch wie der Umstand, daB im aětianischen Bericht nichts von 

einem Zentralfeuer, und weniger noch von einer Gegenerde, der notwendigen 

Voraussetzung der pythagoreischen Hestia-Kosmologie, 75 oder von anderen 

P lanetenspharen verlautet. 

Es gilt als die Grundvoraussetzung unserer Deutung des gesamten Weltgedichts des 

Parmenides, daB die offenbarende Gottin des Prooimions wesensgleich mít der in den 

Bruchstiicken seiner Kosmologie auftretenden schopferischen Gottin sei, und ihre 

Position nícht nach der jeweilig zu verrichtenden Funktion wechselt. 76 Dies wird nicht 

bloB durch die Zusammenstellung der sowohl fůr die himmlische Loseverwahrerin und 

Gerechtigkeit als auch fůr die kosmische Schopferin ( ... 'toKéa 7tÚOll<; Ktv'JÍcrem<; Kat 

yevécrem<; \mapxetV, ilvnva Kat oaÍJ..lOVa KU[3epV'Í)'ttV Kat KA.noouxov E1tOVOJ..lÚset 

llÍKllV 'te Kat 'Avá:yKllV) zutreffenden Beinamen bei Aětios, sondern hauptsachlich durch 

die noch weiter unten zu erorternde Feststellung nahegelegt, daB das Himmelstor des 

74 Simpl. 512 in Ar i st. de C aelo 
75 Noch G. 8. Burch, The Counter-Earth, Osiris XI 1954, 267-294 hlilt die antiken 

Erklarungen der Gegenerdetheorie fůr unzureichend und stellt die Hypothese auf, derzufolge die auf 
demselben Orbit wie die Erde, nur ihr gegenilber, zirkulierende Gegenerde in dem kosmischen 
System des Philolaos dazu eingefůhrt wurde, um der Erde im Bezug auf das Weltzentrum ein 
Gegengewicht zu verschaffen, wodurch das Universum im Á.quilibrium gehalten wird. 

76 Wie es sich seinerzeit Krische, Forschungen, 104, vorstellen wollte, wenn er argumentierte, 
daB die Gottín in das reine Feuer versetzt werden muB, welches alleine ihrer Natur zusagt, die 
Vereinigung der gegenslitzlichen Prinzipien ist aber erst ihre kosmische Tatigkeit. Auch Conche, 
Parménide, 227, argumentiert, daf3 "Ia daimon est !'objet du discours de Ia Déesse; mais surtout Ia 
Déesse, qui accueille Je jeune homme avec bienveillance ( 1. 22), veut qu'il soit instruit de tout ( 1. 
28), l'éleve jusq'a Ia vision de Ia vérité et de l'étre, est nécessairement toute différente ďune 
démone qui est au principe de devenir". 
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Prooimions am Eingang m die MilchstraBe liegt, die im kosmischen System des 

Parmenides den Bercích der gleichmaBigsten Mischung der kosmischen Prinzipien 

darstellt. Unter Anerkennung dieser Wesensgleichheit bringt die Versetzung der Gottin in 

den Zentralpunkt des Universums nur unversohnliche Widersprtiche mit sich. So sei etwa 

schwierig zu begreifen, wie die Tore der Bahnen von Tag und Nacht an einem feurigen 

Zentralpunkt angebracht werden konnen, wie jenes xá.cr~t' axavÉc;, der klaffende Schlund 

(des Hades) an dem Zentralfeuer liegen kann, oder, und nicht zuletzt, aus welchem AnlaB 

die (im Prooimon geschilderte) Jenseitsreise zum Mittelpunkt eines Kosmos fůhren solle, 

aus dem bekanntlich alle Extatiker seit jeher die Austlucht suchen. Es ist schlieBiich auch 

mit der Aussage schwer zu vereinbaren, daB die Gottin die Scelen bald aus dem 

Sichtbaren ins Unsichtbare, bald in umgekehrte Richtung sendet,77 denn diese Tatigkeit 

kann unmoglich an einem Punkt des Universums vollzogen werden, wo nur das eine 

(namlich dunkle und dichte) Element vorwiegt. 

Die Gottin des Parmenides hat cine doppelte Funktion inne: sie ist eine im Zentrum 

der kosmischen Kronen thronende schopferische Potenz zum einen, eine Seelenrichterin 

zum anderen; es steht dagegen fest, daB die Pythagoreer beide Funktionen nie einer 

einzigen gottlichen Macht zuerkannt haben. Mit der Aufgabe, die Scelen im Jenseits zu 

empfangen, haben sie allem Anschein nach die himmlische Persephone betraut;78 das 

eigene Elysion befand sich aber in der Sonnen- und Mondsphiire.79 Wir gelangen deshalb 

zur SchluBfolgerung, daB eine pythagorisierende Ausdeutung des parmenideischen 

Kosmos und der Stellung der Offenbarungsgottin in demselben vollig unverstandlich 

macht, warum Parmenides zur Erlangung eines hoheren Wissens tiberhaupt eine Reise in 

die Himmelshohe notig hat, mít anderen Worten, wir haben ein durch Kosmologie nicht 

gerechtfertigte Jenseitsreise vor uns. Die Schwiiche der meisten bisherigen Deutungen des 

parmenideischen Proomions liegt eben darin, daB es ihnen nicht gelungen war, die Brucke 

zu der Kosmologie zu schlagen. 

77 Simpl. Phys. 39, 18 ad DK 28 B 13 
78 

Auf eine Astralisierung Persephones deutet der Spruch bei Porph. V. P. 41 hin, dal3 die 
Planeten ihre Wachhunde sind, so gut wie die Stelle bei Plut. de facie 27, 2 (942 e), wo sie als 
Mondkonigin, 1Í o' EV O"EAlJVll Kal. "CWV n:spl O"EAlJVSV, auftritt. 

79 
Iambl. V. P. 82; Belegstellen gesammelt bei P. Capelle, De luna stellis lacteo orbe 

animarum sedibus, Diss. Halle 1917, 1-18; 
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In diesem Zusammenhang sollte noch die oft hervorgehobene "Verwandschaft" der 

Spinnerin-Ananke des platonischen Er-Mythos mit der parmenideischen Gottin, die in der 

konfusen Namenzusammenstellung bei Aetios auch als Ananke bezeichnet wird (iívnvu 

Kut ůuíjlovu KV~epvil'ttv Kut KAfJpouxov btovojlá~tt tlÍ.KfJV 'te Kut 'AváyKfJv), 

aufmerksam gemacht werden. Doch man muB sich bei diesem Vergleich stets vor den 

Augen halten, daB es sich im platonischen Staat keineswegs um cin rein pythagoreisches 

Bild handelt, sondern um cine durchaus freie und originelle Verarbeitung verschiedener 

eschatologischer und kosmologischer Motive, darunter auch der orphisch-pythagoreischen 

Symbola, auf deren Grundlage ein neuartiges Phantasiebild heraufbeschworen wird. So 

stellt sich beim naheren Zusehen heraus, daB die von Platon geschilderte Ananke cine 

Kontamination der pythagoreischen Hestia und der aus orphischen Kreisen bekannten 

Gestalt der vorderasiatischen Muttergottheit, der schicksalshaften Spinnerin Rhea-Kybele, 

sei,80 der zu guter Letzt der Name der personifizierten kosmischen Notwendigkeit 

verliehen wird. Es kann deshalb nicht im geringsten davon die Rede sein, daB Parmenides 

und Platon sich von ein und derselben Quelle inspirieren lassen, oder daB Platon sich an 

die Vorstellungen des Parmenides anlehnt. 81 

80 Die Spindel ist ein Attribut der vorderasiatischen Schicksalsgottheiten, vgl. H. Th. Bossert, 
Die Schicksalsgottinnen der Hethiter, Die Welt des Orients ll, 1954-55, 350 ff.; filr die Griechen 
galten als Spinnerinen die Moiren, Aisa, ilirische Athena (W. Dorpfeld, Troja und llion 2, Beil. 65, 
Nr. 92/93) u. Kybele, vgl. F. Naumann, Die lkonographie der Kybele in der phrygischen und der 
griechischen Kunst, MDAI, 1st. Abt., Beiheft 28, TUbingen 1983, 25 f. u. 86 f., aber schwerlich 
Ananke; vgl. auch E. Steinbach, Der Faden der Schicksalsgottinnen, Diss. Mittweida, 1931; Platon 
schopft ganz deutlich aus dem orphisch-orientalischen Ůberlieferungsgut, dazu P.- M. Schuhl, 
Autour dufuseau d'Ananké, RA XXXII, 2, 1930, 58-64; O. Brendel, Symbolik der Kugel, 59. 

81 Vgl. P. Tannery, La physique, 281; J. Dortler, Die Eleaten und die Orphiker, 41. 
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Staatsgymnasiums zu Freistadt in Oberosterreich, Freistadt 
1911, 19; Pfeiffer, Studien, 128; Morrison, P&E, 67. 
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III. 

So i st kl ar genug geworden, daB der Satz Ka.t 1:0 JlEO"a.Í 'ta.'tov xa.cr&v ( O"'tEpEÓv), 

1tEpt o xó.A.tv xvproorJ<;, der seit Diels als Anhaltspunkt der pythagorisierenden 

Interpretation der parmenideischen Kosmologie dient, den Weg zu ihrer logischen und 

widerspruchsfreien Erklarung verstellt. Der Ausweg aus dieser Sackgasse ist in 

verschíedenen Richtungen gesucht worden. J. Bollack war sich wohl bewuBt, daB die 

symmetrische Weltbeschreibung, so wie sie im Anfangssatzen des A 37 dargelegt ist, fůr 

eine Kosmographie unbenutztbar sei: "l'ordre selon lequel se succedent (sci/. des 

couches) ... ne s'accorde manifestement pas avec l'organísation du monde qui nous 

entoure et que l'on voit." "Le dépassement de l'impasse" fůhre vielmehr durch die 

Annahme, daB die Anfangszeilen von A 37 urspri.inglich nicht eine Kosmologie, sondern 

"une structure précosmique ou préscosmogonique" dargestellt haben. Damit wird 

eigentlich nur die von Reinhardt aufgeworfene Frage "ob Parmenides mit seinen Kranzen 

eine Ordnung hat beschreiben wollen, díe der gegenwartigen Weltordnung vorausging" 

aufgegríffen und weítergefůhrt.82 Um die Struktur des vorkosmischen Zustandes zu 

rechtfertigen, legt Bollack eine strittige Auslegung des schwierigen 9. Fragments vor, 

índem er dessen SchluBworte f.xd ouoE'tÉp<p ~tÉ'ta. JlrJOÉv (im Widerspruch zu den 

meisten Deutungen) als: "parce que ni l'une ní l'autre ne contient rien de I'autre" 

verstehen mochte. Dies besagt nun angeblich, daB keins der entgegengesetzten 

kosmischen Prinzipien an etwas anderem als an sich selbst partizipieren kann, weshalb: 

"Ia pureté sans mélange des principes se maintient dans Ia géométrie surprenante de leur 

premiere distribution cosmíque" (d. h. in dem vorkosmischen Zustand). Diese 

"Geometrie" scheint jedoch ganz willki.irlich gewesen zu sein: "lorsque les anneaux sont 

interprétés comme un stade de Ia cosmogonie, l'arrangement retenu, comme antérieur a un 

dynamisme plus décisif de Ia formation du monde proprement díte ... , reste arbitraire." 

Erst durch díe Auflosung des "vorkosmischen Zustandes" durch den eintretenden Prozel3 

82 Parmenides, ll 
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der kosmogonischen Mischung entsteht die Welt: "Ia structure géométrique des anneaux 

ne pouvant pas etre identifiée avec une phase de Ia genese du monde, Ia cosmogonie 

s'organise a partir de son effacement, dans Je mélange." Die folgenden Satze des A 37 

verweisen dann angeblich "aux mouvements qui donnent naissance a Ia différenciation 

élémentaire et aux interactions des principes", um am Ende die Beschreibung "de 

l'ordonnance des parties du monde devenu" zu erhalten. Bollack versucht nun die 

Weltentstehung aus dem vorkosmogonischen Zustand zu entwerfen: "comme Ia 

succession des spheres alternées, les mouvements cosmogoniques partent a Ia fois du 

centre et de Ia périphérie. Mais une dissymétrie apparait aussitót. Le mouvement 

centrifuge qui s'élance de Ia "terre", du noyau centra!, occupé par Ia nuit, est provoqué par 

les tourbillons du feu. Le mouvement centripete se développe a partir du feu qui s'est 

massé sous Ia voute solide. La raison de cette dissymétrie est que, en un premier temps du 

mélange, le feu était monté de partout, franchissant Ia barriere opposée par les anneaux 

obscurs; Ia nuit, concomitamment, s'est déposée en bas." 

Von der sprachlichen Verfánglichkeit dieser Interpretation abgesehen, gibt es nicht 

einmal den geringsten Anhaltspunkt fůr die Voraussetztung, daB der einleitende Satz des 

aětianischen Berichtes je mit etwas anderem als der Beschaffenheit des vorgefundenen 

Weltzustandes befaBt sein wiJrde. Die Weltstruktur, die da beschrieben wird, ist viel eher 

als Ergebnis eines bereits vollzogenen kosmogonischen Prozesses zu beurteilen: das 

Feurige und Leichte ist infolge der kosmischen Rotation des Feuers zur Peripherie 

ausgeschleudert worden, das Dunkle und Schwere hat sich im Zentrum abgelagert; im 

Zwischenraum werden die gegensatzlichen Prinzipien durcheinander getrieben, wodurch 

die physikalische Welt entsteht. Eine "structure purement géométrique", welche die 

vorkosmogonische Weltstruktur aufweisen soli, ist daher lediglich ein durch den 

fraglichen Satz KCÚ 1:0 IJ.EO"ai 'ta'tov 1taarov <<J'tEpEÓv>, 1tEpt o 1tÚAt v 1tuprooTJc; 

verursachtes MiBverstandnis. Man fragt sich am Ende, wo denn diese "vorkosmische 

Struktur" herkommt und wozu sie eigentlich da ist? Bollacks Deutungsansatz, so subtil 

sein Gedankengang sein mag, zeigt wieder einmal, daB die aus der Beibehaltung des 

strittigen Satzes sich ergebenden WiderspriJche auf cinem auBerst spekulativen Weg 

hochstens nur abzuschwachen, schwerlich aber restlos zu losen sind. Die 
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Gesamtkonstruktion muB daher als eine anhand des vorliegenden Materials 

unbegrilndbare Hypothese angesehen werden.83 

Mehr Attraktivitat zeigt die Auffassung Frankels, derzufolge Theophrast den Text 

des 12. Fragments dahin interpretiert hat, daB nach Parmenides die Licht- und Nachtringe 

alternieren; demgemaB legte er auch um die Erde einen Feuerring. "So konnen wir die 

Angabe, als cine Folgerung aus der erhaltenen falschen Auslegung des erhaltenen echten 

Textes, sowohl verstehen als auch eliminieren."84 Diese Erklarung ist aber ebenfalls 

unsicher, da uns nichts zwingt, anzunehmen, daB Theophrast gerade das bei Simplikios 

autbewahrte Fragment zum Ausgangspunkt seines Referats gewahlt hatte. 

Der Satz K(Ú 1:0 }lEO'UÍ. 'tU 'tO V 1tUO'OOV <O''tEpEÓV>, m::pl. o( v) 1tá.At v 1tUpÓlÓTJ<; konnte 

unter Umstanden seiner stOrenden Wirkung behoben werden, wenn nicht sein ganzer 

Wortlaut, sondern nur das O''tEpcóv weggelassen wilrde.85 Wir hatten dann einen zwar 

keineswegs in den Kontext passenden, doch zumindest weniger kontroversen Satz vor 

uns, der als: "(und umgekehrt) um das Mittelste (d. h. um die Sphare der Mischung, 

oúpuvó<;) liegt eine Feuerkrone herum (d h. die Sphare des ungemischten Feuers, 

Aither)", ausgelegt werden dtirfte. Man mill3te allerdings 1tá.AtV in diesem Fall nicht im 

Sinn von "wieder", "noch einmal", "von neuem," sondern als "entgegengesetzt", 

"umgekehrt" verstehen, was jedoch sprachlich problematisch ist. 

Angesichts dieser Lage macht es den Eindruck, dal3 als der letzte gangbare Weg fůr 

eine widerspruchsfreie Auslegung der theophrastischen Kosmologie die Moglichkeít des 

Streichung des ganzen Satzes tibrig bleibt. So hat schon vor mehr als einem Jahrhundert 

A. Doring in seiner sachlich richtigen und methodisch bisher unilbertroffenen 

Rekonstruktion des parmenideischen Weltsystems gefordert, den Satz als cine irgendwann 

und irgendwie in den Text hineingeratene "Glosse eines nach irgend einer uns 

unverstandlichen Harmonistik Strebenden" vollig auszuschlieBen.86 Er wies dabei mit 

83 J. Bollack, La cosmo/ogie, 25-33 
84 Parmenidesstudien, 183-184; auch Tarán, Parmenídes, 239, Frankels Beispiel folgend, 

streicht den Satz als ein mít den stoischen Doktrinen kontaminiertes Mil3verstandnis des Fragments 
B 12, 1-2. 

85 ln der modernen Parmenidesforschung wird das erganzte crn:pEÓV unseres Wissens nur bei 
Conche, Parménide, 215 f. weggelassen. 

86 A. Doring, Das We/tsystem, 162 ff.; ídem, Ein Wort pro doma, 222 ff.; von einer doppelten 
Feuersphare, einer zentralen und einer peripherischen, erfahren wir aus der Beschreibung des 
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vollem Recht darauf hin, daB "alle bisherigen Ausleger eben dadurch, daB sie dieses 

wiederstrebende Element beibehalten und in das System zu verarbeiten gesucht haben, 

zum MiBiingen ihrer Bemiihungen verurteilt worden sind". Die Weglassung des 

fraglichen Satzes hat Doring mit derart einsehbaren und triftigen Argumenten 

untermauert, daB es sich lohnt, sic an dieser Stelle in Kurze zu wiedergeben:87 

l) mit den Worten úq>' iP 1tuproort~ cr'te<pávrt beginnt cine Aufzahlung der Spharen in 

der Reihefolge ihrer Lage. Aus dieser Reihefolge fállt aber das IJ.ECHXÍ'ta'tov 1tacr&v, das 

die Mitte der gesamten Welt bezeichnen kann, vollig heraus. 

2) Die Worte 1tEpt o 1tál.tv 1tUproort~ widersprechen dem in beiden Quellen 

iibereinstimmend vorliegenden Anfangssatz, nach dem es cine Sphare des Diinnen, cine 

des Dichten und endlich cine Mehrheit von gemischten Sphiiren gibt. Nach dem fraglichen 

Satz gibt es jedoch zwei Feuerspharen. 

3) Oas Wort IJ.Ecrai 'ta 'tO~ wird tn dem strittigen Satz in emem anderen Sin ne 

gebraucht als in dem unmittelbar folgenden. Hier bezeichnet IJ.Ecrai 'tet. 'to~ die mittelste 

Sphare der Spharengruppe, die sowohl von Mittelpunkt, als von ihrer Peripherie am 

weitesten abstehende Sphare. ln dem verdachtigen Satz heiBt IJ.Ecraí.'ta'to~ die innerste 

Mitte aller Spharen.88 

1st der Schritt einmal gewagt und der Satz gestrichen, steht uns nichts mehr im Weg, 

eine verhaltnismaBig konsistente Erklarung des Weltsystems des Parmenides vorzulegen. 

philolaischen Kosmos bei Aět. ll 7, 7 = DK 44 A 16: <1>. nup ěv j.tÉtJQl nepi to KÉvtpov onep 
Ěmíav 'tOU navtó;; KUAtt KtA. ... Kat ná.hv 1tUp EtEpov avrotá.tro tó 1tEpu~xov. Diese Angaben 
bilden nach A. Doring, Die Wandlungen in der pythagoriiischen Lehre, AGPh V, 1892, 516 ff. 
einen Mischmasch, wo mehrere Konzeptionen durcheinandergehen. Die Annahme eines 
peripherischen Feuers widerspricht zunachst der fůr Philolaos bezeugten Lehre, dal3 das Feuer als 
das wichtigste die Mitte als die gesicherteste Stelle in der Welt einnehmen mUsse. Die im 
aětianischen Bericht vorkommende Dreiteilung des Universums, derzufolge im obersten Teil des 
Weltumfanges, dem Olympos, die dA.tKpívna trov crtotxeírov enthalten sind, stimmt dann 
ebensowenig mit seiner dekadischen Theorie Uberein, nach der die Mitte der Welt sein wertvollstes 
Teil darstellt. Hieraus ist zu ersehen, wieviel Verschiedenartiges und WidersprUchliches die 
aetianische Doxographie enthalt. 

87 Selbst wenn es Doring gelang, dank richtiger lntuition den Grundgedanken des ganzen 
Weltsystems klar zu erfassen, blieben seine Beitrage, seí es wegen Diels' ablehnender Reaktion, sei 
es wegen der dem Wortlaut gewalttuenden Exzisíon, in der modernen Parmenidesforschung so gut 
wie unberUcksichtigt (mít der ehrbaren Ausnahme von Pfeiffer, Studien, 128). Die Oberlegungen 
zur parmenideischen Kosmologie bei F. Susemihl, Zum zweiten Theile des Parmenides, 205 ff., wo 
allerdings die Streichung des bedenklichen Satzes als "moglichst unwahrscheinlich" zurUckgewiesen 
wird, sind nichts als eine diffuse Modifikation der doringschen Rekonstruktion. 

88 Das Weltsystem, 162 f.; Ein Wort pro domo, 224 ff. 
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Aus der obenzitierten aetianischen Nachricht entnehmen wir, daB das Weltall von zwei 

entgegengestetzen Prinzipien, dem n:up und der yfl, beherrscht wird, die Parmenides 

anderswo -rac; -rou n:av-roc; O:pxác; nennt. 89 Diesen entsprechen weitere Gegensatzpaare 

auf verschiedenen Ebenen: Warm (GEpJlÓV) und Kalt ('l'uxpóv),90 Dilnn (n:uKvóv) und 

Dicht (čx.patóv),91 Leicht (KoU<pov) und Schwer (~apúc;)92 auf der physikalischen, Licht 

( <p&c;) und Dun kel ( crKÓ-roc;, l;óqmc;, vú~)93 auf der phanomenalen,94 und nach einer 

zweifelhaften Angabe des Aristoteles das Sein (-ro ov) und das Nichtsein (-ro Jlll ov) auf 

der ontologischen.95 Erde wird im allgemeinen als das leidende Prinzip angesehen, worauf 

Feuer als die formende Kraft seine Wirkung ausilbt;96 die Natur des Warmen ist zu 

sondern, die des Kalten zusammenzubringen.97 Wahrend nun in der Mitte der kosmischen 

Kronen das Dunkle und Dichte, im auBersten Umkreis hingegen das Lichte und Dilnne 

herrscht, gibt es zwischen diesen elementarisch reinen Prinzipien stufenweise Obergange, 

in deren innerstem Zentrum sich eine Krone der gleichmaBigen Mischung vorfindet, die 

"fůr alle Kronen der Schopfer aller Bewegung und des Werdens sei, (Parmenides) nennt 

sie auch steuernde Daimon, Loseverwahrerin und Dike und Ananke". Es kann indessen 

gefragt werden, warum die mittelste Krone als Ursprung und Ursache der Bewegung und 

des Werdens ausgesprochen fiir alle Kronen gilt, denn sie ware dann nicht bl oB als der 

Schopfer der mit der physikalischen Welt identischen gemischten, sondern auch der 

elementarisch reinen, die vorkosmischen Prinzipen Licht I Dunkel enthaltenden Kronen 

89 Vgl. OK 28 A 23; A 24; A 343; A 35; A 353; bei Clem. Protr. V 64 =A 33 sind diese apxai 
schlechtwegs vergottlicht: fl OE ó 'EA.eó:tlJ<; awuc; dcrm'Ílowro n:úp Kal yflv. 

90 A 24; A 352; SchoL zu B 8, 56-59 Simpl. Phys. 31, 3 
91 A 37; A 22; B 8 und Schol. zu 8, 56-59 Simpl. Phys. 31, 3; A 53 
92 Schol. zu B 8, 56-59 Simpl. Phys. 31, 3 
93 A 343; B 9 
94 Vgl. OK 28 ad B 10 Plut adv. Col. 1114 b: ... oc; ye Kat OUlKOO'llOV n:en:ottj'tat Kal. 

mmxeia J-ltyvuc; 'tÓ A.alln:póv Kal. crKo'tnvóv tK 'toú'trov 'ta q>atVÓJ-leva n:áV'ta Kai Ota 'tOÚ'trov 
an:O'tEAEÍ> 

95 A 24: ... ÓÚO 'ta<; ai'tta<; Kat ÓÚO 'ta<; apx.ac; n:áA.tv 'tÍ9tjat, 9Epl!ÓV Kat \jJUX,pÓV, OlOV 
n:up Kai yflv A.tyrov. 'toú'trov of. Ka'ta !lEV 'tó o v 'tó flEpJ-lÓV 'tanu, flá'tepov ót Ka'ta 'tÓ ll ti o v. 

96 OK 28 A I Oiog. Laert. IX 21: ... oúo "CE dvat O''tatX,Eta, n:úp Kai yfJv, Kal. 'tO J-lEV 
OTJJ-ltoUpyoú 'tál;tv EX,EtV, 'tŤ]V ot UÁTJ<;.; A 7 Alex. in Metaph. A 3, 984 b 3, p. 31, 7 Hayd.: ... 
oúo 1t0t&v 'ta<; apx.ác;, 1tÚp Kal yfJv, 'tO J-lEV roc; UATJV 'tO ot roc; ahtov Kai 1tOtouv.; A 23: ... 'tŤ]V 
J-lEV yilv ro<; UATJV 'tO ot n:úp roc; ainov Kai 1totouv; A 352 Cic. Ac. ll 37, 118 (aus Theophr. 
Phys. Opin.): P. ignem qui moveat, terram quae ab eo formetur. 

97 
OK 28 A 35t = Arist. B IX 336a 3: ... f1tEl0tl yap 1tÉq>UKf.V, roc; cpam, "CÓ J-lEV 9EpJ-lÓV 

OtaKpivnv 'tÓ ot \j!UXPÓV O'UVtcr'táVat Kat 'tWV &.Urov EKaO''tOV 'tO J-lEV 1tOtdv 'tO ot 1tÚO'X,EtV, 
EK 'tOÚ'trov A.éyoum Kat o ta 'toú'trov &1tav'ta 'taA.A.a yí yvEaflat Kal cpedp~::aeat. 
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des ungemischten Feuers und der dunklen Erde zu denken, was jedoch kaum moglich ist. 

In der mittelsten Krone ist vielmehr der Sitz und Gesetz der Bewegung und des Werdens 

fůr die Welt der Mischung anzunehmen, denn die Daimon "waltet uber furchtbare Geburt 

und Mischung von allem, indem sie zum Mannlichen das Weibliche zur Vermischung 

fůhrt und umgekehrt wieder das Mannliche zum Weiblichen".98 Damit kommt mit aller 

erdenklichen Klarheit zur Sprache, dal3 in diesem Zwischenraum, wo die kosmische llt~t<; 

des Lichten mit dem Dunklen Element stattfindet, zugleich der eigentliche Ursprung der 

physikalischen Welt zu suchen sei.99 Die Welt des Werdens sei daher Ergebnis der 

Vermischung von Gegensatzen Feuer/Erde, Licht/Dunkel, Dilnn/Fest, die gerade dort am 

besten zustande kommt, wo sie zusammenstol3en, namlich in der sowohl von der 

peripherischen wie auch von der zentralen gleich entfernten mittleren Krone. Diese 

Krone, die mít der Gottin identisch zu denken sei, halt zugleich als kosmische 

Gerechtigkeit und Notwendigkeit (8Í.KTJ 'tE Kat 'AváyKTJ) den gegensatztlichen Prinzipien 

die Waage, die im Kosmos im gleichen Mal3 enthalten sind, 100 kurzum, die Gottin pragt 

98 DK 28 B 12, 4-6: 1táv1:rov yap a1:uyepoio 1:ó1wu x:ai. llt/;trn; &.pxet 1 1tÉ:jlltoua' &.paevt 
9fí/cu jltyfív tó ť i::vavtíov aim<; I &.paev euA-utÉp<p. Die Gottin gebietet Uber schauderhafte 
Geburt und Mischung von a/len Díngen; Diels liest 1távta yap <i}>: "Ubera!! regt sie ... " und mit 
ihm Reinhardt, Untersteiner, Cordero, Casertano, Cerri (ltáve' i1 yap); 11:ávtn lesen Mullach, 
Zeller, Tarán, Holscher, Bormann, Coxon (1táVtTJ), O'Brien; 1távto<; lesen Brandis, Preller, Bergk; 
richtig scheint uns 1távtrov (mít Gallop, Mansfeld und Conche nach einem Diels unbekannten 
Manuskript aus Moskau, vgl. D. Sider, Conjirmation ofTwo "Conjectures" in the Presocratics: 
Parmenides B 12 and Anaxaxoras B 15, Phoenix 33, I, 1979, 67 f.; dazu vgl. auch die Erkliirung 
von Simpl., Phys. 34, 14 zu der Stelle: x:a\. 1tOtT]ttK:óv atnov EKeivoc; i-LEV EV x:mvóv niv i::v j..lÉ:<J<p 
1táv1:rov íopuj..lÉ:vT]v Kal. 1tá<JTJ<; yevÉaero<; aitíav oaí~-tova tí9T]atv.) 

99 Neben jli/;t<; oder x:péiat<; der elementiiren Krafte als dem Weltbildenden Prinzip wird auch 
von ihrer wechselseitigen Separation, a1tÓKptat<;, Schol. zu B 8, 56-59, Simpl. Phys. 31, 3 die 
Rede: "tauta yap Ó.1teKpieTJ ÉKa'tÉproc; hátepa". Wiihrend die Ausdriicke ~-tíl;t<; und Kpéiat<; in 
Bezug auf die schopferische Tiitigkeit der Gottin und in der Psychologie verwendet werden (B 12, 4 
u. B 18, I: femina virque si mul Veneris cum germina miscent; B 16, I: óx; yap eKaato<; ĚXH 
Kpéimv j..lEAÉ:toV 1tOAU1tAáyK'ttoV, I tro<; vóoc; avepm1t0l<Jt 1tapÍ<J'ta'tat), scheint Č1.1tÓK:ptat<; eine auf 
die physikalischen Prozesse beschriinkte Formel gewesen zu sein, vgl. auch A 43: II. 1:ov fíA-tov x:al. 
tftv <JeAlÍVTJV EK 1:ou yaA.al;iou x:úx:Aou 6.1toKpt9fivat. Die Idee der Weltenstehung durch 
kosmogonische Mischung der Elemente spielte wahrscheinlich bei den Orphikem eine bedeutsame 
Rolle, vgl. Eisler, Weltenmante/1, 448 f., 499, 653 f.; zu den griechischen Mischungslehren vgl. C. 
Colpe, Die griechische, die synkretistische und die iranische Lehre von der kosmischen Mischung, 
Orientalia Suecana, vol. XXVII-XVJII, 1978/79, 132-147, insb. 141 ff. 

100 Simpl., Phys, 180, 9-12 = DK 28 B 9, 3-4: ... miv 1tAÉov i::ativ ÓjlOU q>áwc; Kat VUK'tÓ<; 
áq>ávtou 1 iarov Č1.j..lq>OtÉprov, i::1td ouoetÉp<p !lÉta 1-LTJOÉV. Die Lehre von zwei weltbildenden 
Elementen, díe wohl in Persien heímisch war, ist vermutlich von den Pythagoreem nach Westen 
Ubermittelt worden, vgl. J. Červenka, Dva elementy kosmologické části básně Parmenidovy (Zwei 
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der Bewegung das gottliche Gesetz ein und sichert die Eintracht und Gleichgewicht im 

Universum. All dies mag als Grundgedanke dieses Weltsystems gelten, der von hochster 

Bedeutung fůr das Verstandnis der tibrigen Teile des Weltgedichts ist. 

Anhand dieses einfachen Erklarungsprinzips lal3t sich die parmenideische 

Kosmologie relativ widerspruchsfrei und stichhaltig wiederherstellen. Die restlichen 

Zeilen des theophrastischen Berichtes enthalten den Aufschlul3 darUber, aufwelche Weise 

aus den kontraren kosmíschen Prinzipien die einzelnen Weltkronen entstanden sind: 

" ... die Luft ist cine Ausscheidung der Erde, durch deren heftigere Zusammenziehung 

verdunstet; díe Sonne und die Milchstral3e seien eine Aushauchung des Feuers. Aus 

beiden, Luft und Feuer, ist der Mond gemischt. Als Oberstes von allem der Aither 

umzingelnd, unter den sich das Feurige ordnet, das wír Uranos nennen; darunter sind die 

Dinge um die Erde." Aus díeser Stelle geht erstens ganz deutlich hervor, dal3 es zwischen 

der Erde und den míttleren gemischten Kronen einerseits, dem aul3ersten Aither und den 

gemischten Kronen andererseíts, gewisse graduelle Obergange gibt, die der natlirlíchen 

Dynamik der widerstrebenden Elementarkrafte zuzurechnen sind. Diese Dynamik der 

Urkrafte richtet sich auf seíten der Erde wie auf seiten des Aithers zu der Mitte hin. Dies 

darf gleichfalls als das wichtige Konstruktionsprinzip des parmenideischen Weltgebaudes 

angesehen werden. 

Ein anderer Wesenszug dieses Weltsystems ist dessen Einteilung in drei, von einer 

festen, undurchdringlichen Mauer umschlossene Bereiche (in der Reihenfolge von 

Peripherie zum Zentrum): I) das reine, ungemischte Feuer (mít Aither identisch); 2) das 

gemischte Feuer (Uranos); 3) 'ta 1tE:pÍyE:ta, aus dem dunklen und festen Element (Erde 

und Luft) geformt. 101 Die Struktur der míttleren Sphare dtirfte in Frage gestellt werden, da 

die Sonne nach einer anderen aětianische Angabe dem Uranos nicht eingegliedert wird: 

"Parmenides ordnet als ersten den Eos an, den er tur dasselbe erklart wie Hesperos, in 

dem Aither; auf ihn folgt Helios, darunter die Gestirne im Feurigen, das er Uranos 

Elemente des kosmo/ogíschen Teiles des parmenideíschen Gedíchtes), Listy filologické 72, 1948, 
124-128 

101 DK 28 A 37 = Aet. ll 7, I: ... n:EpHJ'tánoc; 8' CtV<01:Ú1:(0 n:áV't<OV 'tOU aieépoc; 1m' au't(\> 'tO 
n:up&8Ec; ún:o'tayflvat 1:0U9' on:Ep KEKAlÍKaJlEV oupavóv, Ú(jl, i!> 11811 ta 1tEpÍ"(EW. 



i~ 

143 

nennt" 102 Der Bericht bricht zwar in der Aufzahlung der Kronen mit dem Uranos ab, es 

ist jedoch noch durch 1tEpíyna zu erganzen, aus denen die Luft in die Feuersphare 

hintibergreift und die Mondsubsztanz mitformt Wie verhalt sich also die Sonne zum 

Uranos? Sowohl Himmel wie auch Mond und Sonne sind nach Parmenides "feurig";103 

von den beiden Himmelslichtern erfahren wir ferner, daB sie EK tou yaA.a~íou KÚKA.ou, 

dem Kreis der MilchstraBe, abgesondert worden waren. 104 Sie miissen deshalb aus dem 

gemischten Feuer bestehen, das sich nur in der mittleren uranischen Sphare befindet, und 

so dtirfen wir vermuten, daB auch Uranos eine dreischichtige Struktur aufweist. Oas 

gemischte Feuer als Grundelement dieser Sphare ist in hochster Reinheitsstufe in der 

Sonne enthalten, dann folgt die MilchstraBe mít den Gestirnen, und schlieBlich der Mond, 

eine Mischung von Luft und Feuer, 105 so daB auch in diesem Bereich ein von unten nach 

oben sich stetig anderndes Mischungsverhaltnis der beiden kosmischen Prinzipien 

herrscht. 

Die Struktur der zwischen beiden Extremitaten gelegenen Sphare wird offenbar auch 

zum Gegenstand der Schilderung der kosmischen Kronen bei Simplikios: 106 
... aí. yap 

(í'ttt VÓ'tEpat 1tA ílvtať07 1tup0~ ClKPlÍ'tOtO, I a i o' E1tt ta i~ VUK'tÓ~, j.Ho'tU OE <pA.oyo~ 

te'tat aicra. Der Komparativ Cí'tttVÓ'tEpat legt nahe, daB jene mit ungemischtem Feuer 

gefůllten Kronen erst nach den nachstliegenden breiteren Kronen folgen; sie konnen somit 

nicht, wie es sich einst Frankel dachte, 108 mit Aither identisch se in, der seinerseits nicht 

von den Kronen, sondern von denselben unterschiedlicher fester Hi.ille umlagert wird. Es 

102 Aět. II 15, 7 = OK 28 A 40a: rr. 1tp&1:ov flEV 1:ánEt 1:ov 'Hrowv, 1:ov au1:ov ot 
VOflt~ÓflEVov im' ainoú Kat "Hcrm::pov, EV tťi} aietpt· f1E8' ov tov iíA.wv, ú<p' 4> tou~ EV tťi) 
1tUpWO€t acrttpa~. OltEp oupavov KaAEi. 

103 OK 28 A 38 = Aět. II ll, 4: IT., 'HpáKAEtt~. Ltpátrov, ZiJvrov 1tÚptvov dvat 'COV 
oupavóv.; OK 28 A 41 = ibid. ll 20, 8: IT. Kat M11tpóoropo~ ltÚptvov Últapxnv tov iíhov.; OK 
28 A 42 ibid ll 25, 3: rr. 1tupivnv [se. tivat n)v crúiJv11v]. 

104 OK 28 A 43 Aět. III I, 4. 
105 A. Finkelberg, The Cosmology, 315, gehort der Mond als eine Mischung von Luft und 

Feuer nicht zum Uranos; als Beweis gilt ihm A 40a, wo Mond nicht als Bestandteil des Uranos 
genannt wird. 

106 OK 28 B 12, I = Simpl. in Phys. 39, 14 
107 ltAllV'Cat ist eine Emendation Bergks fůr 1ta11V'CO Simpl. 39; E3 ltCxTJVto; Simpl. 39 0 1 

1tÚ11V'CO Simpl. 39 0 2
, E; Simpl. 39 F om.; ltotÝJvto Fiillebom; ltAllV'tO Oiels; ltAfjvtat muB jedoch 

richtig gewesen sein, da es den metrischen Fehler korrigiert und mit der von 'ú::tat angedeuteten 
Prasenzform iibereinstimmt, Frankel, Parmenidesstudien, 1832• 

108 Frankel, Parmenidesstudien, 184: " ... mít den Lichtringen sind die Spharen des Athers und 
die Bahnen der Sonne und der anderen Sterne gemeint (I O. 112)." 
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lieBe sich indessen behaupten, daB diese engeren Kronen auch nicht als nach der 

breiteren, aitherischen Krone, folgende Himmelsringe aufgefaBt werden dí.irfen, da sie mit 

ungemischtem Feuer angefůllt sind, das allein in der elementarisch reinsten aitherischen 

Krone enthalten ist. Einen Ausweg aus dieser Streitfrage glaubte Doring in der 

Obersetzung von O"'tetvóc; als "dí.inn" zu finden, denn in diesem Fall bezoge sich das 

Epitheton "nicht sowohl auf raumliche Sphare, sondern auf den erfúllenden Inhalt", 

wodurch der Gegensatz gegen die nachfolgenden gemischten Spharen, in denen das 

dichtere Element vertreten ist, angedeutet ware. 109 Diese lexikalisch durchwegs 

unbegri.indbare Erklarung von O"'tttvóc; zog spater Doring zuri.ick und schlug statt dessen 

vor, "unter engeren Spharen die innerhalb der reinen Feuersphare liegenden, von ihr 

umschlossenen, gemischten Spharen zu verstehen, in die aus jener das 'ungemischte 

Feuer' unter der treibenden Kraft der Vereinigung des Gegensatzlichen hini.iberstromt" .110 

Dies scheint durchaus plausibel, zumal 1tAflV'tat auch meinen mag, daB die engeren 

Kronen nicht der eigentliche Ursprung des elementarisch reinen Prinzips seien, sondern 

von demselben ernahrt werden, indem es von der breiteren Sphare des Aithers Ubergreift. 

Damit ware auch eine Erklarung des Ursprungs dieses uranischen Feuers gefunden, das im 

Hinblick auf das ganze System durchdringende Gesetz des graduellen Obergangs und des 

lneinandergreifens von entgegengesetzten kosmischen Prinzipen als "Niederschlag" oder 

"Aushauchung" des Aithers aufgefaBt werden konnte. 111 Die Angabe, daB Sonne und 

Mond aus dem Kreise der MilchstraBe abgeschieden worden sind, ware dann nicht etwa 

so zu verstehen, dal3 der eigentliche Ursprung des uranischen Feuers eher in der 

MilchstraBe als in dem Aither zu suchen ist, sondern daB im kosmogonischen Stadium 

zunachst aus dem reinen Feuer die Sphare des gemischten Feuers geformt war, aus deren 

Zentrum dann, wohl in Folge der Rotation, Mond und Sonne ausgeschleudert wurden. 

109 Das Weltsvstem, 174 
110 Ein Wort-pro doma, 227 f.; so wird auch die Schwierigkeit behoben, daB die Rede von 

mehreren Kronen ist, die sich mit dem ungemischten Feuer fůllen. Die Krone des reinen Feuers 
(Aither) ist ja nur eine einzige; damit wird auch dem Einwand von Tarán, Parmenides, 236, der 
Boden entzogen, daB "fr. XII. 1 proves beyond doubt that there are more than just one ring of pure 
fire." 

111 vgl. OK 28 A 37: 'toú ot 1tupo<; O.va1tvoťlv 'tÓV fíA.wv Kai 'tOV ya/..a~iav KÚKA.ov; dazu J. 
Bollack, La cosmologie, 42 ff. 
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Die Worte JlE'ta OE q>Aoyó<; í:no:t o:icro:112 konnen dabei entweder als "mít (den 

Nachtkronen) stiirzt der Flamme Teil hinein"; 113 oder "nach den feuererfUIIten Kronen 

folgen die nachterfullten, nach diesen aber die von Feuer und Nacht gemischten", 114 oder 

schliel3lich als "dazwischcn abcr stiirzt sich der Flammc Teil" tibersetzt werden.ll 5 Aus 

der ersten Lcsungsvariantc ergabe sich, dal3 es einc Feuerkronc gibt und au13erdem noch 

cine andere, von Nacht und cinem Antcil Feucrs gcmischtc, also blol3 zwei Kronen, was 

aber mit der dreilagigcn Struktur des vom reinen Feuer (Sonne), vermischten Feuer 

(Milchstral3e), und einer Mischung von Feuer mit der aus der sublunaren Sphi:ire 

ausgedunsteten Luft (Mond) zusammengesetzten Uranos schwer zu vereinigen ware. Der 

unmittelbar nachfolgende Satz "E:v oE JlÉO'<.p toútrov oO:iJlroV f}1távto: KUI)Epvé;i" diirfte 

dann nicht etwa derart verstanden werden, dal3 die Daimon "in gemischten Kronen" 

gedacht wird, denn so miil3te sic in der letztgenannten, aus Nacht und cinem Teil Feuers 

gemischten Krone ihren Sitz haben, wofUr aber der Text kein lndiz gibt. Es bliebe dann 

allein tibrig, die ambivalente Formcl E:v JlÉO'<.p als "im innersten Zentrum des 

Universums," d. h. im Mittelpunkt der konzentrischen Kronen, auszulegcn, wie es auch 

meistens geschieht. 116 Dal3 man damit wieder in den alen Fehler verfállt, die Gottin in den 

Zentralpunkt des Universums zu verlegen, braucht nicht mehr ausgefůhrt werden. Die 

112 lm Wort atcra einen religiosen zu suchen (Untersteiner) scheint uns nicht angangig. 
113 Vgl. Riaux, Parménide, 225: " ... car les (orbes) plus étroits sont fait de feu grossier, et ceux 

qui suivent sont faits de nuit, avec une tlamme de feu qui les traverse." Frankel, Parmenidesstudien, 
183: " ... die dann folgenden mit Nacht, in die ein Anteil Feuers einschiel3t"; D. O'Brien in EP I, 66: 
"avec eux jaillit un lot de tlamme" I "and with (the rings of night) there rushes a portion of tlame."; 
Mansfeld, Vorsokratiker, 327: "die auf sie folgenden mít Nacht, hinein aber schiel3t auch ein Teil 
Feuer."; Coxon, Fragments, 86: " ... and those over them with night, in which moves a proportion of 
tlame"; Tarán, Parmenides, 166: "after them with Night, and a portion of tlame is discharged"; 
Cerri, Parmenide, 157: "quelle piú in alto Ia notte, ma c'e porzione di fuoco". 

114 J. Bollack, La cosmologie, 35 liest das Adverb ~e:tó. geradewegs im Sinne von bti tai~ 
und ilbersetzt: "plus loin s'élance Ia part de flamme"; vgl. auch Conche, Parménide, 222 im Sinne 
von ~e:tbtEt ta: "cell es qui suivent de nuit; apres jaillit un lot de flamme". 

115 Vgl. Fillleborn, Fragmente, 85: "Von diesen Elementen sind die dichtern gebildet aus 
unreinem Feuer, und aus Nacht die andem. Unter ihnen ist das Reich der Flamme"; Karsten, 
Parmenidis reliquiae, 43: " ... hos qui sequuntur, nocte, quam inter volitat ignis jlamma"; Mullach, 
Fragmenta, 127: "his subjecti e nocte, quam intervolitat ignis pars"; Diels, PL, 44: " ... dazwischen 
aber ergiel3t sich des Feuers Anteil"; DK, 243: "dazwischen aber storzt sich der Flamme Anteil"; J.
J. Rinieri (in: Jean Beaufret, Parménide, Le poeme, Paris 1955, 91): "ceux qui viennent ensuite sont 
remplis de nuit, mais dans l'entre-deux est projetée une part de tlamme"; Mourelatos, The Route, 
249: "and through them a due port ion i s discharged"; Cordero, Les deux chemins, 41: "ceux qui 
suivent, de nuit; mais entre eux s' échappe une portion de tlamme". 

116 V gl. A. Finkelberg, The Cosmology, 311 
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einzige eínigermaBen stich haltige Wiedergabe des Satzes ware in diesem Fall: " ... denn 

die engeren Kronen sind geflillt mit dem ungemischten Feuer, die auf sie (folgenden) mit 

Nacht, dazwischen aber stiirzt sich der Flamme Teil. Inmitten von diesen die Daimon die 

alles steuert." Die Daimon gebietet uber die schreckliche Mischung und Geburt eben dort, 

wo die kosmischen Gegensatze durcheinanderfahren und sich am besten mischen, also 

zwischen den beiden entgegengesetzten Elementen. 117 Unter Heranziehung aller restlichen 

kosmologischen Fragmente der parmenideischen Lehre ergibt sich endlich folgendes, 

ziemlich scharf umrissenes Weltbild. 

IV. 

lm Zentrum des Weltgebaudes ruht die Erde mít der Lufthiille, die "durch das 

HerabflieBen des Dichten entstanden ist", 118 und daher dem ungemischten dunklen und 

dichten Pol des Weltalls angehort. lhre Zentralposition ergibt sich schon daraus, daB sie 

"von allen Seiten gleich abstehend, im Gleichgewicht verharrt, ohne AnlaB zu haben, sich 

mehr in eine Richtung als in eine andere zu neigen". 119 Die Hypothese des aufgrund der 

Gleichgewichtigkeit inmitten der Weltsphare befindlichen Erdkorpers geht nach 

117 Oas hat iibrigens schon Reinhardt in seiner verstandnisvollen Behandlung der 
parmenideischen Kosmologie erkannt, Parmenides, 12; dagegen behauptet Frankel, 
Parmenidesstudien, 185: " ... eine feste Lokalisierung ist mit diesem inmitten nicht gegeben; sondem 
iiberall wo in den unreinen, zweiheitlichen Schichten Licht und Nacht sich beriihren und begegnen, 
zwingt sie die Elemente zur Vermischung und die Geschlechter zur Paarung und zum abscheulichen 
Gebtiren." 

118 DK 28 A 22 = Ps.-Plut. Strom. 5 (Eus. Praep. Ev. I 8, 5 D 580) aus Theophr. Phys. Opin. 
XXIII 28ff.: "J...éyet OE 'tTIV yfjv 'tOÚ 1tUKVOÚ Ka'tappUÉV'tO<; [die Erganzung aépo<; ist- wie schon 
A. Patin, Parmenides im Kampfe gegen Heraklit, Jahrbiicher fůr klassísche Philologie, 
Supplementband 25, 1899, 625 u. A. Doring, Das Weltsystem, 169, zeigten - unzutretfend] 
yqovévat." 

119 DK 28 A 442 = Aět. III 15, 7: II., ~TJilÓKpt'to<; ota 'tÓ 1tanaxóeev tcrov aq>ecr't&crav [scil. 
ti! v yfjv] llÉV€tv E1tl til<; i.croppo1tÍa<; OUK ěxoucrav at 'tÍav oť flv ůeúpo llÓ:AAOV fl EK€l0€ 
pÉ\jl€t€V av· ota tOUtO llÓVOV !lEV KpaoaívmSat, llTI Ktv€to8at ŮÉ. 
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Aristoteles bereits auf Anaximandros zurtick. 120 Diese iuoppo1tía. der Erde setzt jedoch 

die durchgangige ÓJlotÓTTJ~ des Weltgebaudes mit sich selbst, also dessen Spharizitat 

voraus. 121 Wenn dann den gesamten Kosmos das Prinzip der Gleichheit und 

Gleichgewichtigkeit durchwaltet, so besteht auch aller Grund, den Nachrichten bei 

Diogenes Glauben zu schenken, nach denen Parmenides der Erde die Kugelgestalt 

zusprach. 122 Um so merkwtirdiger nimmt sich daneben die fůr das parmenideische 

Weltbild ohnehin wenig charakteristische Angabe eines spaten Scholiasten aus, 

derzufolge sich Parmenides die Erde im Wasser verwurzelt dachte.123 Die bereits bei 

Anaximandros auftauchende Vorstellung, daB die Erde auf dem Wasser ruht oder von 

einem Ringstrom umflossen wird, ist als ein Sttick des orientalischen Erbguts ausgewiesen 

worden. 124 

120 Nach Arist. de cael. B XIII. 295 b 10 = DK 12 A 26 verbleibt die anaximandrische Erde 
inmitten der Weltsphare dank ihrer ÓJ.lOlÓtTJ<;, dem gleichen Abstand von den Grenzen des Kosmos; 
dazu vgl. auch Hippol. Ref I 6, 3 DK 12 A ll. Gleiche Theorie schreibt Aět. 111 I 5, 7 = DK 68 A 
98 auch Demokrit zu, was aber im Widerspruch mit Arist. de Cae/oB XIII 294 b 14 f. steht. Zum 
Nachwirken des lsorrhopiegedankens vgl. E. G. Schmidt, Das Gedicht des Ausonius de ratione 
librae und der lsorrhopie-Gedanke, in: lsonomia. Studien zur Gleichheitsvorstellung im 
griechischen Denken, Berlín 1964, lil ff. 

121 Vgl. Plat. Tím. 33 b: dem Kosmos als dem sichtbaren l;Q)ov, das die Gesamtheit der 
sichbaren ~<Pa in sich umfal3t, kommt allein die Form der Sphare zu, die als die vollkommenste und 
sich selbst ahnlichste Gestalt die Gesamtheit der crxiJJ.lata in sich umschliel3t. ... crxflJ.la ů€ ěůroKEv 
autéi} to 1tpÉ1toV Kat to ŠUTYEVÉ<,;. téi} ů€ ta 1tavť ev aútéi} l;roa 1t€ptÉXEtV f!ÉAAOVtt l;rocp 
1tpÉ1tOV &.v ElTJ crxiiJ.la tÓ 1t€pt€1ATJ<pÓ<; ev aútcp 1távta Ó1tÓcra OX1ÍJ.lata. ŮtO Kal. cr<pmponůÉ<;, 
ÉK ).lÉO"OU 1tÚVt1'] 1tpÓ<; ta<; ttAEUtar; tO"OV (mf:xov, KUKAOtEptr; autó Étopvcúcrato, 1tÚVtf.OV 
t€A€rotatOV Ó).lOtÓ'tatóv t€ auto tautcp O"X11J.1Útf.OV, VOJ.lÍ.Oar; ).lUpicp KáHtov Of!OtoV avOf!OÍou.; 
dazu vgl. H. J. Mette, Sphairopoia, Untersuchungen zur Kosmologie des Krates von Pergamon, 
Mi.inchen 1936,9 ff.; R. J. Mortley, Plato's Choice ofthe Sphere, REG 82, 3, 1969,342-345. 

122 Vgl. Diog. Laert. VIII 48 A 44 1: 1tp&tov ÓVOJ.lácrm ... tilv y'llv crtpoyyÚATJV; E. Frank, 
Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 1923, 184 ff. au13ert die Meinung, dal3 die 
Entdeckung von der SphariziUit der Erde nicht vor 400 v. Chr. zuri.ickreicht; crtpoyyÚATJ kann 
deshalb nicht "sphiirisch", sondern "hohl" bedeuten; vgl. jedoch Diog. Laert. IX 21 = DK 28 A 1: 
1tp&tor; ůt outor; [TI.] t'llv yfiv a1tÉ<patV€ O"<patponůfi Kal. ĚV ).lÉO"(J) Kdcrem; dazu s. R. Mondolfo, 
La prima alfermazione dei/a sfericita della terra, Rendiconti delle Sessioni della Accademia delle 
Scienze dell'lstituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Ser. IV, 1 O, 1936-37, 79-94; W. M. 
Calder III, The Spherical Earth in Plato's Phaedo, Phron 3, 2, 1958, 121-125; vgl. schon G. 
Boccanegra, Parmenide, sostenitore delta centralíta della terra nell'universo, Napoli (Gervasi), 
1820 (?) 

123 DK 28 B 15 a Schol. Basilii 25 (ed. Pasquali, Gňtt. Gel. Nachr. 1910,201, 2): TI. ev tft 
O"ttX01tOlÍ(,X ÚŮatÓpt~OV ei1t€V tfiV yiiv. 

124 Belege bei U. Holscher, AmLYimander und der Anfang der Philosophie, in: Anfángliches 
Fragen, Gottingen 1968, 40 ff. (= Hermes 81, 1953, 257 ff. u. 385 ff.) 
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Nach der Míttelkrone zu kommt zunachst der Mond, eíne Míschung von der aus 

Zusammenzíehung der Erde hinausgedrangten Luft mit dem uranischen Feuer.125 Wenn 

bei Parmenides als dessen Beiname KÚKAro\jl vorkommt, so scheint es unumganglich, die 

allgemein akzeptierte, auf einer popularen Etymologie fuBende Obersetzung "rundaugig" 

zu vermeíden, um es víelmehr durch "glanzaugig" zu ersetzen. 126 Der erste Teil des 

Kompositums, KÚKA-, wird wohl nicht von KÚKAoc; abgeleitet; es handelt sich vielmehr 

um ein Derivativ des radíkalen *k(e)u-k, dessen dialektale Erganzungen die Bedeutung 

von "sehen", "glanzen" und "brennen" haben. 127 Oas von F. Bader zusammengestellte 

linguistische Vergleichsmaterial kann als Bestatigung einer alten Doktrín gelten, nach der 

das Sehen nicht nur als ein Empfangen der von auBen kommenden Anregung, sondern als 

Ausstrahlung eines die Objekte beri.ihrenden Lichtstroms aufgefaBt war. 128 Wenn aber das 

Licht feurig ist, muB auch die Natur des Auges feurig sein. 129 Der Beiname des Mondes 

125 DK 28 A 421 Aet. ll 25, 3: n. 1tUpÍVllV [dvat 'tť]V <1EA1ÍV11V].; dazu A. Gemelli-Marciano, 
Esalazioni e corpi celesti: osservazioni sul/'astronomía e sul/a meteorologia deí Presocratici, 
Elenchos 14, 1993, 229-256 

126 S. u. Anm. 136; warum denn rundaugig? Bekanntlich rundet sich der Mond am 
Nachthimmel jeden Monat nur fůr eine kurze Zeit zum Vollmond ab. Diese Lesung geht auf Karsten 
zurUck von dem ja Diels gar manches so kritiklos Ubemahm. Man konnte gut griechisch zu jener 
Zeit, als Fulleborn, Fragmente, 88y die Stelte erklarte: "xúxA.ro\jf interpretator splendida, nitens: 
rarior haec vox adiect." Er gab somit richtig wieder, ibid., 89: "du sollst ... Jemen das Entstehn, den 
Gang und die Natur des hellen Mondes ... " 

127 vgl. F. Bader, Autour de Polypheme le Cyclope a l'a:il briliant, Die Sprache 30, 2, 1984, 
1 09-137; vgl. insb. 112: "En etfet, le grec a possédé un substantif *ku-k"l-o de Ia raci ne *k"el-; un 
adjectif *kuk-lo du radical *keu-k-, élargissement (ďapres *leu-k-) ďun *keu- qui a eu ďautres 
élargissements, au nombre desquels *kw-ei-d- (ďapres *H2w-ei-d-?), *kw-ei-t- (cf. av. spíti.doi?ra
). *Keu-k- est connu en indo-iranien, et dans le gr. xúxvoc;, substantiv masculin désignant "le 
cygne", et nom propre, entre autres, de deux fils de Poséidon, comme le Cyclope; cet ancient 
adjectif "blanc briliant", ou le ton est remonté par suite et de Ia substantivation et de l'emploi 
comme nom propre, nous ajouterons K/KúKA.ro\jf lui aussi appelatif et nom propre." Vgl. auch 133: 
"1e premier membre (se. de KÚKAro\jf) est un dérivé en *-/o-, conservé par ailleurs dans skr. suk-/a-, 
ďun radical *k(e)u-k-, de Ia méme racine que le dérivé en *-i- spiti (*kw-(e)i-(t-)), autrement 
élargie." 

128 Gleiche Theorie wird auch Parmenides zugeschrieben, Aět. IV 13, 9-1 O = DK 28 A 48; zu 
den Sehtheorien der griechischen Philosophen vgl. Theophr. de sens., Dox. p. 500, 9-11; dazu auch 
W. Jablonski, Die Theorie des Sehens ím griechischen Altertum bis auf Aristoteles, Suddhoffs 
Arch. 23, 1930, 306-333; H. F. Chemiss, Galen 's and Posidonius' Theory of Vision, AJPh 54, 
1933, 154-161; Ch. Mugler, La lumiere et Ia vision dans Ia poésie grecque, REG 73, 1960, 40-72 

129 Dazu vgl. u. a. L. Weniger, "Wiir' nicht das Auge sonnenhaft", Neue JahrbUcher fiir das 
klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Literatur, XX, 1917, 238-253; W. Deonna, Le 
symbolisme de ť oeil, Berne, 1965 
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"Kyklops"130 "glanzaugig", "vom feuerglanzenden Auge", geht bei Parmenides auf die 

uralte Anschauung zuriick, derzufolge die beiden grol3en Himmelslichter, die Sonne und 

der Mond, als Augen des Himmels erachtet wurden. 131 Es handelt sich um den Ausdruck 

der primitiven Homologie zwischen dem menschlichen Korper und dem Universum. 132 

Die Taten des glanzaugigen Mondes heil3en "(umher)wandernde", 1tcpícpotta.,133 was 

viel eher an die Wanderung des Mondes durch die Gestirne, als an seinen taglichen 

130 Die im Mittelpunkt des neunten Buches der Odysee stehende Schilderung der Blendung des 
einfiugigen Kyklopen Polyphemos (382 ff.) geht wohl auf einen Astralmythos zurtick. Die 
greuelhafte Gewalttat wurde von Odysseus und seinen Geftihrten so veranstaltet, daf3 sie dem 
ungeschlachten Riesen eínen gltihenden Kntittel ins Stirnauge stie/3en, und drehten, "wie wenn ein 
Mann, den Bohrer Jenkend, ein Schiffholz bohrt" (Vo/3). Ober die Bedeutung der Blendung des 
Kyklopen gibt es keine Obereinstimmung; den atteren Forschern wie W. Grimm, Abh. Berl. Ak. d. 
Wiss., Phil.-hist. Kl, 1857; 27; A. Kuhn, Die Herabkunfl des Feuers und des Gottertranks, in: 
Mythologische Studien I, Gtitersloh 1886, 63 galt Kyklops als "das Radauge der Sonne"; K. 
Oberhuber, Der Kyklop Polyphem in altorientalischer Sicht, in: Antiquitates Germanicae, 
Festschrift H. GUntert, Innsbruck 1974, 147-153 (n. v.); Gruppe, GMRG I, 67 sieht in den Kyklopen 
unterirdische Damonen, welche man anrief, um Regen heraufzuzaubern; s. auch S. Eitrem in RE, s. 
v. Mond, 2344 f. mít der Deutung auf "einen aberglaubischen Ritus, wodurch man die Wirkung des 
bosen Auges durch ein Notfeuer aufhob." Es wurde mit Recht darauf hingewiesen, da/3 die 
Blendung ein charakteristischer Zug der Mondgottheiten sei, da der schwarze Neumond als 
geblendetes Himmelsauge aufgefa/3t war, vgl. E. Siecke, Drachenkiimpfe, Untersuchungen zur 
indogermanischen Sagenkunde, Leipzig 1907, 484, (so sind angeblich die Mythen von Oidipus, 
Teiresias oder Erymanos zu verstehen). Oas die Wunde umquellende Blut mag auf die bei der 
Mondfinsternis haufig entstehende blutrote Farbung hindeuten, die in der primitiven 
Weltanschauung als Folge der Zertleischung des Mondnumens erklart wurde, F. Boll, Die 
Entwicklung des astronomischen Weltbildes im Zusammenhang mit Religion und Philosophie, in: 
Kl. Schr., 228 f., und so mag es wohl auch nicht unmoglich sein, daf3 in der Polyphemossage die 
altertíimlichen Vorstellungen von dem himmlischen Auge, das periodisch geblendet wird und 
infolgedessen nach dem verlorenen Licht umhertappt, zusammengefaf3t sind. 

131 Die Pythagoreer nennen die Augen des Menschen "Sonnentore", DK 58 B Ia § 29; Der 
Himmel ist ein Gesicht mit "Sternenaugen" bei Kritias DK 88 B 25, 33; Sonne und Mond sind die 
Au gen des Zeus nach dem orphischen Zeushymnos Orph.frg. 168, 21; in einem bei Macr. Sat. I 20, 
17 aufbewahrten Orakelspruch ríihmt sich der Gott Sarapis, daf3 die Sonne sein Auge sei; dazu vgl. 
auch BoJL Aus der Offenbarung, 66; A. Gotze, Persische Weisheit im Griechischen Gewande, 
Zeitschrift fůr lndologie und lranistik ll, 1923, 62, § 5; G. Bonfante, Microcosmo e macrocosmo ne! 
mito indoeuropeo, Die Sprache V, 1959, 7; die mythischen Namen auf- O'lf (vgl. Pelops, Helios 
Panops) und ihre Femininparalellen auf -01tTJ (Antiope, "die Entgegenblickende", Panope) haben 
nach Ernst Siecke, Hermes der Mondgott, Studien zur Aujhellung der Gestalt dieses Gottes, Leipzig 
I 908, 693 solare oder lunare Bedeutung. 

132 H. Hommel, Mikrokosmos, RhM N. F. LCII, I, 1943,56-89 
133 DK 28 B 10, 4- 5. =Clem. Strom. V 138, 1: fpya 'tE KÚKArono~ 1tEúcrn nEpÍ<pot'ta 

O'EA1ÍVTJ~ 1 Kal. <pÚcrtv, K'tA.; J. Scaliger fůr 1tEpi <pOt'tá; vgl. Karsten, Parmenidis reliquiae, 45; 
Mullach, Fragmenta, 128: .,gestaque rotundae disces circumvaga lunae naturamque"; Riaux, 
Parménide, 225: "les travaux circulaires de Ia lune ronde et sa nature"; Diels, PL, 41: " ... das 
irrende ... " u. H. Diels I W. Kranz, Fragmente der Vorsokratiker I, 24, I: " ... umwandemdes Wirken 
und Wesen des rundfiugigen Mondes"; Mansfeld, Vorsokratiker, 323: "das herumwandemde 
Wirken des Rundaugigen, des Mondes"; befremdlich ist die Obersetzung von KÚKAronoc; bei 
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Erdenumlauf denken Uil3t; es istja wie im Fall des Helios von seinen Taten, also offenbar 

von den Merkpunkten seiner Umlautbahn, die Rede. 134 

Parmenides nennt aul3erdem den Mond vuKtupa.ec; 1tEpt ya.í:a.v aA.ÓlJlEVOV 

IXA.A.ótptov <proc;, 135 das "stets naeh den Strahlen der Sonne sucht": a.id 1tU1tta.ivoucra. 

1tpoc; a.uyuc; r,eA.tmo. 136 Die Erkenntnis, dal3 der Mond kein eigenes Licht besitzt, sondern 

von der Sonne erleuchtet wird, war zumindest seit dem 6. Jhdt. Gemeingut der 

griechischen Himmelkunde; es wird gleicherma13en fůr Thales, Anaximenes, wie fůr 

Anaxagoras und Demokrit bezeugt, 137 nach Empedokles empfángt der Mond das 

Sonnenlicht wie ein Spiegel, wirft dieses aber sofort zuruck, wenn es den Kreis des 

Mondes getroffen hat. 138 

Nach der Mondkrone folgt die MilchstrajJe, yúA.a. oupúvtov, 139 Stratum der 

vollkommensten und gleichma13igsten Mischung, weil gerade "die Mischung aus dem 

Dichten und Diinnen die milchartige Farbe hervorbringt". 140 Diese Krone mussen wir uns 

zugleich als den eigentlichen Ursprung und Mitte aller gemischten Kronen denken, denn 

"die Sonne und der Mond sind aus dem Kyklos der MilchstraBe abgesondert worden, die 

Sonne aus der dtinneren Mischung, die warm ist, der Mond wiederum aus der dichteren, 

Cordero, Les deux chemins, 40 f.: "les actions de Ia rotation de Ia lune tournante, et sa nature"; 
Gallop, Parmenides, 79: " ... wandering works the round-eyed moon"; EP I, 63: " ... des reuvres 
vagabondes de Ia lune a l'reil rond"; Conche, Parménide; 204: "les reuvres périodiques de Ia lune a 
reil rond"; Cerri, Parmenide, 157: "volubili della luna dall'occhio rotondo"; G. Reale, in: 
Parmenide. Poema sulla natura, Traduzione di G. Reale; Saggio introduttivo e Commentario di L. 
Ruggiu, Milano 2003, 113: " .. .le azioni e le vicende della luna errabonda dall'occhio rotondo". 

134 Gleiches bemerkt auch Coxon, The Fragments, 228; seine Erkliirung, daB 1tepÍ<potta 
"normally conveys the notion not of revolving but of moving from one place to the another" (unter 
H inweis auf Cal I. epigr. 30, 3: "!lHJro Kat 1tEpÍ<pot to v t1tÓ>!.!EVov"); gleicher Sinn wird auch filr das 
Verbum beansprucht; vgl. die Ůbersetzung auf der S. 80: "migratory deeds of the round-faced 
moon". Die angefůhrte Bedeutung von 1tEpÍ.<potta i st jed och keinesfalls exemplarisch. 

135 DK 28 B 14 Plut. adv. Colot. XV 1116 A 
136 DK 28 B 15 Plut. defac. lun. XVI6, 929 A 
137 Vgl. DK 31 A 60 = Aet. II 28, 5 Thales DK ll A 17 b = Mt. II 27, 5; Anaximenes DK 13 

A 16 = Theo Smyrn. 198, 14; Anaxagoras DK 59 A 77 = Aet. II 28, 5; Demokritos DK 68 A 89 a 
Plut. de fac in orb. lun. XVI 929 C, vgl. G. Wohrle, Wer entdeckte die Quelle des Mond/ichts, 
Hermes 123, 1995, 244-247; es handelt sich um in Babylon und lndien seit iiltesten Zeiten Ubliche 
Feststellung, vgl. Rgv. IX, 71, 9; lX 76, 4 ; IX 86, 32. 

138 31 A 30 = Stromat. ap. Euseb. P. E. I 8, I O (Ps.- Plut.), A 60 = Aět. II 28, 5; B 42 Plut. de 
fac. in orbe lun. XVI 929 C; B 45 = Achill. ls. 16, 43, 6 M. 

139 DK 28 8 1 I, 2 
140 A 43a 
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der kalten". 141 Wenn sich nun in der MilchstraBe die gegensatzlichen Prinzipien am 

vollkommensten vermischen, so wird man sich dort auch die Gottin vorstellen konnen, die 

E:v J..LÉO'Ql alles lenkend "Uber unselige Geburt und Mischung von allen Dingen waltet". 142 

Dariiber hinaus berichtet Simplikios, daB die Gottin "die Scelen bald aus dem Sichtbaren 

zum Unsichtbaren, bald in die umgekehrte Richtung sendet", was wohl auf die 

Palingenesis hindeutet. 143 Man wird in diesem kosmischen Zwischenbereich auch das die 

Grenze zwischen unterer und oberer Halfte des Universums markierende himmlische Tor 

des Prooimions suchen diirfen, wo die gottliche Seelenrichterin und Loseverwahrerin, 

KA:ru>ouxo<;, 144 Uber das Schicksal der Seelen entscheidet. So begegnet man hier 

verchiedenen Motiven, die allesamt in der Literatur der Antike vertreten sind. Die 

Vorstellung von dem himmlischen Ort, wo die Weltseele gemischt wird, laBt sich Uber 

Platon in die orphische Tradition zuriickverfolgen145 und die Idee, daB "die MilchstraBe 

141 DK 28 A 43 Aět. ll 20, 8a: li. tov fíA.tov Kat tť]v crEA1ÍY11Y ix toú yaA.a~íou K'Í.lKAO'll 
C11t0Kpt8ijvm, tÓV j.lEY anó 'tOÚ apawtépou j.!ÍYj.lato~ o 81) 8Epj.!ÓY, 'tTJY 8E Ct.nó toú lt'llKVOtÉpO'll 
01tEp 'JI'llXPÓV. 

142 DK 28 B 12, 3 Simpl. in Phys. XXXIX, 12: ev OE j.!Émp to'Í.ltrov 8aíj.lroY 11 xá.vta 
K'll~Epv~· I1IÓ.V't(OV yap (J't'llyEpOÍO 'tÓKO'll Kat j.!Í~to<; apxu K'tA. 

143 ad DK 28 B 13 Simpl. in Phys. 29, 19 f.: Kat ta~ 'JI'llXÓ:<; 1tÉj.l1IEtV nott j.!EY EK toú 
Ej.lq:>avoús ds 'tO UEtots, 1tOtt ot O:vaxaA.ív (j)flcrtV. 

144 Die von Díels akzeptierte Á.nderung von FUIIeborn, Fragmente, 42P; 99 zu KAf18oúxov ist 
ein Mil3versUlndnis. 

145 Vgl. Procl., in Plat. Tim. E prooem. lil 169, 15 Diehl (Orph. frg. 104) bringt einen 
gewissen ~rooyóvo<; Kpatilp in Zusammenhang mit der Gottin Nyx, "die mit Phanes alles Leben aus 
dem Unsichtbaren fůhrt, so wie der Krater alle Beseelung fůr die (Wesen) im Kosmos gebart ... ": tóv 
OE Kpatijpa tÓV ~rotoyóvov tf\ N'llK'tt tf\ xdcrav EK t&v a<pav&v napayoúcrn ~roť]v j.!Eta 'tOÚ 
<l>á.VTJtO~, ws Kal. ó Kpatť]p xácrav AOXE'Í>Et toic; ev téin KÓcrj.!cp 'JI'llXlÍY. Die Verwandschaft 
dieses Mischpokals mít dem Kpatilp, in dem der Demiurgos in der Kosmogonie des Timaios ( 41 d) 
die Weltseele durchmíscht, ist unverkennbar. ln neoplatonischen Theologenkreisen erfuhr der 
kosmogonische Kpati)p zusatzlich eine astralmystische Ausdeutung, indem er mít dem 
verhaltnismal3ig jungen, in der Nahe des Lowen und der Jungfrau befindlichen Sternbild des 
Bechers, identifiziert wurde (von den GrUnden, warum diese Gruppe von schwachleuchtenden 
Sternen den Namen Becher erhielt, ist uns nichts Naheres bekannt. Der Sagenkomplex der 
Katasterismen, nach dem Apollon die Schlange zusammen mit dem Krater zur Strafe ftir ihre 
Gefra13igkeit an den Himmel versetzt, ist eine spatere aitiologische Mythe, vgl. W. Gundel in RE, s. 
v. Krater, 1614). Dieser "Crater Líbert', WO die Seelen wahrend ihres Abstiegs in die Materie den 
Rauschtrank empfangen, liegt nach Macrobius, in Somn. Scip. I 12, 7 (Orph. frg. 241) zwischen 
Krebs und Lowen, bei der die sommerliche Sonnwende markierenden Himmelspforte am 
Schnittpunkt der Milchstral3e, des Tierkreises und des Wendekreises des Krebses: et hoc est quod 
Plato natavit in Phaedone (79), animam in corpus trahi nova ebrietate trepidantem, volens novum 
potum materialis alluvionis intellegi, quo delibuta et gravata deducitur. arcani huius indicium est 
et Crater Liberi patris ille sidereus in regione quae inter Cancrum est et Leonem locatus, 
ebrietatem illic primum descensuris animis evenire silva injluente significans, unde et comes 
ebrietatis oblivio illic animi.> incipit iam latenter obrepere. Diesem Vorstellungskreis gema13 steigen 
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der Weg ist, auf dem die Seelen in das himmlische Totenreich wandern", wird 

Herakleides Pontikos zugeschrieben. 146 Nach Pythagoras sollte die MilchstraBe sogar 

Hades und der Ort heíiJen, wo sich die Seelen versammeln. 147 Eine bestechende Paralelle 

findet die parmenideische Gottin in der gnostischen Pistis Sophia, nach der der Kosmos in 

mehrere Bereiche eingeteilt ist: zuoberst gibt es den Lichtschatz oder Lichtglanz, wo die 

Seelen gesammelt werden, die die Mysterien empfangen haben; dort herrscht bestandiges, 

unbeschreibliches Licht. ln unendlicher Entfernung von dem Lichtschatz, zwischen dem 

"Ort der Rechten" (wo die Seelen durch das Tor des Lebens eriOst werden) und dem "Ort 

der Linken (Welt des Untergangs) befindet sich der Ort der Mitte (J-LÉcro~), wo die 

Hauptperson die Lichtjungfrau ist. Sie ist die Seelenrichterin, die liber die Seelen das 

Urteil ihrer Verdammnis oder ihrer ewiger Seligkeit ausspricht und sie pri.ift, ob sie die 

Mysterien des Lichtes empfangen haben. 148 

die Seelen an der gegenOberliegenden Himmelspforte beim Wendekreis des Capricomus in der 
Suche nach der Erltísung aus dem irdischen Leben wieder zum Himmel hinauf; vgl. Eisler, 
Mysteriengedanken, 180 ff. Ob die Astralisierung des kosmogonischen Mischkrugs bereits vor der 
Zeit Platons erfolgt ist, wissen wir nicht; ziemlich sicher scheint dagegen, daB der Dionysoskrater 
des Orpheus, von dem bei Proklos die Rede ist, astralmythisch aufzufassen sei: f.nd KUt aA.A.ot 
napaůtoovtm Kpatfíp~::c; únó tE 'Opq>troc; Kat TIA.ó:trovoc;· TIA.éu:rov KtA. ..... Kat 'Opq>eúc; otoe 11ev 
Kal. tóv toú L'novúcrou Kpatfípa, noA.A.ouc; oe Kat linouc; l.opútt n~::pi 1:1)v 'HA.ta.Kl)v tpánd~av. 
Procl. in Plat. Tim 41 d (III 250, 17 Diehl) Orph.frg. 217 Kern. Die Rede ist von den Seelen, die 
sich am Wendepunkt des Zodiakos versammeln, denn Heliake kann hier wohl nichts anderes als die 
nepíoůoc;, das Sonnenjahr, meinen, deshalb: Wechselbank des Sonneumlaufs (= Wendepunkt der 
Ekliptik). Es wird offenbar auch hier auf den obenerwahnten sommerlichen Solstitialpunkt im Krebs 
angespielt, wodurch die Seelen in die Schopfung hinabsteigen. 

146 lohannes Philopon. in Arist. Meteora I 8 117 Hayduck: "AallÚO'Ktoc; 1:1)v 'Eil1tEŮ01:ÍilOU 
nepi 1:oú yáA.a.K1:oc; (se. únóeecrtv Wehrli) oiKuoúTm, ěpyov aú1:ť)v ou ll'Ú9ov Jca.A.&v. q>rtcri yap 
ĚKEívoc; óoov dvm 'JIUX,WV 1:0 yáA.a t&v 1:ÓV "Atortv 1:0V tv oupavQ'> Ota1tOpEUOilÉ:VffiV." 

147 Procl. in rem publicam ll 129 Kro ll KUt yap to v nueayópav ůť anopp'Í'Jtrov "Atůrtv 1:0V 
ya.A.al;íav Kat 1:ónov 'JIUX,&v anoKaA.dv, &c; ĚKEÍ cruvro9oullt.vov, oto napá 1:tcrtv €9vwtv 
yáA.a crntvoecr9m 1:oíc; 9wíc; toíc; t&v 'JIUX,&v Ka9áptmc; Kat nmoucr&v de; yévecrtv dvm 
yáA.a tl)v 1tp<Í>trtV tpoq>'Í'Jv. vgl. Macr. in somn. Scip. I 12, 3: Hinc et Pythagoras putat a lacteo 
circulo incipere Ditis imperium, quia animae inde lapsae videntur iam a superis recessisse ... ; 
Belegstellen bei P. Capelle, De luna stellis lacteo orbe animarum sedibus, 37-48 

148 Pistis Sophia, hrsg. von C. Schmidt, Leipzig 1925, insb. 192 f. cap. 103, 263; Nach H. 
Leisegang, Die Gnosis, Leipzig 1924, S. 364, der in der Gtíttin des Pannenides die gnostische 
Lichtjungrrau wiedererkennt, ruhen die Wurzeln der gnostischen Spekulation im Boden der 
althellenischen Mystik; hierzu vgl. auch A. Dieterich, Abraxas, Leipzig 1891, 1 O I. ln di esem 
Zusammenhang mochten wir auf die Rolle der Gtíttin Hekate in den chaldaischen Orakeln 
aufmerksam machen. Oas chaldaische Universum besteht von drei Bereichen, dem htíchsten 
empyrischen (intelligiblen), dem mittleren aitherischen und dem unteren materiellen. Hekate, die 
Herrschaft Ober die mittlere Sphare fůhrt, ist die Quelle der lebensspendenden kosmischen Seele, 
die aus ihrer rechten Flanke strtímt und das ganze Universum belebt; zu dem Ursprung der 
chaldaischen Hekate sagt G. R. S. Mead, The Chaldean Oracles I, in: The Complete Echoes rrom 
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lm parmenideischen Kosmos muBte in der mittelsten aller Kronen auBer der 

MilchstraBe wohl auch die Fixsternsphiire angesiedelt worden sein, denn es geht schon 

aus der elementarsten Himmelsbeobachtung hervor, daB die MilchstraBe nic ihre relative 

Posítion zur Fixsternsphare andert und deshalb von der Erde gleich entfernt wie die 

letztere gewesen sein muB. Von den Gestirnen heiBt es fernerhin, Parmenides habe sic 

sich in dem feurigen, unterhalb der Sonne befindlichen Uranos gedacht. 149 Eíne 

Lokalisierung in die feurige Mittelsphare bestatigt schon die Nachricht, daB die Sterne die 

Verdichtungen des (wohl uranischen) Feuers seien. 150 

Oberhalb der mittelsten gemischten Krone wolbt sich die Krone der Smme, deren 

Feuersubstanz reiner ist als diejenige des Mondes und der MilchstraBe, da sie aus der 

letzteren abgeschieden war. 151 AuBer der Nachricht, daB die Sonne nach Parmenides von 

gleicher GroBe wie der Mond sei, erfahren wir nichts Naheres von deren 

Beschaffenheit. 152 Sehr aufschluBreich sind dagegen die Zeilen, wo die Gottin dem 

Philosoph verkiindet, daB er "von der reinen Fackel der gtanzenden Sonne blendende 

Taten, und woher sie entstanden, erfahren wird": 1m6a.péi~ Ei.>a.yÉo~ ijEA.íow 1 A.a.~mx&o~ 

Ěpy' ctÍÓTJAa. K:Ctt Ó1t1tÓ9Ev €~qtvovto.153 Es liegt nahe, daB die Taten der Sonne aÍÓTJACt 

wahrscheinlich nicht der versengenden Wirkung der Sonnenstrahlen wegen heiBen, 154 

the Gnosis, London 1908, 187: "Hekate seems to have been the best equivalent our Greek mystics 
could find in the Hellenic pantheon for the mysterious and awe-inspiring Prima) Mother or Great 
Mother of Oriental mystagogy." Umfassende Textsammlung zu der chaldaíschen Hekate bietet S. 
Ronan, The Goddess Hekate, Hastings 1992, 79-148; vgl. auch. S. I. Johnston, Hekate Soteira: A 
Study ofHekate 's Rol es in the Chaldean Oraci es and Related Literature, Atlanta 1990 

149 DK 28 A 40a = Aet. II, 15, 4 
150 DK 22 A ll & DK 28 A 39 = Aět. ll 13, 8: Jl. Kat 'Hpáún'to<; mA.iu..tma nupós 1:a 

&cnpa. 
151 DK 28 A 41 Aět. ll 20, 8: fL Kat Mll'tPÓOwpos núptvov {mápxnv 1:ÓV fíA.tov. 
152 W. Jager, Ein verkanntes Fragment des Parmenides, RhM 100, 1957, 42-47 vermutet, dal3 

die bei Arist. Met. Z 15, I 040 a 27ff., im Bezug auf Helios benutzte Wendung 1tEpí yftv tóv i1 
vuKnKpuq>t<;, ein &na~ ttPTI~Évov in aristotelíschen Schriften, letztlich auf Parmenides 
zuri.ickgehen mul3, da sie eine Analogie in dem von Scaliger emendierten vuK'ttq>ai::s q>&<; des 
Mondes in B 14 habe. 

153 Clem. Strom. V 138, 1 = DK 28 B JO, 2-3 
154 Darf sowohl im passiven Sinn als "unsehbar" als auch in aktiver Bedeutung wie 

"blendend", "unsehbar machend" aufgefal3t werden; so auch W. J. Verdenius, de novis libris 
iudicia, Mn, ser. IV, vol. X, 3, 1957, 249 f. (unter Berufung auf F. Bechtel, Lexicologus zu Homer, 
Halle 1914, 19 u. H. Frisk, Gůteb. Hogsk. Arsskr. 47, II, 1941, 7); auch V. Guazzoni Foil, Per 
l'interpretazione di aíď17J",oq ne/ fr. JO di Parmenide, GM XIX, 1 1964, 558-562 schliel3t 
folgerichtig den passiven Sinn aus. Die vom Passivum ausgehenden Deutungen des Fragments 
gelangen nicht zu einer befriedigenden Losung; vgl. Cerri, Parmenide, 260: ,,'operazioni invisibili': 
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sondern weil die Gestirne, durch welche die Sonne wandert, des Tags von ihrer grellen 

Licht i.iberstrahlt und deshalb unsichtbar gemacht werden. 155 Trifft diese Deutung zu, so 

scheint die Folgerung unabweisbar, daB sich Parmenides bereits von der durch Sterne 

hindurchgehenden Bahn der Sonne Begriff machen konnte.156 Einen zwar indirekten, 

jedoch sprechenden Beweis der Kenntnis der Sonnenbahn und ihrer Wendepunkte liefert 

die aětianische Angabe, derzufolge Parmenides npro'to<; acproptcrE 'tll<; yfl<; 'tOU<; 

ol.xoUJlÉ:Vou<; 'tÓnou<; úno 't<Xt<; oucrt ~rova:t<; 't<Xt<; 'tponumt<;.157 Den Sinn der Stelle traf 

richtig Doring, wenn er annahm, daB die beiden tropischen Zonen nicht die heutigen 

Zonen, sondern die Kreise am Himmel sind, die durch die Punkte des hochsten und 

tiefsten Mittagsstandes der Sonne gezogen und in die spharische Erde projiziert werden. 

Nach Poseidonios war Parmenides der Urheber der Einteilung der Erde in fůnf Zonen, 

wobei er der verbrannten Zone beinahe doppelt so groBe Breite zuwies, indem er sie nach 

auswarts i.iber beide Wendekreise in die gemaBigten Zonen hini.ibergreifen lieB. 158 Von 

dem Charakter dieser Zonen erfahren wir Naheres im Zusammenhang mít Thales und 

Pythagoras, nach denen sie I) die arktische- immer sichtbare, 2) die sommerliche Wende, 

3) die Tag- und Nachtgleiche, 4) die winterliche Wende, und zuletzt 5) die antarktische

unsichtbare, heif3en sollten. 159 Die beiden Tropenkreise schlief3en am Himmel einen 

Gi.irtel ein, unter dem die bewohnbaren Teile der Erde gelegen sind, dazwischen wird ein 

durch den Punkt des Mittagstandes der Sonne zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche gelegter 

in effetti, le influenze che il sole esercita sul mondo terreste (ad es. evaporazione delle aque, stimolo 
alla crescita vegetale, etc.) non sono visibili ne! loro attuarsi, ne! Ioro processo causativo, debbono 
perció essere ricostruite e postulate scientificamente, attraverso il ragionamento applicato 
alťesperienza"; Coxon, The Fragments, 228: ,,'hidden actions'. P.'s use of it in connection with 'the 
pure lamp of the shining sun' is a deliberate and vivid paradox." Th. Bergk, Parmenidea /, in: 
Kleine philologische Schriften, Bd. ll, hrsg. von R. PeppmOller, Halle, 1886, 71, schlug ěpy' 
apíůT}Aa vor. 

155 V gl. Ch. Kahn, On Early Greek Astronomy, JHS XC, 1970, I 05 
156 Als eine Anspielung an die Wendepunkte der Ekliptik ist wohl auch das 

Herakleitosfragment DK 22 B 94 (Plut. de exil. XI 604 A) zu verstehen, wo es heiBt: "HA.w<; yap 
oux un€p~i]cr~::tm f1Étpa· d ůi: !l'Íl. 'EptVÚ€<; jltv fiÍKTI<; tmKoupm tl;~::upfJcroumv. 

157 Vgl. Aět. 111 ll, 4 = DK 28 A 44a 
158 V gl. Strabo I 94 = DK 28 A 44a: "q>T}crl ůij ó II. tfi<; Et<; ni:vt€ ~ffiva<; ůtapl:crw><; 

CtPXll'YÓV yEvÉ:cr9m llapjl€VÍŮT}V, aA.A.' flCEÍ:VOV [LEV crXEŮÓV n ůtnAacríav cmo9aívttv to nA.áto<; 
ti]v ůtalCEKaUf1ÉV1lV L tfi<; [!O. 'tal; u 1:&v tponuc&v] ún~::pnín1:0ucrav ha1:i:prov 1:&v d<; 1:0 €no<; 
Kat npo<; 'tů.Í:<; EU1CpÓ.1:0t<;." 

159 Vgl. DK 41 a 7 Aět. ll 12,2: "Ků.AEÍ'tat ()' au1:&v ó f1EV apK'ttKO<; Kcti attq>ů.VJÍ<;, Ó ŮE 
Ot::pt vo<; 1:pomKÓ<;, ó ů€ icrT}[L€pt vó<;, ó ů€ xnf1Ept vo<; tpomKÓ<;, ó ů€ av'tctpKttKÓ<; te Kal 
acpa v i]<;." 
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Kreis angenommen. 160 Soli nun diese Auslegung der Zonenlehre richtig sein, so ist damit 

auch ein Indiz fůr die Kenntnis sowohl der Áqatorial- wie der Wendekreise bereits zu 

Anfang des sechsten Jahrhunderts gewonnen. 

Der betreffende Vers des zehnten, bei Clemens Alexandrinus au:lbewahrten 

Fragments, seiner poetischen Bildkraft entkleidet und in die Gegenwartssprache 

umgesetzt, wilrde deshalb sehr ungefáhr etwa folgendes besagen: " ... (kennenlemen wirst 

du) das Wesen des Aithers und alle Sternzeichen im Aither, und die Taten der heiligreinen 

Sonnenfackel, die, ihre Bahn durch die Gestirne ziehend, diese mit ihrem Glanz 

ilberstrahlt und so unsehbar macht, und woher sie entstanden, und wie der glanzaugige 

Mond, umherwandernd, die Gestirne am Nachthimmel durchzieht, und was sein Wesen 

ist..."l61 

Alle diese drei zu dem mittleren Bereich der kosmischen JlÍ~t<; zusammengefal3ten 

Kronen, d. h. Mond, Milchstral3e mít Gestirnen und Sonne, bestehen aus Feuer von 

verschiedener lntensitat, sie bilden gemeinsam offenbar die Sphare des Uranos. 

Merkwilrdig klingt die Nachricht bei Diogenes, dal3 Pythagoras als erster den Uranos 

Kosmos genannt habe, nach Theophrastos war es aber Parmenides und nach Zenon 

Hesiodos. 162 Der Zuschreibung dieser Gleichstellung dem Pythagoras wird man nicht viel 

Glauben schenken konnen, zumal sie mít der bei Aětios ilberlieferten "pythagoreischen" 

Gliederung des Philolaos in "O).:wuw<; KÓ<lJlO<; - oupavó<; in Widerspruch gerat; 163 ob 

jedoch diese Erfindung tatsachlich auf den Eleaten zurilckzufůhren sei, vermogen wir 

nicht zu sagen. Wir hatten dann jedenfalls eine Einteilung des Alls in "0AUJl1tO<;- KÓ<lJlO<; 

(= oupavó<;)- 'ta 1tEpiye:ta (einschliel3lich der Erde) vor uns. 

160 A. Doring, Das Weltsystem des Parmenídes, ZPhK 104, 1894, 170 ff. 
161 28 8 10, 1-5: dcrn o' ai9tpiav 'te qrúmv 'tá 't, tv aieépt 1tÚV'ta I CíTJI.!a'ta KCÚ Ka9apéi:<; 

Eix:qÉo<; ijEA.ioto I Aaj.máOo<; ěpy' aiortll.a Kat Ó1t1tÓSEV E~E"(ÉVOV'tO, I Ěpya 'tE K'ÚKA<01t0<; 1tE'ÚCíTI 
1tEpÍ<pot ta <JEAÍ)Vrt<; !Kat <p'ÚCít v, KtA. 

162 DK 28 A 44 1 Diog. Laert. VIII 48: [nueayópa<;] O.Ua llTtV Kat 'tÓV oupavóv 1tp&tov 
ÓVO!lÚCíat KÓCí!lOV Kat 'ti)V yfjv CítpoyyuArtV, Ó><; OĚ ElEÓ<ppaCí'tO<; fiap!leVÍOrtV, 00<; OĚ ZÍ)V<OV 
'Haíooov. 

163 DK 44 A 16 = Aět. ll 7, 7: 'tÓ llĚV ouv avw'tátw llÉPO<; toú 1tEpti:xovto<;, tv <$ 'tTJV 
EÍAtKpivuav dvat t&v CítotXEÍ.<OV, OAUj.t1tOV KaAEÍ, 'ta ot {mó ti]v 'tOÚ ÓA'Ú!11tOU <popáv, tv <$ 
tOU<; 1tÉVtE 1tAaVÍ)'ta<; !1E9' lÍAÍOU Kai CíEAÍ)Vrt<; tE'táX9at, KÓCí!lOV, tÓ o' {mó tO'Ú'tot<; 
Ú1tOCíÉArtVÓV 'tE Kat 1tEpt"(EtoV llÉPO<;, EV<$ 'tU tf]<; <ptAO!leta~ÓAOU "(EVÉCíE(O<;, oupavóv. 
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Von diesem "rings umfassenden" Himmel, oupavov Ujlq>t~ ĚXOV'ta, erfahren wir 

ferner, dal3 "die Ananke ihn lenkend festband, die Grenzen der Gestirne zu halten". 164 

Dem Gedanken, dal3 Ananke den Kosmos umspannt, begegnen wir bereits in der 

pythagoreischen Tradition. 165 Dort handelt es sich allerdings um keine fatalistische 

Konzeption babylonischer Pragung, nach der das ganze Weltgeschehen einem hoheren, in 

der unablinderlichen Bewegung der Gestirne sich kundgebenden Gesetz untergeordnet 

wlire, 166 sondern vielmehr um eine wohl schon dem lilteren Pythagoreismus zuweisbare 

Angleichung des Kosmos zu dem von Gtirteln umspannten Schiffsrumpf.167 Diese 

Vorstellung vermittelt uns der eschatologische Mythos am Ende der Republik Platons 

(616 b ff.), wo die Seelen, von einer nicht naher bestimmten Stelle ihrer 

Jenseitswanderung herabblickend, zuerst ein gerades Lichtband sehen, das sich von oben 

uber den ganzen Himmel und die Erde wie eine Feuersaule, nicht unahnlich dem 

Regenbogen, aber glanzend und reiner, hinzieht. Wenn sie nach einer weiteren Tagesreise 

dorthin gelangen, sehen sie in der Mitte des Lichtes, wie vom Himmel herab sich das 

Ende seiner Bander erstrecke, denn dieses Licht sei ein Band des Himmel gewesen und 

habe, wie die Gtirtel der Trieren, dessen ganzen Umschwung zusammengehalten. An den 

Gipfeln des Himmels ist die Spindel der Ananke befestigt, vermittelst deren alle Umlaufe 

in Schwung gesetzt werden. An ihr ist die Stange und der Widerhaken von Stahl, der 

Wirtel ist aber aus diesem und anderen Arten gemischt. In ihn sind dann weitere sieben 

164 DK 28 B I O, 5-7: důi]cret;; 8t Kat oupavov Ó:!l<pt;; exov'ta, I ěvOev [!lĚV yap] ěqm 'tE Kat 
&<; lllV ayoucr(a) E1tÉŮT]O'EV 'AváyKlll :n:dpa't' ĚXEtV acr'tprov. 

165 v gl. Actius I 25, 26 Diels, DG, 321 b 4: Ilu(:)ayópm; aváyKT]V Ě<pl] :rtEptKeícr(:)m 'tql 
KÓO'!l<fl, ferner auch Theol. Arithm. 60, De Falco: 1:1)v 'AváyKT]V oí (:)eoA.óyot 'tTI 1:oú :n:av'to<; 
oupavoú E/;ťO'tÚ'tTI UV'tUYt E:rtl]XOÚO't. vgl. w. Gundel, Beitrdge zur Entwicklungsgeschichte der 
Begriffe Ananke und Heimarmene, Gief3en 1914, 19 f., 48 f., 61 ff.; H. Schreckenberg, Ananke, 
Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs, Zetemata 36, Miinchen 1964, 72-134 

166 Vgl. F. Cumont, La mystique astrale dans l'Antiquité, Bulletin de I' Académie de Belgique, 
Classe des lettres, 1909, 256 ff. 

167 H. Richardson, The Myth of Er (Plato, Republic 6168), CQ XX, 314, 1926, 113-133 hat auf 
diese bemerkenswerte Parabel aufmerksam gemacht; es scheint, daf3 die Pythagoreer die 
Himmelssphare a! s Zug-, oder Lastschiff (óA.Ká;;) aufgefal3t haben: DK 44 B 12 (Philolaos): Kai 1:a 
!lEV 'td;; mpaípas (jOOjla'tU :rtÉV'tE EV'tÍ, 'ta EV 'ti;i mpaipt;t :n:úp l(Ut Uůrop l(Ut yd l((Xt ai]p, Kat o 
'td<; crcpaípa;; óA.Ká<;, :n:Éil:n:wv; es steht jedenfalls fest, dal3 sie das Zentralfeuer des Universums 
dem Grundbalken des Schiffes, dem Kiel ('tpóm;;), angeglichen haben, vgl. Aet. ll 4, 15 DK 44 A 
17: 'tO St ÍJYEJlOVtKOV EV 'tt$ jlEcrat 'tÚ't<fl :n:upi, o:n:Ep 1:pÓ1tEro<; OÍXT]V :n:pou:n:epáA.no 'tfiS 'tOÚ 
:n:av'to<; crcpaípa;; ó ŮT]IllOUpyó;; eeó;;. 1st es auch der Grund gewesen, warum die Gottin inmitten 
der Spharen bei Aetios Daímon Kybernetes heil3t? 
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Wirtel eingepaBt, usw. Eine verwandte Konzeption mag wohl auch hinter der den 

Himmelskreis festhaltenden schicksalshaften Notwendigkeit des parmenideischen 

Kosmos gestanden haben. Merkwiirdig ist dabei, daB wir derselben Vorstellung auch in 

der Beschreibung des (der Welt des Werdens und Vergehens transzendenten) Eóv 

begegnen, das "starke Ananke in Bandern der Grenze halt, die es rings umschlieBt": 

Kpa:tEPtl yap 'AváyJCl} !1tEipcnoc; ev OEO"floímv ěxn. 'tÓ fltV Ó.Jlq>l.c; eÉpyEt, 1 ouvEJCEv 

ouJC U'tEAEÚtl}'tOV 'tO eov 8Éfll<; dvm· 168 Es fragt sich, ob gerade dieses Merkmal, das 

sowohl den transzendenten Gott, 'tO eóv, wie auch die Welt der furchtbaren Mischung, 

den Kosmos, auszeichnet, als Indiz einer gewissen Korrespondenz zwischen diesen 

voneinander getrennten Bereichen aufzufassen ware? 

Die Sphare des Uranos ist vom Aither umgeben. Obwohl von seiner Beschaffenheit 

auBer dem Beinamen "gemeinsam" nichts naheres verlautet, wird zumindest anzunehmen 

sein, daB er in einem der griechischen Anschauung iiblichen Sinn als das sublimste und 

reinste, dem GOttlichen wesensvenvandte Element des Universums gegolten habe. Wenn 

daher Cicero vom Parmenides sagt: coronae simile efficit (O"'tE(j)ÚVl}V appellat), 

continentem ardorum <et> lucis orbem qui cingit cae/um, quem appellat deum ... , so ist 

sein Interpretament wohl nicht so auszulegen, daB die weltregierende Gottin mít einer den 

Himmel umzingelnden Krone gleichzusetzten ware, 169 sondern daB die feuer- und 

lichterfůllte Krone, die unserer Rekonstruktion gemaB dem Aither entsprechen wiirde, das 

gottliche Prinzip enthalt. Diese Auffassung bestatigt indessen der nachfolgende Satz: in 

quo neque figuram divinam neque sensum quisquam suspicari potest. 170 

Sehr befremdlich klingt dagegen die Aussage des zehnten Fragments, daB es eine 

Mehrheit der s»mata im Aither gebe. 171 Waren namlich unter criJJla'ta die Sternbilder zu 

verstehen, so gerieten wir in Widerspruch mit den beiden obenangefůhrten Angaben, laut 

denen die &.cr'tpa (Gestirne, Sternbilder) sich im Uranos befinden und als 1ttAlÍflet'ta des 

gemischten Feuers bezeichnet werden. 172 Es hieBe dann entweder, daB die Gestirne sich in 

168 OK 28 B 8, 30-32 
169 wie es sich etwa Coxon, The Fragments, 236, vorstellt. 
17° Cic. de nat. deor. I ll, 28 OK 28 A 37 
171 OK 28 B I O, 1-2 Clem. Strom. V 138: dcrn o' aiOepíav 'tE qrúmv 1:á. 1:' tv aietpt 

ná. V 'ta I crilJla'ta ... 
172 OK 28 B 10, 5 ff.; A 39; Es handelt sich offensichtlich um Verdichtugen des uranischen 

Feuers, denn reines Feuer ist dtinn und fein und verdichtet sich nicht. 
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emem Bereich vorfinden, der elementarisch remer ist, als sie selbst, was wohl nicht 

angeht, oder aber, dal) Uranos und Aither eins sind, was wiederum bestimmten Angaben 

widerspricht. Eine andere Erkliirung besteht darin, daB mít den O"JÍJ..ta:ta die Planeten 

gemeint sind. 173 Diese Moglichkeit wurde allenfalls in der Aussage eine Stiitze finden, 

nach der Parmenides Eos und Hesperos die Stelle im Aither angewiesen hatte. 174 Dagegen 

spricht jedoch, daB es in den uns bekannten Quellen so gut wie keinen Beleg fůr die 

Bezeichnung des Planets als crflJ..ta vorliegt, und ferner, dal) nach der einschlagigen Stelle 

der Philosoph nicht bloB von Eos und Hesperos, sondern schlechtwegs von "allen 

Zeichen" (rcáV'ta O'IÍJlU'ta) im Aither erfahren haben soli. Auf cine endgultige Erklarung 

dieser Stelle wird man deshalb vorerst verzichten mussen. Wir konnen zumindest fůr 

ziemlich gesichert halten, daB Parmenides dem Morgen- und Abendstern, deren Identitlit 

nach einigen Pythagoras, nach anderen aber Parmenides als erster erkannt habe, 175 den 

hochsten Platz in seiner Sphlire angewiesen hatte. DaB er sich uber die Bewegungen der 

ubrigen vier Planeten hochstwahrscheinlich noch keine prlizísere Vorstellung machen 

konnte, Iegt schon die Tatsache nahe, daB er den Fixsternhimmel unter den Venusstern 

und die Sonne ordnet, und somit allem Anschein nach noch nicht uber die (erst aufgrund 

einer langeren Beobachtungsaktivitlit gewonnene) Kenntnis von Bedeckungen der 

Fixsterne durch Planeten verfúgt. 176 Es scheint eher, daB der Autor dieses Systems einer 

173 Nach Tarán, Parmenides, 242 und Coxon, The Fragments, 227 deuten die <níf1a'ta auf 
Sterne. Die crf]f1a'ta rcoA.A.á tauchen abermals in der Rede der Gottin auf, wenn sie den Koupo;; 
unterweist, dal3 es auf dem Wege des Seins viele Zeíchen gibt (OK 28 B 8, 1-3 =Sirup!. in Phys. 
145, I - 146, 25): ... Jlóvo;; ů' ětt f1Ú9o;; óůoio I A.eírcetat ro;; ěcrnv· ta'Í.l'tTI ů' erci crÍ]Jlať ěaot I 
rcoUa f1UA', ú:x; ayÉV'tl'tOV ĚOV K'tA.; hier kann jedoch trotz w. Kranz, Ober Aujbau und Bedeutung 
des Parmenideichen Gedichtes, SBPAW 47, 1916, 1166 u. E. A. Havelock, Parmenides and 
Odysseus, Harvard Studies in Classical Philology 5, 1958, 134 schwerlich von Konstellationen die 
Rede sein. 

174 Aet. ll 15,7 =OK 28 A 40a 
175 Diog. Laert. VIII 14 OK 28 A 40 a, ibid., IX 23 = DK 28 A I; Von einer Entdeckung im 

5. Jhdt. v. Chr. laBt sich allerdings nicht mehr reden; den altionischen Physikem waren zumindest 
die Grundelemente der babylonischen Astronomie bekannt. Die Babylonier, die den Planeten Venus 
dNIN.DAR.AN.NA, "bunte Herrin des Himmels", nannten, wu13ten Uber die ldentitat von Abend
und Morgenstern zumindest seit der Zeit des Ammizaduga (1581-1561 v. Chr.). Bescheid, vgL van 
der Waerden, Arifiinge der Astronomie, 49 

176 Dies besagt, dal3 die Diskussion, ob Parmenides auBer dem Venusstern noch andere 
Planeten gekannt habe, in der Tat gegenstandslos ist; P. Tannery, La physique, 283 setzt die 
Kenntnis von filnf Planeten schon bei den "ersten Pythagoreern" voraus, zu denen er auch 
Parmenides rechnet. Obwohl die Kenntnis von fUnf Planeten in der babylonischen Sternkunde seit 
altester Zeit anzunehmen ist, laBt sich nicht mit voller Sicherheit feststellen, wann und unter 
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althergebrachten hieratischen Kosmologie verpflichtet bleibt, die eine auf orientalische 

Vorbi I der zurtickfůhrende Zusammenfassung von Sonne, Mond und Venusstem im 

Gegensatz zu den Fixsternen zum Grundpostulat hat. 177 

Oas O''tE:pE:óv, das alle Kronen wie eine Mauer umzingelt, haben wir vorlaufig als 

cine zu dem System der miteinander verwebten Kronen nicht hinzugehorende Grenzmauer 

des Universums definiert. Von ihrer Form ist uns zwar nichts Naheres Uberliefert, doch 

wird man infolge der Gleichgewichtigkeit der im gleichen Abstand von den Grenzen des 

Weltalls schwebenden Weltkugel auf deren durchwegige Gleichheit mit sich selbst, also 

auf Spharizitat schlief3en dilrfen. Es ist andererseits ungewif3, ob man diese feste Hillle 

ohne weiteres auch als identisch mit dem im elften Fragment erwahnten ĎA:DJ..l1to<; 

Ěcrxcno<; hinstellen darf. 178 Olympos tritt bei Homer wie in spaterer Ůberlieferung 

meistens als synonym mit Uranos auf, 179 die Homerscholien erklaren ihn als den auf3ersten 

Bereich des Universums und den Gegenpol des Tartaros; 180 es fehlt auch nicht an Stellen, 

wo Olympos und Aither zusammen genannt werden. 181 Da aber im elften Fragment 

welchen Umstanden sie in die griechische Astronomie Eingang fand. F. Cumont, Les noms des 
planetes et l'astrolatrie chez les Grecs, L'Antiquité Classique IV, 1, 1935, 8 ff. und H.-G. Gundel 
in RE, s. v. Planeten, 2023, 2029 waren des Dafůrhaltens, dal3 die fúnf Planeten Saturn, Juppiter, 
Mars, Venus den Griechen noch vor der Zeit des Philolaos bekannt geworden waren, wenn auch 
ihre Namen erst in der zweiten Halfte des 4. Jhdts. festgelegt wurden. Der Terminus oí. rcl..ávEtot 
wird in der uns erhaltenen Literatur zuerst bei Demokrit fůr Sonne, Mond und Venusstem benutzt, 
Aět. ll 15, 3 =OK 68 A 86; er sollte auch eine Schrift mit dem Titelrc~::pt t&v rcl..aviltrov verfaf3t 
haben, Diog. Laert. IX 46 = OK 68 8 5 b H.-G. Gundel, ibid., 2040 schlief3t u. a. aus Plat. Tím. 39 
C, leg. 822 a, Epinomis 986 e, daf3 die einzelnen Planetennamen hochstens einem engen Kreis von 
Fachleuten bekannt waren. 

177 Vgl. H.-G. Gundel in RE, s. v. Planeten, 2043 
178 Vgl. Das Weltsystem, 172 f.; diese Erklarung wird spater mit ZurUckhaltung behandelt, vgl. 

Ein Wort pro domo, 229; A. Finkelberg, The Cosmology, 317; Tarán, Parmenides, 241 setzt die 
ldentitat von tó rcEpttxov crtEpEóv (A 37) mit oilpavóv aJ.lCJlt<; Ěxovta (8 10, 5) und ol..wrcoc; 
Ěcrxatoc; (8 ll, 2-3) voraus. 

179 8elegstellen bei W. M. S ale, Homeric Olympus and lts Formulae, AJPh I 05, 1984, 1-28 
180 Schol. ad ll. VIII 13: ec; Táptapov roc; ta oilpávta tpta ůtacrtiJJ.lata ĚXEl, atpa J.lÉXPt 

VE<pEAOOV, dta ai9Épa J.lÉXPl t&v <patVOJ.lÉVrov, outro<; x:ai arcó yfl<; Ei<; "Atůou, arcó ŮE "Atůou 
de; Táptapov· Ěvavtíoc; ůě. 'OI..ÚJ.lrcq> ó Táptapoc;· ó J..l.EV yap ourcoť avÉJ..l.Otm nvácrcrEtat 
oilůtrcoť OJ.l~pq>.; vgl. Eustath. 694, 45; Damasc. ll 88 R: fíůll yap oí. J..l.Eta tóv VOT)tóv x:ÓcrJ.lOV Ěv 
f:autoi<; ŮtacrtÚVtE<; ŮtÚX:O<JJ.lOl, ffi<; oiJpaVÓV ĚV ÉJ<Cx<Jtq> dvat KOL Etl rcpÓ tOÚtOU "0AUJ.l1COV' 
dta f:/;fl<; ta al..l..a crtOlXEÍa, avál..oyov tot<; tflcrůE, xai rcpÓ<; arcaO'tV tÓV Táptapov E<JXOtOV, 
avtíl;ouv ovta tqJ '0AtlJ.l1Cq>. 

181 Aristoph. Thesm. 1069; Apoll. Rhod. III 159 f.: ailtap Ěrcnta rcút..m; ~si]A.u9Ev 
OiJA.úJ.lrcoto I ai9t.:píac;; Nonn. Dion. XXV 123 f., XXIX 320 ff., XXXV 304f.; Anth. Pal. App. VI 
266, 3. 6; Ovid. jast. I 307; III 415 ff.; Lucan. Vll 478; Martíal lX 3, 3; V erg. Aen. Vl 579 (ad 
aetherium 0/ympum), VIII 319, X 621 



160 

Olympos, Aither und die drei den Uranos bildenden Spharen der Sonne, des Mondes und 

der Milchstral3e nebeneinander auftreten, scheint auch der Schlul3 berechtigt, dal3 sich 

Parmenides Olympos als einen sowohl von Uranos wie auch von Aither getrennten 

Bereich gedacht habe. 182 ln diesem Fall bliebe nur die das Weltall umschliel3ende Mauer 

als die einzige mit dem Olympos identifizierbare Sphare librig; eine Mutmal3ung, die sich 

jedoch auf ke in gesichertes Zeugnis stiltzen kann. 183 

182 Nach Coxon, The Fragments, 231 ist Olympos als Limit des physischen Universums mít 
Uranos assoziiert, wenn auch nicht identifiziert; Karsten, Parmenidis reliquiae, 125; F. Susemihl, 
Zum zweiten Theile, 213; Cerri, Parmenide, 263 f. halten Olympos fůr identisch mít Uranos. 

183 Eine Entsprechung hat die Vorstellung von der das Weltall umschlieBender Hillle in der 
ps.- hippokratischen Schrift De hebdomadibus, deren Entstehungszeit auf das 5. Jhdt. v. Chr. 
geschatzt wird; zur Datierung vgl. M. L. West, The Cosmology of 'Hippocrates' De Hebdomabibus, 
CQ N. S. 21, 2, 1971, 384. Dort hei13t die hochste kosmische Sphare inseparabilis soliditas 
aJCpttov n:áyoc;, (c. 6); von der Beschaffenheit dieser Hnlle, die wohl auch 'OA.Íll!JI:tO<; JCÓcrJ.wc; 
bezeichnet worden war (c. 2), gibt es keine allgemein akzeptierte Deutung, vgl. W. H. Roscher, 
Ober Alter, Ursprung und Bedeutung der Hippokratischen Schrift von der Siebenzahl, 
Abhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften 28, 191\, 56 ff.; Pfeiffer, Studien, 
30 ff.; W. Kranz, Kosmos und Mensch in der Vorstellung friihen Griechentums, Nachrichten von 
der Gesellschaft der Wissenschaften zu GO!tingen, Phil.-hist. Klasse, N. F., Fachgruppe I, Bd. 2, 
1936-38, 128 u. 131; nach A. Olerud, L 'idée de macrocosmos et de microcosmos dans le Timée de 
Platon, Diss. Uppsala 1951, 56 ff. handelt es sich um eine makrokosmische Analogie von der 
menschlichen Haut oder der Membrane eines Embryos; laut L. A. Campbell, Mithraic Jconography 
and Ideology, Leiden 1968, 94 f. wird in der iranischen Tradition der Himmel, asman, a1s von einer 
Mauer umschlossen vorgestellt. Der Name dieser Mauer, Harburz, ist eine Variante des Namens des 
nordiranischen Berges Elborz, der - ahnlich wie der griechische Olympos - zum kosmichen Berg 
umgedeutet wurde. ln der altesten kosmologischen Spekulation der Buddhisten begegnen wir der 
Idee von den sieben Ringgebirgen, die um den Zentralberg Meru als Zentrum herumliegen und 
deren Hohe und Entfernung von einander nach innen hin in geometrischer Progression zunehmen, 
vgl. W. Kirfel, Die Kosmografie der lnder, Bonn I Leipzig 1920, 185 f. Es stellt sich die Frage, ob 
die Vorstellung von dem m:pttxov O"tEpEóv nicht zuletzt nur eine Fortentwicklung der 
altertUmlichen Idee einer die Welt umgebenden Ringmauer gewesen sein dUrfte. 
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v. 

Nachdem wir das parmenideische Weltsystem in seinen einzelnen Teilen behandelt 

haben, sollen nun zum Abschlul3 in aller Kurze seine wichtigsten Ziíge herausgehohen 

werden. Es muB zunachst festgestellt werden, daB es sich um einen sehr archaischen 

Weltentwurf handelt: das Weltgebaude besteht aus drei tibereinander geordneten 

Schichten: den 1tEptyEta, dem Uranos und der hyperuranischen Sphare (Aither), wobei die 

mittlere Sphare abermals in drei Bereiche, diejenige der Mondkrone, der Krone der 

Gestirne mit der Milchstral3e und der Sonnenkrone, zerfállt. Die primitive Einteilung des 

Weltalls in drei Bereiche finden wir schon im Rig Veda, wo von bhur (Erde), bhuvah 

(Atmosphare) und svar (Himmel) die Rede ist, jede von diesen Spharen wird jeweils in 

drei Schichten unterteilt. Ober Herkunftsgebiet und Alter dieser primitiven Kosmologie 

lassen sich freilich nur Mutmal3ungen anstellen; tiberraschenderweise hat W. Kirfel auf 

Grund zahlreicher morphologischer Ůbereinstimmungen auf die Abhangigkeit der 

indischen von der babylonischen Kosmologie geschlossen. 184 Diese sehr verbreitete 

Vorstellung von drei Himmcln ist zumindcst seit dem 5. Jhdt. v. Chr. in der 

griechischen, 185 chaldaischen und persischcn Ůberlicferung belegt, und ihr Fortleben liil3t 

sich bis in s Christcntum, 186 den Mandaismus und Manicheismus weiterverfolgen. 187 

184 Vgl. R. F. Gombrich, Ancient Indian Cosmology, in: Ancient Cosmologies, ed. C. Blacker 
& M. Loewe, London 1975, 112 ff.; Die Annahme von drei (oder vier) Himmelsspharen ist librigens 
auch aus Babylonien bekannt, vgl. H. Winckler, Himme/s- und We/tenbild der Babylonier, Alter 
Orient 3, 1-Jeft. 2/3, Leipzig 1903, 25 f.; W. Kirfel, Die Kosmografie der lnder, 33 ff. Es handelt 
sich u. a. um die Vorstellung des himmlischen Ozeans, die durch die primitive Naturerkenntnis nicht 
notwendig vermittelt wird; ferner um diejenige des nordlichen Weltberges, und nicht zuletzt um die 
Idee der Drei- und Siebenzahl, die in der Weltgliederung in drei, bzw. sieben Himmel ausgedrlickt 
wird. Die letztgenannte Idee ist, nach Kirfels Vermutung, von Babylon aus einerseits nach Westen 
zu den Volkem Vorderasiens und andererseits nach Osten zu den lraniem und Indem gewandert. 

185 Zu den drei siderischen Spharen der pseudohippokratischen Schrift De hebdomadibus, vgl. 
W. Kranz, Kosmos und Mensch. 142 

186 So behauptet Paulus (ll Kor. 12), er sei in den dritten Himmel und dann in das Paradies 
aufgefahren. 

187 Vgl. F. Cumont, Lux perpetua, Paris 1949, 173 u. 185; H. Puech, Mani et le Manichéisme, 
172321 
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Als ein archaischer Zug dieses kosmologischen Systems mag ferner gelten, daB hier 

1m Gegensatz zu den die Kenntnis der planetarischen Umlaufzeiten voraussetzenden 

Kosmologien die Fixsternsphare unter die Sonnensphare gestellt wird. 188 Allerdings steht 

Parmenides mit dieser Anordnung auf dem griechischen Kulturgebiet keineswegs 

vereinzelt da. Von Anaximandros wird berichtet, er habe zuoberst die Sonne, dann den 

Mond, die Fixsterne und zuunterst die Planeten gestellt; dem Metrodoros von Chios und 

dem Krates wird die gleiche Ordnung zugeschrieben. 189 Ahnlich wie Parmenides stellte 

auch Leukippos die Sonne zuoberst, den Mond zuunterst, dazwischen die i.ibrigen 

(Sterne). 190 Ob die Griechen dieses System von den Persern oder gar von den Chaldaern 

i.ibernommen haben, die nach Diodor191 ebenfalls die Sphare der Fixsterne unter die 

Planeten reihten, oder ob es als eine auf einer rudimentaren Himmelsbeobachtung 

gegri.indete Anschauung vollig eigenstandige Schopfung anzusprechen ist, muB dahin 

gestellt bleiben. Es ist jedenfalls von Interesse, daB sowohl das archaische wie dasjenige 

von der Kenntnis der Planeten und ihrer Umlaufzeiten ausgehende System seit altester 

Zeit nebeneinander bestanden haben, da wohl schon die alteren Pythagoreer die richtige 

Anschauung uber die Fixsternsphare als die auBerste hegten. 

Der das ganze kosmologische System des Parmenides am starksten beherrschende 

Gedanke ist zweifellos die Gegeni.iberstellung von zwei gleichgewichtigen Prinzipien, 

dem Feuer und der Erde, die im Zentrum der kosmischen Kronen durcheinandergehen und 

aus deren Vermischung die phanomenale Welt entsteht. Wahrend im Zentrum das Dunkle 

und Dichte, am auBersten Umkreist das Di.inne und Leichte herrscht, gibt es dazwischen 

cin von oben nach unten sich stetig anderndes Mischungsverhaltnis dieser Prinzipien. In 

dem kosmogonischen MischprozeB wird jedes der beiden elementar reinen Prinzipien 

durch sein Oppositum getri.ibt, was eine angesichts des wahrhaft Seienden zwar 

minderwertige, dennoch wohlgeordnete Welt zum Ergebnis hat. Wenn aber dieses ProzeB 

188 Aus den knappen Resten der pannenidesichen Kosmologie lal3t sich in der Tat nicht mit 
voller Sicherheit erschliel3en, ob im pannenideischen Weltsystem die Mondsphare unterhalb oder 
oberhalb der Milchstral3e (als deren Ausscheidung sie gedacht ist) situiert war. 

189 DK 12 A 18 = Aět. II 15, 6: 'A. Kal. Mrrcpóoropo<; ó Xío<; Kai Kpát11<; avrotá'tro llEV 
1taV'tffiV 'tÓV fíA.wv 'tEtáxOm, !leť autóv OE tl\v crcA.iJvnv. Ú1tÓ OE autou<; ta a1tA.avfl trov 
iicrtprov Kat tou<; 7tA.ávnta<;. 

190 DK 67 A I Diog. Laert. IX 33: dvm Oe 'tOV 'tOÚ ilA.íou KÚKAOV eč;rotatOV, tóv OE tf]<; 
crtoA. ft vn<; 1tpocryctótatov, t&v &.A.A.rov llEtač;u toútrov ovtrov. 

191 ll 30, 6 
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als "unselig, furchbar" bezeíchnet wírd, "1tá.V'trov yap O''tU"fepoí:o 'tÓK:ou Kat JlÍ~to<; 

apxEt [se. ÓUÍJlffiV] .... ", so ist der Schluf3 berechtigt, daB alles, was in diesem Kosmos 

Produkt der Vermischung ist, als verungluckt angesehen wírd. 192 Verfehlt ist also alles 

Entstehen und Vergehen, lugnerisch sind die Sinne und das iibliche BewuBstsein des 

Menschen, das von dem Mischungsverhaltnis der Elemente abhangt. Die Befreiung von 

den Fesseln des Truges liegt in der Erkenntis der ewig seienden Wahrheit, die dem 

Philosoph durch gottliche Gnade geoffenbart wird. 

Um dieser Wahrheit teilhaftig zu werden, muf3 er zum Himmel auffahren und dort die 

Dies- und Jenseits trennende Schwelle tiberschreiten. Auf dieser Jenseitsreise verlaBt er in 

der Begleitung der HeliostOchter das Haus der Nacht, das wohl der sublunaren Region 

entspricht, durchdringt die Sphare des Mondes, und kommt schlieBlich bei der mittleren 

Sphare der gleichmaf3igsten Mischung, der Milchstraf3e, an. Dort, nah an den Wegen des 

Tages und der Nacht, befindet sich das von Dike bewachte aitherische Tor und in ihm die 

Seelenrichterin, die den Ankommling mit Handschlag feierlich empfángt und in das 

Mysterion der Wahrheit einweiht. Die Gottin Dike, die auf den unteritalienischen 

Vasenbildern den Heroen auf ihrem Weg zum Hades Beistand leistet, der im Tor 

klaffende Schlund und die zweí Wege, die wohl kaum anders als eine Nachbildung der 

unterweltlichen Wegscheide zu fassen sind, 193 steHen in díesem poetíschen Gebílde die 

altbekannten Symbole der Unterwelt dar. Es besteht somit aller Grund anzunehmen, daf3 

Parmenídes ganz im Sinn der pythagoreischen Eschatologie die Unterwelt auf den 

Himmel tibertragen hat; galt doch nach einer dem Pythagoras zugeschriebenen 

Geheimlehre die Milchstraf3e als das himmlische Totenreich, oder laut Herakleides 

Pontikos als ein Weg, auf dem die Seelen durch den himmlischen Hades wandern. 194 

192 Zu dem pessimistischen Charakter des Ausdrucks crtuyepó~ ("odieux comme Ia Styx") vgl. 
Conche, Parménide, 225 f. Zu den Parallelen mit der gnostischen Weltablehnung vgl. J. Mansfeld, 
Bad World and Demiurge: A Gnostic Motif from Parmenides a. E. to Lucretius a. Philo, in: Studies 
in Gnosticism and Hellenistic ReL pres. to G. Quispel, ed. R. van den Broek I M.J. Vermaseren, 
Leiden 1981, 261-314 

193 M. M. Sassi, Parmenide a/ bivio, Per un 'interpretazione de/ Proemio, PP XLIII, 1988, 
383-396 

194 Zum Motiv der Obertragung des Totenreichs in den Himmel vgl. loan P. Couliano, 
Démonisation du cosmos et dualisme gnostique, RHR 98, 1979, 3-40 
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Die im Prooimion mít so leuchtenden Farben wiedergegebene Himmelsreise zu 

RoBgespann hat zweifellos die Wurzel in der ekstatischen Mystik, die in den orphisch

pythagoreischen Kreisen des 6. Jahrhunderts biGhte und deren Zweck in der Antizipation 

der Himmelsreise der abgeschiedenen Seele lag. Die Seele des der Gottheit 

Wohlgefálligen wird nach dieser eschatologischen Vorstellungsreihe ilber díe 

himmlischen Regionen zum Wohnort des ewigen Lichtes emporgetragen, wo sie aller 

weltlichen Beimischung frei, die Ewigkeit erlangt und in der Schau des ewig Gottlichen 

verweilt. Die Auffahrt zum hochsten Himmel wird, wie bekannt, in manchen Hillen als 

eine Reise durch drei himmlische Spharen beschrieben. Der unsterbliche und reinste Teil 

des Menschen, seine Seele, durchwandert die Sphare des Mondes, die Sonnensphare, die 

Sphare der Fixsterne und schwingt sich bis zum vierten Himmel auf, wo sie mit den 

Gottern wohnt. 195 Doch die Himmelfahrt des Parmenides fůhrt nicht bis zur hochsten 

Region des Aithers empor, sondern endet allem Anschein nach schon am himmlischen 

Tor. Dem Dichter wird nicht beschieden, von seinem irdischen Ursprung vollkommen 

gelost zu werden, wie dem Pamphylier Er, wird auch ihm nicht vergonnt, aus der Quelle 

des Vergessens zu trinken und ewige Loslosung aus dem Rad der Geburten zu erreichen. 

195 VgL J. Flamant, Sotériologie et systemes planétaires, in: La soteriologia dei culti orientali 
nell' lmpero Romano, Atti del ColL lnt., Roma 24-28 Sett. 1979, a eura di Ugo Bianchi & Maarten 
J. Vermaseren, Leiden 1982, 226 u. 233. Die Himmelfahrt durch drei kosmische Spharen kann man 
am deutlichsten in iranischen Quellen beobachten, wo die von der nach dem Jenseits dahineilenden 
Scele durchlaufenen Himmelsstationen folgenderma13en aufgezahlt werden: zunachst kommt Hara
Berezaiti, dann nacheinander die Steme, der Mond, die Sonne, und schlieBiich Garódemána 
(anfangsloses, unendliches Licht, ai9ftp); nach den Pahlevitexten fiihrt die Reise durch die Station 
des Feuers hindurch, um ilber Sterne, Mond und Sonne ins Garódemána zu gelangen Diese Systeme 
kennen also drei Himmel, durch welche man zur vierten gottlichen Sphare auffahren kann; vgl. 
Eisler, Weltenmantel I, 903, W. Bousset, Die Himmelsreise der Seele, ARW 4, 1911, 156 ff.; F. 
Cumont, Lux perpetua, 143; die bekannten Belegstellen sind von W. Burkert, lranisches bei 
Anaximandros, RhM 106, 1963, 107 ff. zusammengestellt worden; Eine merkwiirdige Analogie zu 
diesem Vorstellungskomplex bietet eine Stelle aus Brhadanyaka- Up. V, JO= Satapatha-Brahmana 
XIV 8, 12, wo der Jenseitsweg der Seele folgendermaBen geschildert wird: "Wenn der purusa (= 
"Mensch" oder "Seele'') aus dieser Welt abscheidet, so geht er in den Wind in die Luft) cin. 
Dieser offnet sich fůr ihn dort so weit, wie die Offnung (Nabe) eines Rades: durch diese (Offnung) 
schreitet er in die Hohe. Er gelangt zur Sonne. Diese otfuet sich fůr ihn dort so weit, wie die 
Offnung eines Alambara (cine Art Trommel): durch diese (Offnung) schreitet er in die Hohe. Er 
gelangt zum Monde. Dieser Offnet sich fůr ihn so weit, wie die Offnung eines Dundubhi (eine Art 
Trommel). Durch diese (Offnung) schreitet er in die Hohe. Er gelangt in die Welt, in der es keinen 
Kummer, keinen Frost (oder: Winter) gibt. ln dieser wohnt er ewige Jahre." Zit nach J. Hertel, Die 
Himmelstore im Veda und im Awesta, lndo-iranische Quellen und Forschungen II, Leipzig 1924, 
46. 
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Er wird jedoch auf dem gottlichen Scheideweg sowohl zur Wahl des allein zuliissigen, zur 

Erkenntnis des ewig wahren und gottlichen Prinzips fůhrenden Weges aufgemuntert, wie 

auch iiber den Grund des menschlichen Irrtums unterwiesen. Die Ewigkeit und EriOsung 

von den Biindern der Sinnlichkeit und des Werdens erlangt er schon in diesem Leben 

durch die Befolgung des allein richtigen, zur Erkenntnis des Gottlichen fůhrenden Weges. 


