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Marika Erkomaischwili (Tbilisi) 

ZUR GESCHLECBTEROPPOSITION IN DEM KIRKE-MYTHOS 

In Satyrica von Petron vereinbart Kirke, die sich ihre Liebhaber aus dem Volk sucht, mit Encolp ein 
Rendezvous. Im vorliegenden Abschnitt (Petron., Sat. 126, 1- 139, 5) werden folgende drei Phasen der 
Entwicklung hervorgehoben: 
1) Begegnung mit Kirke. Der Versuch der Liebesvereinigung, der we gen der lrnpotenz Encolps in 
Frustration endet (126, 12-128, 4; 131, 8 - 132, 5). 
2) Encolps Seelenzustand und seine Reflexionen (128, 5-130,6, 132,6-133,1). 
3) Versuche zur Heilung der Impotenz (130,7-131,7, 133,2-138,4). 

Als Vorbild diirfte Petron den homerischen Kirke-Mythos haben. Darauf deuten vor allem die 
Heldennamen an - Kirke, eine Frau adliger Herkunft, und Encolp, der sich als Sklave Polyaenus 
ausgibt. Hier ist also ein homerischer Beiname benutzt. 

Auf den ersten Blick ist das alles, was Satyrica mit Homers Epos zu tun hat. 
Bei Petron lehnt Kirke ihre gottliche Abstammung ab und stellt sich folgenderma8en vor: 
.. . 'ita ' inquit 'non dixit tibi ancilla mea me Circen vocari? non sum quidem Solis progenis, nee mea 

mater dum placet, labentis mundi cursum detinuit (127, 32.). 
Wie es sich aus dem Text ergibt, sind fur Petron mehrere Aspekte des Mythos bekannt. 
Kirke erscheint Encolp wie aus einer Wolke hervortretender Mond: 
itaque miranti et toto mihi caelo clarius nescio quid relucente libuit deae nomen quaerere (127, 31-

32); delectata ilia risit tam blandum, ut videretur mihi plenum os extra nubem tuna proferre (127, 1-2). 
Kirkes Hexenmacht ist auch nicht erstaunlich. Die Bewohnerinnen der Stadt, wo Kirke wohnt, 

konnen doch den Mond vom Himmel herunterziehen: 
. . . 'solent ' inquit 'haec fieri, et praecipue in hac civitate, in qua mu/ires etiam lunam deducunt ' 

(130, 23-25). 
Kirkes bezaubernde Stimme klingt wie die der Sirenen: 
... canta gratia conciliabat vocem /oquentis, tam dulcis sonus pertemptatum mulcebat aera, ut pu

tares inter auras canere Sirenum concordiam (127, 29-32). 
Die Gefahr, die Kirkes Geliebte im Fall der Liebesvereinigung bedroht, ist Petron auch gut bekannt: 

quae stregis comederunt nervos tuos (134, 25).1 

Das Thema der Irnpotenz, deren Ursache die Zauberin aus Aeaea sein mul3, ist noch an Ovids Elegie 
3, 7 orientiert: 
Sed postquam nullas consurgere posse per artes 
Inmemoremque sui procubuisse videt, 
'Quid me ludis? ait, 'quis te, male sane, iubebat 
lnvitum nostro ponere membra toro? 
Aut te traiectis Aeaea venefica lanis 
Devovet, aut alio lassus amore venis (Ovid. am. 3, 7, 75-80). 

Man vermutet, dal3 Petron explizit auf Ovids Vorbild hinweist. 2 Aber die Nuancen des Mythos, die 
in Satyrica behandelt sind, lassen uns vermuten, dal3 das lmpotenzmotiv das Zentralmotiv des 
archaischen Mythos gewesen sein konnte. 

Wenn man die Korpersymbolik in Betracht ziehen wiirde, konnte man sehen, dal3 sowohl der 
Phallos, als auch die Waffe, ein Merkmal des Ranges ist. Hier ist die mannliche Potenz konzentriert. 

1 nervus=membrum virile 
2 v gl. J. Adamitz, Circe in den Satyrica Petrons und das Wesen des Werkes, in: Hennes, Bd. 123 ( 1995), 324-325. 
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Iher kommen selbstverstandlich solche ittyphalische Figuren wie Hermen, mit denen die Griechen ihr 
Territorium markierten, in den Sinn. Auch die Babylonier gaben ihren Grenzsteinen phallische Form. 3 

Nach der verbreiteten Meinung, haben ittyphalische Herma-Figuren ursprilnglich Fruchtbarkeit 
symbolisieren sollen. 4 In unserem Jahrhundert wurde statt dessen eine andere Deutung gesucht, 
namlich aus den Beobachtungen, die die Ethologen an Affen gemacht haben: Bei vielen Affenarten hat 
man beobachtet, dal3 einige Mannchen an der Peripherie ihrer Gruppe "Wache" zu sitzen pflegen. Die 
"Wachenden" stellen dabei mannliche Geschlechtsorgane zur Schau. Nahert sich ein fremder 
Artgenosse, wird der Penis auf gerichtet und rhythmisch bewegt. Es handelt sich um ein 
lmponierverhalten, das der Revierkenzeichnung dient. Die Wissenschaftler haben sofort ahnliche 
wachhaltende Figuren, namlich die antiken Hermen damit verglichen. So kam man dazu, daB solche 
ittyphalische Figuren lallturelle Nachahmungen einer angeborenen Verhaltensweise und nicht aus der 
Fruchtbarkeits-Symbolik zu erklliren sind. s Der A.kt, der allein "Frucht" erzeugt, die Vereinigung mit 
dem Weiblichen, wird mit den Phalloi gerade nicht angedeutet. Nicht mit der Spitze im Erdreich, 
sondern aufrecht stehen sie da, sie sind "erreicht", "geweckt", sie zeugen nicht, sie imponieren.6 

Der aufgerichtete Phallos, der in sich einen aggressiven Inhalt tragt, kann im mythopoethischen 
Denken durch die Waffe ersetzt werden. 

In der archaischen jagerischen Gesellschaft ist die spezifische mannliche Rolle sowohl durch das 
sexuelle, als auch durch das jagerisch-kriegerische Verhalten definiert. Mannliche Aggressivitat und 
mannliche Sexualitat sind aufs engste miteinander verbunden und lassen sich kaum voneinander 
trennen. 

Stock oder Keule, Speer oder Schwert, Revolver oder Kanone, die Waffe ist von steinzeitlichen 
Zeichnungen bis zur modernen Reklame als Attribut der Mannlichkeit gleichberechtigt und fast 
austauschbar mit den Geschlechtsmerkmalen. Schlagen und Treffen, Sto13en und Durchbohren, all dies 
wird damit ambivalent, wie es auch in der Sprache zweideutig geworden ist. 

Der Entwaffnete und der Entmannte bilden also eine und dieselbe semantische Reihe. 
Wenn man an die verschnittenen Priester der Kybele, Artemis von Ephesos oder Dea Syria aus 

Hierapolis zuriickdenkt, sieht man, daB die Kastraten in den Riten der Grol3en Mutter einen ganz 
besonderen Platz einnehmen.7 Vermutlich versuchten die verschnittenen Kultdiener den mythischen 
Geliebten der Gottin auf diese Weise nachzuahmen.8 

Die Mutter Gottin, die in den alteren Mythen keinen Gemahl hat und immer einen neuen Partner 
erwartet, kann als die "hirnmlische Prostituierte" betrachtet werden. Das Schicksal aller ihrer Geliebten 
ist der Untergang ihrer Mannlichkeit, damit das Weibliche in der Gestalt der Gottin allmachtig ersteht. 
Diese Herrin der Berge und Wildnisse fordert das Opfer der Mannlichkeit. Das ist die Gefahr, die alle 
ihre Geliebten bedroht.9 

Die Mythen der GroBen Mutter konnen in zwei Gruppen geteilt werden: diejenigen, die Uber 
Selbstentmannung berichten und die, in denen die Geliebten der Gottin vom Eber zerrissen werden. 

So wurden Osiris und Tammuz von dem Wildschwein zerfleischt, Adonis und Attis im Kampfe mit 
dem Eber vom Zahne des Tieres todlich getroffen. 

So koexistieren diese zwei, auf den ersten Blick ganz verschiedene Mythen und solche Koexistenz 
ist am besten aus der Schwein-Symbolik zu erklaren. 

3 V gl. W. Burkert, Homo Necans, Walter de Gruyter/Berlin/New York, 1972, 70. 
4 S. M. Nillson, Geschichte der griechischen Religion, Milnchen, I, 1955, 118-119. 
5 S. D. Fehling, Phallische Demonstration, Zetemeta, H. 61, Milnchen, 1974, 8-9. 
6 S. W. Burkert, 1972, 82. 
7 Der Kult der Grol3en Muttergottin des Matriarchats wurde im klassischen Griechenland in Hintergrund gerilckt. In der 

vorhomerischen sowie in der hellenistisch-romischen Epoche aber, also in der Zeit der Wiederbelebung der Archaik, spieltc 
er die wichtigste Rolle. 204 v. Chr. wurde der Kult der GroBen Gfittin nach Rom eingefuhrt. Wie bekannt, sind die 
romischen Riten mit phrygischen identisch und konnen als Quelle beniitzt werden. Vgl. A. Loscv, Die antike Mytholog1c m 
Hinsicht der geschichtlichen Entwicklung, Moskau, 1975, 64 (Russ.); W. Burkert, 1972, 85-96; M. Nillson, 1955, II , 640-
657; Th.Noldke, Die Selbstentrnannung bei den Syrern, ARW, 1907, X, 150-152; A. Nock, Eunuchs in ancient religion, 
ARW, 1925, XXIII, 25-33. 

8 Die Kultdiener der GroBen Gottin sind entweder kastriert, oder sind weiblich eingekleidet, oder tanlcn Fraucntaiucn. S. J. 
G. Frazer, The golden Bough. A study in magic and religion, 1927-1936; L. Deubner, Attische Feste, Berlin, 1966, 223. 

9 s. J. Yarnall, Transformations of Circe, The history ofan Enchantress, Urbana a. Chicago, 1994, 46: "In all these myths, the 
sacrifice of the male, though not overtly desired by the Goddess, serves to reaffirm her power, for she remains alive and in
tact to supervise the forces that will bring about the lover's regeneration." K. Kerenyi, Tochter dcr Sonne, Zilrich. 1944, 76-
78. 
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Das Schwein. eines der altesten und der wichtigsten Tiere, galt als das fruchtbarste unter den 
Haustieren. Aus diesem Grund ist vielleicht sein runder Korper schon im Frilhneolyth als Symbol der 
animalischen und vegetativen Fruchtbarkeit geworden. Die Schweinfigiirchen, auf denen Weizen 
dargestellt ist, wurden im Dnestertal in der Nahe des schwarzen Meers aufgegraben. Der radio
karbonischen Untersuchung nach, sind sie auf 5500 v. Chr. datiert. In Rumanien und in 
Nordgriechenland gefundene mehrere Vasen, die Schweinefiguren darstellten, weisen darauf hin, wie 
grofi die Rolle dieses Tieres im Kult war. 

Wahrscheinlich wurde nach der agrarischen Revolution paleolythische "schwangere Gottin" in die 
Gottheit der Fruchtbarkeit des Bodens, die man mit der Sau assoziierte, transformiert. 

All dies wurde in der Sprache widerspiegelt. Die Fruchtbarkeit ist die Hauptbedeutung des 
indoeuropaischen Tem1inus Sau, der vom * su Stamm abgeleitet ist, genauso wie anderer Worter, die 
von gleichem Stamm entstanden sind. 

In Wirklichkeit konnte man, meines Erachtens, in den Mythen der entrnannten und vom Eber 
zerrissi!nen Heiden, einen und denselben Tiefinhalt ergreifen. Die GroBe Mutter, die keinen Gemahl 
hat, braucht von Zeit zu Zeit die mannliche Energie aufzusaugen, um ihre fruchtbare Weiblichkeit 
\viederaufzufrischen. 

Mit Rilcksicht auf solche Information ist ein ganz neuer Hintergrund in der Kirke-Geschichte zu 
suchen und der Mythos konnte neuartig interpretiert werden. 

Folgen wir der Homererzahlung: 
Der reife Odysseus besucht seinen GroBvater Autolykos auf Pamassos. 
ornT6T ' a.v ~~iJaas µT)TpwLov es µEya 6wµa 
nen TTapvT)a6v6 ' ... (T 410-411). 
Auf der Jagd wird er vom Zahne des Ebers verletzt . 

... 6 6E µw ¢8ciµevos V..aaev aus 
youvos UTTE P, TTOAAOV 6E OLTJ4JOOE aapKOS oo6vn (T 449-450). 
So ist er ein "markierter" Held. An dieser Wunde erkennt ihn die Amme Eurykleia. 

In diesem Abschnitt ist sowohl die Lage der Wunde, als auch Odysseus' Alter bemerkenswert. Die 
Aoristform ~~iJaas die von ~~w abgeleitet ist, bedeutet Pubertat, Alter, wenn man in voller Kraft 
und Blute am volllcraftigsten ist, wenn man vollkommene Manneskraft besitzt.10 

Im Knie (To y6vu, poet. 6 youv6s) ist nach Homer die Korperlcraft und die Lebensenrgie 
konzentriert und <lessen Lahmung ist ein Zeichen der Ermattung und der ausgehenden Lebenskraft. 11 

Betrachten v.rir einen der altesten Dionysos-Mythen. Wenn Athena, die Gottin der Weisheit aus 
dem Zeuskopf zur Welt kommt, wird der fri.ihgeborene Dionysos, Gott der Fruchtbarkeit und der 
primaren Instinkte, im Knie seines Vaters ausgetragen, wie es auf dem Krater, der in der Sammlung 
des archaologischen Nationalmuseums zu Tarantas bewahrt und mit 410 v. Chr. datiert wird, 
dargestellt ist. 

Anders zu sagen, wurde die Lebens-/ Manneskraft des Odysseus schon einmal dem Verfall 
ausgesetzt. Im Gegensatz zu Attis oder Adonis war er imstande, die Gefahr zu ilberwinden. 

Besprechen wir jetzt die Episode, die iiber Kirkes und Odysseus' Zusammentreffen berichtet. 
Odysseus wird von Hermes mit einern Gegenmittel "Moly" gegen den Zauber der Kirke versehen 

und gleichzeitig wamt ihn vor anderer Gefahr. Erst wird ihnl die Zauberin die Schale (To Miras) mit 
Kykeon anbieten. Dank Moly aber bleibt Odysseus schadlos. Da soll er <las Schwert (To ciop) ziehen und 
Zauberin mit dem Tod bedrohen. Anstatt <lessen bietet ihnl Kirke an, das Bett mit ihr zu teilen . Bevor 
sich Odysseus auf dieses Angebot einlaBt, soll er von Kirke den "gro8en Eid" fordem, keine weiteren 
Listen gegen ihn zu ersinnen. Andemfalls beraubt die Zauberin den Entwaffneten/ Entkleideten12 der 
Kraft und Mannlichkeit. 13 

w K[pKT), 1rws ycip µe KEA.Em cro't. ~mov elvm , 
~ µm a us µEv E0T}Kas ev't µeycipmatv hmpous, 
avTOV 6' ev0ci6' EXOUaa OOA.Oq>povfouaa KEAEUELS' 
ES 0ci)..aµ6v T, tEvm Kat crfis em~11µevm euvfis, 

10 S. F. Passow, Handworterbuch der griechischen Sprache, I, Leipzig, 1841 . 
11 S. F. Passow, 1841. Nach einem hethitischen Mythos der Knie euphemistisch bcdeutct Phallos. Vgl. R. Gordez1ani, Dir 

griechische Zivilisation, 1983, 113 (Georg.). 
12 -yuµ vow bedcutet sowohl "entwaffuen" als auch "entklciden". 
13 Vgl. K 294-301 

µtj TL TOL a041 ~µa KaKbv ~OUA€OOEµ€11 ci>->.o, 
µtj a ' cino-yuµvw9i vrn KaKbv Ka\. civfwopa 8~1.1 (K 300-301). 
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o<j>pa µE yuµvw0Evrn KaKov Kat avtjvopa 0Et1JS' (K 337-341) -sagt Odysseus zu der Gottin. 
Es ist ganz klar, daf3 der Held, der in der Pubertat vom Eber unverletzt geblieben ist, wird spater 

diese Gefahr auch ilberwinden. Die antiken Homerzuhorer, denen die Jagdgeschichte, wie auch deren 
Symbolik schon bekannt sein sollte, wilrden dariiber nicht staunen. Wie es schon gesagt wurde, konnen 
die Sagen von den entmannten und von der Sau/ dem Eber zerrissenen Heiden als zwei verschiedene 
Varianten eines Mythos betrachtet werden. 

Nur nach diesen Prilfungen ist Odysseus fur Nekyia bereit. Die Opposition ist neutralisiert. Das 
Schwert Ider Phallos bewaltigt die SchaleNulva. 14 Kirke drangt sich von Odysseus zurilck, verwandelt 
sich aus der Antagonistin in die Helferin und weist auf den Hadesweg. 15 

Aus dieser Analyse des Kirke-Mythos sind folgende SchluBfolgerungen zu ziehen: Einerseits, ist es 
moglich im Mythos die fur die GroBe Mutter charakteristischen Schichten zu rekonstruieren und zu 
vermuten, daf3 die Sau eine mogliche zoomorphische Inkamation von ihr ist. Anderseits, dilrfte man 
schlieBen, daB Odysseus ein ganz neuer Heldentyp ist. Im Gegensatz zu Thamuz, Attis oder Adonis ist 
er bereit, sich mit dem Weiblichen zu treffen, ohne sich ihr untergeordnet zu werden. 

14 S. B. Toporov, Myth, Ritus, Symbol, Bild, Moskau, 1995, 11-15 (Russ.) . 
B. Toporov unterscheidet zwischen dem Urding, dem starken Ding und dem schwachen Ding. Das Urding wird <lurch das 
Sakrale, das Kosmologische und das Rituelle gckennzeichnet. Das starke Ding isl gleichartig geschaffcn. Das schwache 
Ding ist <lessen Nachahmung und steht am Anfang der Profanen-, Hilfsdinge. Toporov betrachtet die Korpcrglieder der 
Menschen (in unscrcm fall die Genitalien) als die Undingc. Das Schwert und die Schale aber mUssen deren Nachahmungen 
sein. man dUrfte die zu den starken Dingen zlihlen. 

15 
Die vorliegende Passage aus "Odyssee" dUrfte die Periodc der Kulturgeschichte darstcllen, als in dcr Mythcn und also auch 
in der Gesellschaft, das Matriarc.hat <lurch das Patriarchat crsetzt wurde. 


