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Der KonigL Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 6, December 1862.

*

s ist mit der attischen Topographie gegangen, wie mit so vielen an-
r

deren wissenschaftlichen Fachern. Man ist, sobald ein genugender Stoff

gewonnen schien, in frischem Eifer an eine zusammenliangende Bearbei-
A

tung desselben gegangen und hat ein Gebaude aufgefiihrt, welches, an*

sserlich angesehen, ziemlich vollstandig und wohl eingerichtet aussah. So

die Leakesche Topographie von Athen. Es konnte aber nicht felilen,

dass bei eindringenderer Betrachtung des Gegenstandes eine Menge von,

Frasren anseregt wurde, an
'G

welche Leake gar nicht gedacht hatte nu
.f

Gesichtspuiikten , welche man dem

neue Schwierigkeiten und Rathsel li

Gegenstande abo:ewann.o

und so konnte es

geschehen, dass Jahrzehnte^ nachdem eine scheinbar wohlgeordnete To-

pographie erschienen \var, es manchem Manne von Fach zweifelhaft wer-r

den konnte, ob es iiberhaupt moglich sei, auf diesem Gebiete etwas zu

Stande zu bringen, was eine allgemeine Gultigkeit in Ansprucb nebmen.

konnte. r

Indessen es unmo bei einer solchen Resignation stehen zu

bleiben. Die lebendige Erkenntniss des gesammten staatlichen, relig

imd individuellen Lebens Athener wird, wie die Heraus -tf4

1 ^

geber der zweiten Ausgabe von Leakes Topographie von Athen im Vor-

worte sagen, durch eine genaue Einsicht in die Beschaffenheit ui^d Ver
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haltnisse ihrer Stadt bedingt. Ohne geistige Anschauung der Oertlichkeit

bleibt das Leben des Freistaats unverstanden. Wir mussen uns mit den

Atbenem in ihre Stadt einbiirgern konnen. ,, 'Um aber bier zu sicheren

Resultaten zu gelangen, bedarf es der vorsicbtigsten Prnfung jeder ein-

zelnen Thatsacbe, welche zum Ausbaue dieses Zweiges der Altertbums-

kunde benutzt werden soil. Man muss erkennen, dass man erst bei den

Vorarbeiten ist und viel zu friibe ein fertiges System berzustellen ver-

suebt hat. Darum lege ich meine Forscbungen als Studien vor, welche

bestimmt sind, die Grundlegung chaftlichen Topogr

alten Athens vorzubereiten, und wenn es ihnen orelingen sollte, die Wis

senscbaft zu fordem, so danken sie es dem Bestreben, die Topographic

von Mstorischem Gesichtspunkte aufzufassen und die Stadt als eine wer-

dende und im Laufe der Zeit sich umgestaltende zu betrachten. Die
* -

nahe Verbindung zwischen Geschichte und Ortskunde ist der allein frucht-

bare Standpunkt fur alle Forscbungen auf dem Gebiete der alten Topo-

grapbie. Wir beginnen also mit einer kurzen Betrachtung des stadtischen

Terrains , um dann diejenigen Anlagen , welche nach der geschichtlichen

Entwickelung die altesten grosseren Denkmaler sein mussten, richtig zu

erkennen, und gehen dann zu den Einrichtungen tiber, welche fiir die

entwickelten stadtischen Verhaltni&^se die wichtigsten waren. Diese Tin-

tersuchungen beruhren gleich die Grundfragen der attischen Topographie

und man darf es sich nicht Ycrdriessen lassen, vielfach behandelte Punkte

von Neuem zu erortem. Je unbefangener diese Erorterung erfolgt, je ge-

wissenhafter sie Kechthaberei , welche auf diesem

Gebiete am wenigsten an ihrer Stelle ist, und von personlicher Polemik

feme halt, um so mehr darf man sich der Hoffiiung hingeben, dass in

gewissen Hauptpunkten eine Verstandigung der Sachkundigen erzielt werde.

Die zahlreichen neu geftuidenen Inschriften haben fiir die attische

H^opographie im Ganzen sehr wenig Ausbeute gewahrt; um so wichtiger

sind die Ergebnisse, welche durch Nachgrabungen und erneuerte Terrain-
^ . r.

iintersuchungen im April und Mai dieses Jahres gewonnen sind. Vergl.

daruber die vorlaufigen Mittheilungen in Gerhards Archaologischem An-

zeiger 1862 S. 324* ff.
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Zur allgemeinen Orientirung liber die folgende Darstellung geniigen

die gewohnlichen Karten. Das Genauere liber die Aufgrabungen der

„Pnyx" und den Gang der Stadtmauer geben die zwei lithographischen

Blatter , denen hoffentlich bald die umfassendere Veroffentlichung der

neuen Aufnahmen von Athen und seiner Umgebung naclifolgen wird.

Die von den Bergen Aigaleos, Fames, Brilessos (Pentelikon) und

Hymettos eingefasste, sudwarts gegen das Meer offene Ebene von Atben

hat zwei Flussbette, das des Kepbisos, welcher den westlicheren Theil

elbe g des Oelwalds, bewassert, und das schlucht-

artige Thai des Ilissos am ostlichcn Rande der Ebene, Zmschen beiden

streicht ein Hohenriicken , die jetzigen Turkovuni, das einzige Gebirge,

welches die innere Ebene durchzieht. Es streicht von Nordost gegen

Siidwest und gipfelt sich in dem Felskegel des Lykabettos, welcher 900

Fuss hoch ist und mit seinem Fusse bis an den Ilissos reicht, der zwi-

schen ihm und den untersten Vorhohen des Hymettos in enger Felsspalte

hiniliesst. . ,

r

Der Lykabettos senkt sich mit seinem breiten Fusse gegen S. W.

in eine hohle Niederung, aus welcher sich dann in gleicher Richtung als

seine naturliche Fortsetzung eine neue Gruppe von Felshohen erhebt, und

zwar eine viordere Gruppe von zwei isolirten Felshohen (die Akropolis

und der im Westen davorliegende Felsklumpen des Areopags) und eine

hintere Gruppe, welche ein kleines Gebirge bildet, das von S. S. O. nach

N. N. W. in die Kephisosebene hinstreicht. Die hochste Kuppe dieses

Gebirgszugs liegt in S. S. O. oberhalb des Ilissos, welcher die siidlichen

Auslaufer im Halbkreise umzieht. Diese Kuppe heisst jetzt von dem

Denkmale des Antiochos von Kommagene gewohnlich der Philopappos,

Sie ist 47 3 Fuss hoch, wie die Akropolis, und liegt mit dieser und dem

Lykabettos in einer Linie. Sie fallt nach alien Seiten schroiF ab, setzt

sich aber in einer Hohe von 345' gegen N. W. fort, denn so hoch ist

die obere Flache der jetzt sogenannten Pnyx und eben so hoch auch der

sogenannte Nymphenhiigel, welcher nur der Stemwarte, die seinen Gipfel
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kront, und der schrofferen AbMhge wegen dem *Aiige hoher :^n" erschei-

nen pilegt. Duich zwei Einsattelungen gliedert sicli der' ganze Hohen-

zug in diese drei H5hen (vulgo Philopappos, Pnyx und Nymphenliugel)

und Mlt dann Vom ^ymphenhiigel schroff ab, indem er nordwarts in die

Ebene nur einige unbedeutende Hiigel vorschiebt, welche im'Westen

und Norden die beckenformige Niederung mit einem flachen E,ande uni-

saumen. Gegen S. W. aber strecken sich die drei Felshugel in lang aus-

aufenden, zungenartigen Abliangen nach der Niederun
- -r

-" u

allmahlig: in die Kiistenebene auslaufen.

g hinunter, wo sie

&
yi

'^

Diese sudwestlichen Auslaufer nehmen die Riditnng des Lykabettos
^ f. J J

6 wieder auf ; sie vollenden die nach der Seekiiste srerichtete Abda-

chnng desselben , und weil der Lykabettos mit den langgescbwunge-
^ T

nen Linien seines Fusses dem Augenscheine nach so deutlich zu den

gegeniiberliegenden Hohen hiniiberstrebt, so ist diese Beziehung zwischen

den verschiedenen Stadthohen auch von den alten Athenern mit lebhafter
3"

Phantasie aufgefasst und ihre natiirliche Zusammengehorigkeit in melir-
-I _

facher Weise ausgedruckt worden. Athena, sagten sie, habe den Lyka-^

bettos herbeigetragen , um mit ihm den Burgfelsen noch ungleich stattli-
i

cher und fester zu machen, als er jetzt sei, aber auf dem Wege zur

Burg sei ef ihren Handen entfallen (Antig. Caryst. c. 12), und noch be-

stimmter lasst Platon die natiirliche Zusammengehorisrkeit der drei Ho-O^^^^^^i^

hengruppen auf, indem er fiir seine Idealstadt einen Burgberg aufbaut.
r J

welcher sich mit seinen Fussen bis an den Ilissos erstreckte fso dass die-

ser als ein Biuggraben der Akropolis diente) und einerseits die Pnyx,

andererseits den der Pnyx gegeniiberliegenden Lykabettos mit umfasste

(Kritias p. 112).

So seltsam und abenteuerlich uns auch diese Vorstellung erscheinen

mag, so kann man sich Angesichts der attischen Stadthohen doch in die-

selben hineinfinden. Wenn man sich namlich von aussen her, nament-
"

L

lich von der Seeseite, Atben nahert, so rucken die Hohen so znsammen,

dass der Philopappos und der Lykabettos als die beiden Hauptspitzen

hervorragen und ZAviscben beiden wie in einem Sattel die Akropolis zu

liegen kommt. Der Zwischenraum erscheint wie eine breite Lucke, und
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£0 konnte Platon wohl auf den Gedanken kommen, sich diese Liickc

einst ausgefiillt und die beiden hervorragendeii Gipfelberge zu einer miich-

tigen Hochfiache verbnnden zu denken, wie er sie filr die Burg seines

idealen Athens brauchte. Daraus scbeint mir aber aucb unwiderleglich

hervorzugehen, erstlich, dass B

ist, wozu es sicb bei seinem Zusammenhange mit IlYK, nvKa, nv^ wohl

eignet (eine geballte compakte Felsmasse), und zweitens, dass dieser Na-

men den Hauptgipfel der hinteren Hobenreibe, den sogenanntcn Philo-

pappos, bezeicbnet, Denn Platon will ja ofFenbar die bedeutendsten H6-

ben im Nordosten und im Siidwesten der Akropolis als Bruchstiickc

und losgerissene Triimmer seiner vorhistorischen Burg darstellen^).

Wir haben also, wenn wir nun die ganze Oertlicbkeit iiberblicken,

ein zwiefaches Terrain : das hoble Becken zwiscbcn Akropolis und Lyka-

bettos, welches gegen "Westen von den Auslaufern des Nymplienhagels

eingefasst und gegen Osten von dem Rande, der nach dem Ilissos abfallt,

umsaumt wird, und zweitens das Felsgebirge. welches in der Hohe der

Pnyx sich gipfelt, mit seinen Abhangen und Schluchten, das sich zum

2) Man konnte aus Hesychios davQcctpri Std ITvxrog scHiessen wollen, dass ein

Theil des Paniesgebirges JIpv^ geheissen habe. Indessen beruhet dieser

Aiisdruck wohl nur anf einer, der Komodie angehorigen, Parodie der dargan^

<J** I^Q^atog. me schon Kuster zum Hesychios vermnthet hat.

Was die Stelle im Kidtias betrifffc , so suchte sich Welcker 'Felsaltar des

hochsten Zeus' S. 328 (64 des besonderen Abzugs) die auffallende GegenUber-

stellung eines Berges und eines Versammlungsraums so zu erklaren, dass

Platon diirch Nennung der Pnyx ,dem Ohre der Athener habe schmeicheln'

wollen- Ich kann diese Erklarung nicht natiirlich und dem Geiste Pla-

tens angemessen finden. Auch Wie

seler disputatio de loco, quo ante theatrum Bacchi lapideum exstructum

Athenis acti sint ludi scenici Gott> 1860 p. 16 nichts, was mich inmeinerUe-

berzengung von der urspriinghchen Bedeutung des Namens Pnyx und der

Identitat von Pnyx und Museion
,

(wie ich sie zuerst in den Gott. Gel. Anz,

1859 S. 2016 ausgesprochen habe) erschiittert hatte. Die Griinde, welche

derselben entgegengestellt werden konnen, werden, wie ich hoffe, im Laufe

der Abbandlung ih

HisL-Fhil Classe. XI.

;ung finden

H
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Meere hin abdacht ; zwischen beiden aber offnet sich nach dem Ilissos zu

eine erdreiche und einst feuchte Niedemng-, welche die natiirliche Ver-

bindung zwischen der felsigen und der landeinwarts gelegenen, ebneren

Gegend bildet. Es ist hier ein ahnlicher Gegensatz zweier Stadtgebiete

wie in Tegea, wo dieselben durch die symbolischen Figuren des Skephros

imd Leimon dargestellt sind (Peloponn. I 251); nur ist hier durch die

Nahe der See die Mannigfaltiskeit der natiirlichen Verhaltnisse viel

grosser

Solche Gebiete waren zur Anl^ige bedeutender Stadte besonders

giinstig, weil hier die verschiedenen , an die Lage und Bodenbeschaffen-

heit sich anschliessenden Eichtungen menschlicher Thatigkeit, Ackerbau,

Viehzucht, Fischfang, SchiiFahrt, Gewerbsfleiss , zusamnientreffen und so

die Entstehung eines vielseitigen Gemeindelebens vorbereiten. Die atti-
r

schen Hohengruppen sind aber zur Bildung eines landschaftlichen Cen-
trums ganz besonders geeignet, weil sie zur Beherrschung der beiden

Flussthaler, zwischen denen sie liegen, wie auch der Kiistengegend wohl
gelegen sind.

Indessen waren diese Stadttheile keineswegs von Anfang an ein

Ganzes, sondern sie bildeten eine Gruppe von Gauen, welche hier mit

ihren Granzen an einander stiessen , deren jeder sein besonderes Leben
und seine eigenen Traditionen hatte. Jede bistorische Topographie Athens
muss also von diesen Elementen der spateren Stadt ausgehen. Finer
dieser Gaue w^ar Melite , ein Gau, iiber dessen Lage bis zuletzt die ab-
weichendsten Meinungen aufgestellt worden sind. Leake sprach in der
ersten Ausgabe (D. Uebers. S. 181) die Ansicht aus, dass 'das Thai auf
der Sudseite der Akropolis fast bis zur Enneakrunos den Haupttheil der
Kegion Melite ausmachte'. Seine Griinde waren, wie er selbst zu er-

kennen giebt, sehr unsicherer Art. Darum ist er auch spater von seiner

Ansicht abgegangen und ist O. Miiller gefolgt, der Melite an die Nordseite

g setzte. Aber auch diese Ansicht ist, obwohl Ross ihr folgt, ihr ein

ganz besonderes Gewicht beilegt (Theseion S. 47) und seine Ansetzung
des melitischen Thores darnach fiir ganz sicher und unabanderlich halt

Xn), ohne jede haltbare Begrundung, denn sie beruht bei Miiller

Bur
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1

auf einer unrichtigen Deiitiing von Plutarch de exilio c. 6 (vgl. Forch-

hammer Topogr. S. 82, Sauppe de demis urbanis Athen. p. 23) und

dcm daraus abgeleiteten falsclien Schlusse, dass Melite und Diomeia ne-

ben eiuander gelegen batten, Forcbbammer kam wieder auf die ur-

spmnglicbe Ansicht von Leake zuriick und glaubte dafilr, dass das Mu-

seion zu Melite gehort habe, mit Kruse (Hellas II, 1, 1 41) eine Be-

statigung bei Plinius IV , 7 , 1 1 zu finden , wo ein oppidum Milctum

erwahnt werde, womit die maccdonische Festung auf dcm. Museion ge-

mcint zu sein scheine (Topogr. S. 88). Docli vermag ich niclit zu er-

kennen, was aus der durftigen und verworrenen Namenrcihe bci Pli-
p

nius, w^o Potamos und Brauron als friihere oppida, dann Rhamnus

pagus, locus Marathon, campus Thriasius, oppidum Melite (wie Sillig

jetzt ohne sichere handschriftliche Autoritat schreibt) et Oropus in confi-

nio Boeotiae — angefuhrt werden, iiber die Identitat von Melite und

Museion gefolgert werden konne. Der neueste Topogiaph von Athen,

Rangab6, hat daher auch Melite und das melitische Thor wicdcr an

die Nordseite gesetzt (in seinem Xaqxrig ^A&i]i'c5v twp aQx^^^mr h raig

viais 1861, ebenso wie Ulriclis es in seinem Kartchen von Athen und

den Hafen gethan hat).

Bei diesen widersprechenden Ansichten uber die Lage eines der

wichtigsten Gaue auf dem Stadtgebiete von Athen muss es also fur einen

Hauptgewinn topographischer Forschung angesehen werden, wenn es ge-

lingt der bisherigen Unsicherheit ein Ende zu machen. Hier ist zunachst

sclion aus den bisher benutzten Stellen der alten Schriftsteller deutlich,

dass Melite eine hochgelegene und felsige Gegend gewesen sein miisse.

Darin stimmen alle Erwiihnungen uberein und es ist daher unthunlich

mit Ross (Theseion S. 46 A. 137) diese hohe Lage auf die 'von der

Agora nach Norden sich sehr sanft erhebende Flache beziehen' zu woUen,

IVIelite muss schrofFe Abhiinge und tiefe Fekkliifte gehabt haben,

welche am aussersten Rande der Stadt gelegen waren. Das Artemishei-

ligthum in Melite war dem Platze benachbart, wo die Leichen hingewor-

fen wurden (Plut. Them. c. 22) und der ofFentliche Scharfrichter sein

Geschaft trieb, welcher bekanntlich ausserhalb der Stadtmauer wohnen

H «
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musste (Pollux IX 10). Wenn man den piraischen Fahrweg heraufwan-

derte und in der Nahe der Stadt reclits abbog, so kam man in diese

iinheimliche Gegend, wie Leontios in Platons Rep. p. 439 E: dviihv

ix ll8tQaicog vnb to ^oqsiov t«?/05 ixtogj aia&ctvojusvog rsxQovg TxaQa zip

Srijj,((o xstjukvovg. Das war das in Bekkers Anecdota p. 219 bezeugte

^dga&Qov; es waren ohne Zweifel dieselben Felskliifte [(fdQciyysg), in wel-

che die Leichen des Aristeus und seiner Mitgesandten geworfen wur-

den (Thuk. II 67). Dass diese Raume aber bis in die Kaiserzeit hinein

denselben Zwecken gedient haben, dafiir ist kilrzlicli in unerwarteter Weise

eiii ganz neues Zeugniss zum Vorscliein gekommen, namlich in dem
Leben des Philosophen Secundus , von welchem Tischendorf ein Stuck

aus einem agyptischen Papyrus herausgegeben hat. Den Anfan

Brucbstucks liest Sauppe (Philologus XVII S. 152) mit unzweifelliafter

Sicherbeit: xar^aivov stg Uu^ccm (sie gingen den Weg zum P. binunter)

1*1/ yuq 6 TOTios i^csipfi (d. h. in der Nabe des "Wegs) o tcSp pco^ato/u^rcop.

Nun finden wir am Nymphenhugel , wo derselbe westlich von der

Sternwarte nach der piraischen Fahrstrasse abfallt, schroiFe Felsen von

etwa 60 Fuss Hohe und unterhalb derselben eine von schroffem Gesteine

umschiossene Mederung ; es ist eine yon Natur abgelegene Schlucbt, ein

&

Felswinkel, welcher eben so sehr von der Stadt wie von alien grosseren

Verkebrslinien abgesondert ist. Dies ist ohne alien Zweifel das in den

angefiihrten Stellen bezeicbnete Lokal und merkwiirdig ist, dass noch

in der Tiirkenzeit derselbe Platz als Richtstatte benutzt worden ist.

Auch werden nocli heute gefallene Thiere und dergleichen dahin gewor-

fen, so dass man die Esquilinae alites diese Abhange des Nymphenhii-

gels mit Vorliebe umkreisen siebt.

Dadurch ist zugleich die unzweifelhafte Thatsache gewonnen, dass

der Demos Melite den sogenannten Nymphenhiigel emnahm. Dann wird

es vielleicht auch gelingen die attische Lokalsage vom Melitos oder

Meletos genauer erklaren und dieselbe mit bestimmten Raumlichkeiten

und alten Gebrauchen in Verbindung setzen zu konnen. Denn dass

diese Sage mit dem Stadtquartiere Melite in naher Beziehung stehe,

hat Forchhammer (Topographie von Athen S. 70} gewiss mit voUem

-^
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Eechte angenommen steilen Felshange in das

Ange fassen, welche nachweislich zu Melite gehorteii, welche ihrer iia-

turlichen BeschafFenheit nacli mehr als alle anderen benaclibarten Oert-

lichkeiten dazu sjemacht waren, Legenden von Felsstiirzen zu veranlassen,

und welche ancli zu gewaltsamer Todtung benutzt worden siiid: sower-

den wir wohl nicht anstehen, hier auch den Platz anzusetzcn^ wo der

ungliickliche Liebhaber sicli durch einen Felssturz den Tod gcgeben ha-

ben soil, obgleicb Suidas (u. d. W. M^AfjTog) hi seiner Erzahlnng der

Liebesgeschichte dafiir die bekannteren Abhange der Akropolis nennt.

Hielier werden also wohl auch die Siihnopfer gebracht w^ordcn sein, die

nach altem Herkommen fiir das Pleil der Gemeinde stcrben mussten,

wie die Thargelienopfer, und wir konnen annehmen, dass die Felswande

von Melite in derselben Weise benutzt wurden, wie das T}7)aion bei

Olympia, die Hyampeia bei Delphi, der Keada«! bei Sparta, das Kurion

in Cypern, der leukatische Fels u. s. w. Und wie man in Leukas (nach

Strabon 452) den herabzustlirzenden Opfern Fedem iind Vogel anband,

nm die Moglichkeit der Lebensrettimg zu erbohen, so mussen auch in Me-

lite ahnliche Siihnopfergebrauche bestanden haben, denn Suidas sagt, dass

der von spater Eeue ergriffene Geliebte des Meletos mit Vogeln unter dem

Arme [oQviS^ag afa/ta^wp xal rmg ctyxdZais ir&€ig) sich hinuntergestiirzt habe.

ISTur wird dies hier in der Weise motivirt, dass Meletos die Vogel als letzte

Liebesgabe seinem Geliebten dargebracht habe ^). Es wurden in ]Melite

auch die Todesstrafen urspninglich gewiss so voUzogen , dass sie den

Charakter von Gottesurtheilen trugen (K. Fr. Hermann Strafrecht des

griech. Alt. S, 13). Spater wurde die Todesart, zu welcher das Lokal

seiner Eigenthiimlichkeit nach benutzt worden war, aufgegeben; aber

der Ort blieb, wie wdr gesehen haben, bis in die spateste Zeit, die Richt-

statte der Athener.

1) Ueber die damit znsammenhaEgenden Sagen von Verwandlung der Herabge-

stiirzten in Vogel siehe Mercklin *Talossage' S. 35, -welcher die alten Sagen

von Felsspriingen und die Terwandten Opfergebrauche mit umfassender Ge-

lehrsamkeit behandelt hat. Vgl. Th. Kock Alkaos und Sappho S. 63.
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Da Melite vorzugsweise ein holies und felsiges Terrain bezeichnete

und sich vom Nymphenhugel nach der nordlichen Burgseite hingestreckt

haben muss, wo es mit dem Gaue Kollytos zusammenstiess, so ist es an

sich walirsclieinlicli , dass die von den Felshohen scharf gesonderte Nie-

deriing, welche westlich unter dem Nymphenhiigel nach der piraischen

Strasse iind dariiber hinaus sich ausbreitet, einem anderen Gaue ange-

horte, und zwar dem Gaue KeiQiddai^ wenn wir namlich die Ueberliefe-

rungen der Alten von dem oQvyjucc iv K^iQiadojv Stj/ucp (Bekker Anecd.

p. 219, 8) auf dieselbe Kluft beziehen, welche sich unter den Felswan-

den von Melite findet. Man konnte freilich bei dieser Erwahnung auch

J
Kluft denken, welche einst zu ffleichem Zwecke benutzt, dann *

t?

aber zueeschuttet und mit dem Heilierthume der Gottermutter&

worden sein soil (Schol. Aristoph. Plutos V. 431), wie dies von Sauppe

de demis urbanis Ath. p. 18 gescbeben ist. Indessen scbeint es mir

doch wahrscheinlicher zu sein, dass an jener Stelle nicht das verschiittete

und vergessene Felsloch nnter dem Metroon, sondern das bekanntere und

in historiscber Zeit als Ricbtstatte benutzte Baratbron gemeint sei. So

urtbeilen aucb Meier in der Allg. Litt. Ztg. 1846 S. 109 und Osann zu

Stuarts Alt. v. Atben. II S. 286.

Haben wir nun fiir Melite und das Baratbron einen festen Platz ge-

funden, so ist dadurcb aucb das Haus des Themistokles bestimmt, und

da man von jener Hobe die ganze Hafengegend und die piraiscbe

Halbin keine leere Einbildung, wenn man

nimmt, dass der grosse Staatsmann durcb die eigentbiimliche Lage seines

elterlicben Hauses und den freien Blick auf die See yon Jugend an

darauf bingeleitet worden sei, die Beziebung Atbens zum Peiraieus zu

erkennen und die richtigen Wege atisfindig zu machen, um seine Vater-

stadt zu einer Grossstadt zu erheben. Darum hat er auch auf jenen

Felsklippen der den 'besten Rath ersinnenden' Artemis das Heiligthum ge-

grundet , eine Stiftung, welche ihm als Zeichen des Hochmuths von seinen

Mitbiirgem so ubel ausgelegt wurde ^).

1) Aristobule war iibrigeiis kein von Themistokles ersonnener Name der Arte-

L 1
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Um die Zeit, als die Stadt sich mehr und mehr in die nordliche

Niederung zog, verodeten die felsigen Stadtqnartiere und wurden meist

von armeren Lenten und Inqnilinen bewohnt. So auch Melite, wenig-

stens in seinen abgelegneren Theilen (denn in der Nahe des Maiktes lagen

ancli Yornehmere und bessere Hauser). Pliokions Haus in Melite war

klein und diirftig (Pint. Tliok. 18), und wenn das Haus, in dem die Tra-

goden ihre Proben hielten, wirklich in Melite war (Hesych. MsXixiwv

oiaog, vielleicht die Lesche der Demoten), so hatte man doch diesen Platz

ohne Zweifel der grosscm Abgeschiedenbeit wegen gewahlt i). Auf das

Burgem und auch

die oben erwahnte INIeletossage. Meletos, heisst es, liebte einen jungen

Eupatriden, dessen stolzes Herz er durch jogliche Art von Dienstbarkeit

zu riihren suclite. Pausanias (I. 30, 1) sagt geradezu, dass der Altar des

Anteros, welclier als Denkmal seiner ungliicklicben Liebe in Atben ge-

zeio-t wurde, eine Stiftnng der attiscben Metoken sei, und er weicbt nur

darin ab, dass er — gewiss weniger genau — Meletos (oder Meles, wie

er ibn nennt) zum attiscben Burger und den sproden Kaaben Timagoras

zum Metoken macht. Jedenfalls ist der Altar der Gegenliebe als ein

Denkmal anzusehen, welcbes vor einer engherzigen Auffassung jener Stan-

desunterschiede wamen soUte.

So viel uber Melite, einen der ansehnlicbsten und am o

angefuhrten Gaue unter den vielen, welcbe auf dem spateren Stadt-

o-ebiete von Atben zusammenstiessen , den einzigen, welcber aucb in

bildlicber Personification auf einem alten Kunstwerke erbalten ist, und

zwar in Gestalt einer Ortsnymphe, welcbe bei der Gescbicbte der Lan-

lUS

mis, sondern ein alter Cultusname, welchem Th. nur eine besondere Deutang

gab. Hochst merk'wiirdig ist, dass uns auch in Rhodes eine Aristobule begeg-

net und dass auch dort in ihrer unmittelbaren Nahe {avtix^vg zov ''Aqk^to^ov-

Xfig idovg) die Hinrichtungen stattfanden. Porphy

a. a. 0. S. 29.

1) Nahe unter der Sternwarte (wo Professor Julius Schmidt der mathema-

tisch-physikahschen Wissenschaft einen neuen Sitz auf klassischem Boden ge-

griindet hat) ist eine halbkreisformige , theaterahnliche Felsgi'iindung ,
welche

fiir ein kleineres PubUkum wohl geeignet war.
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deshcroen, namentlich des Aias , "betheiligt ist (vgl. O. Jahn fiber die

Kodrosschale in den Archaol. Aufsatzen S. 189).

Die Zahl der alten Gaue ist ohne Zweifel auch dadurch angewach-

sen,d ass, nachdem sich e^'nmal eine dichtere Bevolkerung in diesem giin-

redransrt hatte. die 2T(5sseren Gaue sretheilt undzusammen

einzelne Abtlieilungen derselben als besondere Gemeinden eingerichtet

wurden. So ist vielleicht die Gemeinde Koile entstanden, welche Melite

benachbart war und, wie sich aus dem Nanien schliessen liisst, eine der

Niederungen bezeichnet, welcbe sich vom Nymphenhiigel nach dem His-

sosbette siidwarts hinabziebn. Die Kimonischen Graber waren in Koile

und zugleicb beim melitischen There. Wenn aber aus der Lage dieser

Graber weiter geschlossen worden ist, dass auch der Gau Lakiadai, in

welchem das Geschlecht-Kimons

gebiet Athens hinangereicht hab weil

as Stadt-

sei, dass

die Graber des Geschlechts ausserhalb Aires heimathlichen Gaues gelegen

batten (so mit Kriiger auch Sauppe Acta Soc. Graecae 11 p. 432), so wage

ich nicht, dieser Combination beizutreten, weil, nachdem die Stadt ^lit-

telpunkt der Landschaft geworden war, der Ehre wegen, welche ein

Grab am Stadtthore hatte (vgl. m. Abh. zur Gesch. des Wegebaus S. 61,

Abh. d. Berl. Akad. 1S55 S. 269), d^'e Bestattung im eigenen Gaue auf-

gegeben werden konnte. Wir kennen auch keinen alteren dort Bestat-

teten, als Kimon Koalemos (Herod. 6, 103).

Ueber die Granzen der verschiedenen Gaue gab es schriftliche Ur-

kunden, welche die amthchen Bestimmungen enthielten, Das waren die

oQio/uol rijg noZhoog (Vergl. Casaubonus zu Athenaus S. 540). Sie werden

Ton den genaueren Kennern der Alterthiimer Athens, wie Philochoros,

angefilhrt (Schol. Arist. Vogel 997), aber eine sichere Kenntniss der Be-

zirke hat sich firiihzeitig verloren ; man wusste wohl, wo Melite und Kol-

lytos gelegen waren, ohne doch die Granzlinien ziehen zu konnen (Stra-

bon 65). Also miissen auch wir uns begniigen im AUgemeinen nach

dem Terrain und den Himmelsgegenden die alten Gaue zu gruppiren ^

1) Es tat sich eine betracLtliche Zahl alter Granzsteine in Athen erhalten, wel-
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Im Gebiete der Felshiigel ojraiizte an IMelite ausser Koile auch

Kydatheiiaion , welches olme Zweifel siidlich von der Burg lag. Dage-

gen stiess Melite auf der anderen Seite an KoU^tos, das in der Mitte der
w T ^

spateren Stadt lag, im belebtesten Theile derselben, Es wurde theil-

weise als Stadtmarkt benutzt; es muss also in einer bequemen und off-
r

nen Niederung gelegen haben, denn bei dem Ausdruck avfivionos ist nicht

mit Forcliliammer Top. S. SI an Schluclit oder Engpass zu denken, sondcrn

an eine Strasse, welche nach Art eines heutigen Bazars enggebaut war,

wo Handel und Wandel sich zusammcndrangte {OTEvvoTiog ng ^p Kojivt-

vog Himerios bei Photios Bibl. Cod. 243 p. 375 b Bekk, Vgl. Sauppe de

demis urb. p, 15). Mit dieser Lage von KoUytos stimmt es sehr wolil,

dass es an Diomeia granzte, denn dieser Gau zog sich an den Fuss des

Lykabettos hinan. Beide Gaue stiessen also in der Gegend zusammen,

wo aus der Niederung der beckenformigen Einsenkung sich nordostlich

von der Burg die Wurzeln des Lykabettos allmahHch erheben, Ande-

rerseits stiess an Melite der Gau der Kerameer, der Topfergau. Er er-
T

streckte sich von Nordwesten her unter dem Hiigel des Theseion und

des Areopags gegen den Fuss der Akropolis hin, ein hohl gelegener Be-

1

che sich auf private und offentliche Grundstiicke beziehen. Es sind samtlich

. gleichartige vierecMge Steinplatteiij unterhalb, soweit sie im Boden zn stecken

bestimmt waren, nur roh behauen, oben geglattet. Aber sie sind meist ver-

stiimmelt und geben keinen topographischen Aufschluss, wenn man nicht

kiihn genug ist, mit Herrn Pittakis Yerschiedene Steine mit HOPO^K— oQog

KoXvttov zu lesen (E, A. n. 3319 f.). Auch oQog ayoQag MsXn^iov bei Ean-

gabe n. 891 ist ganz unsicher. Dann ist bei den meisten dieser Steine auch der
* -

urspriingliche Standort unbekannt. Eine merkwiirdige Thatsache ist, dass ein

ganzes Nest von Granzsteinen an einer SteUe gefunden worden ist, bei der

Ecke der oddg aradiov und odog Movacov^ so dass man fast auf den Gedanken

kommt, hier die Werkstatte eines ajten Steimnetzen anzusetzen. Hier ist
I

Inschrift oooc MovCiSy xinov erefunden E. A, m
der Sammlung .mm:

wiirdige Inschrift mit den Namen der bei Setzung des Granz

(3322)

Hist'FhiL Classe. XI, I
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zirk, in welchem noch heute eine zur Topferarbeit geeignete Erde ge-

graben wird, wie die Topferwerkstatte unweit der sogenannten Tephra,

des Aschenhiigels ostlicb vom Dipylon, bezeiigt,

Ausser diesen Bezirken, welcbe als alte Gaiigenossenschaften be-

zengt sind, kommen andere Lokalitaten vor, deren Bezeichnungen eben-

falls in eine Zeit znriickweisen , welche dem stadtischen Anbane voran^

ging, wie Eretria an der Nordseite der Burg und Limnai, die einst

sumpfige Niederung an der Siidseite; aber diese Bezirke haben niemals

besondere Gaue gebildet. Zweifelhaft ist dagegen, wie es sicb mit dem

in der Stadt erwahnten Kolonos verhalte. Man muss darunter, wie es

der Name andeutet, an eine felsige Gegend gedacht haben, weil Manche

denselben irriger Weise uber die Hohen ausdehnten, welche den Haupt-

bestandtheil yon Melite ausmachten (Schol. zu den Vogeln V. 997). Wir

konnen einstweilen nur soviel dariiber mit Sicherheit bestimmen, dass

eine Hobe oberhalb des Kerameikos mit dem Namen bezeichnet wurde,

Diese bunte Gruppe bewohnter Platze bestand, ehe eine Stadt da

war. Wir diirfen sie aber darum nicht ausser Zusammenhang unter

einander denken; denn derselbe Organisationstrieb, welchem die einzelnen

Gaue als Gemeinden ihre Entstehung verdankten, fiihrte auch die ver-

schiedenen Gaue zusammen, und derjenige Zustand, welcher sich in sol-

chen Gegenden , in welchen eine stadtische Concentration niemals zu

Stande gekommen ist, ununterbrochen erhalten hat, wird auch in Attika

der ursprungliche gewesen sein. Wir mnssen uns also die auf dem
Stadtboden Athens znsammenliegenden Gaue in einem. gemeinsamen Ver-

bande vereinigt denken, einem avatrn^ia djqjucopy wie dies aller Orten die

erste Stufe landschaftlicher Einigung war. Je lockerer dieselbe in biir-

gerlicher Beziehung war, um so mehr beruhte sie auf religiosen Grund-&
lagen, auf der Gemeinsamkeit gewisser Gottesdienste

Wir finden auf dem Boden Athens verschiedene Culte, welche in

das firfiheste Alterthum hinaufreichen ; die landlichen Culte der Musen
nnd Nymphen im Ilissosthale und auf den Berghohen ; wir finden He-
foenculte, wie namentlich den Dienst des Herakles in verschiedenen

Gauen, aber beide Arten von Culten haben keine volkeinieende Bedeu-
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tung in grosserem Masstabe gewoiinen. Vielmehr ist es nach iiberein-
t'

stimmender Ueberliefeiiing kein anderer als der Dienst des Zeus, wel-
r

6her die Nachbargaue zu einem ovorrj/ua Yereinigte und so die Staatsbil-

dung vorbereitete. Bei alien fibrigen Gottesdiensten finden wir Spuren

eines fremden Ursprungs oder wenigstens einer allmahligen Ausbreitung,
ri L

welche nicht ohne Widerspruch erfolgt Dcr Zeusdienst allein ist das

ursprungliche und allgemeine Bekenntniss, der Mittelpunkt, Avelchem sich

die jiingeren Culte anscHiessen, die alteste alien Geschlechtern und Stan-

den gemeinsame Landesreligion, In ihr fiililten sich daher dieJilten sich daher die Bewoh-

ner der zusammenliegenden Gaue zuerst als ein Ganzes, und so ist Zeus

aus dem Hiiter des Heerdes, deni Patrone von Hauswesen und Familie

der Stifter weiterer Gemeinschaften geworden, ein volkeinigender Bun-

desgott, wie wir ihn seit den altesten Zeiten als o^o^ioiosj ojnayvQiosy

Ojuooiog bei den Hellenen verehrt finden. Der Zweck, zur gemeinsamcu

Zeusfeier passende und wiirdige Raume herzustellen, muss es also auch

gewesen sein, welcber die ersten Bauanlagen in Attika hervorgerufen

hat, Diese Anlagen miissen aber in den Gegenden gesucht werden, wel-

che zuerst eine dichtere Bevolkerung batten ^).

Fassen wir nun die beiden Haupttbeile des Bodens von Athen in's

Auge, so unterliegt es keinem Zweifel, welcher zuerst der Platz einer

engeren Zusammensiedelung gewesen sei. Nirgends ist man mit dem

Ackerboden sparsamer umgegangen als in Attika, und wie man sich

scheute, zu Grabplatzen die yij ioyamjuog zu verbraucben (siebe 'Gescbichte

des Wegebaus' S. 53), so auch zu Hansern und Strassen. Ausserdem waren

die freien, sonnigen Hoben zum Wohnen gesilnder als die feucbteren Nie-

derungen. Auf den siidlichen und sudwestlichen Abhangen der Felsbohen

batte man nicbt nur den naben Anblick der See , sondem aucb den

erquickenden Anbaucb der Seeluft, die nomids avQct, welcbe im Winter

"Warme, im Sommer Kublung bringt, wabrend man im Riicken durcb die

uberraf'enden Hoben vor dem rauhen Boreas, der von den bootiscben

' ^

1) Ueber die avat^^aia d^iJbcav vgl. W. Viscber iiber Staaten und Biinde S. 5

in Atben: Welcker Gr. Gotterlebre H S. 180.

I^
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Granzgebirgen herunterstiirmt ,
geschiitzt war. Die Skizze auf Tafel II

zeigt anschaulicher, als die friiheren Karten, das siidwestliclie Bergter-

rain von Athen, die Rnckwand vom Philopappos bis zur Sternwarte, so

wie gehenden Abhange, und zwar einerseits die

schrofFeren und langeren Aiislaufer des Philopappos, andererseits die sanf-

teren und kurzeren des Stemwartenhiigels. Zwischen ihnen senken sich

die geschutzten Abhange und Thaler nach der Seeseite hinunter; da

konnten die Menschen wie im Schoosse ihrer Felshohen wohnen. Hier

ist ein ganz anderes lOima als in dem nordlichen Becken zwischen Akro-

polis und Lykabettos, und ich glaube, dass Niemand diesen Unterschied

verkennt, wenn er am Tage einer heftigeren Tramontana aus dem jetzi-
m

gen Athen liber den Kamm der Hohen die sudwestliche Abdachung der-

selben hinuntergeht.

Hier haben sich die attischen Pelasger zuerst in dichteren Gruppen

angesiedelt und darum tragen sie ihren aus altester Ueberlieferung stam-

menden Namen der Kranaer^ der felsbewohnenden Pelasger. Darum ist

der autochthone Konig Ej-anaos , dessen Name seiner Bedeutung nach

dem tegeatischen Skephros (ax8(pQdg scaber) entspricht, der alteste Epo-

nymos der attischen Gemeinde; Kjranaos und Pedias nannte man das

alteste Menschenpaar in Attika (ApoUod. IIL 14, 5) und die Stadt

KQapactl (Arist Ach, 75, Ly

Yon diesen Ansiedelimgen der Kranaer, den ersten An:fengen&

ner Stadt Athen, haben sich mm noch bis heute die ausgedehntesten

Ueberreste erhalten; ja, es liegen uns aus keiner der spateren Epochen
so klar und zusammenhangend die alten Wohnplatze mit alien dazu ge-

horigen Einrichtungen vor Augen, weil dieselben im Felsboden an^eles-t

Ansiedeluneen niemal kon
nen nur mit dem Felsen selbst zerstort werden und das geschieht aller-

dings jetzt durcli die Sprengungen, welche namentlich die Abhange hin-

ter der sogenannten Pnyx schnell und grfindlich zerstoren, um Baumate-
rial fur das neue Athen zu gewinnen.

Diese Spuren des Alterthums, welche auf Alle, die ein Verstandniss

dafiir mitbringen, den ergreifendsten Eindruck machen, weil man hier
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in voller Einsamkeit keinerlei m Gegenstande
v

die Werkthatigkeit der altesten Stadtgriinder vor Augen hat, siiid natttr

unbeachtet sreblieben (y^A. Dodwell Classical tour throuffh Greece

I, 394), iinmer nicht gewiixdigt

sind sogar so selir verkannt und missverstanden worden, dass man
Ursprung in die Zeit des archidamischen Krieges gesetzt hat Wie

ist es aber denkbar, '» Familien fur einige Sommer
monate innerhalb der Mauern Schiitz suchten, Zeit und Lust g
ten, sich also bier die Spuren vorlieo m Felsboden ^\

nungen

,

Strassen, Altare, Graber einzugraben, eine miihselige Albeit,

e zaheste Ausdauer verlangt! Das sind walnlich keine provisori-

schen Wohnungen, sondern Wohnungen fur die Ewigkeit gegriindet

einem Geschl das
^

sich mit semem Boden ganz verwachsen fiihlte

und sich denselben durch eiiien be\^ainderungswurdigen Fleiss zu seinem

Eigenthum gemacht hat. Jene fliichtigen Athener mogen bier zu einer

Zeit, da diese Felswohnungen meist veiiassen waren, in denselben Unter-

kommen gefunden haben; ihr Ursprung gehort der altesten Yorzeit Athens

an und nur hier kann man sich von den Kranaem und der Stadt Kranaa

einen Begriff machen.

In Beschreibung und Zeichnung ist es schwer, eine 'gentigende Vor-

stellung von diesem altesten Athen zu geben. Die genaueste Arbeit dar-

iiber ist bis jetzt die von Emile Bumouf, der in den ^Archives des mis-

sions scientifiques et litteraires Band V. eine Aufiiahme des ganzen Fels-

terrains im Massstabe von ^2500 g^geben und in der dazu gehorigen No-

tice pour le plan d'Athenes antiques erlautert hat. Wenn man beim An-

r^

blick Karte sich vergesrenwarti0^0 t>
der zahllosen Striche eine

sauber geglattete Felswand, jedes Viereck eine aufs Sorgfaltigste geebnete

Felsflache kann man sich von dem Menschenwerke, das hier

liest, eine Yorstellung macheno

Die kiinstlichen Bodenflachen sind rechtwinklicht begranzt ; im Rucken

1) ist von den ArcHtekten Herrn Tuckermann

anfeenommen worden und wird
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derselben steht die Masse des Felsgresteins senkrecht an, wahrendo

und links durch dunne Felswande , die man im 'Gesteine stelien Hess , von

einander getrennt sind. An einzelnen Wanden ist noch der Stuck, mit

dem sie uberzogen waren, stellenweise erhalten. Burnouf hat mit Ein-^

schluss des Areopags im Ganzen 800 soldier viereckiger Felsraume ge-

zahlt. Thuren in den Querwanden, welche aus einem der engen Raume
in den andern fiiln'ten, haben sich nirgends gefunden. Es hat gewiss

Wohnungen gegeben, welche aus einem viereckigen Felsraume bestanden.

Bei vielen sieht man aber , dass verschiedene Raume eine zusammenge-

hSrige Gruppe bildeten, zu denen es einen gemeinsamen Eingang gab.

Da aber von den Hausern nichts erhalten ist, als was im Felsen ausge-
M

hauen war, so sind die baulichen Vorkehrungen , welche an der offenen

Seite der Felskammern angebracht waren, um dieselben nach vorne ab-

zuschliessen und zugleich mit der Strasse in Verbindung zu setzen, spur-

los verscbwunden und es lasst sicli nicbt nachweisen, wie man mit Bruch-

ateinen, Lehmplinthen und Holz den Bau dort vervoUstandigte , wo das

Felsgestein nicbt ausreicbte. Man erkennt aber doch an den Eingangs-

seiten'die Ebnung des Bodens, zuweilen auch Felsstufen, welcbe zu dem
Eingange binfuhrten.

Aucb die kleinsten Wohnraume konnten nicbt anders hergestellt

werden, als dass zum Zwecke ihrer Anlage ein grosserer Theil des Bo-

dens geebnet wurde, *auf welcbem die Wohnungen neben einander her-

gestellt wurden. Also scbon hier ist eine gemeinsame Thatigkeit inner-

halb einer Gemeinde vorauszusetzen. Wir unterscheiden aber sehr deut-

lich solcbe Gruppen von Wohnungen , welche nach einem grosseren

Plane angelegt sind, von anderen, ^:o sie planlos neben einander liegen.

Von letzterer Art sind besouders die Felsbearbeitungen auf dem Areopag.
Hier ist keine

,
durchgreifende Ordnung wahrzunehmen. Dagegen finden

wir namentlich auf dem sudlichen Abhange der sogenannten Pnyx und
an den Westabhangen des Hiigels, der vom Museion gegen den Ilissos

vorlauft, regelmassige Anordnung der Wohnungen, welche gerade Strassen-
linien bilden. In diesen Theilen finden wir auch am deutlichsten die

Spuren alles vereimg gen der alten Felsen
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stadt gehorte. Wir finden verschiedene Terrassen tiber einander, Vorplatze

vor den Wohnxaumen, Felstreppen, die von einer Terrasse Eiir anderen fiilu*-

ten, Kanale, welche das Eegenwasser in die Schluchten ableiten.Cistemen,

Altarpliitze, Grabcr. Das Zusammenliegen der Graber und Wohnungen ist

fiir das Alter dieser Niederlassungen ein besonders wichtigcr Beweis. Denu
wir wissen ja, dass bei den Hellenen die Todten iirsprunglich im eigenen

Hause begraben wiirden und dass die strenge Aussonderung der Graber aus

dem inneren Stadtraume eine spatere, polizeilichen Rilcksichten entsprun-

gene, Massregel war (Vgl. Wegebau 62 f.). Saintliche Graber der Felsen-

stadt (111 nacli Biirnoufs Zaliliing) sind schmale, reclitwinklicht im Felsen

ausgehauene Vertiefungen , bei denen keine bestimmte Orientirung nach-

gewiesen werden kann. Graber und Wohnungen liegen flberall neben

einander ; hie und da auch Gruppen von zwei oder mehreren Grubern

zwischen den Wohnraumen , und von einem geebneten Raume umgebeii,

der als ein sacrarium der verstorbenen Farailienglieder gedient zu haben

scheint. Wir mussen also das , was Ross sagt (Theseion S, IX) : 'die

westlichen Abhange des Museion und der Pnyx — enthalten viele theils

schon geoffnete, theils noch uneroffnete Graber und Spuren von Grab-

malern, aber keine Spuren von Wohnungen und Strassen' auf das Ent-

schiedenste zuriickweisen. Manche von diesen Grabern sind in neuerer

Zeit auf Veranstaltung der archaologischen Gesellschaft in Athen unter

Aufsicht des Herrn Dr. Pervanoglu geoffnet worden, ohne dass bedeu-

tende Funde zum Vorscheine gekommen waren. Sie sind in spaterer'

Zeit ohne Zweifel wieder zu Bestattungen benutzt, wie ja auch dieselben

Sarkophage so haufig die deutlichen Spuren verschiedener Benutzung zeigen.
J

Die Cisternen, deren etwa 60 nachgewiesen werden konnen, sind

Felsaushohlungen , welclie die Gestalt bauchiger Amphoren haben, Um
die Miindung pflegt eine ebene Flache im Felsen ausgetieft zu sein, welclie

wohl zum Auflegen von Decksteinen diente. Kanale, welche das Was-

ser von oben her zideiteten, finden sich sehr selten. Es mogen auch

manche dieser tmterirdischen Behalter als Vorraths- oder Kellerraume

[aiQotj benutzt worden sein ^).

1) Pollux IX, 49 erwalmt unter den wesentlichen Bestandtheilen einer stadtisctien
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i Ferner finden sich auch solche Felsbearbietuiigen, welche offenbar nicht

zu rein privaten Zwecken dienten. Das sind Terrassen mit vieflckigen Stein-

wiirfeln, die aus der Riickwand des Gesteins ausgehauen sind und ohne
Zweifel Altare waren, Terrassen von grosserer Ausdehnung, im Riicken
und an beiden Seiten durch Felswandfi bpo-ranT^f.

Versammlungen g

nzt, welche nur zu grosse-

Ein solcher altertbiimlicher

Versammlungsraum ist besonders deutlich am westlichen Abhange des
Museion oberhalb der Schlucht , ein Raum , der schon aus der Feme vom
gegenuberliegenden Eande der sogenannten Pnyx sehr in's Auge fallt.

Es ist eine Felsnische von 110 Schritt Breite. Den Hintergrund bildet
eine senkrechte Felswand. deren unregelmassiger Rand oben, wie es
scheint, durch eingelegte Steine ausgeglichen war. In der Mitte dersel-
ben ist eine Heine viereckige Vertiefung; links davon zwei, 5 bis 6 Fuss
hohe

,
flache

,
schmale Nischen, wie zur Aufnahme von Reliefs bestimmt.

Die Seitenwande sind im Felsen rechtwinklicht ausgehauen und an der
vorderen Seite zieht sich ein bearbeiteter Felsrand hin, welcher gleich-
sam die Schwelle oder die aussere

Raums bildete
g dieses ausgezeichneten

- ,
Was endlich die Verkehrseinrichtungen der alten Felsenstadt betrifFt,

so sind ausser den schmalen Perrons, die sich an den Wohnraumen ent-
lang ziehn, und den Steintreppen , die zu den Hausern, Cisternen und
Terrassen fuhren, auch eigentHche Strassenanlagen nachzuweisen. Am
deutlichsten in der eben erwahnten tiefen Schlucht, die sich von der Ein-
sattelung zwischen Museion und 'Pnyx', wo die Kapelle des h. Deme-

liegt, nach dem Hissos hinabzieht. Sie ist in gerader Linie auf
den Eingang der Akropolis

des Verkehrs; denn an den zu beiden Seiten

Sie war gleichsam die Hauptader

genden

Niederlassung die asiqoi, ip^Sata und Xdxxot, Columella 1, 6 die KeUer pu-
teorum in modum
vocant asiqovg. Einrichtung aJs eine nicht itali-

griecliische , sondem
bant barbari (Curt. YH, 17); daher man auch wohl nicht
Wort aus semitischer Wurzel herzulftifpn cT^^..nU4- t.o^-

siros

Grund
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breiten sicli die bedeutendsten mid zusammenbaiigendsten Bauanlagen aiis.

In der Mitte der Sclilucbt zieht sich ein alter Fahrweg hin mit tiefen Kad-

gleisen; zwischen densclben ist der Felsboden gerillt, urn Pferdcn und&

Maulthiereii das Auftreten zvi erleicbterii, und an den Seiten laufen recbt-

winklicbt ansgescbniitene Kanale hin , welche das von beiden Abhangen

herabgeleitete Regenwasser nacb dem Ilissosbette fortfiiln'ten.

So viel zur Charakteristik der Theile des attischen Bodens , welcbe

wir als diejenigen ansehen diirfen, wo im Gegensatze zu der ISndlichen

Bewohnung der Niederungen zuerst eine gedrangtere Ansiedelung statt-

gefunden hat. Wenn nun die Verschmelzung der vcrschiedenen Ansie-

delunsen zu einem Gemeinwesen bier, wie in alien anderen Stadten Grie-

chenlands, durcb gemeinsame Gottesdienste hcrbeigefiihrt worden ist, so

muss es in Athen uralte Altar eben haben, und

konnen voraussetzen, dass die wiirdige Herstellung solcher Zeusaltare

nebst einer zur Vereinigung der Umwohner geeigneten Terrasse zu den

ersten Aufgaben geliort habe, welche eine gemeinsame Bauthatigkeit in

Anspruch. genommen haben.

Nun kennen wir zwei alte Cultusstatten des Zeus, beide in der Ge-

gend gelegen , welche die natiirliche Vermittelung zmschen den verschie-

denen Bevolkerungsgruppen des attischen Bodens bildet, die eine als

Griindunof des Deukalion, der zum Kranaos gekommen sein und ober-

halb der Kallirrhoe den Dienst des rettenden Zeus gestiftet haben soil,

einen Dienst, welcher sich an in den die letz

ten Wellen der grossen Fluth sich verlaufen haben soUten. (Pans. I, 18.

Apollod. Ill, 14, 5). Dann findet sich ein zweitcr Platz , der alle Spu-

ren altester Einrichtung an sich tragt und nach inschriftlichen Zeugnissen

dem 'hochsten Zeus' gewidmet war; ein Platz, dessen Griindung recht

deutlich aus dem Bedurfnisse gemeinsamer Festlichkeiten hervorgegan-

gen ist. Denn er findet sich gerade in der Mitte jenes Hohenzuges, wel-

cher sich vom Museiongipfel nach dem Nymphenhiigel hin erstreckt,

und zwar auf dem Theile desselben, welcher am Meisten Flache hat und

von beiden Seiten, von Norden wie von Siiden her, am leichtesten zu

ersteigen ist , hoch und feierlich gelegen , so dass man von oben mit fireiem

Hist. -Phil. Classe. K
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Blicke die Kiistenniederung eben so wohl wie die ganze Landschaft bis

zum Parnes bin iiberschant, und doch bequem und zuganglich, so dass
tcin

5-icxi.iici yr cise g

Wer aus

id die Landleute, Kiistenland und Binnenland zu vere

ler sudlichen Felsenstadt hemberkommt , kanii nich
feln, dass die Werke, welche eiserner Menschenfleiss bier ausgc.x^ix.i
hat, denselben Charakter tragen und derselben Kulturepocbe angehoren,

)bnungen der Kranaer; nur sind die Felsarbeiten bier von

efiibrt

wie

solchem Umfange und so grossartiger Anlage, dass sie unverkennbar
Raumen geborten

,
welche fiir gemeinsame Handlungen feierlichster Art

bestimmt waren. Es sind zwei Eaume uber einander, zwei Felsterras-
sen (siehe Tafel I), und die erste Arbeit, welche zu ihrer Einricbtung
unternommen werden musste

, bestand darin , das Felsgebirge , das gegen

V

3earbeiten, dass

bildete. Solche
JL^

Werk

scbon von Natur steiler abfallt

es eine senkrechte

Hiickwande sind aucb bei kleineren Versammlun
stadt vorhanden (S. 72). Es sind schlichte,

dessen eine vollendete Uebung in der Steinarbeit bezeugen. Sie geben
dem durch sie begranzten Raume den Charakter einer enisten und un-
verwustlichen Wurde; es sind Arbeiten. welche in kleinem Massstabe an
jene grossartigen Felsarbeiten erinnern , wie wir sie im Morgenlande fin-
den, auch bei uralten Zeusheiligthiimern und zwar bei solchen Volkern.
mit denen die Hellenen in verwandtschaftlichem Zusammenhano-e
Das r>aLascanon am

steh
""'^""^ ^vxeaiens war em isqop ^tog, und das, was die

Alten und Neueren am Meisten daran bewundert haben , das ist die im
posante Felswand

,
welche sich im Riicken des Heiligthums erhebt • dassmd die von Ktesias bei Diodor II. 13 auf 17 Stadien geschatzten n,-

rQcu anoro^ah,. Wenn von der Hohe der geglatteten Felsen die Wtirde
des Platzes abhangt

,
so erklart sich auch. warum man durch aufgesetzte

lelsblocke die naturliche Hohe der Felsen zu erganzen und die Lucken
des Gestems auszugleichen suchte

. wie dies bei der oben erwahnten
grossen ielsnische am Museion und bei der Ruckwand der unteren Ter-
rasse auf der sogenannten Pn>Tc geschehen ist.

.1^
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Henichtuiig der Riickwand bestand die zweite Aufgabe
Ebenuiig des Bodcns, welclier sich uiiterhalb der Felsnand ausbreitet,

urn denselben zu einem Versammlungsplatze geeigiiet zu madien. Man
sieht im Gesteine noch heute die deutlichen Spurcn von Hammer und
Meissel, mit denen diese Arbeit ausgefiihrt worden ist. Bei der Abar-
beitung des Bodens bat man aber im Gesteine einzelne Blocke stehen

lassen, viereckige Felswiirfel, welche entweder mit der Ruckwand zusam-
menbangen oder nach alien Seiten frei dastehen. Diese regelmassig ge-

arbeiteten Steinwurfel gehoren also zu der iirsprunglichen Anlage und
treten uns als diejenigen Tbcilc dersclben entgegen, welche als Hauptpuukte
der ganzen Raunieinriclitung anzusehen sind.

Die beiden auf Tafel I. gezeiclmeten Terrassen, welche eine fiber

der anderen auf derselbcn Hohe liegen, sind dui-chaus gleichartige An-
lagen, wie dies schon mehrfach anerkannt w^orden ist i). Nur ist oben

Alles in kleinerem Massstabe. Die grosste Breite der oberen Terrasse

betragt namlich c. 40 M. , die Liincje c. 60 M. Die Riickwand ist iiber

8 Fuss hoch; sie ist in gerader Linie 50 Schiitt lang behauen und in

derselben befindet sich eine gewolbte Msche. Unterhalb dieser Riick-

wand bemerkt man im Boden drei runde Locher in gleichem Abstande

von einander vor der Nische und mehrere rechtwinklichte Bearbeitungtn

;

die bedeutendste und erkennbarste Anlage aber ist eine quadratische Ein-

tiefung, aus deren Mitle sich ein sorgfeltig behauener Felsblock (a) er-

hebt, an drei Seiten mit einer niedrigen Stufe umgeben. Ein 31/2 Fuss

breiter Falz zieht sich um dieselbe herum. Der Felsw^iirfel selbst ist

jetzt nur anderthalb Fuss hoch
, die obere Fliiche ist ganzlich zerstort

und zwar nicht durch Regen und die Hande der Reisenden, wie Burnouf
meint, also zugerichtet, sonderu durch gewaltsame Zerstorung. Oberhalb

dieser Terrasse ist auch noch geebneter Boden, zu welchem drei Fels-

stufen hinauffiihren.

Die untere Terrasse ist so vielfach abgebildet und besprochen, dass

1) Namentlich von E. Burnouf Le vieux Pnyx a Athenes in den Archives

missions scientifiques. Paris 1850 p. 1 ff.
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ich nur die Punkte hervorliebe , welclie neu zu Ta^e ffetreten sind. Eao^ &

schien mix namlich bei einer Anlage, welche nach. alien Kennzeichen die

alteste aller offentliclien Anlagen in Athen ist, welclie, inmitten der alten

Stadt gelegen und mit so grossem Aufwande von KJraft iind Mitteln her-

-gestellt, eine hervoiragende Bedeutung fiir das Gemeinwesen geliabt ha-

ben muss und welche zugleich in ihrer ganzen, einfachen und grossar-

tigen Einrichtung bis auf unsere Tage wohl erhalten und klar zu iiber-

sehen ist, eine grtindliche Erforschung des Terrains in hohem Grade

wiinschenswerth zu sein, und deshalb beschloss ich, so wenig auch ge-

Tade hier Auffindungen von Architektur- und Skulpturresten oder in-

schriftlichen Denkmalem in Aussicht standen, eine so umfangreiche Aus-
grabung vorzunehmen , wie es meine Zeit und meine Mittel gestatteten.

Mein Gesichtspunkt war ein dreifacher; erstens die aussere Unifassung

der Terrasse nebst den Zugangen offen zu legen, zweitens die Riickwand

bis auf die o den Boden der Terrasse

selbst in seinem urspriinglichen Zustande kennen zu lernen.

"Was den ersten Punkt betrifFt, so ist die polygene Mauer, vonwel-
cher nur der untere Theil sichtbar war, in ihrer ganzen Ausdehnung
frei gelegt ; sie zieht sich in gleicher Bauart und regelmassiger Curve an
den beiden Abhangen des Hiigels hinauf und hort da auf, wo das Fels-

gestein ansteht. Sie ist wie ein Gurt um den untern Abhang gespannt

als untere Begranzung der gegenuberlie

welche

Was zweitens die Felswand im Riicken der Terrasse betrifft, so

wurden hier zu beiden Seiten des sogenannten Bema Graben gezogen,

und es zeigte sich
, dass die senkrecht behauene Felswand tief unter die

jetzige Bodenflache hinuntergeht ; denn im Osten (nach a) liegt die Fels-
sohle 4,302, in westlicher Eichtung (nach /?) 3,50 tiefer als die unterste

Stufe des Bema. Ferner zeigte sich, dass sich von beiden Enden der

^

1) Ueber ilire Bedeutung urtheilt seLr riclitig Welcker
sei nicht bloss Stiitzmauer (buttress, support), wofiir

gesehen hat.

sie

im
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Eiickwand scharf geschnittene Felsrander (cd und ef) auf beiden Seiten

entlang Ziehen, 18 Meter lang , ungefahr in der Eichtnng auf die obe-

Enden der polygonen Mauer, al mit

ihr den Abscbluss der ganzen Terrasse voUenden sollten. Es bleibt aber

an beiden Seiten ein Zwischenraum von etwa 28 Meter, ein Raum, in

Tvelchem wahrscbeinlich die Zugange waren.

Bei der Aufraumung des Felsscbnitts , welcher sich an der Ostseite

herimterziebt (cd), fand sich nun weiter in dem Winkel zwischen demselbcn

und der senkrechten Riickwand eine sehr merkwiirdige Anlage. Nam-

lich unmittelbar am Fusse dieser Wand ist eine Felsmasse von 30 Me-

ter Lange durch tiefe, sauber ausgearbeitete, 0,47 bis 0,60 breite Kaniile

fast rechtwinklicht abgeschnitten. Die Breite dieser Felsmasse nimmt

nach Westen , also in der Eichtung auf das Bema, ab und lauft auf die-

ses schnabelformig zu. Das Ende dieses Schnabels liegt zwischen dem

sog. Bema und der Ostecke der Felswand fast in der Mitte. Diese iso-

lirte Felsmasse ist in der Mitte von einer Eintiefung durchschnitten ;
die

sanze obere Flache aber so wiist und zerkliiftet, dass sie uber die Be-

deutung und Benutzung dieser rathselhaften Felsarbeit keinen Aufschluss

giebt. Nur so viel ist klar, dass die ganze Anlage eine kunstliche und

mit grosser Muhe hergestellte ist. Denn wenn man etwa die Meinung

aufstellen wollte , dass hier unvollendete Felsarbeiten vorliigen und dass

man ur die Absicht gehabt habe, vermittelst der Kanale die

cranze von denselben umgangene Felsmasse wegzuarbeiten und ein Ni\

herzustellen , so spricht
t)'-t)

Tiefe der Kanale

saubere Ausarbeitung , sondern auch ihre Enge. Denn es ware nichts

thorichter, als wenn man Graben, zum Aushauen und Wegraumen von

Felsmassen bestimmt, so schmal anlegte, dass sich in denselben die Ar-
u

beiter kaum riihren und ihre Arme gar nicht gebrauchen kbnnten.

Wir miissen also annehmen, dass diese isolirte Felsmasse em we-
r

sentlicher Theil des ganzen Terrassenbaus gewesen ist und dass dieselbe
r

einst durch Steinschutt und Aufwurf oben ausgeglichen war, so dass sie

eine Flache bildete, auf welcher Personen sich versammeln konnten.

Die rmmetrisch anarelegt
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und links in der Eichtmig auf die Polygonmauer zulaufen , begranzen mi
der hohen Riickwand zusammen einen oberen Theil der Terrasse, im Ge
gensatze zii dem unteren, der nicht durch Felsbearbeitung eingefasst ist

Was endlich die Spuren des Alterthum

- am Rande der Riickwand sich befindf so sind es erstlich jene
treppenfdrmigen Einschnitte, welche rechts und links vom Bema zu se-

heu sind imd ahnliche Einschnitte westlich davon, 18 Meter von der
Nordwestecke (e), wo die Euckwand mit dem Seitenrande im spitzen Win-
kel ziisammenstosst. Diese Stufen musste man fruher als Treppen anse-
heni), welche von der oberen Terrasse auf die untere fuhrten. Indes-
sen zeigte eine hier gemachte Ausgrabung. dass von der untersten Stufe
bis zum Niveau der Terrasse der Abstand so gross sei , dass hieigiuss isei, aass nier unmo
lich ein Aufgang angenommen werden konne. Diese Felsstufen ko
also nur zu Aufstellungen Oberhalb derselhen Keg
em grosser machtiger, weithin sichtbarer Felsblock (h), der rechtwinklic
zugehauen ist; er sieht aus wie der Ueberrest einer cyklopischen Mauer,
doch Hess sich auch durch Aufraumung des Terrains eine Fortsetzuno-
nicht nachweisen.

Nachdem die aussere Begranzung der Terrasse und die BeschaiFen-
heit der Riickwand untersucht worden war, gait es drittens den Boden
der Terrasse zu erforschen. Zu diesem Ende wui-de ein fiber 4 Fuss
breiter Graben von der Mitte des Bema in gerader Linie auf die untere
Oder polygene Mauer gezogen. Dabei zeigte sich sogleich, dass der alte
Boden verschuttet sei, wahrend man bisher glaubte, dass man auf dem-

der jetzige gewesen sei,

indem das Herabsinken von Steinen der unteren Stiitzmauer ein Nach
sinken der ganzen Terrasse zur Folge gehabt habe. Zuerst waren es nur
dunne Erd- und Staubschichten

, welche den Felsboden bedeckten Der-
selbe senkt sich aber gleich von den Stufen des Felsbaus und ist sauber
bearbeitet; es kann also daruber kein Zweifel sein. dass derselbe be-
stimmt war zu Tage zu Hegen. Die Zeichnuna T i r, o ,..-„f a^. -p„.^n

Art gt vorsichtig Welcker 'Felsaltar' S. ^as!
121
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des heutigen Bodens und darunter das Profil der von mir geofFiieten Gra-

bensohle, d. h. des urspriinglicheii Bodens. In der Fortsetzung dieses

Grabens zeigte sich die Oberflache des alten Felsbodens gewaltsam zer-

stort; die Arbeiter stiessen auf Gemauer spaterer Zeit. Ich liess das-

selbe wegbrecben und da kamen unter demselben, in einer Tiefe von

c. 6 Meter, 36 Meter von dem Rande des oberen Stufenbaus, drei Stu-

fen zum Vorschein (b), ebenfalls im Felsen ausgehauen, aber mit Steinplat-

ten erganzt, wo der Fels nicht ansreichte. Der Graben wurde nun so

breit gemacht, dass die einbiegenden Ecken sichtbar wurden. Es war

also keine Treppe , sondern offenbar ein gleichartiger Bau, wie das Bema
oben in der Mitte der Riickwand, niit dem er in einer Linie liegt und

so dass die Stufen parallel laufen. Es ist also durchaus wahrsclieinlich, dass

auch hier, wie oben, liber den Stufen ein Aiereckiger Felswiirfel sich erhob.
r

Die Ansatze desselben sind siclitbar, aber er ist bis auf die Grundflache ab-

gearbeitet, was zu dem Zwecke geschehen ist, ein spateres Gebaude dariiber

aufzufiihren, Der Schutt, welcher bei diesen Grabungen zu Tage kam,

zeigte eine obere Scbicht von groben Scberben, mit Gerolle durcbsetzt, dann

eine untere machtigere Schicht von feineren Scherben kleinerer

TrinkgescbiiTe , Lampen u. s. w,^), aber auch Bruchstucke alter Skulptu-

ren und Denkmaler, So kam das Fragment eines Inschriftsteins hervor,

auf welchem IIinO0OS2NTI^ deutlich zu lesen war ; femer zwei Ueber-

reste von kleinen ^Nlarmorreliefs mit menschlichen Gliedmassen. An dem.

einen waren die Buchstaben EMO
lET^

zu lesen, wo die zweite und dritte Zeile offenbar ^ii vip\iai\co Bv]xfi zu

lesen ist Sie gehoren also derselben Gruppe von Weihgeschenken an,

welche Aberdeen in den Felsnischen gefunden hat und zu welcher auch

die von Ross in den Ann. delF Inst- 1843 S. 322 veroffentlichten 'tablettes

votives d'Atlienes' gehoren.
g W

Unterhalb der neu aufgedeckten Stufen ist das Terrain mit Schutt

1) Welcker
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und ffrossen Felsblocken dersrestalt bedeckt, dass ein Aufraiimen desselglU^Oti-J. -L l_.J.O»^JLV\^AV\^XJ. K^^J.^

mog ich war, so dass der Boden zwischen den unteren Stufen

nen Mauer in seiner ursprunglichen Bescliaffenheit noch

unbekannt ist. Die gewaltigen Steine, welche hier liegen, machten auf

micli den Eindruck, als wenn sie schon in alter Zeit hielier geworfen

wiiren und die Bestimmuncr gehabt batten, die Unterlage einer ebenen
o &

Flache zu bilden, welche sich von den nnteren Stufen bis zum Rande

der Polygonmauer erstreckte. Auch zeigten sich in deni Terrain, so weit

es geoffnet wurde, keine antiken Scherben.

Was die Polygonmauer selbst betrifFt, so ist es wabrscheinlich, dass

sie wenigstens noch eine Steinreihe hober war, als sie jetzt ist, da die

Oberiiacbe der obersten Reihe Spuren von Auflager einer holieren Schicht

zeigt. Die viereckige Oeffnung an der Erontseite der Mauer (siehe die

Ansicht bei Ross 'Pnyx und Pelasgikon' S. 7) sielit nicht wie eine zufal-

lige Steinlucke aus ; ich Mess sie untersuchen , um zu erkennen, ob etwa

hier ein unterirdischer Kanal mvinde, doch stiessen dieArbeiter auf fest-

liegende Steine.

Unterhalb der Mauer liess ich den Boden frei legen und entdeckte

dabei eine ansehnliche Flucht von niedrigen Felsstufen (g), die sich in einer

Breite von c. 15 Fuss hart an die Mauer erstrecken , und zwar an den

westlichen Theil derselben. Sie ziehen sich aber nicht an der Mauer in

die Hohe, sondern verschwinden am Fusse derselben.

Endlich suchte ich mich durch Nachgrabungen dariiber zu beleh-

:n Stadttheilen in Ver-
t)^"'""-"0

ren , wie die beiden Terrassen mit den umliegenden Stadttheilen in

"bindung gestanden haben. Nach den ortJichen Thatsachen, welche fest-

gestellt waren , musste man erwarten , dass die Zugange von den Seiten

stattfanden in den Raumen, welche zwischen den Felsrandern (bei d und f)

und der unteren Polygonmauer frei blieben. Ich Kess von der Seite des

Nymphenhiigels her, wo eine Felstreppe (i) die Linie anzugeben schien, den

Fels frei lesren , doch kamen hier keine sreebnete Bahnen zu Tage. Da-

gegen zeigte sich sehr deutlich ein breiter Zngang zu der oberen Fels-

terrasse , ein im Felsen geebneter Fahrweg (k), welcher von der Schlucht,

die am Nymphenhugel herauffiilirt , -in gerader Linie auf die Flache der
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oberen Terrasse gerichtet ist, eine Felsbahn von c. 8 Fuss Breite. Neben

derselben breitet sich, nach der Stadtseite bin, eine anselmliche Fels-

ilache aus, welche zur Aufiiabme eines Gebaudes vorbereitet zu sein

scheint. An der ostlichen H
einzelne Spuren von wegartig geebneten Felsen und von Stufen, doch

ist es nnmoglich, hier bestimmte Linien zu verfolgen und einen ordent-

lichen Zugang zu den Terrassen nachzuweisen.

Das sind die wichtigsten der neu gewonnenen Aufschliisse in Be-

treflf der beiden Terrassen, welche unter alien baulichen Anlagen auf

dem Boden Athens die alterthiimlichsten Audi

jetzt ist ihre Aufraumung nicht voUendet ; das alte Terrain ist nur son-

dirt, nicht frei ^elegt. Namentlich ist die Umgebung der unteren Fels-

stufen und der alte Boden zwischen ihnen und der Polygonniauer noch

unbekannt. Hier blcibt also weiteren Ausgrabungen noch ein wichtiges

Feld Ausgrabungen konnen zu gelegener

so leichter fortgesetzt werden, da die gezogenen Griiben ofFen gelassen

sind und keine neueren Bauten oder Anpflanzungen die fortschreitende

Ausdehnung der Bodenuntersuchung hemmen.

Inzwischen sind schon die bis jetzt gewonnenen Resultate bedeu-

tend genug, um die iiber diesen Terrassenbau neuerdings sefuhrten Ver

handlungen in wesentlichen Punkten zu fdrdern, und, wie ich hoiFe, zu

einem gewissen Abschlusse zu bringen. Ich versuche diese Ergebnisse

im Folgenden zu entwickeln, ohne dabei in alle Einzelheiten der die

Pnyxfrage betreflfenden Polemik einzugehen.

Dass die Terrassenraume , um die es sich handelt, Versammlungs-

jaume waren, dariiber kann wohl kein Zweifel sein. Es fragt sich nur,

zu welcher Art von Versammlungen sie dienten, und bei dem praktischen

Sinne , mit welchem die Hellenen in alien Anlagen auf kiirzestem Wege

das einfach Zweckmassige zu treffen wussten , durfen wir doch wohl vor-

aussetzen, dass sich aus der Einrichtung jener Raumlichkeiten auch die

Benutzung, zu welcher sie bestimmt waren, erkennen lasse.

Eine zum Horen berufene Menge kann in geschlossenen Raumen

zu den Fiissen dessen sitzen, dessen Worte zu vemehmen sie berufen

Hist. -Phil Classe. XL L
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ist. Auch soil natiirlich die MoglicKkeit nicht in Abrede gestellt wer-

den , dass bei stiller Luft auch unter freiem Himmel von oben herab eir

Eedner sich Vielen vernehmlich macben konne. Wenn aber far regel-

massis wiederkebrende Versamndungen der Gemeinde ein Eaum gescbaf

fen werden soil, ein Eaum, wo Eedner und Horer in einer lebendigen

Wecbselbeziebung stehen, wo dem Eedner der Gegenredner folgt, ein

Eaum parlamentariscber Verhandlungen : so wird zu diesem Zwecke Yon

einem praktiscben und die naturlichen Gelegenheiten umsichtig benutzen-

den Volke ein Ort srewahlt werden, wo die Gemeinde in aufsteigenden

Sitzen an einem Hiigel sicb lagern kami, in einer balbkreisfdrmigen Ord-

nimg, so dass der Scliall der Eede von der Euckwand der Hohe aufge-

fangen wird und die Eadien des Halbkreises in dem Standorte des Ee-

denden sicb begegnen. Das Terrain von Athen ist reich an solchen Ho-

ben. Sollten die Atbener diese Hulfen verschmabt haben, um mit un-

endlicber Muhe eine Terrasse berzustellen , welcbe dem Zwecke durch-

unsrunsti konnen wohl gelegentlich von einer Aiibohe

Eeden zum Volke gebalten werden; auch feierliche Eeden, wie die Grab-

reden im Kerameikos , konnten so gebalten werden, dass der Eedner ge-

gen die freie Luft sprach, aber auch dies sind Gelegenheitsreden und

solche, die in andachtiger Stille angehort wurden und denen keine Ver-

handlungen folgten. Sie mussten ihrer Bestimmung nach auf dem of-

fentlichen Friedhofe gebalten werden. Hier handelt es sich aber um ein

zum Zwecke gemeinsamer Berathung eingerichtetes Lokal, und da bleibt

eine den Hiigel abwarts sitzende Volksversammlung mit einem fiber ihre

Kopfe weg gegen die freie Luft und zwar gegen Norden sprechenden

Eedner eine durchaus zweckwidrige Einrichtung, eine Ungehorigkeit,

welcbe von Keinem geltlugnet werden kann und von Niemanden hat ir-

gendwie erklart werden konnen^).

1) Ich wiederliole Mer nur die Bedenken, welclie namentKch von Welcker

S. 296(32) geltend gemacht sind. Wollte man einwenden, dass man bei der

nrspriingliclien EinricLtung nocli weniger an Redenhalten gedacht habe, so

spricbt dagegen die uralte und nrspriingliche Einrichtung dessen, was man die

A'

1r
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Die Atmosphare Attikas ist eine der bewegtesten, die es giebt. Ein

fast unausgesetzter Luftzug stromt fiber die Halbinsel bin; der Haiipt

wind ist der nordliche. Nordlicber Wind webt nach Julius Schmidt'i

Beobacbtungen durcbscbnittlich 178 Tage im Jabre, Er ist nicbt nur de]

haufigste , sondern aucb der starkste. Denn wenn aucb der Siidwind zu-

"vveilen den Cbarakter eines Orkans annimmt, so sind das Ausnabmen

wahrend der Nordwind sich an einer Reilie von Taj^en zu grosser Hef

•keit eine wirkliche

einheimischen Nordwinden (vergl. die incolae Aqnilo

Horaz), welche vom Parnes herunter liber die Ebene liinstiirinen, diircli

Getose und Staub, im Winter audi durch Kalte den Aufenthalt im Freien

unheimlich machen, ist die hintere Hugelreihe, so weit sie nicht durch

Akropolis und Areopag gedeckt ist, voUstandig preis gegeben; der Wind

bricht sicb hier an den Felshohen und es ist kaum ein zweiter, in glei-

cher Weise ausgesetzter Punkt in der Nabe Athens zu finden, wie jene

Senkung der Hiigelreihe, wo die beiden Terrassen sich ausbreiten. Eine

so besondere und constante Eigenthiimlichkeit der Witterung musste fu&

die alten Athener auch bei ihren baulichen Anlagen massgebend sein,

und es ist daher undenkbar, dass sie einen hochragenden Stein jener

Windhohe, auf welchem bei hefti^erem Nordwinde zu stehen, geschweige

dem Winde entgeg sammelten Menschenmenge

g ist, zum htandorte ernesvernehmlich zu werden, schwiei

stimmt haben sollten. Nun hat man freilich, um so augenfailige Uebel

stallde wenigstens zu mildern, angenommen, dass die Terrasse sich ge-

senkt babe; urspriinglich sei die untere Mauer hoher gewesen und die

Rednerbuhne zu nennen pflegt. Eine ganz eigenthiimliche Ansiclit deutet Sir

"William Gell an in seinen 'Probestiicken von Stadtemauern' zu T. 30. Die

Pnyx allein, sagt

mi

macht eine Ausnahme von alien biilinenarti

slme mit dem pulpitum anf der hoheren imd <

mf dem niedrigern Theile hat. Natiirlicli mi

Polygonmauer zu einer bedeutenden Hohe erhoben haben, um die Sitze zu

unterstiitzen.' Er dachte sich also auf der Polygonmauer eine Art von Thea-

iron aufgemauert.

L2
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ganze Terrasse habe ein gleiches Niveau gehabt^). Diese Annahme ist

durch meine Aiisgrabnngeii vollstandig widerlegt. Der Boden senkte

sich (wie die beigegebenen Hiigelprofile zeigeii)^ einst noch viel mehr als

jetzt ; die untere Mauer hatte mit dem oberen Theile der Terrasse nichfe

zu thun, d, h. sie diente nicht im Mindesten dazu, bier ein ktinstliches

Niveau zu halten, und wenn man etwa einwenden vrollte, (was in der

That von bartnackigen Vertbeidigern der Chandlerschen Hypothese in

Athen gescbehen ist), dass die aufgedeckten Theile des Felsbodens in

der Zeit, da die Terrasse als Volksversammluno^ benutzt wurde, erar nicht

frei gelegen batten, sondern zugedeckt gewesen waren: so wird dieseto^^^^^*^" »
abenteuerliche Ansicht dadurch voUkommen widerlegt, dass in dem

Schutte, welcher beim Ausgraben aufgeraumt wurde, verschiedene Schich-

ten alterer und jiingerer Thonscherben , auch Weihgeschenke und In-

schriften, gefunden worden sind.

Endlich konnte jene Ansicht doch nur dann einigen Schein der

Wahrheit an sich tragen, wenn die ganze Terrasse eine wenn auch ge-

senkte, doch wenigstens ununterbrochen zusammenhangende Flache bil-

dete. Diese Flache ist ja auch im Ganzen genommen fiir Biirgerver-

sammlungen Athens viel zu eng; denn sie hat nur 2586 Quadratmeter

Flache und davon gehen noch fiir das sogenannte Bema 70 ab, und auf

diesem Raum konnen doch, wenn Alles von der Ruckwand bis an den

Eand der unteren Mauer Mann neben Mann besetzt ist, hochstens etwa

5000 Menschen stehen, wie viel weniger aber sitzen! Jetzt

aber, dass die Terrasse keine ununterbrochene Flache darbot, sondern dass

zwischen dem Bema und der Polysronmauer ein Stufenbau sich befand.

wissen

mit seiner Umgebung nothwendig bildete und

1) So Ross Pnyx S. 8: Vor der behauenen Steinwand stellten sie eine Flache

her, welche von einer Strebemauer gehalten ^s^erden musste. So erklart

auch Bursian S. 632 f. die untere Wand aus dem Zwecke, die gewaltige Erd-
masse, die bis zum Niveau des Bemas aufgeschiittet sei, zu stutzen. Vor-
sichtiger Welcker S. 286: ob die convexe Form des Hiigels kiinsthch durch

Aufschiittung u. s. w, verbessert worden sei, dariiber lasst sich durchaus

nichts sagen.
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Zusammenhan Dies sind Thatsachen. welche

mit der gewohnlichen Ansicht unvereinbar sind.

Die Volksversammlungsraiime alter Stadte lagen neben dem Markte.

Man liess das zum Handel imd Verkehr vereinigte Volk an einem na-

hen wohlgelegenen Orte als Biirgerschaft zusammentreten ; in Athen an

einem die Niederung des Marktes liberragenden Platze , wohin sie leicht

Yon unten hinaufstromen konnte. DieTerrasse aber, von der Tvir reden,

hat nie an einem Marktplatze gelegen, auch ist sie von der Niederung

niir auf UniAvegen zuganglich. Die attische Pnyx hatte, wie wir aiis alten

Zeugnissen schliessen konnen, eine gewisse theaterahnliche Einrichtung;

hier ist nicht die geringste Analogie mit einem Theater. Der Demos

Pyknites sass auf Felssteinen, auf dicser Terrasse hat es keine naturlichcn

Felssitze fiir die Menge gegeben. Bei jedem Versammlungsraume vvar^

wie bei einem Theaterbau^ die zweckmassige Unterbringung nnd Ver-

theilung der Menge die Hanptsache, der Eednerplatz (wie die Skene des

Theaters) das Unwesentliche nnd verhaltnissmassig Geringfiigige; hier

soil nun der Eednerplatz das eigentlich Monumentale sein, wahrend fur

die Versammlun^ nichts geschehen ist. Alle Anlagen, deren Ueberreste

hier vereinigt sind, gehoren einer uralten Zeit an; sie sind gleichartig;

nnd im Wesentlichen gleichzeitig mit den Einrichtungen der Felsenstadt.

Dieser Zeit aber, die alien Anfangen eines verfassungsmassigen Lebens

lange vorausgegangen ist, konnte nichts ferner liegen, als durcli Abgra-

bung von Felswanden und cyklopische Terrassenmauern Lokale fiir par-

lamentarische Verliandlungen herzustellen , so dass schon der alterthum-

liche Charakter der ganzen Anlage uns irre machen miisste, wenn aucli

sonst Lage und Einrichtung voUkommen mit dem iihereinstimmte, was

wir von der attischen Pnyx entweder aus Ueberlieferung wissen oder nach

allgemeinen Analogien voraussetzen miissen. Endlich noch die Erzah-

lung von der Umkehrung der Rednerbiihne unter den Dreissig. Mag

dariiber urtheilen, wie man will, sie war in Athen verbreitet; es

muss also doch auf jeden Fall die Buhne ein Gegenstand gewesen sein,

w^elcher beweglich war und umgedreht werden konnte ; es kann also

S-

man

^^^^ TTVV* ^V^v* ^xxa^

kein aus dem Gestein gehauener Felsbau gewesen sein, wie das gemein
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bin sogenannte Bema, von welchem eine solche Erzahlung gar nicht in

Umlauf kommen konnte. Daran hat aucTi Richard Chandler selbst gar

nicht gedacht. Denn als er, von dem Wunsche geleitet, die beriihmtesten

Platze des alten Athens nachzuweisen, die Pnyx in jener Terrasse zu er-

kennen slaubte, veranlasste ihn dazu nur die durchaus richtiare Wahr-

nehmung, dass dieselbe zu einem Versammlungsraume gedient haben

musse. Von der Eednerbiihne sagt er ausdriicklich, dass sie verschwun-

den sei^).

Fragen wir nun nach der wirklichen Bestimmung jener Terrassen,

so ist ja die einzig iirknndlich bezeugte Thatsache, welche hiefiir ent-

ficheidend ist, erst nach Chandlers Aufenthalt zii Tage getreten. Die

kleinen Felsnischen, liber dreissig an der Zahl, von denen er noch die

seltsame Ansicht hatte , dass sie zur Einfiigung von offentlichen Dekreten

gedient hatten, haben sich als Platze von Weihgeschenken erwiesen, welche

'dem hochsten Zeus' von geheilten Kranken dargebracht worden sind.

"Wenn diese Votivtafeln sammtJich ehier spaten Zeit angehoren , so darf

daraus sicherlich kein Schluss auf das Alter des hier bestehenden Zeus-

cultus gemacht werden. Sie beziehen sich auf ein Bild des ZeuSj wel-

ches in der benachbarten Felsnische aufgestellt war. Diese Aufstellung

ist das Werk einer spateren Zeit, und diesem wunderthatigen Bilde gelten

die Votivbilder; es konnte aber nicht anders hier aufgestellt werden, als

wenn der Ort seit alteren Zeiten ein dem Zeus heiliger Ort war, und

liegt, von alien anderen Umstanden abgesehen, schon darin
t)

niss fiir das Alter des Dienstes, dass keiner der einzelnen Heilgottheiten,

deren Cultus gerade ui den spateren Jahrhunderten unter den Griechen

so sehr verbreitet war, die Votivtafeln gelten, sondern dem hochsten

1) Rangabe (Ant. Hellen. 11^ 580) will nicht zugeben, dass die Bezieliung der

Terrasse auf die Volksversammlun'g von fremden Gelehrten herriihre: er

mmm
ihr deshalb eine Autoritat beizumessen. Aber auch 'volks-

wie

fiir
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Landesgotte , aiif welchen nach altem Glaiiben alle Aeusserungen des gottli-

chen Segens zuriickgefiihrt wnrden. Wir sind also vollkommen berech-

tigt, in diesem Gottesdienste dasjenige zu erkennen, was dem ganzen

Lokale die Weihe gegeben hat und der Anlass zu der grossartigen Ban-

anlage gewesen ist ^).

Im Centrum derselben steht nun jener vielbesprocbene Pelsbau, der

aus dem Gesteine ausgespart, also bei der ersten Anlage schon vorgesehen

worden ist 2). Wenn man. nicbt voreilig der ganzen Terrasse, ehe sie

gehorig untersucht war, einen Namen gegeben und sich dadurch bcfangen

gemacht hatte, so wiirde man gewiss niclit so lange Zeit, auch nacli

Auffindung der inschriftliclien Zeugnisse von dem hier ansassigen Zeus-

cultus, liber die Bedeutung jenes Felsbaus im Unklaren geblieben sein*

Nachdem man sich aber einmal in den Kopf gesetzt hatte, dass jene

Terrasse die Pnyx sei, musste der Felsbau der E-ednerplatz sein, ob-

wolil dieser nach bestimmtem Zeugnisse ein bewe'glicher Gegenstand war

und trotz dem, dass die kolossale Felsanlage in keiner Beziehung der

Beschaffenheit entspricht, welche wir bei einer Rednerbiihne voraussetzen

mussen ^). So kam es denn, dass es ITlrichs vorbehalten blieb, mit klarem

Blicke den rechten Namen zu finden und dass nach Auffindung der Vo-

tivurkunden anderthalb Jahrhunderte vergehen mussten , bis man aus

ihnen den einfachen Schluss zog, dass der Felsbau, bei dem sie ange-

bracht waren, nichts Anderes sein konne, als der Altar des hochsten Zeus

-

H)^athrale Altare mit vorliegenden Terrassen waren des Volks erste

1) Es ist ein unriclitiger Gegensatz, welchen Bursian im Philoh IX S. 633 zwi-

schen Versammlxingsort und Vorplatz eines Altars maclit, und es ist eine ein-

seitige Ansicht, wenn man keine ancleren Volksraume als nur Ekklesien an-

erkennen wilL Wie soU man sich denn grosse Festversammlungen in iiltester
"/

Zeit denken, ehe es noch Tempelhofe und Stadtmarkte gab?

2) Dies muss ich gegen GottHng geltend machen, welcher das Ausmeisseln des

Bema als eine spatere, nachtragliche Vorkehrung auf dem urspriinglich zu an-

dem Zwecken bestimmten Platze ansieht (Pelasgikon und Pnyx S- 7).

3) Welcker sagt S. 308 (44) sehr richtig, dies sogenannte Bema sei viel zu stob

und srossartiec fiir den Xi&oc iv tivxpL
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Vereinigungspunkte, ihre Herriclitung also die alteste gemeinsame Arbeit

zusammenwohnender Gemeinden. Darum wird audi Mykenai in einem

Verse der Iphigeneia in Aiilis (151) Kv^^concoy d-vjli^Aai genannt'^) , well

die Altarplatze, deren Einriclitung man dort den Kyklopen zuschrieb, die

ersten Mittelpunkte biirgerlicher Gemeinscliaft waren und deshalb von einem

Dichter, welcher D zur Bezeich-

nung der Stadt selbst benntzt werden konnten, nach demselben Sprach-

gebrauche, nach. welchem der stadtische Markt fiir die Stadt selbst (die

ayoga Avxaios fur Argos), gesetzt w^'rd.

Der Felsbau tragt den Charakter einer religiosen Anlage an sich^).

Er erhebt sich, wie alle Heiligthumer, liber dem Niveau des umgeben-

den Raumes auf einem Stufenbaue oder ^qrinidiofxa^ er hat, wie die Hei-

ligthumer, drei Stufen , so dass man , mit dem rechten Fusse antretend,

mit demselben auch die Terrasse oberhalb der Stufen erreichte. Diese

obere Terrasse ist 5 Fuss breit ; sie ist nach Analogie des Brandaltars

in Olympia von Welcker die nQodvais benannt worden. Doch konnte

man daruber zweifelhaft sein, ob die Opferthiere lebend heraufgebracht

und hier geschlachtet wurden, oder ob sie unterhalb der Stufen ge-

schlachtet und nur die fur die Gotter bestimmten Stucke auf die obere

Platte hinaufgetragen wurden^, Setzt man den ersteren Fall, so wurde

vielleicht, wenigstens bei grosseren Opfern, fur die Thiere ein leichte-

xer Zugang, eine aroSog ijii top ^(ojubp IsioriQa (Paus. 7, 18, II) durch
' Bretter oder Erdaufschiittung [yH ^^* ^^^ ^co/uov rovg apa^cc&jLiovg iin^s-

Qojuirri) gebildet.

Von Felswiirfel auf

Stufe, die zur Absonderung des unteren und oberen Baues dient, wah-

1) Was ich nicht mit Welcker

2) Gegen d^e Schilderung von Ross , der hier nur den rohen Kern eines mit

Steinplatten verkleideten Baues erkennen wo.Ute, hahen Welcker (Pn. o. Pel.

S. 19) und Andere die durchaus symmetrische Anlage und sorgfaltigste Aus-
fiihrung mit vollem Rechte betont.

3) Vgl. die Ausdriicke: tovg iifjqovg dpa(piqHV dq xov ^cofjLov to viptiXotatoVj to

dviatdrio tov ^oouov u- s. w.
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rend die kleincren Stufen an beiden Seiten zur Verbindung von oben und

unten dienten. Auf ihnen stiegen die Priester liinauf, um mit Hiilfe der

assistirenden Beamten die Opferstiicke auf die obere Flache zu legen,

wo die Feuerstatte war^).

Zii den Merkmalen, welcbe einen Altar charakterisiren, gehort auch

die Unveranderlichkeit , die feste, monumentale Griindung. Denn wenn

es aucb beweglicbe Altare gab, die aufgestellt und wieder hinweggeraumt

wurden, wie man heilige Tische, kleine Escbaren und Thjiniateria auf-

richtete , um gewissen Platzen zur Vornahme religioser Handlungen die

Weihe zu geben, so waren doch die Altarplatze in der Hegel ebenso un-

verriickbare Griindungen, wie alle heilige xxia^atai der Opferdienst war

an bestimmte inaugurirte Platze gebunden. Es war ferner eine alte Norm

und Satzung, dass man in solchen Griindungen der grossten Einfachheit

und einer gewissen Enthaltsamkeit sicb befleissigte. Man wollte mog-

ticbst wenig von Eigenem binzuthun* Die Gipfelpunkte der Holien,

die den Gottern beilig waren, waren urspriinglicb selbst die Altare; es

gab Opferplatze, wo man auf dem nackten Erdboden den Gottern vor-

legte (€7ii iSci^ovg Eustatb. Od. 12, 252), oder die Altare gleichsam von

selbst aus Ascbe, Knocben und andern Opferresten sicb erheben liess,

und auch nachdem man sicb einen kunstlichen Aufbau gestattet batte,

blieb die Thatigkeit der menschlichen Hand in der Weise beschrankt,
E

dass man die Bausteine nicbt zurecbt meisselte, sondern sie so verwen-

dete, wie sie sicb von Natur darboten. Je mebr man selbst that, um
so eher glaubte man auch etwas verseben und etwas den Gottern nicbt

Genehmes thun zu konnen^).

1) Vgl. ve6xxi(S%ov Xi&ijdv ^co[jboTo x^ivaq P. Pytb. IV, 206 ; die Vertiefung auf der obe-

^ ren Flache: i(fx^Q^y ^o xoiXcofia xov ^oofiov. Das Hinaufsteigen und das Auf-

legen waren die beiden wesentHchen Handlungen, nach denen sich die Ein-

richtung der Altare bestimmte, Daher die Definition des Eust. zu H.Vni,

2) Ein schones Beispiel von Altaren aus aufgelesenen Felsstucken {x^Q(j,dSfg) ist

der Altar der Chryse (^liiUer Denkm. d. a, Kunst I, n. 10). Ln AUgemeinen

BisL-PhiL Classe. XI. M
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Jenen Naturaltaren nun entsprechen die Altiire, welche' aus dem

von den Gottern geschaffenen Felsen herausgehauen sind; man bleibt hier

auf dem tdcufog, wie es aus der Hand der Natur hervorgegangen istj

man richtet dem Gotte an auf einem Tische, den er sich selbst gegriin-

det hat. Man hilft nur so weit nach, als es der Opferbrauch verlangt,

und so sind jene attischen Altarplatze entstanden, welche die durch ehr-

erbietige Scheu gebotene Einfachheit mit dem Charakter feierlicher Wiirde,

unveranderlicher Festigkeit und Grossartigkeit verbinden ^).

Es sind namlich unverkennbar mehrere Altare vorhanden, und diese

Wiederholung derselben Anlage ist gewiss ein neuer Beweis fiir die Be-

stimmmig des grossten dieser Felsbaue. Der auf der oberen Terrasse(a)

ist so gleicher Art , dass man deshalb kein Bedenken getragen hat, wenn
der untere Felsbau eine B.ednerbiihne sein sollte , auch dem dariiber ge-

legenen eine gleiche Bedeutung zu geben , und Einige sind sogar auf

den Einfall gekommen, dass die Verlegung des Rednerplatzes von der

kleineren Terrasse oben nach der grosseren unten der eigentliche Kern
der von der Umdrehung der Biihne iiberlieferten Erzahlung sei^). Dass

auf der oberen Terrasse noch mehrere Altare waren, ist nach den recht-

winklichten Felslinien wahrscheinlich , aber bei der furchtbaren Zersto-

rung des Bodens nicht zu beweisen.

Dagegen ist nun jener untere Stufenbau der grossen Terrasse zum
Vorschein gekommen, und ein Blick auf den Grundriss der beiden Ter-

rassen zeigt uns die tlberraschende Thatsache, dass alle drei gleichartig^

angelegten Altare fast genau in einer Linie liegen und ganz unzweifel-

wie

vergl. HBuch Mose c.20, 24 f. iiber Erd- und Steinaltare und uber di

haltung menschlicher Kunstthatigkeit von den Opferstatten.

1) Man kann solche Altare ^wfiol avzonerQoi, nennen, wenn dies Wort,
scheint, richtig bei Soph. Oed. Col. 192 von Musgrave hergestellt worden
ist. — Es sind in der Umgegend, namentlich am Nymphenliiigel, verscMedene:
solcher Altare vorhanden.

2) So Wordsworth u. Burnouf, wahrend Bursian im Philol. IX, 640 den oberen
Felswiirfel fiir einen Altar halt, den unteren fiir erae Rednerhiihne. Rangabe
spricht von dem rocher taille qu'on est convenu d'appeler la tribune an-

# •

Pnyx (A
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haft, wenn auch nicht erleichzeitie^. doch in bestimmter und absichtlichert)»

Beziehuns: auf AVir liaben also zusammeii

gehorige und gleichartige Terrassen mit drei einander genan entsprechen-

den Altarplatzen liber einander, und wer weiss, ob nicht noch andere ent-

weder zerstort oder noch verdeckt sind? Es kommt also darauf an, ob

sich diese gesammte grossartige Anlage nicht aus alten Analogien und Ue-

berlieferungen in ihrer urspriinglichen Bedeutung noch klarer machen lasst

Sehen wir uns zu diesem Zwecke im Gebiete der alten Litteratur

urn, so wiisste ich nichts, was der Altarterrasse d.er Athener genauer

entsprache, als jener heilige Felshiigel, welcher in den 'Schutzflehenden'

des Aeschylos als Mittelpunct der ganzen Entwickelung des Dramas dient

und von Aeschylos mit genauer Ortskenntniss beschi-ieben wird. Es ist,

wie der attische Hugel, eine geraumige Terfasse, welche wie eine Lan-

deswarte nach dem Meere wie nach dem Binnenlande freie Aussicht ge-

wahrt; denn von derselben Hohe sieht Danaos aus der Hauptstadt den

Konig nahen (Vers 180 Ddf.) und von der Seeseite die Schiffe (713).

Es ist ein freier' Platz, eine den Landesgottern geweihte Hohe, welche

hier zusammen verehrt werden, als eine Genossenschaft schutzender Got-

ter. Darum heissen sie dyvSpioi &soC (332), ojuiAos dycorfcor S^ecop (355);

denn dies Beiwort bezeichnet hier ebenso wie im Agamemnon 513 nicht

die Vorsteher der Spiele (wie noch Schneidewin erklart), sondern die zu

•einem bestimmten Vereine gehorenden Gottheiten, T\ie sich aus der al-

ien und solennen Bedeutung des Wortes dydip ergiebt^). AufdemGot-
terhtigel bei Argos war eine Cultusstatte des Zeus; sie war der heilige

Mittelpunkt der Terrasse, an welchem Danaos Platz nimmt (VgL Her-

mann zu V. 193). Ausser Zeus sind Helios, ApoUon, Poseidon, Hermes

als die Gottheiten nachweisbar, welche auf derselben Hohe verehrt wur-

1) d^aloq dy(op (H. VII, 298. XVIII, 376) bezeichnet nach Aristarchos die cvi^a^

ravtM etpcck dydXfiaia — -^sZog aycop d rtfQl ra Ugd^ epd-a ol S^eoi avXt^optat

did rd dydXixara. Dieselbe Bedeutung findet sich auch bei Hesiod. Vgl. iiber

diesen epischen Sprachgebrauch Miitzell de emend. Theog. p. 338 u. 0. Miiller

in den G. (x. A. 1834 S. 1973.

M2
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den. Sie waren in Symbolen und Bildwerken (/?^^r>^ 430) sichtbar ver-

treten, und wir konnen nicht zweifeln, dass fiir jeden der Gotter, die

als hier ansassige von den Danaiden angerufen werden, auch ein Altar

vorhanden war [sSqui noXvd^aot 424).

Diese gemeinsamen Altare mit der ganzen Terrasse, auf der sie ste-

hen, bezeichnet der Name xoivo^wfifa (222); es ist ein umbegter, heili-

ger Raum im Gegensatze zu dem Xsv^bv und ^0r}Aoj/ aXaog (508 sq.),

ein Ort, auf dem sicb die Geschicke der Stadt, Heil und Unheil, ent-

scbeiden; daher nqvfiva noXsmg (344); ein Ort der Wallfahrten und ge-

meinschaftlicher Anbetung, ein Volksraum [Xaiop x^Q^s 97 6), Herd und
Mittelpunkt der Landschaft (37 2) und daher der Zielpunkt derer, die

gastlicbe Aufnahme im Lande suchen, ein Asyl, eine IxEiccdoxos oxonfi

(713), auf deren Hohe sicb die Danaiden einem angstlichen Tauben-

schwarme gleich lagern und die Cultusplatze {edom 345) mit ihren Bitt-

o bekranzen: die Flucbtisren wenden sicb an alle Gottbeit

Tto^J* aYOJvCiov ^€co>' 332), vorzugsweise aber an Zeus als Fliicbtlingshort,

welcber den obersten Schutz ausubt, als lxiatos^4.Q, IxrfiQ 462, der Zeus

Klarios, welchem die IxsaCa Q^^ig zur Seite stebt (360). Als Platz der

Gemeindealtare wird der Gotterbiigel dem Konigsherde gegeniiber gestellt,

so dass der Konig sogar auf den Gedanken kommt, die personliche Ver-

pflichtung far die Heiligkeit des Platzes von sicb abzulehnen uiid sie dem
Volke zuzuscbieben

, welches selbst zusehen und als Gemeinde handeln

je, wenn es an seinem Gesammtbeiligthume gekrankt und beflecktmo
werde (to xoivov si juiaCt^srcu noXig). Eine seiche feige Ablehnung erkennt
aber der Chor nicht als berechtigt an und macht den Herm des Landes

den Worten cv rot noAig , av 6h rd da/uiov* XQarvvstg ^wfiov, iorCay

X^ovos (37 0) fur die unverletzte Heiligkeit des Gotterhilgels verantwortlich.

mit

Die Griindunsr dieses (189) war ohne Zweifel
ein Werk der altesten Zeit. Seine Lage wird im Allgemeinen dadurch
bestimmt, dass er zwischen dem Landungsplatze des Danaos {ano^a&fiogj,

ano^daqa, UvQci^ia Pelop. 2, 565) und der Stadt Argos gelegen war,
und zwar jenem naher als dieser. Die Erwahnung des Erasinos (102 ,

kann nicht maassgebend sein, urn mit Geppert (Altgr. BiLhne S. 151) das
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wie
+

Lokal an dieseh Fluss zu verlegen. Am wahrscheinlichsten ist es,

auch Hartung annimmt, am Pontinosberge zu suchen, welclier sich zwi-

schen dem 'Landungsplatze' imd der eigentlictien Stadtebene von Ai-gos

gegen das Meer vorschiebt, wo Land- und Seewege liberblickt werden.

konnen. Am Pontinos lagen auch die lernaischen Siimpfe, mit denen

die Danaiden mehrfach in Verbindung stehn. Liegt nun, wie nicht zu

bezweifeln, der Danaossage die ecbte Ueberlieferung einer von der See-

seite erfolgten Zuwanderung zu Grunde, so konnen >vir annehmen, dass,

ehe in Argos selbst jener Kampf ausgekampft wurde, welcher .
durcb die

Bilder von Stier und Wolf dargestellt war, auf jener Terrasse am Pon-

tinos ein heiliger Raum gegriindet worden ist, auf welcbem die friedli-

Verbindungen zwiscben Bevolkerunff von

Argolis statt fanden. Dieser Eaum gehorte zu den heiligen Altertbumeru

des Landes, wie wir aus Aescbylos sehen; er blieb ein Denkmal der

Vorzeit, ein Asyl und Opferplatz und war mit der Hauptstadt durch

eine fahrbare Feststrasse verbunden.

Gewiss gab es in vielen Stadten der Hellenen ahnliche Griindungen,

wenn sie sich auch nicht in so alterthumlicher Einfachheit erhalten ha-

ben, sondern in spateren Zeiten umgestaltet worden sind, wie dies natur-

lich dort am meisten sreschah , wo diese Platze innerhalb' der Stadte la-

gen und die Altarplatze zu Tempelanlagen umgeschaffen wurden. Hieher

gehoren die Platze , welche man 'Gottermarkte' nannte. So sagt Aristei-

des in seiner Lobrede auf Kyzikos (I, S. 387 Dindorf): soixs yaQ ng andv-

ai twv &£(ov IsQci, wajiEQ fjv staXovaiv ovtios ccyoQav. Also ein Theil

der Stadt fuhrte den Namen (welcher in gewissem Sinne der ganzen

Stadt gegeben werden komite) dyoQa ziov &£i»v oder ndyriop rwy &s(Sv,

und diese Agora ist (wenn die folgenden AVorte, wie es scheint, auf die

Agora imd nicht auf die ganze Stadt bezogen werden massen) der den

Gottem zngelooste Stadttheil, welchen die verschiedenen Heiligthilmer

der gleichsam im Schiitzen und Segnen der Stadt wetteifemden Gotthei-

ten in versehiedene Abtheilungen zerlegen. Jeder der

hier sein riiispog oder ju^oog, und so ist auch zu verstc

Landesg

wenn Aristei

des (I, p. 27) nach alien Lobpreisungen der Gottin Athena sagt: ws
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^einsTp iv
m »

fA.iQOS Yi S^swp ayood^ ndvx icfrl xd

nQaYfiata. Ihr Sondertheil absorbirt die Gebiete der anderen Gottheiten;

«ie ist gleichsam eine &8(ov dyoQu fur sich. '

•^ Man tSnnte diesen Ausdruck ftir ein rhetorisches Gleichniss anse-

lien, welchem keine wirkliche Einriclitung entspreche; aber es gab auch'

in Atlien , dessen alteste Einrichtungen sicb mebrfach in Kyzikos wieder-

liolen, wie in Eleusis, so genannte &€(ov dyoQaL Zenobios IV, 30. E^
waren Platze, welche eine besondere religiose Scheu in^^Anspruch nah-

inen;"denn es gait als Zeichen eines ganz besonderen Frevelmuths, wenn
X

Einer daselbst lasternde Worte aussprach (App. Vatic. II, 24 bei Zeno-

I)ios a. a. O.: inl twv xaff vnnQ^oXfiv xaxrjyoQOvrrcop sl-gritai ^ nceQOi/uCa,

Sti xcd ([. xSf) sp d^satv ctyoQq Svoyifijui^osiap. Ostov dyoQa tonog fp'EAsv-

€Hvi' daiaai dh sis ccvzbp ndptss Bvtpfiacos). Da nun nach altem Sprachge-

"brauche dyibp gleich dyoQcc ist, imd ccytopioi d^soC gleich ayoQaloi , so ent-,

spricht also die xotPo^cofiCa d^ttop aycopivoPj wie wir sie in Ar^os durch

die Hiketiden des Aescbylos kennen, durchaus dem Begriffe, den wir

niit der ayoQa ^swp verbinden mussen, wie sie uns in Atlien bezeugt

ist. Es waren in Atlien wie in Argos hochansehnliclie Platze, obgleich

nn beiden Orten • Pausanias ihrer nicht gedenkt. Sie gehorten einmal

nicht in den Kreis der Ortsmerkwurdigkeiten {ta €ig inlSsi^ip r^xoptct), zu'

welcben die Fremden von den Fremdenfiilirem gefuhrt zu werden pflegten.

Fassen wir nun die einzelnen hier besprochenen Punkte zusammen,
die durchaus alterthumliche BeschaiFenheit der attischen Doppelterrasse,

ihre zur Verbindung der verschiedenen Stadia und Landestheile geeignete
Eage, ihren unverkennbaren Zusammenhang mit der alien Felsenstadt

4er Kranaer
, die aus der Einrichtung der Terrassen sich ergebende

stimmung zu Gottesdienst und gottesdienstlichen Versammlungen, den ur-
iundlich bezeugten Dienst des Zeus Hypsistos daselbst, die Sparen ver-

schiedener Altare, welche symmetrisch angelegt sind, die Analogie mit
der argivischen xoipo^iojuia, als einer uralten Cultstatte der S^sol dywpioi^

Oder dyoQotot, endlich die Ueberlieferung von einer dyoQci &ewp in Ky-
zikos

, Eleusis und Athen : so werden wir dadurch vielleicht zu einem
sichereren Verstandnisse jener altesten Bauanlage der Athener hingeleitet



ATTISCHE STUDIEN. 95

worden sein und diirfen in derselben wohl den alten 'Gottermarkt' Athens

erkennen, in dessen Mitte als 'hochster der Gotter' Zeus Hypsistos sei-

nen Sitz liatte.

Mit dieser Bestimmung stehem alle Einzelheiten der Anlage, wie

sie entweder seit langerer Zeit bekannt, oder erst neuerdings ans Tages-

licht getreten sind, voUkommen im Einklange. Die gesenkte Flache, fur

eine zum Kedenhoren versammelte , sitzende und debattirende Burger-

scbaft ganzlich ungeeignet, entspricht dagegen durchaus einem solchen

JlatSr X^Q^S, wo eine stehende Menge den Gemeindeopfem beiwohnt, die

auf einem im Centrum des Halbkreises errlcbteten, die Versammlung-

genden Hochalt Opferhandlung mit

andachtigem Schweigen zusiebt. Dieser Bestimmung entspricht die

faltisre Bearranzung des oberen Raumes, so wie die stufenartige Be

tung der Felsen zur Aufnahme der "Weihgeschenke ; mit dieser Bestim

mung wird auch jener rathselhafte Felsbau in Verbindung stehen, wel

cher

faltig abg

stlichen Ecke aufgedeckt worden ist. Ich kann dariiber

Ansicht haben, als dass der in rechten Winkeln so sorg*

litleTifi Felsen auf seiner Oberflache einst durch Steine und

Erde ausgeglichen war und eine Art Estrade oder ein Bema bUdete, auf

welchem etwa die hervorragendsten Mitglieder der staatlichen Gemein-

schaft den Gemeindeopfem beiwohnteri. ' :

Anlagen dieser Art bedurften einer* allmahligen Erweiterung. Es

wurden neben dem Altare des Zeus , welcher wohl ursprilnglich allein

stand, andere Altare und Altarplatze gegriindet. Die Bevolkerung wuchs

und yerlangte grossere Raumlichkeit. Von einer solchen Erweiterung der

Terrasse scheint die alte Steintreppe zu zeugen , welche jetzt gerade auf

den Fuss der Polygonmauer hinfuhrt und unter den Steinen derselben.

aufhort, so dass die Fortsetzung derselben verbaut zu sein scheint; denn

wie sie jetzt auf die Mauer stosst, ist sie voUkommen zwecklos. Sie

scheint also einen alteren Zu^ang gebildet zu haben und die Polygon-

mauer erst bei Gelegenheit einer spateren Erweiterung aufgefuhrt wor-

den zu sein. Die Mauer selbst ist durchaus nicht der Art, dass sie der

alleraltesten Zeit attischer Bauthatigkeit zugeschrieben zu werden brauchte.
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Denn bei aller Machtigkeit der Werkstiicke tragt sie sclion die deutlichen

Spuren einer gewisseii Zierliclikeit , wie dies besonders die Parallellinien

bezeugen, mit denen die alten Steinmetzen die Kander der einzelnen

Werkstiicke umzog Der treffliche Sir William Gell

ner Ansicbt der Mauer (Probestucke von Stadtemauern des alten Grie-

chenlands T. 30) diese gesuchte Zierlichkeit sebr deutlich wieder gegeben.

Nach Anffilhrung der Mauer war also ein neuer Zugang notbwen-

dig, und dass ein solcher vom westlichen Thale her auf die obere der

beiden Terrassen hinauiFtihrte , ist S. 80 nachgewiesen worden. Mit die-

sem Aufgange ist auch wohl die bekannte linkslaufige Inschrift OQog Jibg

(Welcker 277) in Beziehung zu setzen, welche wohl erhalten auf einem

I'elsen am Abhange des Nymphenhiigels geschrieben steht, nahe ober-

ialb des Wegs, der in der Schlucht hinauffiihrt ^).

Je mehr uns der Terrassenhugel in seiner heiligen Bedeutung fur

das alte Athen entgegentritt , um so naher liegt es uns , nach solchen

Stellen zu suchen, welche etwa noch ausser den angefuhrten auf dieses

Centralheiligthum der altesten Stadt Bezug haben. Als altattischer Aus-

druck fur einen offentlichen Yersammlungsraum wird S^axos angefiihrt,

{&dxog, ccTTixwgj ^v&a noXXoi avviQxovrai Meineke Fragm. Com. 11, 1,

p. 18), ein Ausdruck, der einerseits an die Erklarung von S^ewv dyoQa

"bei Zenobios 4, 30: ronog anb zov ovpaysQ&fjvcu nQoaccyoQevofisvog erin-

nert, und anclererseits an den bekannten Vers des Kratinos:

tv&cc jdibg fieydAov d^azoi naoaoi te ^cc^ovyrcu (Meineke II, 18). ^

Der so bezeiclinete Platz war einer der heiligsten in Atlien , ^ibg ilftj^og

genannt; ein Name, der als sprichwortlicher Ausdruck inl zwv Isqwv Koi

€i&im(DV gebraucht wurde (Suidas J. y/.). Es war der Platz, wo bei dem'

1) Die Inschrift stelit 7 Schritt vom Eande des Felsens, der gegen den Weg ab-

fallt, auf einer scbragen Felsflache. Etwas unterlialb HOPOH. Beide konnen

sehr wohl auf den Weg beziehen, der zur

MnaufFubxte.
r

2) Sollte man neaaol etwa auf die wiirfelahnlichen Felsaltare beziehen diirfen?

Es war wohl ein komischer Ausdruck und schon den Alten befremdlicb* Da-

her schrieben Einige (doch wohl fiir Tifccoi) if>l^ifoi.
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Streite zwischen Poseidon und Athena die Gotter Gericht gehalten ha-

ben soUten. Bergk hat in einem seiner' Aphorismen (Philologus XII,

S. 579) den sog. Pnyxhiigel fur die 'Jibg rpfj^og' genannte Hohe erldart,

ohne weitere Begriindung, aber, wie ich glaube, mit vollem Rechte.

Dann war also auch dieser Hiigel ein fiir die Landesgeschichte entschei-

dender Platz , eine nQv/uva noXsiog, wie der argivische Gotterhiigel und

diente gewiss , wie dieser , auch als Asyl.

Dass der Cultus sich auf dieser alten Statte bis in die spaten Jahr-

hunderte erhalten habe, bezeugen die Votivinschriften neben dem Zeus-

altare. Mittelbar zeugen auch die Altare selbst daftir. Denn da nicht,

nur der grosse Altar auf seiner Oberflache die unverkennbaren Spuren

einer gewaltsamen Zertriimmerung zeigt, sondern auch die Altarpliitze

der oberen Terrasse fast dem Boden gleich gemacht sind, und ebenso

der neu entdeckte Altar lasst

gangige Verwiistung, welche nicht ohne die grosste AngiV^dCl^V. ^^iiOU^V...j_,^xx^

konnte, nicht anders Annahme. dass

nfiihrung des Christenthums diese Statten eines uralten hypathra-

Altardienstes noch eifrio
Cod. I tit. XI

•de pagauis, sacrificiis et templis' zeugt yon den strengen Massregeln, mit

welchen gegen die heidnischen Opferbrauche eingeschritten wurde und

wahrend nach 8. 3. die Kunstwerke wui

dagegen die kunst- und schmucklosen Altare schonungsloser Zerstorung

preisgegeben. Hire Statten wurden profanirt ; sie wurden zu Platzen ge-

macht, wo Schmutz und Unrath abgelagert wurde, und wenn alle ande-

ren IVIittel zur Abstellung heidnischer Verehrung nicht helfen woUten, so

der alten Opferplatze christliche KapeUen

errichtet , um dadurch alle heidnischen Brauche grundlich zu verdrangen i)

.

Es scheint mir unzweifelhaft , dass das mittelalterliche Gemauer,

iinter welchem die Altarstufen der unteren Terrasse gefunden wurden,

rummern

Vgl. die lehrreichen Inschriften aus Gerasa bei Bockh in den Berl. Monatsb.

1853 S. 2 If., wo es heisst: dass man nun mit dem heiligen Zeichen des

Kreuzes dieselben Pliitze begriisse, an denen man friiher nicht babe voriiber-

Hisi.-Fhil. Classe. XL
Luft die Nase zuzuhalten

N
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einer Kapelle angehoren, welche in der bezeiclineten Absicht aufgefiilirt

worden ist. Es sind sonst keinerlei Spuren spaterer Gebaude auf der

Terrasse gefunden worden, Diese Mauern liefern zugleich den Beweis

dafiir, dass znr byzantinischen Zeit der ursprungliche Boden der Terrasse

noch frei lag, dass also an eine Zuschiittung derselben und Erbohung
des Bodens in werden kann

So zeigt sich nns also derselbe Platz, den Avir als die alteste Statte

eines Gemeindecultus in Athen kennen gelernt baben, in unscheinbaren,

aber unzweideutigen Spuren noch als ein Kampfplatz zwischen Heiden-

thum und Christenthum, und wenn bei den alten Schriftstellern von den
xoiml ^(Ojiiol der Stadt die Rede ist, an welchen die religiosen Athener
ihre Anhanglichkeit an die liberlieferten Gottesdienste bethatigten (Xen.

Mem. I, 2) , so sind darunter gewiss auch die Altare einbegrriffen. welche
auf dieser Altarterrasse standen, der xoivoBwuCa der altesten Stadt.

In den 'Gottesdiensten spiegelt sich die alteste Geschichte der grie-

chischen Stadte ; die gottesdienstlichen Gebrauche und Feste sind die Ur-
kunden ihrer vorgeschichtlichen Zustande.

Das alteste Zeusfest in Attika waren die Diasia; sie wurden in den
einzelnen Gauen gefeiert, sie erhielten die Erinnerung an jenen Zustand

Landes, da noch kein Mittelpunkt Lebens vorhanden

war. Ein zweites Zeusfest waren die Buphonia des Hekatombaion, wel-

cher im ionischen Kalender den Namen Buphonion behalten hat (Bergk

Beitrage zur griech. Monatskunde 1845 S. 4 4 Ahrens im Rhein. Museum
N. F. XVII, S. 354). Die Buphonia waren einst das hochste Fest des

ackerbauenden Volks, das erste Gesammtfest der alten Kranaer, zu des-

sen Feier es also eines Versammlungsraums fur die Gemeinde bedurfte.

Als em solcher bietet sich die grosse Altarterrasse dar, und ich folge

hier mit Freuden demselben Manne, dessen Anschauungen ich mir in die-

sen Untersuchungen schon so vieHach aus voUster Ueberzeugung habe zu
eigen machen konnen (Welcker Griechische Gotterlehre I, S. 207). Der
Platz

,
wo im ersten Monate des Jahres Zeus als Gemeindehort die Stier-

opfer entgegen nahm, war inmitten des bewohntesten Theils der alten
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Felsenstadt gelegen , aut' gleicher Hohe und in unmittelbarer Nahe der

menschlichen Wohnungen. Diese vertrauliclie Nahe zwischen Menschen

und Gottern war ein Kennzeichen altester Ansiedelung, wie nach. Platon

die Ahnen des Volks iyyvrtQU) ^scSv wohnten (Philebos 16 C), Ztji'dg

iyyvg (Aeschylos Niobe Fr. 169), imd mit besonderer Bezieliung auf den

attischen Zeuskultus pries derselbe Dicliter den aarixhg 2.B(bg Yktuq ij/usyoS

Jtdg (Eumeniden V. 997 Ddf.), eine Stelle, welche Welcker mit feinem

Sinne hieher gezogen hat (Felsaltar S. 281).

Durch die Opfergemeinschaft der umliegenden Gaue, (welche in den

Konigslegenden durch die Person des Amphiktyon, den Gemal der At-

this und Nachfolger des Kranaos, ausgedriickt wird) , ist eine neue Stufe

der landschaftlichen Einigung vorbereitet worden. Aus den Kranacrn

werden Kekropiden (Herodot 8, 44), d. h. Glieder einer stadtischen Ge-

meinschaft, deren Mittelpunkt die steile Felshohe wurde, welche ursprung-

lich so wenig wie das romische capitolium zum bewohnten Stadtgebiete

gehorte, nun aber der Sitz machtiger Geschlechter wurde, welche von

dort die Landschaft regierten. Athen wurde eine Polis und Zeus ein

o

Polieiis. Der Dienst des Zeus Polieus wird ausdrucklich als ein junge-

rer bezeiclmet; er wird an die Entscheidung zwischen Athena und Po-

seidon angekniipft. Athena verspricht dem Zeus fiir seine Entscheidur

zu ihren Gunsten das erste Opfer in seiner Eigenschaft als Stadthort (H

sych. Jtdg &axoi). So wurden die alten Buphonien auf die Burg iibe

tragen , ohne dass darum der altere Gemeindecultus eingegangen ware •

Jetzt ist die Burg das Centrum geworden , an welches sich die wf

tere Entwickelung der Stadt anschliesst, Sie lag urspriingKch nicht in-

mitten der stadtisch bewohnten Gegend, sondem an der Granze dersel-

1) mit Zsvg IJoh^vg in Verbindimg

(Welcker 11, S. 180. Scliomann Gr, Alt, 11, S, 447). Wahrscheinli.

W Mov00710Xog)

nnd J&noXia Zeusfeier gleich Jidda, Bei Gelegenheit der Diasien bemerke

ich, dass Starks Bemerkung zu Hermanns Gottesd. Alterth, §. 60, 5 in Be-

auf einem Missverstandnisse berulit

N2
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ben. Die Nordseite ist , wie auch die alten Sagen des Konigshauses (z. 1B

die von Kreusa) bezeugen, eine ab^ele^ene. Die sudliche ist die Ver-

kehrsseite. Hier bildet sich urn den Fuss der Burg das Kydathenaion
das erste Stadtquartier

, dessen Name der stadtischen Entwickelung selbs

seinen Namen verdankt ; ein Name , welcher sich allmahlicli gebildet ha
ben muss, nachdem dieses Quartier der Wohnsitz der vornehmsten Ge
schlechter ereworden war. welche mit den Anakten der Burg am

zusammenhingen und an sich betheiligt

In der siidlichen Niederung treffen die Wege von Phaleros nnd
Peiraieus, so wie die vom Ilissos- und Kephisosthale zusammen. Hier
war der natiirliche Mittelpunkt des Verkehrslebens unterhalb des Auf-
ganges zur Burg, welcher seit altesten Zeiten immer vorzussweise von

hinauffiihrte

Ein bestimmtes Zeugniss fiir die Lage des alten Stadtmarkts giebt

die bekannte Stelle ApoUodors (bei Harpokration s. v. IIdvSr,uog ^Awo.)

liber das Heiligthum der Aphrodite Pandemos. Dieses lag an der Sud-
seite der Burg mit dem Blick auf die See,' und zwar nicht nur

allgemeinen Beziehung der Kypris auf die See, wie dieselbe in dem
gramme Anth. Pal. IX, 144 (Benndorf de Anthol. Gr. Epi^r. etc.'

p. 38) ausgesprochen ist:

KvngtSog ovrog 6 X^Q^S, ^nsl ^tXov snAsTO riqva

ailv an ^tibCqov XafiJi^ov bgrlv ntXayos

mit der besonderen Beziehung auf das peloponnesische Gegenge-
stade und zwar auf die trozenische Landschaft, mit welcher Attika durch
so vielfache Uebereinstimmung alter Gottesdienste verbunden war. Der
Theil des trozenischen Landes aber, welcher vorzugsweise von weither
gesehen werden kann, ist das hohe Trachytgebirge von Methone. Die-
ses tritt, wenn man am Burgabhange gegen das Dionysische Theater hin
geht

,
hinter der Insel Aegina hervor, und nach diesem Blicke kann man

die Lage des Aphrodisions bestimmen nkzoav nccg ccvxhv IlajLXdSos xaro-

/ijs TflgSs (d. i. T^oi^fivog) Eur. Hipp. 30. Diod. IV, 62.

Wenn nun die Lage dieses Heiligthums so genau bestimmt
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kann und andeierseits dasselbe Heiligtlium mit dem Markte der Athener

in die engste Verbindung gesetzt wird, indem ihr Beiname naydtjjiiog die

das Volk zu friedlichem Gemeindeverkehre vereinigende Gottin bezeich-

nen soil, ihr Heiligthum ttsqI t^v aQx^^tar dyoQccp (Harpokr. ^AtpQ. JT,) an-

gesetzt und von Theseus berichtet wird, dass er daselbst den Dienst der

Aphrodite Peitho eingesetzt habe, weil er durch die Macht tiberzeugender

Kede die Bewohner des Landes zu einer Gemeinde vereinigt habe: so ist

ein Hauptpunkt der stadtischen Topographic unzweifclhaft festgcstcllt,

dass namlich in der Niederung sudlich von der Burg der iilteste Markt-

platz der Athener gelegen habe. Denn es wird wohl Niemand Ross bei-

stimnien, welcher, weil er keine Agora im Siiden der Burg anerkennon

will, die Pandemos des Harpokration und die des Pausanias von einander

trennt und ihnen ganz verschiedene Lokale anweist (Theseion S. 40).

Mit dem Fortschritte der Zeit un^ der Entwickelung biirgerlicher

Verfassung musste der attische Marktplatz eine steigende Bedeutung ge-

winnen. Denn wo das Volk zum taglichen Verkehre zusammen kam,

da trat es ursprunglich auch als politische Gemeinde, als Bilrgerschaft

zusammen. Forum und comitium waren in den alten Stadten urspriing-

lich ein und derselbe Platz. Spater trennte man sie, um die offentlichen

Geschafte in besserer Ordnung wahmehmen zu lassen, und die einfachste

Sonderung war die, dass man oberhalb der Niederung, in welcher der

Marktverkehr seinen Sitz hatte, die Gemeinde als Burgerschaft zusam-

mentreten liess. Dass dies in Athen der Fall war, bezeugt der Unter-

schied zwischen dem unten verweilenden und dem 'oben sitzenden' Demos.

Der letztere Ausdruck bezeichnet die als Burgerschaft versammelte Ge-

mei

Also an einem Abhange hatte dieselbe ihren Platz. Solcher Ab-
hange, welche die Niederung liberragen, sind aber nur zwei: der Burg-

abhang und der gegeniiber liegende. An ersterem kann der Versamm-
lungsraum nicht gewesen sein, weil das Lokal derselben uberall als eine

besondere und sehr erhebliche Anhohe bezeichnet wird. Es bleibt also

nur der gegenilberliegende Berg tibrig, der sich in Terrassen iiber der

Niederung des alten Marktes erhebt, und dieser Bersr hiess, wie ich oben
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aus Platons Kritias bewiesen zu haben glaube, mit altestem Namen
Pnyx. Dass dieser Name niclit urspriinglicli so viel wie ixxAijaCay comi-

tinm und ayogd bedeute , wird scbon dadurch wahrscheinlich , dass er

ausserbalb Atben nirgends diese Bedeutimg hat. Nach der Weise der

Alten suchte man freilich aucb diese im Worte nachzuweisen, aber ohne
jede Sicberbeit und innere Wahrscbeinlichkeit. Man scbwankte zwischen
den Erklarungen

:
dno rov nvuvovod^ai rovs avSgag iv Tr[ ixxZriGia und naoco

TTiv T(Sv XC&wv nvxporrjTa (Schol. Arist. Acbarn. 20). Beide sindin gleicher
Weise unbaltbar. Ein augenscheinlich so alter Name wird nicht von
solcben Zufalligkeiten und von Merkmalen , die erst im Laufe der Zeiten
cbarakteristisch wurden und welcbe eben so gut jedem Theaterraume zu-
kommen, seinen Ursprung baben. Es geben sich auch diese Erklarun<^en
sebr deutlicb als etymologische Spielereien zu erkennen. Dage<^en erken-
nen wir die wahre Natur des Namens in den einfachen und uno-esuchten
Bestimmungen der Alten, wenn sie Pnyx nicht etwa als ein Synonymon

dyoQd, GvvoSog, aXCa, izx^aCa u. s. w, aufFassen , sondern als einen

lins (nvv^ totjov
Or/snamen, als die Bezeichnung eines natiiiiichen Terr
oi^o^ce, nBTQoiSris ronos Welcker Pnyx oder Pel. S. 11) und zwar als die
ernes Xog^os und ndyog IxpriZog. Darin spricht sich das durch jene Etymo-
logien nicht verdunkelte Bewusstsein des Eichtigen aus, und indem durch
diese Definitionen die Pnyx den bedeutenderen Felshohen des Stadtge-
biets von Athen zugezahlt wird. sind sie vollkommen im Einklang mit

die Pnyx dem Lykabettos gegeniiber stellt. Man
daraus, dass man bei dem Namen nicht an einen Gebir

sondern an eine einzelne Hohe dachte, und als

Erheb
solche, durch

Stadthohe kann nimmermehr jener flache Riik
ken bezeichnet werden, welcher sich vom Museion dem Nym
hugel hinstreckte und mehr znr Verbindung als zur Trennung der zu
beiden Seiten liegenden Gegenden dient,

Aber die Hohe, auf welcbe alle diese Spuren hinleiten und von der
allem in vollem Sinne gilt, da^s sie ein x^oqCop ngds vfi axQon6Zsi (Pollux
8, 132) war, (denn die vulgo sogenannte Pnyx Kegt keineswegs 'zur
Akropolis' d. h. ihr nahe gegenuber, sondern ist deutHch und entschi«-
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)ene orientirt) , hiess ja bei den Alten nicht

Pnyx, sondern Miiseion?

Freilich. Der Name, der iirspriinglicli der ganzen Hohe ziikam, zog

sich nach einem sehr allgemeinen Gesetze der alten Onomatologie, auf

den Theil der Hohe, welcher eine vorziigliclie Bedeutung gewann. Das

nachst liegende Beispiel giebt der Name Kerameikos. Denn seit der

Markt der Kerameer Stadtmarkt von Athen geworden war , zog sich der

Name des Stadtviertels auf den Markt zusammen, so dass KsQajustxog und

dyogd Synonyme wurden. Solche Verengnng erfahr im Gebrauche auch

der Name Pnyx ^) ; die nrspriingliche Bedeutung verier sich und ist nur

noch bei Platon und in den ervvahnten Definitionen zu erkennen. Der

Berggipfel selbst wurde namenlos und daher fiir ihn der Name eingefiihrt,

welcher uns nur bei Pausaniajs begegnet: to MovasTov xakov^^pov (1, 25

und 26).

Dieser Name war kein willkurlich gegebener, sondern riihrte von

dem Musendienste her, welcher zugleich mit dem Nymphendienste [Nvfi-^

qxtg xcd Movoceg asl noog avmyovGiP Aristides II p. 7 08 Ddf.) auf dem

attischen Boden seit altester Zeit eingebiirgert ist, naraentlich am Hissos

und an den benachbarten Hohen, zu denen ausser dem Museion auch

der Helikon zu rechnen ist. Dieser Musendienst gehorte auch zu den

K.elij]jionen , welche die Schwesterstadte Trozen und Athen verbanden.o

Er war indessen bei den Athenem an dieser Stelle ganz verscbollen, so

dass sie den Namen des Musenberges falschlich vom Musaios herleiteten.

^

1) Auch Welcker, der den Namen Pnyx fiir gleich bedeutend mit Versammlmig

auffasstj halt doch fiir wahrscheinHch, dass der Name Pnyx viel alter sei

als die Verlegnng der Versammlung an diesen Ort (Felsaltar S.324), und muss
4

auch annehmen, dass ITr. eine weitere Bedeutung hahe als €xxXrj(rta (S. 328).

Darum tritt ixxXijata als beschrankende Apposition hinzu: ip Jlvvxt zfi ixxXij-

ai(t (eine Formel, welche doch unmoglich mit Welcker S. 324. iv nvxv^ t^

i)cxX. erklart werden kann). Auch die Ableitungen des Namens von den rrvxva

olx^^fxara, den nccla$ avPMXi(j[j,sym olxiai u. s. w. bei Harpokr. Lex. Ehet. p.

293. Steph. B. u. s. w. beweisen, dass Uvv'^ urspriinglich eine Stadtgegend be-

zeichnete, von welcher der Raum der Ekklesia nur ein Theil war.
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welcher hier gesungen und hier sein Ende gefuiiden haben soUte. " Diese

Uebeiiieferung fuhrt uns darauf , dass die Abhange der Hohe in altester

Zeit benutzt worden waren, um. das Volk zu versammelii,wemi die Die-

ner der Musen sicb wetteifernd horen liessen. Ebenso war in Trozen

beim Musenheiligtbum ein Versammlungsraum , wo Konig Pittheus die

Redekunst gelehrt haben soUte (Peloponnesos 11 434).

Seitdem nun die Namen Museion und Pnyx sicb gesebieden batten,

konnten sie auch neben einander vorkommen, der eine fiir den Gipfel,

der andere fur die Abliange. So bei Kleidemos dem Attliidenschreiber,

welcher liber die Yorgange bei der Amazonenschlacht auf das Genaueste

zii berichten wusste (Pint. Theseus 27). Die Amazonen, meldete er, bat-

ten ihre Schlachtreihe so aufgestellt, dass ibr linker Fliigel beim Areo-

pag stand (dort war ihr Hauptquartier xb ^Af^m'Qovhiov ^ ^Ajua^opoyv sSqcc

axfivaf z£ Aesch. Eumen, 688, wo sie der Burg gegeniiber ein Trutzatben

aufbauen woUten; vgL Etym. M. S. 139, 8), wahrend ihr rechter Fliigel

bis an die Pnyx reichte. Der Punkt, wo sie die Abhange derselben er-
r

reichten, wird in einer noch immer rathselhaften Weise xam zriv Xqv-

octp bezeichnet (Reiske: Xqvouv NlxriP ; so auch Miiller Attica in d. HalL

Encykl. S. 231). Sie standen also so, dass sie mit ihrer Linie die ganze

Niederung vom Areopag bis zum Abhange des Museion sperrten, mit

dem Rucken des MitteltrefFens gegen die Hohe des Zeus Hypsistos ge-

lehnt. Die Theseiden konnten demnach keinen besseren Angriffspunkt

nehmen, als die uberragende Hohe des Museion. Von hier warfen sie

sich auf den rechten Fliigel der Feinde , trafen mit diesen in der Nie-

derung zusammen , in welcher sich die gerade Strasse zwischen Nynrpben-

hiigel und Theseion bin nach dem piraischen Thore erstreckt; in dieser

Strasse fielen viele der Athener, und sie mussten sich von dem Lager,

welches sie nehmen woUten, wieder bis zu den Eumeniden am Fusse des

Areshugels zuruckziehen. Dann aber kam eine zweite Schaar, an der

Nordseite der Burg herum , vom Ardettos , Lykeion und Palladion her,

fiel dem linken Flugel der Amazonen in die Flanke, und so wurde un-

ter den von zwei Seiten bedrangten Weiberschaaren in der Nahe ihres

Lagerplatzes eine grosse Niederlage angerichtet.
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Wie das sanze Langenthal zwischen Museion und Akropolis durch
t>"'^'"^ ^""O

natiirliche Lage und Form zum Versammlungsraum der attischen

kerung wie geschaffen war, indem die Tiefe von beiden Seiten her

7np-anffe bildete . die Thalwande aber zu terrassenformi-die bequemsten Zu^

gen Sitzen sicb eigneten und zugleich gegen die Winde, namentlich

gen Schutz gewahrten : so sind die Terrassen des Musen-

hiigels, welche wir schon in der Musaiossage als alte Horraume bezeugt

sahen, an verschiedenen Stellen wohl geeignet, eine Versammlung auf-

zunehmen, welche stufenweise an der Hohe hinauf sass, halbkreisformig

in der Mitte der Versammlimgum den Redenden vereinig

befand und sich leicht vernehmbar machen konnte, indem die Bergwand

den Schall aufiing i). Eine solche theaterfdrmige Einrichtung hatte der

Versammlunesraum der Burgerschaft , wie dies deutlich die Stella des

Pollux Pnyx nur dadurch

Theater sich unterschied, dass sie in alterthumlicher Einfachhelt herge-

ohne den Luxus und die Bequemlichkeit eines hellenischenwar

Theaterbaus. Auch musste\on der alten Agora ein breiter und

mer

Wahrend in alien diesen Beziehungen die Abhange des Museion

sich vollkommen zu der Benutzung eignen, die wir ihnen zuschreiben,

und noch jetzt, wie unsere Karte zeigt, in theaterahnlicheii Terrassen
r

uber der Niederung ansteigen, so scheint ein wesentlicher Umstand mit

unserer Annahme in Widerspruch zu stehen. Die Abhange des Mu-

seion sind namlich durchweg mit Erde bedeckt; es sind bebaute Felder

und man sieht nichts von solcher Felsbildung, wie sie vorhanden gewe-

sen sein muss, wenn die versamraelten Burger daselbst solche Sitze fin-

den, wie sie bei den Alten angedeutet werden [inl xceTg n^rgaig xcc&fj-

a&cct Arist. Kitter 7 83. JIpv^ ntz^wdtig ronog u. s. w.)-

Es war also wichtig, die ursprungliche Beschaffenheit des Terrains

1) Vom Widerhalle des Getoses an den tlberragenden Felswanden spricht Pla-

ton Eep. p. 492 B. offenbar niclit ohne Beziehung anf die attische Volks-

versammlung (Welcker S. 328).

Hist. -Phil. Classe. XI.



106 E. CURTIUS

'kennen zu lernen und deshalb liess ich an mehreren Punkten Graben
Ziehen , zuerst an den Terrassen , welche gegen N. O. , in der Richtuno-

auf den Parthenon, in halbkreisfdrmigen Ausschnitten abfallen. Ich traf

hier auf behauene Felsstufen ; eine Stufe hatte 1 5 Schritt Lange , aber
Felsbearbeitun bei denen sich keine bestimmte Anlag

kennen liess. Dann ging ich weiter gegen Westen, und liess einen Gra-
ben Ziehen, welcher von den Felskammem, die man das Gefano-niss des
Sokrates zu nennen pflegt, auf das unterste Wachterhauschen der Akro-
polis gerichtet war. Auch hier traf ich sehr bald auf Felsen und zwar
auf geglatteten

, der einst frei gelegen und zu baulichen Anlageii alter

Zeit gehort hatte
;
ich fand 1 6 Schritt weit geebneten , sanft abfallenden

Felsboden
,
welchen ein spateres Mauerwerk schnitt. Es war mir aber

lich, diese Abhange in grosserer Breite aufdecken zu lassen. Der
ist durchweg angebautes Privateigenthum. Dazu kam, dass es

unmogUch war, mit annahemder Sicherheit zu bestimmen, in welcher
Hohe man die Sitzstufen der alten Ekklesia zu' suchen habe, da die
Thalsohle der Niederung sehr bedeutend aufgeschiittet ist, und eben so

Boden

wenig liess m \

Richtung eine Granzbestim
mung finden. Auch war ja die Anlage der alten Pnyx an sich eine we-
nig symmetrische nnd kunstgerechte ; sie war allmahlich und regellos ent-
standen und deshalb ist sie an einzelnen Spuren um so schwerer nach-
zuweisen; endlich ist es sehr wahrscheinlich , dass man in spaterer Zeit,
als die Freiheit des Demos gebrochen war, auch den Schauplatz seiner
alten unkenntlich gemacht hat. DaTgcumciit nat. jjavon zeugen
die gefundenen Ueberreste spaterer Baulichkeiten. Zu einer genauen
Feststellung der alten Ekklesia gehorte also nicht nur oilstandi
Aufraumung der Abhange, die von dem Schutte der einst auf dem Gipfel
des Museion befindlichen Gebaude bedeckt sind, sondem auch des Thal-
grundes am Fasse der Hohe. Dann erst wiirden die urspriin^Hchen
Niveauverhaltnisse sich nachweisen und die natiirlichen Bedinirun-en
hier gemachten Anlagen sich beurtheilen lassen

O '-"^O

Was aber die mehr ostliche oder westHche Lage der Ekklesia be-
trifft. so scheint dafur der Umstand massgebend zu sein, dass nach dem
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Anfange der 'Acharner' von der Pnyx aus die Gegend des Kerameikos

sichtbar gewesen sein muss. Dies war aber nur auf dem westlichstcn

Theile der Museumsabliange moglicli, von wo man zwischen Akropolis

und Areopag auf die Niederung des neuen Marktes hinsebn kann. Wei-
ter gegen Osten versperrt die Akropolis den Blrck.

So weit also, glaube ich, kann die Pnyxfrage mit liinreichender

Sicherheit entschieden werden. Ich wusste nicht, wo ein anderer Platz

fur die Ekklesia aufgefunden werden konnte , und kann mir nicht den-

ken, dass irgend ein anderer Ort allem dem, was wir von der Pnj^
wissen, in gleichem Grade entsprechen konnte. Ilier konnen wir uns

unmittelbar oberhalb der «(>/«/« dyo^ce das Volk auf schlichten Steinstu-

fen sitzen denken , dem siidlichen Propylaenfliigel gerade gegenuber {ano-

^X(naiv SIS td IlQonvXma ixiXevov ^juag Aesch. de f. leg. p. 253), wah-
rend man znr Rechten die hohe Terrasse der Aphrodite Pandemos hatte

und das Asklepieion, weiterhin das Dionysostheater und den dariiber schwe-

benden Parthenon. Die Nahe des Theaters, das man so dicht vor Au-
gen hatte, musste um so eher die Neisrunsr des Volks erwecken. nache> ""&

den bequemeren Sitzen am jenseitigen Abhange hiniiber zu wandern i).

Der Raum der Volksversammlung war durch eine Reihe von Granz-

steinen eingehegt. Einer derselben mit der Inschrift OQog Hvxvog hat

sich zufallig erhalten (Rang. Ant. Hell. II, 889. Philologus IX, S. 64!>)

und ist seines Fundorts wegen mehrfach benutzt worden, um die Chand-

lersche Hypothese zu stutzen. Aber auch die athenischen Antiquare wa-

gen nicht zu behaupten, dass man den ursprunglichen Standort jenes

1) Ich habe das Asklepieion erwahnt, olme deshalb der Meinung zu sein, dass

aus Vit. X Orat. Dem. p. 845: wfivvs 6s xai top '^GxXijmoy die Nahe und
Sichtbarkeit jenes Heiligthums gefolgert werden diirfe. Auch mache ich absicht-

lich keinen Gebrauch von den Worten rd JiovvGia rd negl ITvvxa, welche

Rangabe Antiq. Hellen. n. 2285 liest. Denn wenn auch die Nahe des Thea-

ters und des Dionysischen Quartiers von Linmai eine solche Bezeichnung ei-

nigermassen erklarlich machte, so ist doch die Lesung nicht unbedingt sicher

(die Erganzung enthalt einen Buchstaben zu viel) und die ganze Bezeichnung

ist zu abnorm, um sie als ein zuverlassiges Argument verwerthen zu konnen.

2
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Inschriftsteines kenne , der in einem Felsloche der oberen Altarterrasse

gefiuiden worden sein soil 2).

Unterhalb der aufsteigenden Sitze, an der Granze der Agora, haben

uns den Stein zn denken, auf welcliem der Redner stand. Dass die-

Stein ein beweglicher sein musste, ist oben nachgewiesen; es ist auch
wir

nichts natiirlicher, als dass er im Laufe der Zeit mehrfach seine Stelle

und Eichtung verandert hat. Wenn wir uns namlich als den ursprung-

lichen Raum der Volksversammlunff die Agora denken, von welcher sich
I*

-
^

erst allmahlich ein besonderer Platz fiir die Ekklesia abtrennte, so musste

der Platz dessen, der zum Volke redete, nach der Burgseite hingewendef

sein. Spater sass das Volk auf den Terrassen des Museion und ilinen

war demgemass das Angesicht des Redners und die Vorderseite der Red-

nerbuline zugekehrt. Als aber die dreissig Tyrannen bemiiht waren, die

altesten Verfassungszustande Athens wieder herzustellen, drehten sie den

Rednerstubl wieder um (Plut. Themistokles c, 19). Das hatte seinen

o Grund. Denn dadurch wurde die eigentliche Pnyx gescbloss

die Burger sollten sicb nicht auf ihren alien Sitzen zum Horen und De-

battiren niederlassen; es war die Umdrehung also eine echt oligarchische

und reaktionaxe Massregel, um das verhasste Treiben der Volksversamm-

lungen, die temeritas sedentis contionis (Cic. pro Flacco 9), grundlich

zu beseitigen, ohne doch geradezu alle Volksversammlungen aufzuheben.

Die Bedeutung derselben wurde im Wesentlichen darauf beschrankt, dass

Erlasse der regierenden Behorden dem Volke mitgetheilt wurden, und zu

diesem Zwecke versammelten sicb diejenigen, die damals als VoUbiirger

anerkannt waren, stehend vor der Rednerbuhne, um nach kurzem Ver-

weilen wieder ihren Geschaften nachzugehen.

So erklart sich der Hergang der von den Alten gemeldeten Veran-

derung (in welcher die Neueren fast sammtlich eine reine Erfindung ha-

1) Von der im Fels gehauenen Inschrift, welche auf dem Altarhiigel sich befin-

det (45 Schritt von der Hohle der am Wege dem Nympfenhiigel gegenuber-

Hegenden Hohle in der Richtnng auf den PhUopappos), ist nichts sicher als

nr, dann moglichervveise P. Gottling (Ges. Abh. S. 91) las HY^NI, Pitta-

kis nYPJNIC. Vgl. Ross Pnyx S. 28.
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ten sehen wollen, olme dass sie die Entstehung einer solchen Fabel hat-

ten erklaren konnen), wie ich denke, sehr einfacli. Es war eine witzige

Ausschmuckung dieses Vorgangs, wenn man den Dreissig das Motiv un-

terlegte, sie hatten den Blick auf die See abschneiden wollen. Die See

selbst ist naturlich von der innern Seite der ganzen Hohenreihe, die

sich siidlich von der Burg hinzielit. also audi von der gewohnlicli soge-

nannten Pnyx, niclit zu sehen, aber so lange die Redner mit ilirem Ge-

sichte gegen das Museion standen, konnten sie mit der rechten Hand

nach dem Peiraieus zeigen, und dieser Gestus mit den entsprechenden

Hinweisungen auf die meerbeherrschende Macht des attischen Demos

Zweifel ein sehr gewohnlicher. Diese Wendung wurde nun

und in so fern konnte also mit Recht von den Tyrannen ge-

anlatoEWav x6 ^r],ucc jiQog r^v /aJ(>«i/. Ein wirkliches Er-

war c

unmo:

agt

blicken der See vom Rednerstuhle aus ist auch in denWorten wa^

^Xtn^iv TiQdi; rriv MAaaaap gar nicht ausgedrfickt; sie bezeichnen nur

die Eichtung.

Was endlich das Heliotropion des Meton betrifft, das Weihgeschenk

des grossen Astronomen, welches tiqos tco rsixsi ti» iy iff IIvvxC auf|

war (Philochoros beim Schol. zu Arist. Vogeln V ohn

lich angenommen, dass sem

Observatorium gehabt habe.

keinen passenderen Ort find)

dort gewesen sei, wo Meton sem

Nimmt man dies an, so konnen wir dazu

als die Hohe des Museion, dort, wo spater

das Denkmal des Antiochos Philopappos errichtet wurde, Dort w^ar

auch die alte Stadtmauer [rh tHXog to iv UyvxC) ; dort war zugleich, abge-

sehen von dem freien Gesichtskreise, der Hohe wegen eine gewisse Ruhe

und Stille zu wissenschaftlicher Arbeit zu finden (vgl. Redlich Meton

S. 24). Doch lasst sich die Lage des eigenthchen Ob servatoriums nicht

-erweisen (Welcker Pnyx oder Pel. S. 14), und wir konnen daher nur

vermuthen, dass die Aufstellung des attischen HeUoti'opions nach Analo-

gic des in Syrakus vorhandenen {xarceyavk xcel vfijJidv nach Plutarch. Dio

Cap. 29) auf einem hochragenden Punkte stattgefunden habe, wenn auch

fiir die Beschaffenheit des Instruments eine hohe Aufstellung nicht noth-

wendig war.
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Nachdem ich iiber die brennendste Frage der inneren Topographie

Athen meine Ansicht auseinander gesetzt liabe, sehe ich zu einem

zweiten Thema fiber, von dem ebenfalls alle Saclikenner wissen, dass es

dariiber noch zu keiner Uebereinstimmung der Gelehrten gekommen ist,

obwohl es zu den Gegenstanden gehort, ohne deren Aufklarung eine wis-

senschaftliche Anschauung des alien Athens unmoglich ist; ich meine die

Befestigung der Stadt.

Die erste Befestigung Athens war die Verschanzung des Aufgangs

zur Burg, die zweite die Ummauerung des Burgfusses, welche den Zweck
hatte die nachsten Terrassen und ihre Quellen einzuschliessen. Das ist

das Pelasgikon, fiber dessen Beschaffenheit die neuerdings gemachten Aus-
grabungen an der Akropolis nicht ohne Aufschlusse geblieben sind, die

-im Zusammenhange mit den Alterthiimern der Burg zu behandehi sind.

Daher weise ich hier nur darauf hin, dass auch in anderen Stadten, na-

mentlich in Argos, ein Mauerring nachzuweisen ist, welcher den Fuss der

Stadtburg ganz oder theilweise zu umgeben bestimmt war (Peloponn. H, 352.)

So bestand Jahrhunderte lang Athen aus Burg lind offener Stadt.

Wann die Unterstadt zuerst ummauert worden sei, lasst sich nicht nachwei-
4

sen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Ummauerung, welche vor der Zeit

der Perserkriege vorhanden war, aus der Zeit der Pisistratiden stamme.
Denn diese mussten immer einer Intervention von Seiten Spartas gewartig
seiii, und sie mussten wissen, dass die enge und wasserarme Burg auf die

Lange nicht zu behaupten sei; dieselbe konnte auch fiir ihre Soldtrup-
pen keinen genugenden Eaum darbieten. Wahrscheinlich sind es also

die Tyrannen gewesen
, welche bei den stadtischen Reformen, die sie ja

m so grossartiger Weise durchfahrten Ummauerung der
vomahmen. Damals war das sMwestliche Bergterrain mit seinen Ab^
hangen und Thalfurchen schon lange nicht mehr das eigentliche Wohn-
gebiet gebheben. Die stadtische Bevolkerung hatte einem anwachsenden
Wasser gleich die Joche der Hiigelreihe iiberstiegen; sie hatte sich langst
um den Fuss des Areopags und Burghugels ausgebreitet und ergoss sich
-dann in die weite Niederung an der Nordwest- und Nordseite der Burg.
Je bequemer sich in dieser Niederung Hauser . Strassen und Platze an-
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legen liessen, um so schneller entwohnte man jsich der holprichten Fels-

terrassen der alten Kranaerstadt. Die Niederung des Kerameikos wurde

der Mittelpunkt des stadtischen Verkehrs, die Burg lag nun im Centrum

der Stadt, und da die neue Stadtmauer vorzugsweise den Zweck hatte,

die Burg zu schutzen, so zog sie sich wie ein King um diese henim;

sie war die aussere Befestigung: der als einzelnes Kastell nicht zu hal-o^""t>

tenden Akropolis,
^

Die Linie dieses Mauerrings lasst sich nur muthmasslich bestira
I*

men. Man musste sie uber die Hohen fiihren, welche der Burff vorlie

gen und von Natur der Art sind, dass sie den Zugang zu ilir erschwe-

ren, Diese Linie ist im Siidwesten am deutlichsten vorgezeichnet durcli

die Kante der Hohen vom Museiongipfel bis Nymphenhugel. Vom Nym-
pTienhugel ging die Mauer vielleicht auf den Hiigel des Theseion zu.

Im Osten giebt das badrianische Thor einen Anbaltspunkt. Denn wenu

dies als Granze der Theseusstadt bezeichnet werden konnte, so batte

man doch eine Ueberlieferung davon, dass hier eine alte Stadtmauer ge-

wesen sei. Aucb finden sicb noch jetzt einzelne Spuren einer Mauer

(namentlich in der heutigen odog t^g Nixtjg), welche genau in der Linie

des Hadriansthores liegen i). Wenn man sich auf der Burg befindet

zwischen Propylaen und Parthenon, so hat man Hadriansthor, The-

seion und Philopappos in gleicher Entfemung, und zieht man durch diese

Punkte eine Linie, so wurde man einen Mauerring um die Burg herum

Yon etwa 20 Stadien Lange erhalten. ,

Dieser Mauerring muss, wenn er etwa in. dieser Ausdehnung von.

den Pisistratiden angelegt worden ist, unvoUendet von ihnen gelassen wor-

den sein; denn im Kampfe mit den Spartanern geschieht nur der Burg-

mauer ErAvahnung, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die pelopon-

nesische Invasion von Seiten Delphis und der Alkmaoniden um so mehr

beeilt wurde, damit nicht zuvor der Mauerring fertig werde.

1) Auch der konigL Hofgartner Schmidt glaubt bei seinen Terraimmtersuchungen,

die er zu praktischen Zwecken unternimmt aber immer auch mit Beriicksich-
r

tigung des antiquariscben Interesses , altere Mauerziige gefunden zu baben,

Tvelche mit den Hadrianstbore in einer Flucbt gehen.
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^^ Audi l)ei dem spatern Heerzuge der Spartaner nnd bei der Ueber-

schwemmung der " Landscbaft durch das medische Heer ist die Stadt-

mauer ohne Bedeutung. Dass sie vorbanden war, bezeugt aber Thuky-

dides aiif das Bestimmteste (I, 89), und wir wissen durcb ibn (c. 93), dass

Tbemistokles den Ring der alteren Mauer nacb alien Seiten bin erwei-

tert hat.

Der Mauerbau des Tbemistokles bezweckte nicbt, wie der friibere,

Sicberun^ der Burgbobe ; aucb nicbt bloss die Emancipation seiner Va-

1 Snartas. sondern aucb die Einricbtung Atbens
terstadt von' den Anspriicben Spartas, sonderr

als einer Grossstadt. Darum wollte er alle Geg

den bereinziebn und zugleich einen ummauerten Raum scbaffen, welcber

geeigiiet ware, in Ej-iegszeiten fliicbtiges Landvolk in sicb aufzunebmen.

Wenn er demnacb den Mauerring 'nacb alien Seiten bin erwei-

terte', so kann das Stuck Ringmauer, welcbes vom Pbilopappos ber den

Kanim der Eelsbiigel entlang lauft, nicbt wobl tbemistokleiscb sein. Darin

gebe icb Forcbbammer vollkommen Recbt. Denn einen engeren Mauer-

ring kann es, wie die Bescbaffenbeit des stadtiscben Terrains lebrt, nie

gegeben haben. Ein Bleiben auf der alten Linie. so einzig gunstig diese

aucb war, ist bier nicbt anzunebmen, weil die Annaberung an die See

von Anfang aii ein Hauptgesicbtspunkt des Tbemistokles war und weil

bier gerade sebr ausgedebnte Vorstadte waren. Diese durften nicbt aus-

gescblossen bleiben, wenn man Atben auf einen peloponnesiscben Angriff

vorbereiten wollte, und wenn bei dem rascben Baue auf die wetteifernde

BetbeUigung aller Einwobner gereebnet werden sollte. Endlicb sind die

auf dem Kamme der Hoben sicbtbaren Ueberreste der alten Mauer so

wobl fundamentirt, so breit und regelrecbt gebaut, dass sie dem tumul-

tuariscben Aufbaue, wie er unter Tbemistokles stattfand, nicbt wobl an-

geboren konnen.

Wenn also in dieser Ricbtung eine Erweiterung des Stadtringes

stattfand, so musste man sicb dabei nacb dem Terrain ricbten, welcbes

gerade bier deutlicber und bestimmter, als in irgend einer anderen Ge-

gend, die Linien eines Befestigungssystems vorzeicbnet.

Es strecken sicb namlicb vier Felszungen gegen Sudwesten aus.
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Von diesen sind die sudlichen Abhaiige des Philopappos, welche ganz

steil nach dem Ilissos absturzen (es sind hier neue und zum Theil auch*

alte Steinbruche)' und die nordlichen Abhange des Nymphenhiigels , an

Baratbron stosst . niemals beiden

^nrucken die inneren Seiten und dann die zwei mittleren Hiigelriicken

nordlicbere Zweig des Museions und der' Abhang des Altarbugels)

Abhanfiren. ^^^

-Also diese zwei gahzen und zwei halben Hohenziige mussten in die

Befestiguiig hereingezogen werden, und zwar so, dass auf den beiden

ausseren Hiigelriicken die Mauer so weit als moglich dem Kamme der

Hohen folgte, um den Feindeii den AngrifF auf die Mauer und die An-

naherung an dieselbe moglichst zu erscbweren. Diese Hohenkamme
r

streicben aber nicbt in zusamm^nhangenden Linien ununterbrochen fort,

und daber miissten die Mauern von einem Hobenkamme auf d6n andern

liberspringen.

Ferner ist die natiirliche Bildung dieses Felsgebirges der Art, dass

seine Auslaufer gegen Sudwesten convergiren. Die untere Fortsetzung
E

vom Museion springt weit gegen Westen Yor und schliesst mit einem

runden Vorhiigel; derselbe erhebt sich wie eine Bastion unmittelbar liber

dem Ilissos, welcher ihn kreisformig umzieht. Ungefahr auf denselben

Punkt streckeii sicb aucb die Auslaufer des Nympbenbugels und Ireffen

mit denen^ des Museions nahe zusammen, wahrend die mittlere Hobe,

die des Altarhiigels, friiber in die Niederung abfallt.

Bei dieser Convergenz der Hohenkamme musste die stadtiscbe Be-

festigung, welcbe nacb S. W. der alten Mauerlinie vorgebaut wax, notb-

wendig die Gestalt eines Dreiecks annebmen, dessen Grundlime sich vom^

Philopapposgipfel bis'zu dem des Nymphenhugels erstreckte, walirend die
J ^^^^

Schenkel oberhalb der Ilissoskriimmung bis auf einen geringen Abstand

zusammen stossen mussten.

Diesen Terrainverhaltnissen entsprechen die Spuren, welche sich von

den Mauerzilgen erhalten haben. Sie sind im Ganzen ungemein gering-

fiigig, und das erklart sich theils daraus, dass der piraische Stein', wel-

cher vorzugsweise als Baustein verwendet wurde, einer solchen Verwitte-&

Hist'FUl Classe. XI. P
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rung ausgesetzt ist, dass er sich vollstandig in kalkige Erdkrume atiflost

tteils aus dem besonderen Umstande, dass auf diesen Hohen nach unse-

rex Annahme besonders eilig und unsolide gebaut wurde. rfefuin be-

scliranken sich- die Spuren auf Felsebnungen oder Bettungeii, die 'ztim

Auflegen der Steine im Felsboden gemacht sind, und auf einzelne Quadern,

die wegen ihrer besseren BeschafFenbeit oder aus zufalligen Griinden in

alter Lage oder in unmittelbarer Nahe derselben erhalten sind. '
'

r";_

t . Beginnen wit vom Museion, so sind bier drei Xinien deutlich zu

verfolgen. Erstlich vom Philopappos 400 Schritt gerade nach S, W. bis

zu dem Punkte , von wo man am nacbsten den Hohenpunkt des westli-

cben Vorhugels erreicben konnte, Hier oben ist nicbts erhalten ; nur auf

der Kuppe, wo die Mauer rechts abbiegt, erkennt man im Felsen eine

Terrasse, welcbe die Grundflacbe eines Rundtburms gebildet zu baben

scheint. Von hier im recbten Winkel gegen W. abbiegend, einem flach

erhobenen Felsriicken folgend, die zweite Linie, welcbe auf den Vorhiigel

hinubergeht, wo die zwischen liegende Kliift am flachsten und schmal-

sten ist. Dies ist wieder eine Strecke, gerade gemessen, von etwa 400

Schritt. Hier sind am Rande der Schlucht sehr deutliche Quaderlagen

im Felsen sichtbar: durcb die Schlucht gehend, triiFt man ansteisrend wie-

derum unverkennbar bearbeitete Felsstrecken. Dann gebt drittens die

ISIauerlinie auf dem Kammd des Vorhugels ehtlahg :* er bildet

schmalen, zungenartigen Rilcken, auf welchem alte Quadern lieg nn.

man ganz allmahlich auf eine flach gewolbte, runde Kuppe, die

gegen den Ilissos in drei Terrassen schrofF abfallt. Auf dieser Kuppe
sind zwei viereckige Thiirme, c. 7 Schritt von emander, in ihren Grund-
lagen deutlich erhalten. Die Spuren fiihren welter bis an den siidwestli-

chen Rand der Felskuppe, An dem Rande sind in der durch die Thiirme

gegebenen Richtung in Felsbettungen und einzelnen Steinen die letzten

Mauerspuren vorhanden. Das ist das dritte, c. 550 Schritt lange Stiick

des vom Museion ausarehenden Mauerschenkels.& h

Der andere Schenkel des dreieckigen Mauersystems, welcher vom
mphenhiigel atlsgeht, ist viel schwieriger zu verfolgen. Indessen ist

ch bier der allein mogliche Gan^ der Mauer durch das Terrain vorsre-
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izeichnet. Denn es schiebt sicli von jenem Gipfel, wie vom Mtiseion, ge-

-gen den Ilissos ein Rucken vor, welcher gegen Norden in schroffen Fel-

sen abfallt, so dass die Schlucht, welche hier den Huge! begriinzt, tm-

moglich von der Mauer eiiigeschlossen sein konnte.' Die Mauer ging aber

auch nicht hart am Rande der Scliluclit, sondern auf der flacben Hohe

des Felsruckens entlang. Hier sind durchaus keine MaueiTeste vorhan-

den, aber wobl erkennt man im Felsen die in gleicher Riclitung fortge-

«efzten Ebnungen des Bodens, welche zum Lager der Steine dienteu,

und zwar erkennt man sehr deutlich DoppelbaKnen, die neben einander

herlaufen, mit stellenweise scharf geschnittenen Linien. Diese Doppel-

bahnen sind obne Zweifel so zu erklaren, dass die aus'^ere dem Zu^e der
f

Mauer entspricht, die innere aber dem liedeckten Gange, der naQoSog,

welche innerhalb der Stadtmauer entlang ging, um die Communication

der Besatzungstruppen zu erleiclitern und zu sichern.
3 S

Man folgt diesen Felsbahnen die H6he hinab, und am Abhange dersel-
g r

ben (ungefahr 1000 Schritt vom Nymphengipfel) , wo der Weg zu den

Steinbruchen hinter dem Altarhiigel abgeht, sind die ersten Steine der

Mauer in alter Lage am Wege erhalten. Der heutige Fussweg selbst

geht auf den Ueberresten der Mauer bin. 130 Schritt weiter schneidet
r

ein kleiner Wasserriss den Weg. Hier ist wieder ein Stiick alter Mauer
L V

sichtbar, und diese Mauerspuren setzen sich fort in gleicher linie bis auf

eine kleine Hohe, welche von der letztgenannten Schlucht und dem His-

sosbette gleich weit entfernt ist.

Hier nahert sich der Zug des Nymphenhiigels am meisten dem des

Museions. Per Abstand betragt 200 Schritt Geht man nun auf dieser

Linie quer hiniiber nach dem untersten, bastionahnhchen Vorhiigel vom
Museion, so liegt in der Mitte eine isoHrte Felsmasse, schrofF emporra-

gend, oben ziemlich geebnet, wie zur Aufnahme eines Thurms, und un-

mittelbar vor diesem Felsblocke ein wohlerhaltener Mauerquader aus pi-

raischem Stein, an alter Stelle, gerade in der Linie, welche auf kiirze-

stem AVege die beiden convergirenden Mauerschenkel verbindet
r

Die Erhaltung einzelner Quadem von einem ganzen Mauerbau hat
^

nichts Auffallendes. Sie erklart sich aus der verschiedenen Qualitat des

P2

%
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Steins. Die schlechtereii Steine sind samtlich miirbe geworden, zerfallen

und zerpfliigt worden, und so bleibt es uns unbenommen, diesen in sei-

uer Art einzigen Stein als den TJeberrest der Quermauer anzusehen, wel-

che die beiden Arme der Stadtmauer in ihrer geringsten Entfemung ver-

band und das dreieckige Vorweyk des Themistokles 120 Scbritt oberhalb

des Hissos in einer dem Flusse parallelen Linie abschloss,

Ein solchet Abschluss musste vorhanden sein. ehe die Befestiguri-

gen der Oberstadt und Unterstadt mit einander verbunden waren; er be-

stand auch nach Herstellung der Verbindung fort und wird unter dem
Namen diaxECxiGiacc in der Inschrift liber den Mauerbau erwahnt. Diese

Quermauer konnte auch an einer hoher gelegenen Stelle stattfinden; sie

konnte vom Nymphenhugel auf den Rucken des Museion hinubergeleitet

sein, ungefahr in der E-ichtung der punktirten Linie bb, Aber es ist bier

bei eifiigster Nachforscbung keine Spur eines Diateichisma nacbweisbar

gewesen, und icb wiisste nicbt, wie es zweckmassiger und mit geringerer

Mube an einem anderen Orte hatte hergestellt werden konnen, als an je-

ner unteren Stelle, wo sicb die Mauerspur erhalten hat.

Wenn wir nach den oben angegebenen Griinden das ganze schna-

belartige Vorwerk als das Werk des Themistokles ansehen, so folort dar-

aus, dass dieser die Erweiterung des Stadtrings gleich so angelegt hat.

dass der Anschluss

das Bestimmteste vo

n Mauerarme dadurch schon auf

also doch zuerst nur eine "Diraische

Mauer und als zweite die phalerische Mauer gebaut wurde, so war dies

eine Abweichung von dem Plane des Themistokles, zu dessen Verwirkli-
r

chung erst Perikles Hand anlegte, als er die mittlere Mauer baute.

Als das Vorwerk gebaut war, wiirde die alte Stadtiriauer, so weit

sie von den Schenkeln des Vorwerks eingeschlossen war, also das Stiick

vom Museiongipfel bis zum Nymphenhugel , , welches in jeder der beiden

Einsattelungen ein Thor hatte, uberflussig. So erklart es sich, dass in
J

der Mauerinschrift zwei Mauerstilcke bezeichnet werden, bei welchen

eine Wiederherstellung des bedeckten Umgangs {ndQodos) nicht nothig

sei, namlich erstens die Quermauer selbst (i6 StarslxfOfxa) und zweitens

TO dCnvXov rb vjit^ tcSp nvXiov rMra rd ^lax^a Thixri (Zeile 53 f.)- Hier

u. k.

m
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ist Dipylon das zwei Thore umfassende Manors tiick, welches sich ober-

halb des zu den langen Mauem fillirendeii Thores befiudet^).

Endlich erklart sicb aus den gegebeneh Thatsachen, wie vom Kleon

beim Scholiasten zu Aristoph. Eittern V. 8 1 7 gemeldet wird, er habe wiih-

fend der ersten ungliicklichen Kriegsjahre wegen des iibermassigen Auf-

wandes an Kraften imd Geldmitteln , welche die Bewacbung eines so

grossen Mauerrings erforderte, den Vorschlag gemacbt, die Mauerlinien

einzuziehen und dersestalt die Atbener, wie der Dicbter sagt, wieder zii

Kleinstadtem zu machen. Dieser zaghafte Beschluss, welchen Kleon

im Gegensatze gegen die perikleische Politik (wir wissen nicbt, in wie

emsthafter Absicbt) durcbsetzen wollte, erklart sicb am leicbtsten so,

dass Kleon es fur rathsam eracbtete, die alte Mauer zwiscben Museion

und Nympbenbugel wieder in Stand zu setzen, urn notbigenfalls das

ganze Vorwerk preisgeben und doch den Kern der Stadt balten zu

konn

erun

So viel tiber das grosse Dreieck der siidwestlicben Hohenbefesti-

welcbe sicb an die Gipfel von Museion und Nympbenbugel an-

scliliesst.

Der Anscbluss am Nympbenbugel ist nicbt mit voller Sicberbeit

festzustellen. Die nordlicben Abbange sind von Natur und durcb Men-

scbenband (d. b. durcb Steingruben) zerrissen; daber ist die Fortleitung

der von Siiden kommenden Mauerlinie zweifelbaft. Entweder ging sie

dem Hobenzuge aufwarts folgend, bis zur Kuppe, auf welcber die Stem-

warte stebt, oder sie setzte c. 200 Scbritt unterbalb der Kuppe, gegen

Norden abbiegend , auf den Hiigel hinuber , welcber nordlicb vom^ Nym-

pbenbugel liegt, und ging so in den westlicben Tbeil der Stadtmauer

liber. Diese zweite Annabme empfieblt sicb dadurcb, dass auf diese

Weise die Bildung eines spitzen Winkels vermieden wird, wie er nicbt

leicht in dem Mauerzuge vorkommt. Aucb finden sicb in dieser RicK

1) Pittakjs und Ross lasen KAITAMAKPATEIXH, MiiU

Mir fiir

schrieb. Vgl. K. 0. Miiller de mimimentis Atben. p. 51.

'k
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tung Felsbahnen ,• es sind dieselben , in welchen Burnonf 'routes a char'

zu erkennen meinte. V »

Deutliche Ueberreste der alten Ummauening des Nymphenhiigels

finden sich am Abhange desselben, nordwestlich von der Sternwarte.

•Hier hangen noch alte Quadersteine im schrofFen Absturze des Hiiirels

oberhalb der Steingrnbe, denen jenseits der SchlucTit die eiitsprechenden

IVrauerstiicke gegenfiber liegeii. Hier geht die Mauer iiber den flachen

Felsriicken fort, an dessen nordlichein Rande ein Weg entlarig fuhrt,

ivelcher diirch eine naturliche Einsenkung hinabfiihrt und sich etwa 500
Schritt unterwarts mit der grossen piraischen Fahrstrasse verbindet. Hier
im Hohlwege sind die deutlichsten Spuren von Thurm und Thor erhal-

ten. Dieses Thor konnen wir mit grosster Wahrscheinlichkeit das pirai-

^che Thor nennen , da es fiir alle an der Nordseite der Hiigel entlang

Wohnenden die bequemste Communikation mit der Hafenstrasse darbot,

tind da ausserdem die Nahe des piraischen Thors und des Dipylons be-

iigt ist.

>w- Die Mauer zieht sich gerade gegen Norden an den aussem
des Hiigels , auf dem die Kapelle des h. Athanasios steht. Es ist der-

selbe Hiigel, auf dem das Pompeion stand, so wie der" Demetertempel

nebst dem Bilde des Poseidon. Es 6 dass das in

Eleusis verehrte Gotterpaar hier an der Schwelle Athens, am Anfan^e
der nach Eleusis fiihrenden Strasse seine Cultusstatten hatte; es war die

Hinweisung auf die jenseitigen Heiligthiimer , die Vermittekuiff zmschen
den beiden durch Cultusgemeinschaft verbundenen Stadten^).

Der Afhanasioshiigel hangt durch eine kleine Senkung mit dem Ne-
benhugel zusammen, welcher sich gegen Norden vorschiebt; das ist die

Hohe der h. Triada, welche neuerdings durch Gartenanlagen ein veran-
dertes Aussehen erhalten hat. Indessen erkennt man am nordlichen

1) Die Athanasioskapelle steht auf einem schroffen Felsblock und ist jetzt nur
durch Klettern zuganglich; sie enthalt Marmorbruchstiicke. Hart daneben ist

ein zweiter Felsblock, ganz

Niscben flir VotivbHder enthalt. Auf der Flache desselben Hiigels ist auch
Mosaikbode



ATTISCHE STUDIEN. 119

Rande noch die alte Thorstrasse, welche von der Natiir vorgeieiclinet ist.

Denn hieher streckt sich die muldenformio^e Senkanof des Bodens zwi-^w ^w..^^^..^

schen der Akropolis nnd den Hohenlinien, die vom Lykabettos kommen
und vom Universitatsgebaude 'Her im Norden die Niederung begranzen.

In der Tiefe dieser Senkung lauft die heutige Hermessfrasse entlang/ An
ihrem westlicben Ende, in der Nahe des Dipylons, ist zu alien Zeiten

der natiirliche Aus- und Eing'ang der Stadt gewesen. Die Lage^* des

Thors ist dennoch nicht mit Sicherheit nachzuweisen. "Wahrscheinlich

machte es gegen Nordosten Front, wie es Stuart angiebt, wie es die Hii-

gelrander bedingen und wie es der Fall sein musste, wenn vom Thor aus

in gerader Richtung die Hallen nach der Agora des Kerameikos fiihreii

soUten. Damit stimmt audi, dass die alteste Eichtung des Thors nach

der Akadeinie und nach Eleusis ging. Erst spater wurde das Thor er-

weitert und ein neuer Fahrweg angelegt, i^elcher von demselben There

aus umdie Hugel herum durch die Ebene nach dem Peiraieus fiihrte.

So viel von der Stidwest- und Westseite der Stadt; nun von der

Ost- und Nordseite, wo wir ^vieder bei dem Pbilopapposgipfel beginnen*

Vom Museion geht der alte Mauerzug gerade gegen Osten auf den

Ilissos zu; am Abhangre selbt ist die linie an keinem Punkte zweifelhaft;
t>

schwieriger werden die Bestimmungen in der Ebene. Auch hier weisen

die neueren Wege auf die alten Verkehrstrassen bin. Unge:fehr 330

Schritt sudlich vom Militarhospitale, wo jetz drei Wege auseinander ge^^

hen, muss die Lage des itonischen Thors gewesen sein ; ostlich von diesem

Punkte ist ein viereckiger Thurm zu erkennen, welcher vielleicht zur

Befestigung des Thorgangs gedient hat.

Von dem itonischen -Thoie beginnt der Mauerzug den Hohen zu

folgen, welche zum Ilissos abfallen; er geht, je nachdem die Hohen vor-

springen oder sich einziehen, naher oder ferner vom Flussbette hin; die

Eichtung im Ganzen ist unzweifelhaft, aber die Spuren sind geringfugig

und lassen uns an verschiedenen Punkten iiber den Gang der Mauer in

Uugewissheit.
r **

Wenn man den Weg schneidet, welcher zu der zerstorten (turki-

schen) Ilissosbrucke hinabfiihrt, so trifFt man jenseits desselben am Rande
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der HoKe deutliche Mauer'spuren , 'zwei Steinlagen hinter einaxider. Def

Hohenrand '^Springt gegen den Fluss bis auf 8 Schritt vor. 'Auf dem
Vorsprunge zeigen sich die wolilerhaltenen Grundmauern eines viereckigen

Thurms, 6 Steinlagen uber der Erde siclitbar , in einer Breite von 1

3

Schritt. Dann zieht sich der Hiigel gegen Norden zuruck ; an dem Rande^

desselben sind, 20 Schritt von jenem Thnrme, unzweifelhafte Spuren al-

ter Bearbeitung (die Felsen sind 5 Schritt lang abgeglattet) und weiterhin

ein schones Mauerstiick mit eineni Thurme von 8 Schritt Vorsprung und
9 Schritt Breite. Dann trifft man kurz voir dem Wege, welcher zu der

neuen Ilissosbrucke hinabfiihrt, eine Felskante mit geraden Linien, oben

geebnet ' -

Bei diesem Wege wird die Fortsetzung der Mauerlinie zweifelhaft

Denn eiiierseits finden sich in gerader Richtung auf die sudwestliche

Ecke des Olympieions einige Spureii alter Werke, und unmittelbar un-

ter dieser Ecke springt eine runde Terrasse gegen Siiden vor, welche als

wird Am Rande dieser halbkreisformigen Terrasse ragen

drei Quadern aus Conglomeratgestein vor, die in einer Flucht liegen.>

Doch bezweifele ich, dass diese Spuren der _Stadt'mauer angehoren und
es ist nicht unwahrscheinlich . dass^ hier die Statte eines alten Gebaude^
(-^delleicht des Odeions) war. ^t •.

^

Andererseits finden sich an jenem zur neuen Briicke fuhrenden
Wege alte Steine; auch im Wege rageh einige hervor. Darnach ist es

wahrscheinlich
, dass sich die Mauer in' dieser Richtung dem Russe

naherte. -
^ r

Der nachste feste Punkt ist die Grundlage eines viereckigen Thurms,
120 Schritt unter dem Peribolos des Olympieions, dicht oberhalb der
Kallirrhoe; sie ist aus festem, piraischen Sterne gebaut, und auf den
Steinen sieht man die Klammerlocher. Dieser Thurm entspricht wohl
dem von Stuart bemerkten Thore bei der Kallirrhoe.

Von dem Punkte, wo sich die Stadtmauer mit dem Thurme am
meisten der Kallirrhoe nahert, sind fiber 700 Schritt lang gar keine Spu-
ren mehr zu finden; denn erst in der Linie des Stadiums, 65 Schritt

nordUch von der Ecke des protestantischen Kirchhofs , tritt eine Terrasse
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Ob bis dahiii eine serade Linie oder einet>mit einem Ecktburme hervor.

mehrfach gebrocbene Zickzacklinie anzimehmen sei, daruber giebt der

Boden keinen Nachweis. Im AUgemeinen steht nur fest, dass die Mauer

dem Terrassenrande gefolgt ist, welcber in einem Abstande, der zvvischen

80 und 150 Schritt wechselt, oberbalb des Ilissos sich hinziebt Es fin-

den sich aucb am Ilissos Mauerspuren, aber nur solcbe , die den Flass

entlang gebn und entweder einzelnen Griindungen angeboren oder einem

Uferquai, von dem sich an verschiedenen Stellen deutlidie Ueberreste

finden. Uebrigens war von den beiden Ilissosarmen , welcbe die Insel

einscbliessen , in alter Zeit der nordlicbe Arm der eigentliche Ilissos.

Der stidliche Arm, in dem jetzt allein Wasser ist, lag einst trocken.

Oberbalb der Ilissosinsel entfernt sicb die Mauer vom Flusse. Dem

bezeichneten Ecktburme entspricht ein sebr merkwiirdiges Stiick inner-

halb des koniglichen Gartens. Hier ist eine Felsmasse (F) senkiecht be-

hauen und als Mauer benutzt worden. Weiterhin sind auch alte Tburm-

fundamente erhalten ; in einem derselben liegt ein altes Mosaik, aus dem

man siebt, dass die alten Befestigungen spater zu Yillen und Wobnun-

gen benutzt worden sind. Endlich ist noch ein Mauerstiick, das dersel-

ben Richtung folgt, im jetzigen Kiichengarten. Diese ganze Mauer gebt

dem Ilissos parallel in ungei^hr 200 Schritt Entfemung. An der ausse-

ren Ecke des Kiichengartens (dem Hause des Herrn Nikolaides gegen-

iiber) bildet die Mauer, welcbe bier aus dem verschiedenartigsten Bau-

materiale zusammengesetzt ist, eine scharfe Ecke.

Bis hieher namlich hat sie sich in gerader Linie dem Lykabettos-

fusse genahert. Eine weitere Annaherung war im Jnteresse der Festig-

keit bedenklich. Sie zieht sich also vor ihm zuruck, indem sie im rech-

ten Winkel von dem Ilissos, dem sie bis dahin gefolgt ist, abbiegt und

nun gegen den Lykabettos Front macht.

Die Spuren dieser von N. O. nach N. W. umgebogenen Mauerlinie

lassen sich in verschiedenen Stucken durch die konigUchen Garten ver-

folffen. Diese Richtuns: wird ungrefahr 650 Schritt weit eingehalten.
& O """ '^"O

Dann lenkt die Mauer gegen Westen ein, urn nicht zu nahe unter die

vortretenden Hohen des Lvkabettos zu kommen. Sie tritt aus dem Schloss-

Hisi.'Phil. Classe. XI Q
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garten heraus, den Boulevard schneidend. Die Ecke ist niclit sichtbar.

Die neue Eichtung selbst aber ist gegeben durch. die Fundamente eines

viereckigen Thurms, die im Hofe der koniglichen Stalle sichtbar sind,

mit deutlichen Manerlinien von etwa 40 Schritt Lange.

In der durch Thurm und Mauer gegebenen Linie, welche quer uber

die heutige Stadiumsstrasse geht, finden sich noch einzelne Werkstiicke.

Die Mauer folste dann in mehr nordlicher Eichtung ungefahr der Eich-

tung der Stadiumsstrasse. Stadtische Gebaude verhindem hier eine ge-

nauere Terrainuntersuchung ; der Zielpunkt aber, welchem diese Mauer-

linie zustrebt, ist durch das friihere Stadtthor gegeben, das Thor von

Patissia, wo Stuart und Fauvel noch alte Mauerreste und Thorspuren

sahen, nach welchen auch Leake das acharnische Thor angesetzt hat, in

der Linie der heutigen Aeolosstrasse , wo man aus der beckenformigen

Niederung auf eine Flache tritt , die nach aussen und innen einen Eand

bildet, welcher gleichsam die Schwelle der alten Stadt war. Die von

Stuart bemerkten Mauern fassten, nach beiden Seiten vorspringend , das

Stadtthor ein. Gleich ausserhalb dieser Stelle sind bei den ansehnlichen

Neubauten nur Graber gefunden worden; eben so auch ausserhalb der

Stadiumsstrasse, so dass auch dadurch die Mauerlinie garantirt wird.

Jetzt bleibt vom Stadtwege nur noch die Strecke vom Nordthore bis

zum Dipylon ubrig.
r

Auch hier zieht sich ein Hohenrand hin, der oben erwahnte Vor-

ung des Lykabettosfusses geringer Erhebung doch scharf

markirt ist. Auf demselben lief die Mauer entlang, die in verschiedenen

Spuren zwischen den neueren Banten zum Vorschein kommt. Am deut-

lichsten in der unbebauten Gegend nordlich vom Aschenhiigel , der so-

genannten Tt<fQa , wo im Ravin mehrfach langere Stucke sichtbar sind.

Dieser Zug geht gerade auf die Hagia Triada zu. Also war

flache Hiigel, nordlich von der Triada, der letzte Auslaufer des Nym-
phenh%els gegen die Ebene, auf welchem jetzt eine Windmiihle steht,

von der Befestigung ausgeschlossen.

So sind wir wieder beim Dipylon angelangt. Die Periegese des

Mauerrings ist voUendet Alle Ueberreste sind mit grosster Genauigkeit



ATTISCHE STUDIEN. 123

aufgespurt, es ist viel mehr davon nachgewiesen , als die ortskundigsten

Topographen fiir nachweisbar hielten (Ross Piiyx S. 11: 'die Ringmauer

ist bis auf wenige Fundamente an der Westseite verschwunden) , und

wenn auch moglicher Weise noch alldere Spuren hie und da zu Tage

treten soUten, so kann doch mit Sicherheit behauptet werden, dass ein

ira Wesentlichen abweichendes Resultat nicht gefanden werden kann.

Dagegen werden bei der Umgestaltung , in w^elcher das ganze stadtische

Terrain durch. Hauserbau, Planirung, Gartenanlage , Einfassung des Ilis-

sosbettes u. s. w. begrifFen ist, von den nachgewiesenen Spuren manche

bald verschwunden sein. Um so unerlasslicher erschien die sorgialtigste

Beschreibung des Vorhandenen ^

Ein Hauptergebniss dieser topographischen Untersuchung besteht

darin, dass an die Einfassung eines Theils des Ilissosbettes in den Mau-

erring nicht zu denken ist, Keinerlei Mauerspuren fiihren auf das jen-

seitige Ufer. Eben so wenig ist auf den jenseitigen Felshohen irgend

etwas von Mauerziigen zu entdecken.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, in dankbarer Anerkennung

auszusprechen , dass die Feststellung und genaue Aufzeicbnung der vorhande-

nen Mauerreste, welche gewiss von alien Fachkennern als ein Gewinn der

Wissenschaft angesehn wird, wesentlich das Verdienst des Herrn von Strantz,

Majors im Kon. Preuss, Generalstabe, ist, welcher auf Veranlassung des Chefs

des Generalstabs , Generals von MoltkeExc.j unserer Expedition sich anschloss

und mit unermlidlichem Eifer und sachkundigstem Interesse meine Forschun-

gen unterstiitzte. Die von ihm gemachten Aufnahmen und Zeichnungen ^xer'

den in einem besondern Hefte attischer Karten erscheinen. Auch gedenke ich

hier auf das Dankbarste der Theilnahme zweier verehrter Freunde, welche

mit uns die oft miihselige Arbeit d er Terrainuntersuchung getheilt ha-

ben, des Prof. W, Vischer aus Basel und des Prof. A. L. Koppen aus

Kopenhagen, welcher in den dreissiger Jahren Prof, der Geschichte am griech.

Kadettenhause in Aigina, spater in Peiraieus war und dann zu Lancaster in

N, A. Die Liebe zu Griechenland , wo er sich in seltenem Grade einheimisch

gemacht hat, hatte ihn von Neuem nach Athen gefiihrt, wo ich auf unver-

hoffte Weise zum zweiten Male mit ihm zusammentraf

Q2



124 E. CURTIUS,

Ich habe bei fruherer Gelegenheit i) die anderweitigen Griinde aus-

einandergesetzt, welche der von Forchhammer angenommenen Ausdehnung

der Stadtmauer iiber den Hisses entgegenstelien. Der Kephisos floss

nach Strabon (S. 400) an der einen, der Hissos an der anderen Seite der

Stadt, nnd bei den genauen Angaben des Geographen (welcher vom Ke-

phisos ausdrucklich erwahnt, dass er die langen Mauern geschnitten babe)

hatte der Umstand, dass der Hissos einen Theil der Stadt durchflossen

babe, unmoglich unerwahnt bleiben konnen. Eben so bezeugt der Ein-

gang des 'Axiochos' aufs XJnzweideutigste , dass es einen Weg am Hissos

entlang gab (^ oSb£ ^ nctQa to rsixos), anf welchem man, ohne den Fluss

zu uberschreiten , von der Gegend des Kynosarges nach dem itonisclien

Thore gelangen konnte. Es wiirde ancli wohl Niemand die Ansicht auf-

gestellt haben, dass der Hissos durcb die Stadt geflossen sei, wenn nicht

Angaben iiber den Umfang der Befestigung dazu geirie-

ben batten, alle Mittel zu versnchen, nm derselben eine grossere Aiis-

debnung zu geben^}.

Nun stebt aber die Sache so, dass dreierlei Befestigungen vorban-

den sind und dass bei alien drei die deutlich nacbweisbare Ausdebnung

den uberlieferten Stadienzablen nicht entspricbt, und diese Abweichung

kann dadorch , dass man zu den gerade gemessenen Mauerziigen die

Seiten der Thurme und die Lange der Thorgange hinzurechnet , unmog-

lich ausgeglichen werden. Da nun aber bei dem Umfange der Hafenbe-

festigung und bei den langen Mauern seiche Mittel, wie sie bei der

Stadtmauer angewendet worden sind, um sie zu der angegebenen Lange

zu erweitem, schlechterdinffs unmoglich sind, indem hier die Terrainver-

1) Allgemeine Litteraturzeitung 1842 S. 500 fiF. Koss bat im Vorworte zum

^Theseion' 185 2 dieselben Griinde wiederholt.

2) Ich sehe mit Freuden, dass auch Bursian m seiner Geogr. von Griecbenland

I, 273 sich gegen die von Forchhammer, Raoul-Rochette , Kiepert ti. s. w. an-

genommene Ausdehnung der Ringmauer erklart. Auch in der neuesten

Ausgabe von Spruners Atlas antiquus, welcher dnrch Dr. Menke eine we-

sentlich neue Redaction erhalten hat, sind die jener Ansicht entgegenstehen-

den Griinde zu ihrem Rechte gekommen.
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haltnisse zu deutlich den Gang der Mauem vorzeichnen: so bleibt durch-

aus keine andere Losung des Problems fibrig, als die Annalime
,

dass

entweder die alten Zahlen unrichtig seien oder dass das Mass, mit wel-

chem die Alten gemessen baben, ein anderes sei, als man vorausgesetzt

habe. Und diese letztere Annalime, an sich oline Zweifel die wahr-

scheinlichere^ wird sich dann am Sicbersten bestatigen, wenn die auf to-

pograpMscliem Wege gefundenen Dimensionen zu den iiberlieferten Zah-

len in einem constanten Verhaltnisse stehen.

muss hier vom Hafenbefest

gung, wo iiber die Mauerlinie gar kein Zweifel stattflnden kann. Hicr

kommen, wenn man die Hafenmundungen nicht abrcchnet, ungefabr 5t

Stadien zu 600 Fuss heraus, wahrend nach Tbukydidcs der Umkreis von

Munychia 60 Stadien o

Die Lange der Schenkelmauern ist freilicb auch gegeben. Indessen

ist hier doch eine zwiefache Berechnung moglich. Man konnte nRmlich

die beiden Seiten des dreieckigen Yorwerks, wenn sie auch einer alteren

Befestigung angehorten, dennoch, weil sie dem alten Stadtringe vorgebaut
&'-"'^& ""&

waren, und zwar in der Eichtung der Schenkelmauern, mit zu diesen

rechnen. Dann giebt die nordliche Mauer 27^/2 + 5V2 = 33 Stadien.

Bei der phalerischen Mauer ist ebenfalls der Anschluss nicht ganz

sicher. Es sind namlich von dieser Mauer allerdings unverhofft deuthche

Spuren zu Tage getreten in Folge eines neuen Chausseebaus
,
welcher

die Bader an der phalerischen Bucht mit der Hauptstadt verbindet.

Dadurch ist die Richtung der Mauer, wie unser Plan der attischen Ebene

zeigen wird, fest gegeben. Sie fuhrt in gerader Linie auf das itonische

Thor, njid Mauer

das Museion sei. Darnach Jh-^

Mauerlinie 26 Stadien. Da aber in der Nahe der Stadt die

verschwinden , so bleibt es immer moglich, dass die Mauer am Museion

a\if die altere Eingmauer stiess und dass also noch einige Stadien hinzu-

kommen.

Bleiben so ergiebt sich mit einiger W;

scheinlichkeit, dass das Stadienmass. dessen Thukydides sich
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dem & Dann

den 60 Stadien des Peiraieus die 51 (von denen wir ausgingen) entspre-

chen, und ebenso den 40 der Sclienkelmauem die 33, und den 35 der

Linie die 29, welche bei einem hoheren Anschl

l^ommen

Was nun den Mauerring von Athen betrifFt, so konnen hier am we-

nigsten feste Zahlen aufgestellt werden, weil gerade in den Gegenden,

in welchen die Spuren am unsichersten sind und in denen also nur in

gerader Linie gemessen werden konnte, wabrscheinlich am meisten Ab-

weichungen von der geraden Linie, Einziebungen und Vorspriinge der

Mauer stattfanden. Rechnen wir auf diese Abweichungen 6 bis 7 Sta-
r

dien und legen diese zu den 28 Stadien, welche sich bei der Abmes-

ergeben, so kommen ungefebr die 35^/sresammten Mauerrinsrs 6

Stadien heraus , welche nach dem angenommenen Verhaltnisse von 5 :

6

den 43 Stadien des Thukydides entsprechen.

Zu diesen 43 kommt dann allerdings noch ein Stiick von unbekann-

ter Lange, welches, zwischen den Schenkelmauern gelegen, keiner Be-

satzung bedurfte (to d^vXaxrov), ein Sttick, welches der Scholiast auf 17

Stadien angiebt, eine Massbestimmung, mit der nichts anzufangen ist und

die dadurch sehr verdachtig wird, dass durch sie die Oberstadt der Ha-

fenstadt an Umfang voUkommen gleichgesetzt wird. Was Thukydides

selbst zur naheren Bestimmung dieser Mauerstrecke hinzufugt: to usra^v

roil t8 ^GHQOV xcil tov auch nicht seeisnet. alle Zweifel

lieben. Denn erstlich ist der Anschluss der phalerischen Mauer an den

Stadtring, wie oben bemerkt, nicht mit Sicherheit festzustellen, und dann

ist auch der Ausdruck ^axQOv sc. rslxog fnr den Anfangspunkt des unbe-

wachten Mauerstiicks auffallend. Soil damnter in collectivem Sinne das

Festungswerk der Schenkelmauern gemeint sein, so konnte mit dem

^ifvXaxTov nur das Stiick zwischen Museion und dem Anschluss der pha-

lerischen Mauer gemeint sein, das Stuck zwischen den Schenkeln des

Dreiecks aber, welche sich zu den Parallelmauern zusammenziehen, ware

unerwahnt geblieben. Will man dies nicht zugeben, so muss man bei

Thukydides unter /nccxQdp r^ixog die nordliche Parallelmauer allein ver-
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stehen, aber dies ware ein Sprachgebrauch , welcher ohne Beispiel ist.

Eine dritte Erklarung endlich, wonach die Worte so zu verstehen waren :

das Mauerstiick zwischen den Schenkelmauern , mit Einschluss dessen,

was zwischen diesen und der phalerischen Mauer befindlich ist', wiirde

eine sehr ungenaue Ausdmcksweise des Schriftstellers voraussetzen^).

Wie es sich aber auch damit verbalte , ein der Besatzuno

diirftiges und desbalb bei Berecbnung des Gesammtumfangs * der Stadt

nicht mit in Anschlasr srebrachtes Stiick der Ringmauer war vorhanden.

und dasselbe wird doch kaum ein anderes sein konnen, als das, welches

nacb unserer Ansicht in der Inschrift als SCnvXop bezeichnet wird (S. 1 1 7).

Es ist die durch das themistokleische Vorwerk gleicbsam ausser Funktion

gesetzte Mauerstrecke vom Nymphcnhugel bis zum Museion mit iliren

zwei Thoren, und der Betrag dieser Strecke, welcher sick auf ungefalir 4

Stadien belauft, muss also nocb den Stadien zugelegt werden, welcbe auf

Rechnung der Thiirme, Thorwege und Mauerbiegungen kommen. Leake,

welcher keine selbstandige Messung und Berecbnung liber den TJmfang

der Stadtmauer angestellt hat, sondern den von Stuart und Fauvel ge-

gebenen Linien folgt, im Allgemeinen aber doch gewiss ein vollgultiges

Urtheil iiber diese Fragen hat, tragt kein Bedenken, reichlich 14 Stadien

auf die Ausbiegungen und Winkelziige der Stadtmauer zu rechnen (zweite

D. Ausg kommen mit 10 aus, wenn wir das Stadienmass

_„ Grunde legen, auf welches uns die Vergleichimg der uberlieferten

und der durch Messung gewonnenen Zahlen hinweist.

XJeber die Berechtigung , zwischen grosseren und kleineren Stadien

zu unterscheiden , ist eine eingehendere Untersuchung hier nicht an ihrem

Orte. Es geniigt also darauf hinzuweisen, dass die metrologische Forschung,

1) Ich gestehe, dass diese Schwierigkeiten mir gross genug schienen, um mich

Zusammenauf den Gedauken zu bringen, dass die fiir den

fliissigen Worte: ecsu di aitov Z xai diftXaxroy ^v vd psta^v lov « [laxQov »ai

xov OaXiiQixov eine antiquarische Glosse seien, welche sich in den Text des

Gescbichtschreibers eingeschlichen babe. Auch das falscb gestelite xal vor

difvXaxTov ist mir anstossig.
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von ^anz anderen Thatsachen ausgehend, zu einem entsprechenden Re-

sultate gelangt ist. So hat sich schon Ideler, nachdem er allerlei Unlug

^^ frulier getrieben worden ist, ab-

ffewiesen hat, doch wieder, wenn audi vorsichtiger und methodischer,

als seine Vorganger, den Ansichten von D'Anville nnd Kennell genahert

Tind seine Ueberzeugung dahin ausgesprochen , dass die griechischen Sta-

dien, obwohl immer zu 600 Fuss berechnet, von verschiedener Lange

gewesen seien. Damit stimmt L. von Fenneberg in seinen 'Untersuchun-

gen fiber die Langen- Feld- und Wegemasse' 1859 S. 26 iiberein, und

ganz neuerdings hat Hultsch durch seine 'griech. und rom. Metrologie',

die ich erst nach meiner Heimkehr aus Athen lesen konnte, mich nicht

wenig in der Annahme eines ktirzeren Stadiums bestarkt, welche sich

mir dort aufdrangte. Auch war es sehr natiirlich, dass ich beim Aus-

schreiten so vieler Mauerstrecken auf denselben Gedanken kam, welchen

Hultsch S. 46 ausspricht, dass namlich einer gewissen Gattung von Sta-

dien die Schritte der Bematisten zu Grunde lagen, dass man deren 200

auf ein Stadium rechnete und so ein Stadium von c. 500 Fuss gewann.
r

Wenn aber der Verfasser ein solches Stadium ein Itinerarstadium nennt

und der Meinung ist, dass dasselbe auf Baulichkeiten keine Anwendung

gehabt habe, so werden die neuen Aufhahmen und Messungen urn Athen,

welche hoffentlich bald vollstandiger dem Publikiim vorliegen werden, in
F

ihrer Uebereinstimmung woU den Beweis liefern, dass auch bei archi-

tektonischen Messungen ein solcbes Scbrittstadium seine Anwendung haben

konnte* Uebrii verkebrt, die Zalilen bei Thukydides al

authentische , auf geometrischer Messun Baurech

nungen entlehnte, Angaben zu betrachten. Auf solche Genauigkeit kam

es dem Geschichtschreiber nicht an. Das sieht man schon daraus, dass

er beide Schenkelmauern auf 40 Stadien angiebt, wahrend sich hier ein

TJnterschied von mehreren Stadien nachweisen lasst, wie unsere Karten

zeigen werden. Es ist also sehr moglich, dass auch die Bestimmung der

verschiedenen Mauerlangen nur nach Schritten gemacht worden ist, und

zwar entweder aussen herum, wobei die Thurmvorspriinge nicht unbe-

deutend die Zahl der Schritte vermehren mussten, oder es wurden die
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Mauern auf dem oberen Gauge, wo die Wachposten hin und h

abgeschritten. Ich erwahne dies nur , urn zu beweiscn, dass

o'"6

ffemeine Uebereinstimmun2r mit den iiberlieferten ©-""o

uin so mehr, da die unregelmassise Vertheilung der Thurme, wie

die Karte nachweist

den ganzen Umfang

glich m iige derselben fu

ingen

.

Ich babe auf der beifolgenden Skizze T. II. ein doppeltes Stadien-

mass angegeben, und wer das kleinere zu 500', welches dem Schrittsta-

, dium von Hultsch und dem pythischen Stadium Idelers ungefahr ent-

spricht (der Erstere glaubt mit dem kiirzeren Stadium sogar bis 47

Fuss hinuntcrgchen zu mtissen) , auf die im Spur

der Stadtmauer in Anwendung bringt, der wird sich iibcrzcugen, dass

auf diese Weise alle Schwierigkeiten, welche die 43 Stadien dus Thuky-

dides bisher gemacht haben, sich auflosen.

Der themistokleische Mauerring wurde, seit er durch Sulla theil-

dem fortschreitenden Erst zur

Zeit des Kaisers Valerianus (253— 2G0 n. Cln-.) erwachte ein neues Be-

diirfniss stadtischer Befestigung (Zosimos I, 29. Leake Topogr. v. Athen

D. Ausg. 1844 S. 35.). Man merkwurdig

zu, welche sich vom Aufgange der Akropolis liber 500 Schritt gerade

gegen Norden in die Tiefe des Kerameikos hinabzieht, dann beim Ptole-

maion, wo die Kirche der Panagia Pyrgiotissa wieder aus den Triimmern

der Mauer hervorgewachsen ist, nach Osten abbiegt und nach einer gera-

den Linie von c. 600 Schritt bei der Kirche des Demetrios Katiphori

sich wieder an die Burghohe liinanzieht. Es ist eine gewaltige Mauer,

mit einem innercn Gange versehen, mit grossem Kraftaufwande aus lau-

ter chaotisch uber einander aufgethurmten Alterthumern (Saulen, Archi-

Altar aufg

sichtlich so gerichtet, dass sie die Mauern grosser, offentlicher Gebaude

in sich aufhahm, namentlich die Gymnasien bei den so eben genannten

beiden Kirchen, von welchen das zweite wahrscheinlich das Diogeneion

war (Vgl. Gott. Nachrichten 1860 S. 337). Sie muss sich einst, wie ein

i\\^p.r rliV nnoh PrbnUpTiftn Bauwerke der Stadt Athenom

Hist.- Phil. Classe. XL R
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erstreckt haben, sie hat aber gegen die Absicht ihrer Urheber dazu die-

nen mussen, die Alterthiimer, welche sie verscblungen hat, und nament-

lich eine Fulle von Inschriften vor Zerstornng und Zerstreuung zu be-

wahren. Die Kirchen der Panagia und des Demetrios sind bekanntlich

die reichsten Fundstatten in dieser Beziehung geworden. Diese merk-

wnrdige Mauer des alten Athens , die wir ken-

nen, ist auf nnserer Karte zum ersten Male eingetragen, und zwar unter

dem Namen, welcher ihr gewohnlich gegeben wird, dem der Valerianic

schen Mauer. VgL Pervanoglu im Philhistor I, S. 27 1. Indessen scheint

mir die Richtigkeit dieser Benennung sehr zweifelhaft zu sein. Unter

Valerian scheint man nur die alten Werke wieder ausgebessert zu haben;

die Burger selbst konnen eine solche zerstorende Mauer nicht aufgeftihrt

haben, in einer Zeit, da ihre Stadt noch in verhaltnissmassig bliihendem

Zustande war. Die Ehreninschrift des Valerios Eklektos (Philhistor I,

S. 329.) stammt ja aus der Zeit des Valerianus. Deshalb scheint es mir

viel gerathener zu sein, an die Zeit des Justinianus zu denken, welcher

eine Menge von Festungsanlagen in Griechenland machte, bei denen er

die Werke des Alterthums riicksichtslos als Baumaterial benutzte. Leake

p. 44. Finlay Greece under the Romans p. 254. Sehen wir nun, wie

diese Mauer auf einer kurzen Strecke die beiden glanzendsten Gymnasien

Athens durchschnitt und zerstorte, so konnen wir uns, falls die Bezie-

hung auf Justinianus richtig ist, einen Begriff davon machen, mit wel-

cher Energie der Schluss der attischen Lehranstalten bewerkstelligt wor-

den ist.
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T. 1.

Bemerkunffen zu den Tafeln.

Alterthums

Terrassen des AltarMigels (vulgoPnyx) mit den Ue-

welche bei den von S. M. dem Konige und I. M.

der Konigin von Preussen huldvoUst unterstiitzten Nachgrabungen im Friih-

jahre dieses Jahrs aufgedeckt worden sind. Ich verdanke die Zeichnung

dem Arcliitekten Herrn W. P. Tuckermann, welcher Prof. Botticher nach

Athen begleitete und die Giite hatte , mich bei meinen topographischen Ar-

beiten zu unterstiitzen. Die eingeschriebenen Bucbstaben bezieben sich auf

Beschreibun 28 der vorste-

Abhandlung. Die Doppellinie links oberhalb k bezeiclmet einen glatt

Weee. Links

wieder eine Strecke geglatteter Felsebene.

T- 2. Die Karte von Athen, welcbe ich der Giite des Herrn Majors von Strantz

verdanke (S. 71), hat den Zweck die Terrainverhaltnisse im Ganzen darzu-

.nfgefundenen Mauerreste Es ist die

Darstellung durch Horizontalen gewahlt worden, weil bei dieser Manier wenige

Linien geniigen , um die verschiedenen Bodenformen klar wiederzugeben; Berg-

striche sind nur da angewendet, wo steile Abhange dargestellt werden soil-

wenn

Terrainfonnen h€

von Wichtigkeit

Was den Maiierumfang betrifft, so fiige ich dem S. 74 Gesagten berichti-

gend hinzu, dass eine genauere Abmessung der Mauerlinie, wie Herr von

Strantz bezeugt, zwei und dreissig Stadien zu 600 Fuss ergiebt, und zwar

ohne das Stiick zwischen den Schenkelmauern. Um so leichter erhalten wir

also unter Anwendung des kleineren Stadiums mit Zurechnung der Thiinne

unbekannten Ecken in den zerstorten Mauertheilen die 43 Sta-

dien des Thukydides, zu denen dann noch die 4—5 Stadien des von den

Schenkelmauem eingeschlossenen Theils der Stacltmauer hinzukommen.

uns

Hafenbefestisuner wie

nk

Grimde

den konnen.
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