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In seinem VI. Buch erzahlt Herodot die delische Legende iiber die heiligen 
Opfergaben der Hyperboreer, die der Gottin Eileithyia als Tribut fiir die schnelle 
Geburt auf Delos dargebracht wurden. Sie seien in Weizenstroh gewickelt und 
urspriinglich von zwei Madchen gebracht worden, die nach delischer Oberlieferung 
Hyperoche und Laodike hieBen. Die beiden Madchen wurden von filnf Mannem 
begleitet und letztlich sind sie auf der Insel gestorben. An ihrem Grab, das sich im 
Artemision befand, legten die delischen Madchen vor der Hochzeit eine Spindel 
nieder, um welche sie eine ihrer Haarlocken wickelten. Ebenfalls nahmen die Jun
gen eine Haarweihe vor. S ie  wickelten das geschnittene Haar um einen 
jungen Zweig und legten es auch an dem Grab nieder. Weil ihre urspriinglichen 
Gesandten starben und nicht zuriickkehrten, haben die Hyperboreer sich fiir einen 
anderen Weg entschieden: sie brachten die Gaben zu den Grenzen ihres Landes und 
baten ihre Nachbam, die Skythen, sie weiterzugeben. So kamen die Opfergaben iiber 
viele Lander und Volker zur Adria. In Griechenland fiihrte der Weg iiber Dodona bis 
zum Malischen Meerbusen, weiter von Stadt zur Stadt iiber die ganze Insel Euboia 
bis nach Karystos und von dort iiber Tenos nach Delos Hyperoche und Laodike sind 
allerdings nicht die ersten hyperboreischen Madchen auf Delos gewesen. Die Delier 
sagten, daB in noch friiherer Zeit, gemeinsam mit den Gottinnen, zwei andere Mad
chen, Opis und Arge, zu ihnen gekommen seien. Sie wurden hinter dem Artemision 
bestattet und auf der Insel geehrt, allerdings in diesem Fall ausschlieBlich von 
Frauen, die Gaben fiir die beiden sammelten und einen von dem Lykier Olen 
erdichteten Hymnos ihnen zu Ehren sangen I. 

In dieser ganzen Erzahlung spiirt man den Zweifel des Herodot an der 
Wahrheit der Legende, zugleich aber sein Bestreben, Beweise fiir die Existcnz der 
Hyperboreer und ihrer Opfergaben zu finden. Als einzigen weiteren stiit:zenden 
Beleg zieht er einen in Thrakien vollzogenen Ritus heran und fiihrt fort: 

"lch personlich weiB etwas Bescheid, was ahnlich gemacht wird: Die 
Opfergaben der paonischen und thrakischen Frauen, wenn sie der Artemis 
Basileia (f3acnA.TJ1TJ) Opfer bringen, sind niemals ohne Weizenstroh. lch 
weiB es sicher." 
Wir konnen heute hinzufilgen, daB solche Gaben tatsachlich einen Platz in 

der Kultpraxis auf Delos gehabt haben. Als 'Y 1TEpf3opE.wv iEpa und Ta t� 
' Y1TEpf3opiwv sind sie in zwei Rechnungen der Amphiktyonie aus dem 4. Jh. v. 
Chr. registriert2. Selbstverstandlich ist diese Tatsache keine Antwort auf die Frage 
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nach der Existenz der Hyperboreer. Sie bestatigt aber das Vorhandensein der 
Gaben und eine feste Ritustradition. 

Die Bedeutung der Angabe bei Herodot liegt darin, daB sie eine der seltenen 
antiken Quellen ist, die uns direkt die Frauenaktivitat in der thrakischen Religion 
bezeugt. Wir werden vom Kult einer thrakischen Gottin unterrichtet, die das Epi
theton Bas1Jeia tragt und trotz des Namens Artemis die Zilge einer Muttergottin 
aufweist. Solche Charak.teristika lassen sich jedoch bei allen Gottinnen feststellen, 
die im Kontext der Hyperboreersage erscheinen. 

Die delische Legende ilber die hyperboreischen Opfergaben und die damit 
verbundenen Riten sind offensichtlich mit der Mythologie und dem Kultbereich 
der Artemis verknilpft. Es sei aber erwahnt, daB Opis und Arge, die als erste nach 
Delos gekommen sind, allein von Frauen geehrt wurden, wabrend Hyperoche und 
Laodike von Madchen und Jungen Opfer bekamen. Opis und Arge sind aus
schlieBlich mit Eileithyia verbunden, die, wie Bruneau betont, bis zur romischen 
Zeit einen selbstandigen, von Artemis getrennten Kult auf Delos hatte3. Laut Pau
sanias ist auch Eileithyia von den Hyperboreem gekommen4. Meines Erachtens 
deutet die Kultpraxis auf der Insel, die mit der Hyperboreersage verknilpft ist, auf 
Elemente eines weiblichen Brauchtums einer alten Gottin zu Ehren hin, deren Kult 
dem des Apollon vorhergegangen ist und sich in einen Artemiskult transformiert 
hat. Tatsachlich sind durch delische Inschriften Frauentanze wabrend des Festes 
Artemisia bezeugt5. Die Parallelen zu den Brauchen der thrak.ischen und paoni
schen Frauen und den Demeterfesten und -riten "thesmophorischer Art" unter
stiltzen meine Uberzeugung, daB auf dem Gebiet der Balkanhalbinsel, der Ăgais 
und Kleinasiens eine solche alte Tradition weiblichen Brauchtums existierte, die 
von der ursprilnglichen Idee der GroBen Muttergottin herriihrte. 

1. Die Gaben. 
Die in Weizenstroh gewickelten Opfergaben (ipa h6E6EµEva f.v m>pwv 

KaA.âµn , ouK ăvrn rrupwv KaA.aµn) der Hyperboreer, der paonischen und 
thrakischen Frauen ahneln den geheimen und heiligen Teigfiguren, die auf den 
attischen Thesmophorien getragen wurden6. Sie verweisen uns auch auf den Wort
anklang im Namen des Demeterfestes Kalamaia. Laut einer Inschrift aus dem 
Piraus (IG 112 1 1 77) wurde dieses Fest von den attischen Frauen nach altern 
Brauch im Thesmophorion gefeiert. In Bezug auf den vermeintlichen Weg der 
hyperboreischen Gaben ist fur uns der Monat Kalamaion 7 im euboischen Kalender 
interessant. In diesem Kontext darf man auch die Angabe bei Athenaeus ilber die 
berilhmten WeiBbrote der euboischen Stadt Eretria8 heranziehen, wo !aut Plutarch 
Thesmophorien mit lokalem Charakter gefeiert wurden9. 

Stephanus von Byzanz (s. v. ' Axmia) liefert uns die in unserem Zusam
menhang interessante Information ilber einen Hilgel namens Achaia in einer 
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anderen Stadt von Euboia, Karystos. Im Rahmen der delischen Legende tritt diese 
Stadt, wie oben erwăhnt, als eine Station der hyberboreischen Opfergaben auf. Den 
Namen Achaia kennen die antiken Autoren iiberwiegend als Epitheton der Deme
ter. Es wird aber auch eine selbstandige Gottin mit demselben Namen erwahnt, 
deren Kult am weitesten in Bootien verbreitet ist. Plutarch 10 berichtet, sie werde 
von den bootischen Frauen durch ein Fest im Monat Damatrios verehrt, das mit 
den attischen Thesmophorien identisch sei. Es ist bemerkenswert, daB die Thes
mophorien in Bootien nur in Theben unter diesem Namen bezeugt sind. Wie sich 
aber aus den antiken Texten feststellen laBt, ist die Tradition solcher Riten 11thes
mophorischer Art" in diesem ganzen Gebiet Griechenlands sehr starkl 1 .  Hier sind 
einige Epitheta von Intcresse, die Demeter oder die Gottin Achaia in Bootien tra
gen: Sie werden als MEyaA.oapTO<;;, MEyaA.oµa�oc;; und LlEKaµa�oc;; angerufenl2. 
Das erste erinnert an 11Gr0Bes Brat11 , die beiden letzteren verdanken wahrscheinlich 
ihren Ursprung bestimmten Riten, bei denen Gerstebrat oder -brei (µa�a) eine 
wesentliche Rolle spielte. Alle drei sind mit der Komsymbolik verbunden, die 
auch bei den Opfergaben der Hyperboreer und der thrakischen und paonischen 
Frauen ersichtlich ist. Hier sei die Aristotelesstelle erwahnt, die uns eine indirekte 
Information iiber die Tradition solcher Riten zu Ehren einer Gottin der Frucht
barkeit und des Ackerbaus bei zwei thrakischen Nachbarstammen der Paonen 
ilberliefert. Aristoteles meint, es gebe bei den Sinten und den Maden einen Ort, an 
dem man eine besondere Gerste ansae. Nur Menschen konnten Brate und Brei 
daraus essen; die Tiere vergifteten sich daran und stiirben 13 .  Sehr wahrscheinlich 
geht es hier um eine rituelle Funktion dieser Brate mit ihrer sonderbaren Wirkung. 
Man darf vielleicht auch einen Gebrauch im Rahmen von Mysterien voraussetzen. 
Es wurde schon die Ansicht geauBert, daB der besagte Pflanzbezirk mit dem im 
homerischen Demeterhymnus erwahnten rarischen Gefilde von Eleusis vergleich
bar sei l4. Dort fand eine der drei heiligen Pfliigungen der Athener statt l 5 . Das 
' Pap1ov rrEâiov wurde als erstes mit Gerste angesat und abgeemtet. Die Komer 
verwendete man bei den Vorapfem und machte daraus Opferkuchenl6. 

Die oben erwahnten Epitheta fiihren uns nach Delas zuriick, wo das Fest 
MEyaA.apna gefeiert wurde. Man trug groBe Brate - axaivm, die wahrend der 
dortigen Thesmophorien hergestellt worden waren. Wahrscheinlich hatten sie die 
Form einer Ziege oder eines Ziegenbocks, weil die Leute schrien: 11 ' AxaivTJ , mit 
Teig gefilllter Ziegenbock! 11 1 7 .  Achaia selbst, mit deren Name diese Brate in 
Verbindung stehen, ist auch auf Delas anwesend und wieder im Rahmen der 
hyperboreischen Legende, die uns dieses Mal von Pausanias erzahlt wird 1 8 :  Sie sei 
aus dem Land der Hyperboreer auf die Insel gekommen, und ihr zu Ehren habe 
Olen einen Hymnus erdichtet. 

Die bei den delischen Thesmophorien gemachten Brate sind ihrer Funktion 
nach den Teigfiguren ahnlich, die auf den attischen Thesmophorien getragen 
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wurden 1 9. Durch ihre Ziegengestalt verweisen sie jedo.ch auf den Kultbereich der 
Artemis, deren heiliges Tier, die Ziege, neben der Gottin auf den Reliefs von Delos 
steht20. Tatsăchlich horen wir von Brotriten, die mit der Artemis verbunden sind. 
Athenaeus2 1 berichtet liber das e:A.mpo<;;-genannte Brot, das die Form eines anderen 
heiligen Tieres der Gottin, des Rehs, hatte und wăhrend ihres Festes, der Elaphe
bolien, gemacht wurde. Semos und Harpokration22 verdanken wir die Information 
liber zusammen mit Granatapfelkemen und Niissen geknetete Ritualbrote, j3a(Jl.)vtat 
und 4JaµµT)Ta, die bei den Riten der Artemis-Hekate auf Delos eine Rolle spielten. 
lch mochte auBerdem erwăhnen, daB man wăhrend der Thesmophorien Keme von 
Granatăpfeln aB. 

Die hyperboreische Legende ist auf Delos prinzipiell mit der Kultsphare der 
Parthenosgottin Artemis verknlipft. Es tritt jedoch hier, wie oben gezeigt, im sel
ben Kontext auch 'Achaia auf, die oft mit Demeter identifiziert wird und deren 
Brote bei den delischen Thesmophorien ihren Platz haben. Laut den antiken Ety
mologien23 lă/3t sich ihr Name durch den Klang (�xw) der Tympana und Zymbale, 
die wăhrend der Suche nach Kore ertonten, oder durch die Trauer (ăxoi;;) um ihre 
Tochter erklăren, was die Charakterisierung der Gottin als Mutter par excellence 
unterstreicht. Es stellen sich interessante Parallelen heraus. Die Hyperboreerin 
Achaia ist eine Demeter ăhnliche Gestalt und wird von Olen besungen. Die Hyper
boreerin Opis wird auch von ihrn besungen und. ist mit Artemis verbunden, die 
Kallimachos als Oom<;; avacma im Hymnos anruft. Demeter/ Achaia und Artemis/ 
Opis werden von Frauen geehrt, und in ihrem Brauchtum nehmen nichtblutige 
Opfer (Komer, Brote, Getreidehalme) einen wesentlichen Platz ein. Somit lassen 
sich eine Reihe von Elementen aus dem Kult der Muttergottin Demeter und dem
j enigen der Parthenosgottin Artemis gemeinsam ansprechen. 

2. (Demeter) Achaia, Gephyraia, Grai a und die Gephyriier 
Die antike Tradition kennt Demeter Achaia oder nur Achaia auch als Haupt

gottin der Gephyrăer, mit denen ihr Epitheton Gephyraia in Verbindung steht24. 
Herodot berichtet, da/3 diese Leute selbst sagten, sie stamrnten aus Eretria, seinen 
eigenen Nachforschungen zufolge seien sie jedoch mit Kadmos zusammen von 
Phonizien nach Hellas gekomrnen. Anfangs siedelten sie in Bootien auf dem Ge
biet von Tanagra. Spăter wurden sie von den Bootem verdrăngt und zusammen mit 
ihrer Gottin Demeter Achaia siedelten sie nach Athen liber. Die Gephyrăer 
verehrten die Gottin mit orgiastischen Festen in . einem Heiligtum, zu dem die 
Athener keinen Zutritt hatten25. 

Noch eine interessante Verbindung zwischen Bootien, Euboia ,  den 
Gephyrăern und Demeter/Achaia stellt der Name Graia dar, der wahrscheinlich zu 
der vorgriechischen onomastischen Schicht gehort26 . .  Strabo kennt den Ort Graia in 
der Năhe von Oropos in Bootien. Weiter liest man bei ihrn, daB manche Autoren 
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Graia mit der bootischen Stadt Tanagra identifizierten, deren Bewohner auch 
Gcphyraioi genannt wurden27. Laut Stephanus von Byzanz liegt Graia im Territori
wn von Eretria. Er zitiert auch Homer und Aristoteles, die diesen Ortsnamen mit 
Tanagra oder Oropos in Zusammenhang brachten28 .  Fiir uns ist von besonderer 
Bedeutung die Glosse fpaîa bei Hesych, wo das Wort als "Name einer Stadt" ,  
"Erde" und "Epitheton der Demeter" erkHi.rt wird29 .  Es wurde schon von Vian 
bemerkt, daB die Stădte, die man als Griindungen der Kadmeer ansah, zu denen 
man auch die Gephyrâer zâhlte, auch Kultorte der Demeter sind. Als kadmeisch 
wurden auch die Stâdte namens ,Achaia auf Kreta und auf Rhodos bezeichnet30. 
Letztlich hat Sw. Janakiewa iiberzeugend gezeigt, daB dem bootischen Mythos von 
dem Einwanderer Kadmos Elemente einer alten chthonischen Religion der vor
griechischen B evolkerung zugrunde liegen, die lange Zeit zusammen mit den 
Griechen gelebt und wesentliche Spuren in der griecnischen Kultur hinterlassen hat. 
Die Legende findet Parallelen iiberwiegend in den Nordteilen der Balkanhalbinsel, 
Nordgriechenland und Kleinasien (Karien und Lykien). Dasselbe gilt auch fiir die 
palăobalkanische Onomastik Bootiens. Das Wanderungselement beweist nicht die 
fremde Herkunft des Kadmos und des Mythos, sondem die Existenz invarianter 
Motive als Lokalsagen in der Mythologie und Religion dieser Gebiete3 I. 

Ăhnliche Beobachtungen konnen wir hinsichtlich der Gestalt der Achaia 
machen. Sie ist die weit bekannte und geachtete Gottin Bootiens. Gleichzeitig 
haftet ihr als der Hauptgottheit der Gephyrâer ein Zug der Fremdheit an. Thr Name 
erscheint auch in Verbindung mit den Hyperboreem (die Hyperboreerin Achaia 
auf Delos, der Hiigel Achaia in Karystos) und mit Kadmeern iiberhaupt (die 
zahlreichen kadmeischen Griindungen namens Achaia). In Beziehung mit d(;'n 
Gephyrâem steht auch Graia, die wahrscheinlich eine alte Gottin der vorgriechi
schen Bevolkerung war, deren Charakter eine Identifikation mit Demeter/ Achaia 
erlaubte. Die Analogien in der Onomastik auf Euboia und in Bootien hinsichtlich 
der Gephyrâer und der Gestalten der Achaia und der Graia sind eindrucksvoll: 

Bootien 
Achaia: Epitheton der Demeter, 
Hauptgottin der Gephyrăer 
Graia: Ortsname (= Tanagra) 
(Tanagra - Siedlungsort der Gephyrăer); 
Epitheton der Denieter 

Euboia 
Achaia: Name eines Hiigels in Karystos 

Graia: Ortsname nahe bei Eretria 
(Eretria - urspriinglicher Wohnort der 
Gephyrăer) 

Das Epitheton Graia findet zahlreiche onomastische Parallelen auch in 
Ătolien, in Epirus, Thrakien und Illyrien32, d.h. wieder im Norden. Die oben 
zitierte Glosse des Hesych berechtigt zu der Annahme, daB diese Namen von 
einem gemeinsamen Appellativ herriihren, <las wahrscheinlich etwas mit der 
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Bedeutung "Erde" zu tun gehabt hat. lch mochte hier den Namen des thrakischen 
Stammes rpaaîo1 erwăhnen, der in den Thukydidescodices steht und wahrschein
lich dem daneben auftretenden Ethnonym ' Ayp1âvE� gleichzusetzen ist33 .  Die 
Agrianen wohnten in der Nachbarschaft der Păonen und waren vielleicht auch 
unter den Anbetern der von Herodot erwăhnten Gottin des Strumatals Artemis 
Basileia. 

Es sind aber nicht nur die Gephyrăer, die in Bootien und auf Euboia als 
Nichtgriechen erwăhnt wurden. Es gibt eine Menge von Angaben, die von einer 
vorgriechischen Bevolkerung in diesen Gebieten, oft ebenfalls in Verbindung mit 
Demeter, sprechen. Ein Beispiel dafiir ist die bootische Stadt Anthedon, wo eine 
von Theben unabhăngige Verehrung der Demeter Kabeiria existierte34. Seine 
Bewohner waren !aut Lykophron Thraker35 .  Auch sein Griinder Glaukos36 wurde 
fiir einen Thraker gehalten37. Durch die Geschichte von seinen Pferden, die ihn 
zerrissen, wurde er mit den Potniades theai in Verbindung gebracht38, die mit 
Demeter und Kore identisch waren und mit einem den Thesmophorien ăhnlichen 
Fest bei der bootischen Stadt Potniai verehrt wurden39. Die alten Bewohner von 
Euboia waren !aut Aristoteles die thrakischen Abanten40. Durch die nachweisbare 
Wirksamkeit nichtgriechischer Elemente auf Euboia lassen sich vielleicht die 
Besonderheiten der Thesmophorien in Eretria erklăren, die sonst als ein Fest 
bekannt waren, das seine uralten Rituale ohne jegliche Abwandlung bewahrt hat. 

Es ist  auch auffallend, dal3 der Weg der hyperborei schen Gaben in  
Griechenland liber Kultorte der Demeter geht und topographisch mit den Namen 
Graia und Achaia und ihren onomastischen Parallelen zusammentrifft. Zuerst 
kommen sie nach Dodona, das ein altes Kultzentrum der Pelasger und die ălteste 
Orakelstătte in Hellas war. Dodona ist mit Demeter durch die Tradition verbunden, 
dal3 jedes Jahr dorthin die rituellen Ferkel oder ihre Rcste gebracht wurden, die in 
die megara ("Gruben", "Hohlen") der Gottin wăhrend des schon erwăhnten Festes 
bei Potniai in Bootien geworfen wurden. In Epirus erscheint der Stamm der rpâE� 
als onomastische Parallele zur Graia, und im Dodonagebiet selbst wird iiber 
rpmKOÎ (neben den I:EAAOÎ) berichtet4 1 .  Weiter miissen die hyperboreischen 
Gaben Ătolien durchquert haben, wo der nichtgriechische Stamm der ' Aypaî01 
wohnte42. Von Euboia haben wir in diesem Zusammenhang schon gesprochen. 
Auf Delos ist die Legende gleichzeitig mit den Gestalten von Artemis und von 
Achaia verkniipft. 

Die· bisherige Analyse berechtigt zu dem Schlu/3, da/3 im komplizierten Bild 
der onomastischen und mythologischen Verhiiltnisse, die in Nachverfolgung der 
Spur der hyperboreischen Gaben allmăhlich sichtbar werden, uberali untereinander 
ăhnliche Riten zu Ehren einer Erdgottin zu erkennen sind, die mit Demeter zusam
mengestellt wird. In ihrer Gestalt schienen vielleicht auch einige Ziige durch, die 
dem griechischen Religionsdenken fremd waren und es vor die Wahl stellten, sie 
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mit Artemis oder (Demeter) Achaia auf Delas zu identifizieren. Wohl deshalb ver
stand man auch Artemis unter der thrakischen Gottin. Die hliufige Verbindung der 
Demeter mit einer nichtgriechischen Bevolkerung spricht eher fiir die Existenz 
identischer religioser Vorstellungen im Areal zwischen dem Norden der Balkan
halbinsel, Griechenland und der Ăgais als flir ihren fremden Ursprung. Die zwi
schen Artemis und Demeter schwankenden Benennungen bei gleichzeitiger 
inhaltlicher Nahe sprechen ihrerseits ftir die Transformation des urspriinglichen 
Vorstellungsgehalts unter der Wirkung verschiedener Umgebungen. 

3. Lemnos 
Eine gute Bestatigung der Existenz einer alten Tradition von Frauenfesten, 

in welcher sowohl die Thesmophorien als auch der Kult der Artemis Basileia ste
hen, finden wir auf der Insel Lemnos. Dorthin lenkt unsere Aufrnerksamkeit eine 
wiederum aus dem euboischen Chalkis stammende Inschrift (IG XII 9, 1 1 72), die 
Demeter mit dem Epitheton Ariµvia kennt. Die Insel Euboia, die uns schon auf 
dem Weg der hyperboreischen Gaben und in Verbindung mit Demeter (Achaia) 
begegnet ist, soll laut Aristoteles damals von Thrakern bewohnt gewesen sein. Auf 
Lemnos, wo es nach der antiken Tradition ebenfalls eine thrakische Kulturphase 
gab43 , ist der Name der Demeter sonst nicht bezeugt. Jedes Jahr wird hier aber cin 
Fest des neuen Feuers gefeiert44, in dem Burkert ilberzeugend Parallelen mit den 
Thesmophorien aufzeigt und das er als "combination of propitiation of the dead, 
lvayicrµaTa, with mistery-rites, TEAEOT!KOV11 charakterisiert45. Die atiologische 
Legende des Festes ist weit bekannt. Es handelt sich um die beriihmten A�µvia 
KaKâ der dortigen Frauen, die Hekabe in der Euripidestragodie neben den mythi
schen Grilnderinnen der Thesmophorien, den Danaiden, erwahnt46. Aphrodite 
bestrafte die Lemnerinnen, weil sie ihre Riten mil3achtet haben. Sie schlug sie mit 
einem unangenehmen und unertraglichen Geruch, weswegen ihre Manner sie ver
liel3en und zu den thrakischen Sklavinnen gingen. Aus Rache toteten die Frauen in 
einer Nacht alle Manner auf der lnsel einschliel3lich ihrer S6hne47. Von diesem 
Verbrechen mu13te die Insel, wie Philostrat berichtet, jedes Jahr gereinigt werden. 
Neun Tage durfte kein Feuer brennen. Es wurden Totenopfer vollbracht und die 
chtonischen Gottheiten angerufen, deren Namen nicht genannt werden durften. Ein 
Schiff brachte das reine Feuer von Delas. Am neunten Tag wurde das Feuer. den 
Handwerkem weitergegeben und damit, so meinte man, begann ein neuer Lebens
zyklus. Myrsilos von Methymna und Antigon von Karystos erganzen unsere Infor
mation mit dem Bericht, dal3 die Frauen von Lemnos wie die Frauen bei den 
Thesmophorien sich von ihren Mannem und Sohnen wahrend des Festes getrennt 
hielten48. 

In der sonst ausfiihrlichen Erzahlung Philostrats findet sich leider keine 
Andeutung, welcher Gottheit das Fest gewidmet war. In den antiken Texten49 wird 
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aber viel iiber einen starken Kult der Grol3en Găttin Lemnos gesprochen, die 
µEyaf..T) 6Ea und KpaTiOTTJ �aiµwv genannt wird und der Insel ihren Namen 
gegeben babe. Man darf vermuten, dal3 ein solches Fest, wăhrend dem das Leben 
seinen reinen und neuen Anfang fand, sich unter dem Patronat dieser Grol3en 
Schiitzerin der Insel befand. 

Der Kult der Gottin Lemnos hat eine alte Tradition. Die antiken Autoren 
stimmen in Bezug auf ihren thrakischen Ursprung iiberein und nennen sie deswegen 
auch Bendis. Sowohl Bendis50 als auch ihr sind orgiastische Riten gewidmet. Reste 
dieses Kultes erkennen wir in dem alten Brauch des Ausgrabens der heilkrăftigen 
lemnischen Erde auf dem Hiigel Mosychlos. Laut Galen wurde sie von der Pries
terin der Artemis ausgegraben, mit Gerste und Weizen vermischt und mit Wasser 
geknetet. Kleine Stiicke wurden mit dem Stempel der Găttin besiegelt und nach 
dem Trocknungsprozel3 den Ărzten gegeben. Kein blutiges Opfer sollte vollbracht 
werden5 1 .  Dioskorid personlich ist der Meinung, daJ3 diese Stiicke bei den Myste
rien verwendet wurden52. Auf dem Hiigel Mosychlos loderte damals auch ein 
Feuer, und Galen teilt mit, es werde klar, warum Hephaistos genau dort herabgefal
len sei. So kehren wir zu der ilralten Verehrung einer Erdgottin auf einem Hiigel 
zuriick, die zugleich mit dem Feuer zu tun hat. In diesem Zusammenhang darf man 
auch die Verbindung zwischen diesem Brauch und dem Fest des Feuers fiir moglich 
halten53 .  Die Heilkraft der gesiegelten und getrockneten Erdstiicke ăhnelt der 
besonderen Wirkung der Gerstenbrote der Măden und der Sinten. Als alte Bewoh
ner der lnsel Lemnos verehrten die Sinten ihre Grol3e Gottin Lemnos, die mit der 
thrakischen Gottin Bendis zusanunengestellt wurde. Auf dem Kontinent haben sie 
die Artemis Basileia des Strumatals verehrt, die ebenfalls mit Bendis in Verbindung 
steht. Eine indirekte Information iiber die wesentlichen Ziige und die Riten der 
Artemis Basileia konunt dieses Mal aus Kleinasien. Dort war der Kult der Bendis, 
die schon Hipponax und spăter Strabo mit der Kybele und ihren orgiastischen Ri
tualen verglichen haben54, in Bithynien weit verbreitet. Ich beziehe mich auf die 
beriihmte Geschichte von der Frau, die gleichzeitig drei Arbeiten tut: Sie spinnt, 
trăgt Wasser, fuhrt und trănkt ein Pferd oder weidet Schweine55. Nach den ver
schiedenen Versionen trăgt sich die Geschichte in Sardeis, in Lydien oder in 
Bithynien zu. Einmal kommt die Frau von Păonien, einmal von Moesien in 
Thrakien. Im dritten Fall ist sie eine iibergrol3e Frau aus Bithynien selbst. Es wurde 
schon angenonunen, daJ3 diesen Geschichten das Bild eines Festzuges zu Ehren der 
Bendis oder Artemis Basileia zugrunde liegt56. Elemente davon sind wahrschein
lich das weibliche Attribut, die Spindel, das heilige Tier der Bendis (und auch der 
Demeter), das vielgebărende Schwein und das Pferd. Das letztere wird in den 
mythologischen Vorstellungen mit dem Chthonischen verbunden und verkărpert 
das Erschrecken vor dem Anderen57. Die Gegeniiberstellung dieser Erzăhlungen 
fiihrt zur Gestalt einer Gottiri der Fruchtbarkeit im weiten Sinne. 
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Der Kult der µEyaf..ri 8Ea auf Lemnos ist den Griechen als Erbe der 
thrakischen Anwesenheit auf der lnsel geblieben. Er wurde weiter vollzogen und 
seine Tradition dauerte wahrscheinlich im dritten Jahrhundert, als Philostrat das 
Fest des Feuers beobachtet hat, inuner noch an. Der geographischen Lage der Insel 
entsprechend ist die Figur dieser Gottin ein Schnittpunkt, in dem griechische mit 
nichtgriechischen religiosen Vorstellungen zusammentreffen. Sie zeigt uns einen 
moglichen Ausweg aus unserer Aporie, die "hyperboreische" und "thesmopho
rische" Gottin zu identifizieren. Die parallelen Erscheinungen, die wir in Griechen
land und der Ăgăis, im Norden auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien gesehen 
haben, deuten auf eine Transformation der alten Idee der GroBen Herrin des 
Lebens hin, die in verschiedcnen Umgebungen <lazu gefiihrt hat, filmliche Riten 
und Brăuche einmal mit Demeter, einmal mit Artemis in Verbindung zu bringen. 

Herodot selbst zieht die Parallele zwischen den hyperboreischen Gaben und 
Thrakien nicht nur hinsichtlich der Artemis, sondem auch der gemeinsamen ri
tuellen Umgebung. Pausanias la.Bt die delische Achaia vom Norden her kommen 
iind von einem Lykier besungen werden. Bei Herodot sind ihre Anhii.nger nicht
griechischen Ursprungs; -sie stammen nach seiner Meinung aus PhOnizien. Fiir die 
griechischen Autoren sind die Ăhnlichkeiten in den lokalen Kulttraditionen auffal
lend und immer nichtolympisch. Sie konnen sich nur auf die parallelen Erschei
nungen aus der umliegende_q Nachbarschaft stiltzen, urn sich die Formen nichtlite
rarischen Volksglaubens zu ·erklaren, auf welchen die prăzise Struktur des olympi
schen Pantheons lange Zeit hindurch nur ăuBerlich aufgesetzt bleibt. 

Auf den fiiihesten schriftlichen Denkmălem der Griechen, den mykenischen 
Tafeln, erscheint der Name einer Gottin po-ti-ni-a ("Herrin") entweder allein oder 
von eigenen Epitheta begleitet. Ihr sind die achaischen Gottinnen Athena1; Thebai 
u.a. funktionell ăhnlich, die den von ihnen beschiltzten Stădten ihren Namen 
gegeben haben. In dieser Reihe steht auch Lemnos. Solche Hauptgottheiten nehmen 
die wichtigsten Tătigkeiten der Gesellscha:ft, die Jagd und den Krieg, den Ackerbau 
und die Fortsetzung des Geschlechts, unter ihr Patronat. Beim AnpassungsprozeB an 
das olympische Pantheon nehmen sie die Namen von Artemis, Demeter, Aphrodite, 
Hera u.a. an, was die ursprilngliche Vielfaltigkeit ihrer Funktionen und ihrer Natur 
widerspiegelt, die von der GroBen Muttergottin herrilhrt. Das einer solchen Gottin 
entsprechende Epitheton ist natiirlich Basileia. Deswegen sind wir von der Artemis 
Basileia in Thrakien, von Hestia, der Konigin der Skythen58, und von Basileia, der 
GroBen Mutter in Phrygien59, unterrichtet, Gebiete, die wieder das oben erwăhnte 
Areal zwischen dem Nordbalkan und Anatolien beschreiben. Auch Basileia in den 
aristophanischen "Vogeln" tritt im offensichtlich thrakischen Kontext auf, der von 
dem Dichter verspottet wird60. Glauben wir den Scholiasten, so war die allmăchtige 
Basileia, unter deren Verwaltung der ganze Haushalt des Konigspalastes des Zeus 

3 14 



stand, auch fiir die Unsterblichkeit zustandig6 l , was noch ein Reflex der scha
blonisierten Vorstellungen von den thrakischen Sitten ist. 

In all diesen Fallen ist die Gottin eine 1rap6lvo<; ("ehelos", "ledig"). Trotz
dem wird Basileia µEy<ÎAT) µ�TT)P in Phrygien genannt, weil sie ihre Brilder wie 
eine liebende Mutter grol3gezogen hat. Auch die Beziehung der Basileia-Gottinnen 
zu den Konigshausem und den Konigen ist auffallend. Hestia, die Hauptgottheit 
der Skythen62, wird vom Konig Idanthyrsos fiir seine Herrin erklart. In Thrakien 
gibt sie dem Konig Zahnoxis die Gesetze der Geten63. Eine Ehe mit der Wirtin des 
Zeuspalastes strebt der Vogelkonig Pisthetairos an und tatsachlich gewinnt er sie 
als Braut. Nicht weniger tendenzios als die aristophanische Komodie ist auch die 
Geschichte von der Wildheit des thrakischen Konigs Kotys, der die Parthenosgot
tin Athena als Frau verlangt hat. 

Sowohl der Ausdruck "Hestia, die Konigin der Skythen" wie auch die Eigen
namen Basileia der Gottinnen in Phrygien und in der Komodie geben uns Grund zu 
glauben, dal3 auch bei der Artemis Basileia eher von einem Funktionsnamen als von 
einem Epitheton zu sprechen ist. So stellt sich die Gestalt der Gottin-Konigin her
aus, die an die mykenische polinia und die arkadische Despoina erinnert. Ich kehre 
auch zu der berilhmten Angabe des Herodot iiber die anonymen Gottheiten der 
Pelasger zuriick, die nur nach ihrer Funktion genannt wurden64. Nur als Parthenos 
kann sie Schiitzerin des Konigs sein, die seine Macht legitimiert und mit ihm eine 
Ehe eingehen. Als Muttergotfin garantiert sie die Fruchtbarkeit und die Fortsetzung 
des Lebens, und so wird sie natiirlicherweise mit den Frauen verbunden. Hier wird 
auch der Bericht des Diodor verstandlich, der von Demetermysterien auf Kreta, in 
Griechenland und in Thrakien spricht und sie miteiriander vergleicht65. 

Laut Herodot ist Artemis die einzige Gottin der Thraker. Das sollen wir aber 
nicht als Mangel an weiblichen Figuren in der thrakischen Religion, sondem als 
Existenz identischer Vorstellungen unter den verschiedenen thrakischen Stammen 
verstehen, die Herodot alle unter dem griechischen Namen Artemis zusammengefaBt 
hat. Deswegen spricht er zum Beispiel nicht von Bendis, die Hipponax schon im 
sechsten Jahrhundert gekannt hat. Bendis ist wahrscheinlich ein anderer Lokalname, 
der sich bei der Hellenisierung der Insel Lemnos und des agaischen Thrakiens 
durchgesetzt hat. Wir sehen in ihr ein weiteres Mal die thrakische Basileia, die die 
Vielfâltigkeit des Lebens und die volle Macht darilber in sich selbst konzentriert. Ein 
Reflex ahnlicher Vorstellungen in Griechenland mu13 auch die Legende von den 
heiligen Gaben der Hyperboreer gewesen sein, die einen langen und gefâhrlichen 
Weg zuriicklegen, um ihrer Gottin Verehrung und Dapk zu erweisen. 
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