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Wisseuschaft

n demselben MaBe, wie sich

Stadt vereinigte, musste

das staatliche Leben der Griechen in der

er stadtische Mittelpunkt der Brennpunkt
des offentlichen Lebens werden. Darum ist die grosse Bedeutung des

Stadtmarkts ein Kennzeichen des Griechenthums. Auf ' dem Markte der

Stadt stellt sich der Staat dar J
). Daher wird im Anfange von Sopho-

kles Elektra der lykeische Markt statt Argos genannt 2
). Die markt-

schirmenden Gottheiten (dyoQag inCaxonoi) sind zugleich die Staatsgotter

(die &sol noXtovxot Aesch. Sieben 271); Ausweisung vom Markte (Meier

de bon. damn. 103, 183) kommt der Landesverweisung gleich und die

im Auslande lebenden Hellenen sehnen sich vor Allem nach den Markt-
versammlungen der Heimath (Iph. T. 1096). Der Markt ist der Platz

des ernsten Geschafts wie des Mussig; Bildungsschule

Mannes zum Handeln und Reden (Od. 4, 818). Seine Einrichtung ist

der MaBstab des offentlichen Wohlstandes (Herod. 3, 57); er 1

am Herde der Stadt die ehrwurdigsten Altare und Heili«thumer, die

erem

1) Duncker Gesch. des Alt. 3 2
,
608.

2) Was Kolster in seinen sophokl. St Hintergedank

unbegriind
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Graber der Heroen, heilige Baume, die Erinnerungen der Geschichte,

die Denkmaler ausgezeichneter Mitbiirger: er ist der Sitz der The-
mis, deren Zucht das m ordnet

(

xal tu dtxaortJQia iytyvew % y&Q 0^/utg ijiOTirrjg rwv txxXr\mu)v Schol. Od.
IX, 112). Auf ihm findet die Stimmung der Gemeinde ihren Ausdruck, die

Festfrcude sowie die Landestrauer (Herod. VI. 54); nach der Bewegung des
Markts bestimmte der Grieche die Tageszeiten und schon die vielen

Ausdrucke, mit denen seine Sprache den Marktplatz bezeichnet, so wie
die vielen davon hergeleiteten Personen- imd Ortsnamen konnten allein

geniigen, die Bedeutung desselben fur das Leben der Griechen zu bezeu-
gen !). Durch ihre Marktversammlungen unterschieden sich die Griechen
von den zerstreut wohnenden Barbaren, und dieselben Markte waren
es, in denen von der einen Seite eine Schwache des Volks, von der an-
dern seine Starke gesehen wurde. Kyros begriindete seine Geringscha-
tzung der Hellenen dadurch, dass sie Marktleute waren (Herod. I, 153),
wahrend

wir stark

selbst das Sprichwort ging : 'auf dem Markte werden

Der Widerspruch, welcher in diesen Ausspruchen liegt, lost sich,

wenn wir die zwiefache Bedeutung des Worts unterscheiden. Die Per-
ser hielten das Kaufen und Verkaufen auf offentlichem Platze fur etwas,
das mit aer Wiirde des freien Manns unvertraglich sei und die kriege-
nsche": Tuchtigkeit eines Volks untergraben musse. Sie pflegten daher
diese Geschafte gerne Leuten anderen Stamms zu iiberlassen, namentlich
den Lydern, dem Kramervolke des vordern Asiens, und noch zur Zeit

gern Kyros waren es Lyder, welche den Heeresmarkt

Als Synonyme von dyoqd erwahne ich nur dyvQig , ei'QV , «>«'„, ScXia. dhaia,
(rvvodog,dnmah dapog ? (Ross Inselr. II, 110), nhvlHov (Meineke Vind. Strab.
P- 119, 241), x6qo$, xvxXog, fidxtXXog, InnodQOfiog (Paus. VI 23). XtZov? Mei-
neke Berl. Monatsber. 1852 S. 576). Ueber Mxog vgl. Ahrens Themis S. 15.
Die zahlreichen Personennamen sind dreifacber Art nach Analogie von
'AyoQdxQiroc oder BwXayooag oder *Ar<aq
Gehort unter den Ortsnamen auch das lykische *A*iXXto hierher ?

2) Hesych. tiv dyoQrj.

U. s. w.
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der Perser bildeteu (Anab. 1, 5. 6). Lyder und Phonizier haben die Ein-

richtuug der Kaufmarkte besonders ausgebildet. Wohin sie kamen
riehteten sie ihre Bazare ein , wie es Herodot im Anfange seiner Ge-
schichten von den Phoniziern in Argos meldet, und wir konnen an den
Kiisten Griechenlands eine Reihe solcher Platze nachweisen, welche als

I

Marktplatze der fremden Seefahrer eine bleibende Bedeutun<» fur die°

5 echische Culturentwickelung gewonnen haben. Daher nannte man
"

Thessalien die Hafen geradftsu Markte. Hesych. u. d. W. dyoQcc. S

ielleicht Migonion (Pelop.
» *

Iferbazar zu deuten im Gegens
zur afuxtos ala (Iph. T. 402). Audi die lykische Kiisteninsel Enagora
oder Xenagora (Plin. V §. 131) mag ursprunglich so viel wie Ktbtenem-
porium bedeuten, wie jetzt Kastellorizon auf Megiste ein solches ist.

Ross Kleinasien 8. 51

Aber auch die Perser hatten einen Markt, welchen sie im Gegen-

satze zu dem der semitischen Volker den 'freien Markt' nannten, einen

Platz des offentlichen Lebens in der Nahe der Staatsgebaude, den Sam-
melort der mannlichen Bevolkerung nach ihren verschiedenen Alterstu-

fen (Xen. Cyrop. 1, 2).

Merkwtirdig ist nun das Verhalten der Griechen in ihrer Markt-

sitte den Volkern des Morgenlandes gegenuber. Sie haben nicht die

Sprodigkeit der Perser gehabt und nicht auf die Dauer fremden Leuten

den Handel in ihrem Lande iiberlassen; vielmehr haben sie den Han-
delsgeist der Setniteu sich angeeignet und die geschaftliche Betriebsam-

keit ihnen abgelerat, erst einzelne Stamme, wie die Aegineten (Herod.

9, 80), dann mehr und nielir das gauze Volk. Denn auch in den Staa-

ten, welche Handel und Gewerbe durchaus nicht begunstigten, wie z. B.

in Sparta, gait die personliche Betheiligung an Kauf und Verkauf so

wenig fur etwas Ehrenrtihriges, dass vielmehr der Ausschluss vom Markt-

verkehre eine Strafe, eine Minderung der Biirgerehre war. Diese vor-

urteilsfreie Lebensansicht war fiir die Griechen die Bedingung ihres na-

tionalen Wohlstandes, die Grundlage jener allseitigen Culturentwicke-

lung, welche das Volk auszeichnet. Sie waren auch niemals ein so mach-

tiges Colonialvolk gewordea, wenn sie zu sprode gewesen waren. die Ge-

Hist. - PhUol. Classe. Xll. Q
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brauche und Erlindungen der fremden Handelsvolker sich anzueignen,
mit denen sie sonst sehr wenig Sympathie hatten. Denn das ist nicht
zu verkennen, dass sie von Hause aus dieselbe Abneigung gegen den
Handelserwerb und dieselbe Geringschatzung desselben hatten, wie die

arischen Volker Vorderasiens, und dass sie dieselbe nie verlaugnet haben
Vgl. Muller Dorier II 27). Mit feinem Gefiihle haben sie die Gefahren des
Markts fur den Staat wie fur den Einzelnen zu wiirdigen gewusst, und
nieht bloss die bauerliche, altvaterliche Weisfteit Hesiods warnt vor dem
Besuche des Markts (W. u. T. 29), sondern auch unter stadtischem und ioni-

erhielt das Wort ayogaios eine so ilble Bedeutung, dass es

vie novrigos war, wahrend man vor dem Burger unwillkurlich

e Achtung hatte, der sich wenig auf dem Markte sehen liess

schem Volke

(Eur. Or. 918 drdge

nsQCTQtuitct dyogccg,

Virl

GTiOfivXXtfv xara rfjv ayogdv u. s. w.) Fur
die Jugend aber gait es als ein wesentiicher Theil <mter Zuchtguier /jucnt, sicn vom
Markte fern zu halten. In Theben bestand eine alte Satzung, nach wel-
cher jeder Bewerber um ein offentliches Amt nachweisen musste , dass
er zehn Jahre lang kein Marktgeschaft betrieben habe. Denn dnfyeo&ai
dyogag bedeutet bei Arist. Pol. p. 1278 offenbar so viel wie dnfyeo&m
pctvavoiQv k'Qywv (p. 1321) und die Bestimmung entspricht den Satzungen
neuerer Reichsstadte , nach denen Keiner rathsfahig sein soil, welcher
ein Ladengeschaft betreibt.

Aber nicht bloss die Antipathie der Perser gegen Marktverkehr fin-

den wir bei den Hellenen wieder. sondern auch die Einrichtung, welcher
sich im Gegensatze zu den umwohnenden Kramervolkern die Perser
riihmten. So bestand unter demselben Namen bei den Thessaliern

(Anstot. Pol. 1331a) die iZev&fya dyoQa fjy Ssl xcc&ciQctv shai twv wvtcov

ndvTtov, und dieser Markt findet sich unter verschiedenen Namen und der

herrschenden Verfassung gemass in verschiedener Form in alien Griechen-

stadten; es ist der Platz der Gemeindeversammlung (dyoQa povZriyoQOs),

der Sammelort der gleichberechtigten Burger, und dieser Markt ist es,

il-o/Ltsp. Denn hier

bildet und starkt sich da Gememdegrefuhl : hier zeifren und bewahren sich

von dem der homerische Spruch

i
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die Manner, die des Vertrauens wiirdig sind (vgl. ayoQccs ayaXpa Bergk.

Rel. Com. Att. p. 422 sq.) ; hier ist der Sitz jener ccidios, welche den

Feigen vom Markte scheucht (Her. 1 . 37) und jener auch dem Freien

wohlamstandigen Ehrfurcht vor den an Ansehen und Erfahrung Voran-

[ioa Arist. Pol. 1331 b). /

Die Griechen haben also bei ihrem gesunden Sinne fiir politische

Ordnungen beide Gattungen von Markten bei sich ausgebildet . den

Kaufmarkt sowohl wie den 'freien Markt'. Beide ersebienen ilinen als

unentbehrliche Bestandtheile jeder wohleingerichteten Stadt, und Aristo-

teles, welcher aus alien das Geraeindewesen betrefFenden Bestrebungen

und Einrichtungen des Volkes das Eesultat gezogen bat, verlangt daber

fur die Stadt einen dreifachen ofFentlichen Platz : listens eine Tempel-

hohe von ansehnlicb fester Lage, darunter einen nach thessaliscber Lan-

dessitte von alien Kaufgeschaften freien Markt (d. i. die obere Agora,

xa&KQa wvCwv) und endlicb einen Kaufmarkt, bei welchem nur auf die

fiir den Verkehr zweckmassige Lage Rucksicht zu nehmen ist (f
{
ayoQdt

f] TiQog rag uvayxaias TiQa^ua, q uvuyxaia. ayoqd). Die beiden Sammel-

platze der Gemeinde sind klar unterschieden. wie zwei verschiedene Or-

gane, das eine fiir die hoheren. geistigen, das andere fur die sinnlichen

Funktionen des Gemeinwesens.

Hier erkennt man den organisirenden Geist der Griechen. welcher

sich in ihren stadtischen Einrichtungen offenbart und welcher den For-

scShungen auf dem Gebiete alter Topographic einen besondern Reiz ver-

leiht. Die Frage nach der Agora i«t bei jeder alten Stadt die Kernfrage

und vvir konnen nach der Einrichtung der Agora die verschiedenen Stu-

fen der Stadt- und Landesgeschichte unterscheiden.

Es gab Markte ohne Stadte, Pliitze des Waarentausches , wo man

an gewissen Jahrestagen zusammen kam , wie auf dem Delphion mitten

im Gebir- (Arist. mir. ausc. 104. W
Corcyr. p. 62). Es gab innerhalb der einzelnen Landschaften gewisse

Centralpunkte, welche zur Vermittelung der verschiedenen Landestheile

dienten. So war ein Landesmarkt von Megara bei Tripodiskos zur Zeit

Strabos (p. 394), und wenn hier, wie wahrscheinlich , schon in altern

Q2



124 ERNST CURTIUS
I

Zeiten ein bunt bewegter Jahrmarktsort war, so begreift sich, warum ge-

rade hier die Anfange der Komodie zu Hause waren l
). Endlich gab es

Markte ohne Stadt an den Granzen zweier Stadtgebiete. Das wa-

i

- c>ren die ayoQal iyoQlcct, avvoSoi at ttqos

Vertrag geheiligte und unter den Schutz der beiderseitigen Stadtg

durch

ten gestellte
t> friedlichem Verkehre von Nachbarg

meinden benutzt wurden (Demosth. 23 §. 37). Ein besonders merkwur

y^

diges Beispiel haben wir jetzt daffir in der Ugij dyoprj zwischen Salma-
kis und Halikarnass (Sauppe Gott. Nachr. 1863 S. 318). In ahnlicher
Weise diente als gemeinsame Dingstatte fur die Akarnanen und die

Amphilochier (denn so diirfen wir das xoivov wohl aufFassen Thuk. 3,

105) Olpai.

Die Markte waren die Anfangspunkte und Keime der urn sie er-

wachsenden Stadte, daher auch so manche Stadte den Namen A
trugen 2

) ;
sie verodeten mit der Stadt und wurden zu Weideplatzen (D

Or. VII p. 117 Ddf. Pint. Timol. c. 22), oder auch die Stadte gingen
unter und die Markte blieben, wie es mit Aleision der Fall war, der ho-
merischen Stadt, in deren Nahe Alesiaion sich als Platz eines monatli-
chen Jahrmarkts erhalten hatte (Strab. 341).

Die Markte der Stadte waren die altesten Theile derselben

wXalyaxos ayoQd Pind. Nem. 3, 14). Ihre Platze bestimmten sich ent-

weder durch innere und selbstandige Entwickelung der Verkehrsverhalt-

und Gauen (vgl. Kudorff Grom. Instit. S. 240)
oder m Folge ausserer Einwirkung , indem sich der Verkehr nach den
Kustenpunkten zog, welche fremde Kaufleute oder Ansiedler zum Lan-
dungsplatze wahlten. So entstanden jene Kustenemporien , von dcnen
oben die Rede war (S. 121) \ die hie und da ausserhalb der spateren
Stadtmauer lagen, wie in Chalkis (Bockh. Staatsh. 1 , 85). In den Co-

1) Die yon Bursian ommene Verwechslung (Geogr. v. Griech. S. 381)

2) Ueber die Entstelmng mittelalterlicher Stadten ans Markten nod ihre darauf

ahrscheinli

Beneni] orff Stadt- und Gerichtsverf
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loniallandern pflegte sich das stadtische Leben ganz nach dem Landunes6""° "" " """* ^«"^«"e

Pi

se hinzuziehen und die dortigen Stadte erwuchsen aus den Hafen-

:en und Stapelortern. Im Mutterlande hatten sich meistens schon land-

arts stadtische Mittelpunkte gebildet, so dass nur Hafenplatze aus

den Kiistenemporien erwuchsen.

Die aus natiirlichen Landesverhaltnissen erwachsenden Stadtmarkte

waren Niederungen (daher descendere in forum) , ronoi xoUot , wo die

Wege zusammentreffen , svavvceytoyoi xoig tc anb Trja &aJ,dTTt]g m/unottf-

voig xccl tou and rijs X°>f>as naaiv (Ar. Pol. 1331b ; daher haufig sum-
phge Gegenden (Ov. Fast. 6, 395), auch mit niessendem Wasser versehen

(Herod. 5, 101) und zur Anlage von Wasserbassins geeignet (Hitter Kl.

Asien II 528, 592 %
Um den Markt baut sich die Stadt an, welche sich aus den urn-

liegenden Gauen hier zusammenzieht. Daher kommt der Markt in die

Mitte der Stadt zu liegcn (»' utovp ayogd — odoi tffoovaat n^og avxb to

/titaop Arist. Vogel 1004). Daher wird der Markt den taxara rfjg noJLstos

entgegengesetzt (Thuc. 8, 95). Aber auch am ausseren Rande der

Stadte waren Waarenplatze , wo Stadt- und Landgebiet zusammenstiessen,

also den Granzmarkten analog. So hatte das messenische Thorgebaude

einen runden Platz in seiner Mitte, auf dessen Bestimmung ich (Pelop.

II. 142) hingewiesen habe; eine Einrichtung, welche sehr an die Benu-

tzung der Thorraume im Morgenlande erinnert (Vgl. J. D. Jacobi de

foro in portis. Lips. 1714).

Die centrale Lage der griechischen Markte wurde uberhaupt nicht

mit pedantischer Aengstlichkeit festgehalten , sondern das organisirende

Talent der Griechen zeigte sich darin, dass uberall den ortlichen Ver-

haltnissen gemass die Verkehrsplatze eingerichtet wurden ; so hatte be-

fplatzen jfinden wir auch im „._

lande; wie z. B. in Jerusalem die Einsenkung zwischen Moria, Zion und

einer Morserschale verglichen wird (Zeph. 1 , 11), der AufAkra, die mit

enthalt der Kaufleute war und der 'mit Silber Beladenen', und genau in der-

selben Niederung befindet sich auch der heutige Bazar (Robinson Neue

Unters. S. 65. Thenius Biicher der Konige. Anhans S 12)
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kanntlich der Peiraieus einen doppelten Markt; der eine war der See-

stapel und Hafenmarkt , der andere das Organ fur den Verkehr zwi-

schen Hafenstadt und Binnenland. Der attische Kerameikos war audi

nichts weniger als das raumliche Centrum der Stadt, aber er lag fur die

wichtigsten Beziehungen der Stadt unubertrefflich gut. Auch nach den

Zeitverhaltnissen richtete sich die Marktlage. Denn durch wesentliche

Veranderungen der stadtischen Bewohnung wurde ein fruher wohlgelege-

ner Marktplatz unpraktisch. So konnen wir Verlegungen des Marktpla-
tzes in verschiedenen Stadten nachweisen, namentlich solchen, die eine

besonders bewegte Geschichte durchlebt haben, wie Athen und Syrakus.

Den Milesiern weissagte Thales, dass ein ganz schlechter und verachte-

ter Platz ihres Weichbildes noch einmal ihr Markt werden wurde (Plut.

Solon 12); der attische Kollytos wurde in spaterer Zeit das vornehmste
Stadtquartier, weil ein Theil desselben Markt wurde. Auch in Amphi-
polis unterschied man einen Altmarkt vom Neumarkte (nyd zrjg vvv ctyo-

pag ovarii Thuk. 5, 11) ij.
,

Im Ganzen hielten die Griechen darauf, dass nicht die gauze Stadt

zum Markte werde und alle Strassen zu Bazaren. Sie beschrankten den
Verkehr auf bestimmte Platze, sie gaben diesen ausserdem eine reli

Weihe und eine staatliche Bedeutung, indem sie daselbst als heilig

Mittelpunkt den Staatsherd grundeten und in Verbindung damit die of-

fentlichen Gebaude, namentlich das Prytaneion; sie machten den Markt
zur Statte der wichtigsten Funktionen des Stoats," vor Allem derRechts-
pflege, und darum hat auch die Kunst keine das Gemeindeleben betref-
fende Aufgabe Iruher in Angriff genommen, als die Ausstattung des
Marktplatzes. Die schon geglatteten Richtersitze (Ssozoi JU#ot), der
Schmuck des homerischen Markts , sind die ersten Werke einer oifent-
Uchen Kunst der Hellenen, die nicht bloss dem Herrschergeschlechte
dient, und als den Schonsten Anblick schildert das homerische Epigramm
(10) die vor dem versammelten Volke auf ihren Richterstuhlen sitzenden

' f • r

^_^

1) Beispiele von provisorischer Marktverlegung (ptmiinjm* t^v dyoQav xaiv ma-
1. XX
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ehrwurdigen Vorsteher der Gememde. Es zeigt am Besten, wie die Hel-
lenen mit dem Begriffe der Stadt auch den des Stadtmarkts ethisch auf-

zufassen und ihm dadurch eine ganz andere Bedeutung und Weihe zu ge-

ben wussten als die Volker des Morgenlandes l
).

Dieses Gericht auf der Agora vor dem Ringe des Volks ist aber
nicht das urspriingliche. Denn in altester Verfassungsperiode , so lange

in der Konigsburg der Schwerpunkt des offentlichen T.ebens lag, war es

vor denThoren des Palastes, wo der Konig seine Bescheide ertheilte und
diejenigen zusammenrief Gemeinwesen
die Yorplatze des Palastes waren also die altesten Sammelorte der Bur-
gerschaft, mi npiajuoio 9vQflCtv in der Ilias, vor den J'forten des Pen-
theus(Eurip. Bakchen 315) u. s.w. In Theben und Athen erhielt sich die

Tradition des alten Burgmarkts und wie die Konige des heroischen

Griechenlands
, so richteten auch die Konige Israels (2 Sam. 15, 1) und

die der Germanen (Grimm Rechtsalt. 804) an derselben Stelle. Vgl
Ahrens Themis 2. 13. /

Bei dem Sturze des Konigthums wird Verwaltnng und Gericht ins
die untere Stadt verlegt, in die Wohnplatze des Volks, bei dem jetzt die

Staatshoheit ist. Kaufmarkt und Gemeindeplatz treten nun zusammen
und nach altem Sprachgebrauche bezeichnete dyogd auch ixxJitjata (Hock
Kreta III S. 59). So lange nun eine bestimmte Anzahl edler Geschlech-

ter sich als das Volk betrachtet, wohnen sie um den Marktplatz herum i

C _ 3 v x v
(wncaQtdai 01 avro to aorv olxovvxsg) und sehen die Umgebung des

Staatsherds und der Staatsgebaude wie ihr Quartier an, das nur scheu

o Mannern des Demos
Mit der weiteren Entwickelung des Verfassungslebens hangt das

Bedurfniss nach einem vom Kaufmarkte Gemeindepl

sammen; fur, die Yersammlung der Burgerschaft wird ein oberer Platz

Im Morgenlande dienen die Thorraume auch als Platze fur die Prozesse, so-

wie fiir die freiwilhge Gerichtsbarkeit und fur offenthche Bekanntmachungen.

Winer Bibl. Realworterbuch II 715.
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bgegranzt 1 wie Aristoteles » aber

Markte und ebenso die offentlichen Gebaude. Die

Gerichte bleiben am
ganze bauliche Ent-

wickelu « griechischen Markts kniipft also

geren Sinne
5 im

die Kunst der heroischen Zeit dem Sitze des K5-
nigthums diente, so richtete sich

lerische Erfindsamkeit darauf,

und grossartig auszustatten.

Beg Demokratie die kiinst-

den Sitz des Demos schon, behaglieh

•

Wo diese Erfindungen zu Hause sind, ist uns nicht iiberliefert

Aber

als d

ir konnen mit gutem Grunde

Wiege der Demokratie so wie

reichen Handelsstadte Ion:

demokratischen Architektur

trachten Dort ist ohne Zweifel der Saulenbau zuerst zu prachtvollen

Communalbauten (Arfiicc) verwendet un

tigen Hallengangen umgeben worden.

wie em
l
solcher des Gem

ier Marktplatz zuerst mit schat-

Bei den Siphniern sehen wir,

ms mit einem gewissen Grade

des offentlichen Wohlstandes einzutreten pfiegte (Herod. 3, 57)

Von Ionien wurde Kunst

pflanzt. Damals entstanden die dyogcei navdaCdctZ

Kimons Zeit nach Athen ver-

dithyramb

die Lagerplatze und Marmorhallen (arocu', anoardosis, igctiQgosig, dyoQavo/tiioi

mQCnctxoi C. Insc. Gr. n. 3545), die Wasserkunste und Baumpflanzungen

auf den Markten der Stadte, welche mit einander wetteiferten, in zweck-

geschmackvoller Ausstattung derselben ihren

selbst

massiger Einrichtung und

Kunstsinn zu bethatigen. Chalkis war stolz auf seinen Markt
kleine Orte, wie Anthedon, konnten sich ihrer Marktanlagen ruhmen
Die Markthall

der anderen, und

entstanden als Denkmaler gliicklich

konnten Markte
zen erne

Jii

regelmassige Gestalt h

die ohne Zweifel auch aus Ionien

)r Zeiten eine nach

)ei aller Pracht doch im Gan-

Es war eine neue Erfindung,

Lte, dass man den Markt als

Ganzes, als eine baulich

Strassen durchschnittenen

Anlage auffasste, die fruher getrennten,

nd in schiefen Winkeln rieben einander

Weil es darauf ankommt. dass die Menge, als Biirgerschaft versammelt.

ein ubersichtliches Gauze bilde (jj nk^vc
(favt-gd Dion. Hal. A.nt. Rom. 4. 15.
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liegenden Hallen symuietrisch ordente uud auf diese YYeise einen offnen

Gemeindesaal zu Stande brachte, welcher durch Thore mit deii anderen

Stadttheilen in Verbindung stand 1
). Dies ist der veumfoe xgonos, den

ich in der Arch. Zeitung 1848 S. 295 f. deutlich zu machen gesucht

habe; das ist dieGrundform des Forums, welches Vitiuv V. 1 beschreibt:

Graeci in quadrato amplissimis et duplicibus porticibus fora constituunt

crebrisque columnis et lapideis aut marmoreis epistyliis adornant et su-

pra ambulationes in contignationibu$ faciunt.

Wenn ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen %um Stadtmarkte

von Athen iibergehe, so bedarf ein Versuch zur topographischen Her-
stellung desselben wohl keiner weiteren Befihwortung. Mir wenigstens

erschien es schon lange als eine dringende Aufgabe, dass man, nachdem
gewisse Vorfragen, wie ich hoffe, erledigt sind, die Markttopographie

nicht, wie es bisher geschehen ist, im Zusammenhange mit der Topo-

graphie der ganzen Stadt behandle, sondern einer besonderen Betrach-
r _

tung unterziehe. Denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben deut-

lich genug gezeigt, wie viel Einzelforschung noch nothig ist, ehe ein Ge-
samtbild der alten Stadt gelingen kann und wie wir nur Schritt fur

Schritt auf dem schwierigen Boden der attischen Topographie vorwarts

kommen konnen. Auf dem Gebiete des Kerameikos stehen furs Erste

keine Nachgrabungen in Aussicht, deren Ergebnisse man abwarten konnte,

und wenn bei dem empfindlichen Mangel an deutlichen TJeberresten des

Alterthums die Wiederherstellung in manchen Einzelheiten auch hypo-
thetisch bleiben muss, so enthalt doch jeder ernstliche Versuch dazu

schon die heilsame Nothigung, alle Punkte des Problems sich klarer zu

machen, das Sichere und Unsichere bestimmter zu unterscheiden und den

I Ueber Marktthore vgl. Gottling de Incantata 1863 p. 5. Aber Thuk. 4. 111.

ist kein solches Marktthor gemeint. Vgl. Wegebau S. 83 und Vischer in

Jahn's Jahrb. f. Phil. LXXIII. S. 139. Marktthore in Xanthos (Ross Klein-

asien S.47, Kadyanda (Patter U 957) Korinth (Pelop. II 530). Patrai 1 443)u.s.w.

Hist.-Phitot. Classe. XII. n
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Vorstellungen, welche wir uns unwillkiirlich bilden , eine scharfere Fas-

sung zu geben, wodurch Wahrheit und Irrthum sich deutlicher heraus-

stellen muss. Deshalb habe ist es versucht, den Raum, von welchem
doch jeder Philologe ein mehr oder minder deutliches Bild im Geiste

tragen muss, in einem ausgefuhrteren Grundrisse, als es bisher gesche-

hen ist, vorzulegen J
).

Die Herstellung der Agora muss von dem einzig Sicheren , das

uns uberliefert ist, ausgehen; das ist die Beschreibung des Pausanias.

Ihr richtiges Verstandniss ist die erste Aufgabe, weil nur hier die Grup-
pen der Marktgebaude in ihrem Zusammenhange mit den ubrigen Stadt-

quartieren angegeben sind. Dann erst wird es moglich sein, das aus an-

deren Notizen Bekannte einzureihen, urn so das skizzenhafte Bild, wel-

ches wir aus Pausanias gewinnen, zu vervollstandigen.

Seine Beschreibung der Agora ist ein Theil der Periegese von Athen,

welche in sechs Abschnitte zerfallt: 1. vom Eingangsthore fiber den
Markt bis zum Fusse der Burg. 2. Ilissosufer und Enneakrunos. 3. Fort-

setzung der Marktbeschreibung bis zum Prytaneion. 4. vom Prytaneion

nach dem Olympieion und Stadion. 5. vom Prytaneion zum dionysischen

Theater und Umgebung. 6. die Akropolis, an welche die Grottenheilig-

thumer unterhalb derselben und der Areopag mit seinen Merkwfirdig-

keiten angereiht wird 2
).

Diese Eintheilung der Periegese erscheint im Ganzen zweckmassig
und verntinftig. Die verschiedenen Absatze erklaren sich am naturlich-

sten aus dem Wechsel der Ortsfuhrer, dessen Einfluss auf die Gestal-

gedenke des Herrn
Oberhofbauraths Strack. Im Einverstandnisse mit ihm habe ich den Plan
entworfen und seiner Hand verdanke ich die Zeichnung derselben.

folgt

Stadtbeschreibung

attischen Gerichtshofe; dies

menhatig hat und offenbar dadurch veranlasst ist, dass P. bet Gelegenheit
des Areopags sich nach den ubrigen Gerichtsstatten erkundigt und daruber
eine zusammenhangende Auskunft erhalt. Sie lagen z. Th. iv ayavet rijg

ttilms und waren schon darum dem Periegeten entgangen, welcher den
Hauptstrassen folgt.
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tung des Textes ich bei andrer Gfclegenheit nachgewiesen zu haben

glaube (Pelop. II 52, 109). Durch die Abhangigkeit des Pausanias

von der Leitung der Ciceronen lasst sieh manche Seltsamkeit erklaren,

welche bei einem Manne, der den Stoff mit Selbstandigkeit und Freiheit

beherrschte, unerklarlich ware. Am seltsamsten bleibt die Enneakrunos-

ihrer wi-

derspricht, sondern auch an sicli als ein besonderer Theil der stiidtischen

Wanderunsr schw& begreife da eine spatere Tour in dieselben

Gegenden zuriickfuhrt. Auch an eine Verunstaltung des Textes ist nicht

zu denken, da ganz deutlich zwei Wanderungen vorliegen. Wenn man

also nicht ganz besonderen Umstanden, die ausserhalb aller Combina-

tion liegen , diese Abnormitat zuschreiben will, so kommt man auf fol-

gende Vermuthung. Die Punkte namlith, welche Pausanias bei seiner

ersten Ilissoswanderung erwahnt , (Odeion, Enneakrunos , die Heiligthii-

mer der Demeter und Kora, sowie der Triptolemostem pel und der Tern-

pel (

Paus

g der Nahe des itonischen Thors. Da nun

zuerst in d

seren belehrt von der Westseite. dem Haupteingange

erst
i
eines Bes-

r Stadt. her ei-

nen neuen und richtigeren Anfang seiner stadtischen Periegese macht

so ist es mir ahrscheinlich , dass er jene gleich nach

seinem ersten Eintritte besichtigt und verzeichnet hat , so dass sie eine

Grupp seinem — dann

die Merkwiirdigkeiten der innern Stadt nicht auseinander zu reissen.

an einer andern Stelle chaltet Dass er dies ^w

gemacht hat, kann bei der geringen Kunst B

chickter

welche Pausa-

nias gerade

lasst, nicht

la maniere

Redaktion seiner Aufzeichnungen erk

nehmen. Vjd. Lenormant in seinem Aufsatze 6de

Pausanias' in Bulletin Archeol

$ais. 1855 p. 10: Soit que Texperience

commen^a sa description, soit que le in

man a

TAthenae

Pausanias

vran-

lui de

mbre d

embarr

ouvrages qui rap

portaient a TAttique,

.par des omissions c

brachte die Fiille der Merkwiirdigkeiten Athens in Verwirrung

livre se distingue

siderables etc. Auch einen Strabon ^±+r 1. 396)

R #
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Nachdem wir uns auf diese Weise den befremdenden Umstand zu

erklaren gesucht haben, dass zwei Touren des Pausanias in dieselbe Ilis-

sosgegend ftthren und die Beschreibung der Agora durch ein ungehori-

ges Einschiebsel in zwei Halften getrennt ist, fassen wir dieselbe als ein

Ganzes auf und suchen sie uns im Einzelnen deutlich zu machen.

Pausanias kennt nur die Agora im inneren Kerameikos. In Be-

zug auf ihn herrscht ein doppelter Sprachgebrauch. Im weiteren Sinne

verstand man darunter das ganze Stadtquartier vom Fusse der Akropo-

lis bis an die Westgranze der Stadt, die ganze innere Halfte des durch

die Ringmauer getheilten Gaues der Kerameer ; so in alien Stellen , in

welehen der stadtische Kerameikos dem ausseren entgegengestellt wird.

und dort, wo Privatgebaude innerhalb der Stadt als im Kerameikos ge-

legen angeftihrt werden. So bei Isaios VI § 20 : fj iv xsqci/usixw avvoi-

xta. Im engeren Sinne aber bezeichnet der Name Kerameikos einem bei

den Griechen weit verbreiteten Sprachgebrauche gemass den wichtigsten

Theil des stadtischen Gaues , d. h. den Markt, und in zahlreichen Bei-

spielen, namentlich wo von Aufstellung offentlicher Denkmaler die Rede

ist , bedeutet iv xt-Qautixai gerade so viel wie iv ayogee. Zestermann

Basiliken S. 36.

Pausanias bespricht den Kerameikos nur in dem zweiten Sinne,

nicht als Gau oder Stadtviertel , sondern als einen stadtischen Platz,

XioqIov. Der Platz ist im Ganzen ein niedrig gelegener; deshalb werden

die Sstlichen Gebaude als oberhalb des Kerameikos angefiihrt. Es muss

femer ein Platz von ansehnlicher Gr<5sse gewesen sein, da er ihn auf

zwei verschiedenen Wegen in zwei Absatzen beschreibt (was z. B. bei

einem Platze von der Grosse des romischen Forums schon sehr aufFal-

lend ware), und zwar geht er erst an den ausseren Seiten herum, um
dann das in der Mitte des Platzes Befindliche zu erwahnen. Dass er

aber bei seinem 1 mgange nicht die Absicht habe , in Aufzahlung der

Merkwiirdigkeiten vollstandig zu sein, giebt er deutlich zu verstehen, in-

dem er in Betreff des inneren Marktraums ausdriicklich sagt, dass er

das nicht Allen in die Angen Fallende und Allbekannte (ra ovx sig nnav-

:) hervorhebe. An einer andern Stelle (3, 11, 1) spricht er
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sogar von einer Revision (inavoQ&w^ia), welche er mit seiner Atthis vor-

genommen habe. Daraus geht hervor, dass er bei spaterer Durchsicht

seiner Aufzeichnungen nur einen Auszug aus denselben zu veroffentli-

chen beschlossen habe mit Ausschluss des minder Merkwurdigen. Nach
welchen Grundsatzen er aber die Sonderung des Merkwurdigen von dem
minder Merkwurdigen (dnoxQlvcci ra d^ioXoywrma, imXQao&cu za fidXicra

a&a juvfjjuris) gemacht und wie er diese Riicksicht mit der anderen ver-

einigt habe, das Allbekannte zu tibergehen, dariiber finden wir bei dem
Schriftsteller keine Auskunft und es ist wohl vorauszusetzen. dass er da-

bei im Ganzen ziemlich principlos verfahren sei; denn eine rationelle

Ausgleichung dieser beiden Gesichtspunkte ist ja an sich ganz unmoglich.

Fur die ganze Sehriftstellerei des Periegeten scheint mir aber das Re-

sultat sich zu ergeben, dass er, als ihn seine Liebe zum Alterthume vor

Allem nach Athen hinfubrte, fur litterarische Darstellung noch ganz un-

vorbereitet war, dass er anfangs den ganzen Stoff mit vollen Handen ge-

ben wollte und erst spater, als er die Atthis in besonderer Ausgabe ver-

offentlichte, sich zu einer abkurzenden Redaktion veranlasst sah, wie er

sie sich nachher bei besonders wichtigen Stadten zum Gesetze machte.

Wie grossen Nachtheil uns, denen Pausanias die einzige periegetische

Quelle ist, die zweite Hand, welche er an seine Tagebucher legen zn

mussen glaubte, gebracht hat, ist leicht ersichtlich, und bei solchen Pla-

tzen des Alterthums, wie der attische Markt, tritt uns natiirlich das Lii-

ckenhafte der Beschreibung am empfindlichsten entgegen.

Pausanias betritt den Markt, indem er von Westen her die grosse

Hallenstrasse herkommt, welche den Kerameikos im engeren Sinne mit

dem Dipylon verband 1
). Es war diese Strasse gewissermassen eine Er-

f

1) Ueber den Eintrit des P. durch das Dipylon vgl. meine Abh. z. Gesch. dem

Wegebaus S. 68 (276); Bursian Geogr. v. Gr. I, 278 straubt sich noch gegen

das Dipylon, obwohl er zugiebt, dass der gewohnliche Weg vom Peiraieus

durch dasselbe ging, und warum ging denn P. vom itonischen Thore urn die

halbe Stadt herum. wenn er nicht dadurch den Vortheil erreichte, die eigent-

liche Stadtwanderung bei dem Hauptthore zu beginnen, der porta velut in

ore urbis posita. maior aliquanto patentiorque quam ceterae (Liv. 31, 24),
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weiterung des Marktplatzes und die Einleituug und Vorbereitung dessel-

ben, indem sich in ihr zu beiden Seiten nur Gegenstande von allge-

mein stadtischer Bedeutung fanden und namentlich die Bildnisse ausge-

zeiehneter Manner und Frauen rechts und links vor den Saulenhallen

in Erz aufgestellt waren. wie sie sonst die Marktplatze selbst zu schmii-

cken pfiegten. Es wird nicht gesagt, dass es nur Athener und Athene-
rinnen gewesen seien; es ist im Gegentheil sehr wahrscheinlich , dass

man namentlich in der perikleischen Zeit hier Bildnisse von Hellenen
aller Gegenden vereinigte, urn Athen als den Mittelpunkt griechiseher

Bildung zu kennzeichnen , wo jedes Verdienst, das sich auf dem weiten

Gebiete derselben geltend gemacht hatte, seine Anerkennung und
t->

digung finde. Die Hallen gingen ununterbrochen vom Thore bis zum
Marktplatze; es war also eine Strasse und ohne Zweifel eine der we-
nigen kunstgerecht angelegten, breiten und geraden Strassen von Athen,
wie es schon die Festprozessionen verlangten und wie es namentlich von
den Marktstrassen verlangt wurde. (Vergl. Arist. Vogel 1005 die odol

OQ&ctt). Sie ging in der flachen Hohlung des Bodens entlang, welche
der von Natur so deutlich vorgezeichnete Ein- und Ausgang der Stadt

ist
,
und welche zu alien Zeiten

j so lange Athen an der Nordseite der

Burg gelegen hat, als westliche Thorstrasse gedient hat, sie fallt also mit
dem unteren Theile der heutigen Hermesstrasse zusammen; wo
aber eine ostliche Biegung macht, ging die alte Strasse in gerader Linie
sudostlich weiter, bis sie den nordlichen Rand des Marktes erreichte

Die

1

beiden Strassenseiten waren ausserlich gleichartig, aber wesent-

:hieden von einander. Denn die eine Seite hatte einfache Sau-
lengange

,
welche nur die Einfassung der Strasse bildeten , die andere

aber Hallen mit anliegenden Gebauden (// htQcc tv5p atomv fyu hgcc &ecov

etc.). Der einsilbige Perieget sagt uns nicht, welche von beiden zur
Rechten und welche zur Linken gelegen war. Indessen lasst sich mit

Die HaUe

Pompeion

welche P. geht, ist die via lata intra portam. Auch das

wie

meteitempel zeugen fur das Dipylon. Vgl. Att. Stud. I, 66.

^W
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Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die ixiga xdov axotov mit den Uga

&€(5p u. s. w. die linke war. Denn wahrend rechts vom Thore der

Raum durch Felshohen eingeschrankt ist, breitet sich zur Linken d. i.

gegen Norden eine geraumige Flache aus, wo fur grossere Anlagen Platz

war. Auf dieser Seite also haben wir uns hinter den Saulenhallen die

von Pausanias denken, zunachst dem Thore

einige Heiligthiimer, dann das Gymnasion des Hermes, dann einen gros-

sen Bezirk des Dionysos Melpomenos, welcher das beriichtigte Haus des

Polytion einschloss so wie die Weihgeschenke des Eubulides, und endlich

das Gemach, in welchein eine Gruppe von Thonfiguren den Landeskonig

Amphiktyon darstellte , wie er die Gotter und namentlich den Diony-

sos bei sich bewirthete. Diesen Gastsal haben wir uns also schon in

der Nahe der Agora zu denken, und es leuchtet ein, wie sehr derselbe

seiner Bedeutung nach dieser Lage entsprieht, da am Markte der Herd

der Stadt war, in welche Dionysos von Eleutherai auf dieser Strasse ein-

gewandert sein sollte, und der Altar der zwolf Gotter, an welchem auch

die dionysischen Festchore ihre Gesange auflFuhrten.

Die Lage des Markts kann im Allgemeinen nicht zweifelhaft sein.

Sie ist schon dadurch bestimmt, dass man vom Kerameikos bei den

Standbildern der Tyrannenmorder zur Burg hinaufging. In dieser Rich-

tung ist nur eine flach gesenkte, muldenformige Niederung, welche sich

zum Burgaufgange hin erstreckt, eine Niederung, welche im Siiden durch

die ansteigenden Terrassen des Areopags, im Westen durch den Hohen-

zug, welcher im Hugel des Theseions auslauft, im Osten durch das er-

hohte Terrain am Nordfusse der Akropolis ihre naturliche Begranzung

hat In dieser Niederung haben wir uns den Markt als einen vierecki-

gen Platz zu denken, dessen drei Seiten den Handera der Niederung

entsprechen, wahrend an der vierten oder nordlichen Seite der naturliche

Zugang war, durch den man von der Dipylonstrasse den Markt betrat

So wie Pausanias den Platz betritt, erblickt er zur Rechten die

Halle des Archon-Konig mit den Gruppen des Skiron und Kephalos

auf dem Dache. Diese Halle kann nach den Worten des Periegeten

noch an der Nordseite des Platzes geles:en haben , aber auch schon an
+
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der Westseite. Das Letztere ist wahrscheinlicher , besonders deshalb.

weil Pausanias spater die an der entgegengesetzten Marktseite befind-

lichen Gebaude als oberhalb der Konigshalle gelegen bezeichnet. Da-

raus durfen wir folgern, dass sie das erste Hauptgebaude an der West-

fronte des Markts gewesen sei.

In der Nahe der Stoa, also vor der gegen Osten geoffneten Saulen-

halle, und zwar, wie das Folgende lehrt, bei dem sudlichen Ende sah

man eine Gruppe von drei Standbildern, welche historisch genau unter

sich zusammenhingen ; es waren die urn die Wiederherstellung der atti-

schen Selbstandigkeit und Seemacht vor Allen verdienten Manner, Konon,

Timotheos und Euagoras, und diese standen wiederum in der Nahe einer ohne

Zweifel kolossalen Statue des Zeus Eleutherios oder Soter, einem Denkmale

der Perserkriege, welchem spater Kaiser Hadrian an die Seite gestellt wurde.

An dieser Gruppe vombergebend war Pausanias schon vor der

Fronte der zweiten Markthalle angelangt, denn 'hinter den Standbildern

(P. ist namlich, um die nach Osten blickenden Statuen von vorne zu se-

hen, auf den innern Marktraum vorgetreten) , also an derselben Markt-

seite war eine Halle mit den Gemalden der zwolf Gotter. Diese Halle,

auch die des Zeus Eleutherios genannt, schloss sich also unmittelbar an

die Konigshalle an, und damit stimmt auch die Angabe bei Harpokration

:

tint owed tiuq' aAXqAag % t€ rov
3
EZtv&sQtov Jwg xal f} {iaaiAttog, ein Aus-

druck, aus welchem man mit Unrecht gefolgert hat, dass die eine hinter

der anderen gelegen haben miisse oder dass sie gar an verschiedenen

Marktseiten anzusetzen seien, wodurch der Zusammenhang in der Perie-

gese des Pausanias ganzlich zerstort werden wiirde. Er geht ohne Zwei-
fel an derselben Marktseite gegen JStiden weiter und nagd bezeichnet

auch hier nichts Anderes als ein einfaches Nebeneinander oder die

mittelbare ortliche Folge (vgl. Ausdrucke wie twp
ArjAovg ^ff*«g u . A.). Damit ist aber nicht gesagt. dass beide Hallen
nau in einer Fiucht gelegen haben; es deutet vielmehr schon das onu

/

un-

<pu)rt]

«

darauf hin, dass die Zeushalle etwas weiter zuriick lag

Paar von Markthallen werden die Basileios und
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Nahe bei der Zeushalle, welche gewiss das ansehnlichste und ge-

raumigste Marktgebaude auf dieser Seite war und vor alien der Biirger-

schaft zu einem angenehmen Aufenthalte diente, lag der Terapel des

Apollon Patroos, welcher als Vater der ionischen Geschlechter Ahn und

Schutzherr der Athener und der Hort ihres Staats war. Da die spater

genannten Gebaude am Areopag lagen, so ist es wahrscheinlich , dass

der Apollotempel noch in derselben Reihe von Gebauden stand, welche

den Markt an der Westseite schlossen, so dass seine Fronte mit der

Zeushalle ungefahr in einer Linie lag, und vor seiner Fronte standen,

gegen Morgen blickend, nach dem innern Marktraume vorgeriickt, die

beiden Standbilder des Gottes, der Patroos des Leochares und der Alexi-

kakos des Kalamis.

Mit dieser Anordnung stimmt es, dass Pausanias, nachdem er die

bisherigen Gegenstande mit ausdrucklicher Bezeichnung der Nahe an ein-

ander gereiht hat, nun ohne einen Ausdruck dieser Art zu gebrauchen,

zu einer Gruppe von drei Gebauden ubergeht , welche eng unter einan-

der verbunden nach unzweideutigen Kennzeichen dem Siidrande des

Markts angehoren. An ihnen entlang gehend kommt P. zur siidostlichen

Ecke des Kerameikos, und so spricht Alles dafur, dass er nach dem

Apollon Marktseite auf die Sudseite ubergeht

wo Terrain zum Areop

Die drei Gebaude fiihrt Pausanias in dieser Folge auf: Metroon,

Buleuterion und Tholos, indem er sie durch ein zweifaches ntyatov zu

einer Gruppe verbindet. Dass sie am Rande einer ansteigenden Gegend

lagen, folgt daraus, dass 'oberhalb' derselben die Standbilder der Heroen

standen, nach welchen die attischen Burgerstamme benannt waren. Diese

mussen also auf einer den Kerameikos uberragenden Terrasse gestanden

die Eleutherios bei Hesychios angefuhit nach der Verbesserung von Meur-

sius (Hes. ed. M. Schmidt I p. 362). Lag

und eben so wenig aus Diog. Laert. VI

woraus Leake (D. A2
. S. 78) auf die Nahe von Zeushalle und

schliessen wollte\

Uist.-Philol.Classe. XII S
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haben , und diese Terrasse, welche, wenn auch kunstlich aufgemauert,

doch ohne Zweifel auf einer naturlichen Bodenerhebung beruhte 1
), kann

nach der ganzen Oertlichkeit nur am Abhange des Areshiigels gesucht

werden. Diese Annahme wird dadurch bestatigt, dass in der Nahe der

Arestempel angefuhrt wird, welcher von der nach demselben Gotte be-

nannten Hohe doch nicht wohl getrennt gedacht werden kann, und end-

lich setzt Pausanias hinzu, nicht weit davon standen dig Statuen des

Harmodios und Aristogeiton. Da diese nun nach anderen Zeugnissen in

der Nahe des Burgaufgangs standen , so folgt aus dem Allen auf eine,

wie mir scheint, zwingende Weise, dass Pausanias vom Apollotempel her

am Areopag entlang gegen Osten bis zum Fusse der Akropolis vorwarts

gegangen ist, und so wird die Anordnung der Gebaude auf der Sudseite

des Markts im Allgemeinen ausser Zweifel gestellt.

Die Tyrannenmorder standen nicht in enger Reihe mit anderen

Denkmalern , darum werden sie von Pausanias auch nicht in unmittei-

barer Nahe eines anderen Gebaudes angefuhrt, und auch Arrian's Aus-

sage 2), dass sie ungefahr dem Metroon gegenuber standen, lasst noch ei-

nen geraumigen Zwischenraum voraussetzen. Es war ein hochragender,

weit sichtbarer Standort, den sie einnahmen, eine von andern Aufstellun-

gen absichtlich frei gehaltene Terrasse, welche als Opferstatte des Pole-

marchen und als Tanzplatz fur Festchore diente 5
) , eine stattliche Hoch-

flaehe noch innerhalb des Kerameikos und zum Markte gehorig, ungefahr

dort , wo noch heute die Wege sich trennen , welche aus der Unterstadt

rechts zum Areopag. links zur Burg hinaufFuhren.

i

1) Man erkennt noch Spuren alter Terrassen am Areopag, wie sie auf dem
ang

2) Anab. 3, 16 : xhlvxai *A&rjvn<5iv iv Kega^ixd) al rixovsg, % avipsv ig nofop,

xazavnxQv /xdXiOta rov Mijtqwov.

3) Tim. Lex. Plat. u. OQXijotoa tdnog 4m<paVfjg elg nccvjjrvQtv , ev&a *J[Q(iodiov

xal
y
AQiOTorsCzoyog slxoveg. Nach dem Vorbilde der Athener hat man auch

Stadtmarkten de-

ren Beaufsicht

hatten. Berl.

den Agoranomen oblag, die die imptltta rwv tlxovwp

war es ^ewiss auch m
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Rathhaus und Metroon lagen selbst schon auf hoherem Grunde.

Dass letzteres auf Felsg: ich aus dem Barathron oder

Chasma, welches unter demselben befindlich war (Suidas s. v. BcIqcc&qov

und MrjTQayvQtrig) und das wir uns doch als eine Felskluft oder -spalte

denken miissen ; zugleich kann man aber aus den Worten Arrian's schlies-

sen, dass von der Ostseite des Metroons eine freie Aussicht gegen Osten

war, weil die gegen Westen gerichteten Bildsaulen der Tyrannenmorder

ihm gegenuber standen. Deshalb habe ich es auf dem Plane etwas tie-

fer als das Rathhaus angesetzt. Dieser freien , sonnigen und bequemen

Lage wegen liebte es gewiss auch Diogenes, sich vor dem Metroon zu

lagern, wo er das rege Volksleben vor Augen hatte x
). Dariiber also lag

die Eponymenterrasse auf einem Absatze des Areopags, und an derselben

Hohe standen in der Eichtung nach der Burg die Statuen des Amphia-

raos und der Eirene, welche ihren Knaben Plutos auf dem Arme trug;

dann die Erzbilder des Lykurgos, des Kallias, des Demosthenes und un-

weit des letztern das Heiligthum des Ares mit einer Gruppe von Stand-

bildern umher.

So war Pausanias bis zur Siidostecke der Agora gekommen und da-

mit schliesst der erste Theil seiner Beschreibung derselben, welcher viel-

leicht einem herkommlichen Pensum der Fremdenfuhrung entspricht.

Fragen wir nun, wo er den Faden wieder aufhimmt, so giebt dariiber

Pausanias selbst einen Fingerzeig, indem er Kap. 14, 6 die Marktseite,

welche er jetzt beschreibt, als die hohere und die Punkte, welche er

zunachst erwahnt, nach der Stoa Basileios bezeichnet. 'Oberhalb des Ke-

rameikos, sagt er, und der Konigshalle ist ein Tempel des Hephaistos'.

Wenn wir die Worte vtiIq Sh rbv Kf-^ttfxtixov u. s. w. in dieser

Weise auffassen (und ich wiisste in der That nicht , wie sie anders ver-

standen werden sollten 2), so mussen wir daraus schliessen, dass die er-

sten Gebaude, welche jetzt von Pausanias genannt werden , der Hephai-

1) Diog. Laert. VI, 23. Sen. Ep. 90, 14. Als eineStatte bewegten Volkslebens

kommt der jSojftog rijg Mijtgog t<2v 0. auch bei Aesch. c. Tim. § 60 vor.

2) vnsQ nach Analogie von QQqxeg vntq top ' EXX^anovtov olxovrag.

S



\

140 ERNST CURTIUS

stostempel und das benachbarte Heiligthum der Aphrodite Urania , dem
Markte so nahe lagen, dass man von ihnen die KQnigshalle erblicken

konnte (denn an diese knupft P. an, urn seine Leser zu orientiren, und

dies war bei der Fortsetzung der Marktbeschreibung urn so passender,

da er bei derselben Halle den Anfang derselben gemacht hatte); aber

sie lagen nicht unmittelbar am Markte, denn es wird noch ein Weg ge-

macht, um von jenen beiden Heiligthiimern zur Markthalle Poikile zu

gelangen (iovat de npog Tf\v azocer, fy HoixiXr\v ovo/udZ&voiv , sanv 'Eg/u^g

XaAxovg xaXov/usrog dyoQctiog xal nvArj nXr\Giov). Auf diesem Wege kommt
also P. an einem Thore voriiber, und da dies Thor ohne Zweifel am
Rande der Agora gestanden hat, so muss hier auch eine fortlaufende

Begranzung derselben stattgefunden haben; denn feste oqoi gehoren zum
Wesen eines griechischen Marktpiatzes (vgl. Arist. Ach. 727). Als Granz-

zeichen dienten aber die Hermen, und da wir nun wissen, dass von der

Poikile und zwar nach Norden hin (wie sich gleich ergeben wird) eine

Hermenreihe ausging, so wird es gewiss in hohem Grade wahrscheinlich,

dass Pausanias durch diese zur Poikile gelangt ist. An dieser Hermen-
strasse stand auch der Hermes Agoraios, und da derselbe an der inneren

Marktseite stand und Pausanias erst ihn und dann das Thor
folgt daraus, dass P. nicht durch das Thor, wie Einige anj

haben, den Marktplatz betreten hat; er muss denselben schon vorher

erreicht haben und zwar durch die offene Hermenreihe, welche Durch-
blick und Durchgang gestattete. Nach dieser, wie ich hoffe, einfachen

und einleuchtenden Combination sind also auf meinem Plane die beiden
Tempel des Hephaistos und der Aphrodite der Konigshalle gegenuber

Qennt, so

enommen

hinter den Hermen angesetzt worden und diese Ansetzung wird dadurch
bestatigt, dass in anderen Zeugnissen das Hephaisteion nicht am Markte,
sondern in der Nahe desselben angefuhrt wird [nZnoCov tip dyogag Harpokr.
und Suidas u. d. W. KoXmvaimg).

Die Poikile bildete den wichtigsten Theil der ostlichen Marktseite.

Pausanias die Beschreibung der den Markt einfas-

senden Gebaude und geht zu dem inneren Marktraume iiber, ohne die

vierte d. i. die nordliche Marktseite besonders zu erwahnen. Diese muss

Mit ihr beschliesst
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aber nothwendig auch ihren Abschluss gehabt haben, da wir uns keine

Agora ohne eine vollstandige Umgranzung denken konnen , und diesen

Abschluss bildeten die Hermen. Denn die Hermenreihe nahm naeh be-

»stimmten Zeugnissen nicht nur bei der Poikile ihren Anfang, sondern

auch bei der Konigshalle (dnb r^s IloixtXr\s xal rfja wv BamAfws arods

sialv dl 'EQual xaAov/uspoi Harp. u. d. W. r
EQ

t

uai) ; eine Ausdrucksweise,

welche um so passender erscheint, wenn die Hermen nicht in gerader

l.inie von einer Halle zur anderen sich erstreckten, sondern, wie es auf

dem Plane angegeben ist , an der nordostlichen Marktecke einen Win-
kel bildeten, von welchem sich ein Arm der Hermenreihe bis zur Poi-

kile erstreckte. Unter diesen Verhaltnissen konnte sehr wohl von einem

doppelten Anfangspunkte die Rede sein.

Die Hauptreihe der Hermen war aber diejenige, welche von der

Konigshalle gegen Osten ging ; damit gewinnen wir die vierte Marktseite

und zugleich den Abschluss des Kerameikos im Norden. Wenn uns

also zwei verschiedene Gruppen von Markthallen genannt werden , ein-

mal Eleutherios, Basileios und Poikile, und wiederum Poikile, Hermen-

halle und Basileios (Tzetzes in Cramer. Anecd. IV p. 31), so werden in

der ersten Gruppe diejenigen zusammengestellt, welche die grossten und
ansehnlichsten waren, in der zweiten aber die drei Hallen, welche, mit

ihren Enden zusammenstossend , den nordlichen Theil des Marktplatzes

einfassten. Indessen haben wir uns die 'Hermen' wohl nicht als eine

gentliche Markthall (wenn auch Aeschines g. Ktes. 183

sie so nennt und die 'gtocc
c
Eqjuw^ bei Harpokration auf einer sehr

wahrscheinlichen Emendation Sluiters beruht), sondern als eine offene

Reihe von Hermenbildern , welche in grosser Anzahl und mehrfachen

Reihen neben einander aufgestellt waren.

Dass aber diese Hermen wirklich an der Seite standen, wo die

Hauptstrasse vom Thore her in den Markt miindete, bezeugt Xenophon

im Hipparchikos 3, 1. Dort ist von den Reitergeschwadern die Rede,

welche auf dem Markte Athens einen feierlichen Dmzug halten, wobei

sie vor jedem der dort beiindlichen Hailigthtimer Halt machen und ihre

Verehrung bezeugen. Dieser Umzug geht von den Hermen aus und

i
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kehrt dahin zuruck. Nach Vollendung dieses religiosen Akts j bei wel-

chem sich die Reiter in feierlich rahiger Haltung der Biirgerschaft zeig-

ten, soil wiederum von den Hermen ein neuer Ritt von den nach Stam-

men geordneten Geschwadern gemacht werden, ein schneller Ritt , wel-,

cher das am Fusse der Akropolis gelegene Eleusinion zum Ziele hat.

Hieraus geht deutlich hervor, dass man die Hermen als den An-

fang und Hauptzugang des Markts betrachtete, und zweitens, dass dieser

Zugang an der von der Akropolis entfernten und ihr gegeniiber liegen-

den Seite befindlich war. Denn es liegt in der Natur der Sache , dass

die Keitergeschwader auf ihrem Ritte nach der Burg erst den ganzen

Platz durchritten und darauf in die Strasse einlenkten, welche vom Ke-

rameikos nach dem Eleusinion fuhrte.

Die Keitergeschwader stellten sich also an demselben Platze auf,

wo Pausanias den Markt betrat. Es war das caput fori , ohne Zweifel

der beste Punkt, um den ganzen Platz zu iiberblicken. Da hatte man
rechts die Konigshalle , links die Poikile, gerade vor sich die reich be-

setzten Terrassen des Areopags, seitwarts davon oberhalb der Tyrannen-

morder die Propylaen u. s. w. Hier war der beste Standpunkt fur die

Zuschauer der Marktfeste; deshalb wurde auch hier das Schaugeriiste

fur Aristagora erbaut, welches die Hohe der Hermen uberragte {Jxqiov

fistsajQOTSQOP rtov
c
Eq/lhov Athen. 167), damit sie dort, vom Gedrange un-

belastigt, den ganzen Platz am Panathenaenfeste iiberschaue und selbst

ein Schmuck des Festes sei. In seiner Eigenschaft als Hipparchos er-

richtete Demetrios seiner Geliebten diese Tribune, deren Errichtung zu-

gleich meine friihere Annahme bestatigt, dass die Hermen nicht als eine

bedeckte Stoa zu denken seien. Als ein Hauptpunkt am Markte und
insbesondere als ein Aufenthalt und Tummelplatz der Reiter werden
die Hermen auch in dem Bruchstucke des Hippotrophos von Mnesima-
chos sehr anschaulich geschildert (Meineke Fr. Com. Ill 568), und wir

mtissen darnach einen geraumigen Platz sowohl ausserhalb der Hermen
als auch zwischen denselben annehmen. Wir durfen hier tiberhaupt kei-

nen einzelnen Zugang oder Thorweg annehmen , welcher von der Thor-

strasse auf den Markt fuhrte , sondern eine Reihe von Zugangen , viel-
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leicht zehn nach der Zahl der Burgerstarnme , welche hier, in eben so

viel Geschwadern vertreten, auf den Kerameikos aufritten. Auf jeden

Fall sprechen diese Erwagungen dafiir, dass die Hermenreihe sich im
Norden fiber die ganze Breite des Kerameikos erstreckte, und dadurch

bestatigt sich wiederum die Ansetzung der Basileios an der Westseite,

womit wir die Periegese des Markts begannen.

Bei der Begranzung, wie wir sie festzustellen gesucht haben, erhal-

ten wir einen Platz, dessen Diagonale (von der Konigshalle bis oberhalb

der Orchestra der Tyrannenmorder) ungenthr dieselbe Lange hat, wie die

obere Burgflache von dem Thore der Propyliien bis zum Ostrande des

Burgfelsens, also etwa 450 Schritt.

Bisher sind wir in der Hauptsache dem Pausanias gefolgt und ha-

ben anderweitige Ueberlieferungen und Thatsachen nur so weit benutzt,

als sie fur die Anordnung der von P. angefuhrten Denkmaler und fur

die Erganzung seiner Beschreibung eine unmittelbare Bedeutung haben.

Von erhaltenen Ueberresten des Alterthums ist keine Rede gewesen, da

bis jetzt noch nichts zu Tage getreten ist, was an und fur sich einen

festen Haltpunkt fur die Topographie abgabe. Man hat freilich auch

auf dem heutigen Boden des Kerameikos Kennzeichen und Spuren des

Alterthums nachweisen wollen. Man hat auf die vielen Kapellen hinge-

wiesen, welche in dieser Gegend noch stehen und fruher noch zahlrei-

cher waren; man hat die Legenden zu Hiilfe gehommen,

sen, dass die Philipposkirche den Platz bezeichne, wo der Heilige auf

dem Markte der alten Stadt zum Martyrer geworden sei. Man hat die

Namen der Heiligen, welche im Kerameikos und Umgegend verehrt

werden, benutzt, urn theils in ihrer Bedeutung, theils in ihrem Klamre

i

um

& , vU«.u* ^ «xlt,in .naaiig

einen Hinweis auf die Gebaude des Alterthums zu erkennen. Es sind

begreiflicher Weise besonders die einheimischen Gelehrten, welche in

Griechenland wie in Italien die Tradition als ein Moment in der topo-

graphischen Wissenschaft geltend machen , und auch Forscher wie Ran-

gabe verschmahen es nicht, in der Kirche mv XaXxovQlov eine Reminis-

cenz an das Heptachalkon und das Heroon des Chalkodon zu erkennen

und die ayicc JlaQaaxsv^ mit dem Pompeion, den aytog JVixoAaog mit dem
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Poseidon, die daiSsxcc dnoaroXoi mit der Zwolfgotterhalle und sogar den

aytog 'Hktctg mit der Basileios in Verbindung zu setzen. Vgl. Aoyos ixgxo-

rtl&sls Trance rov xa&ijyrirov *AJLs1;.
€
Pccyxafifj tfj 20 Mdvov 1861. Auch

ware es ohne Zweifel unbesonnen, hier jeden Zusammenhang laugnen zu

wollen und man wird es den neugriechischen Gelehrten Dank wissen,

vvenn sie noch sorgfaltiger, als bisher geschehen ist, die ortlichen Tradi-

tionen sammeln. Andererseits ist aber nicht zu verkennen, dass es sehr

schwierig ist, in Benutzung solcher Traditionen methodisch zu verfahren

und auf sichere Resultate zu kommen , so dass man einstweilen darauf

wird verzichten miissen, den christlichen Ueberlieferungen eine topogra-

phische Beweiskraft einzuraumen.

Etwas Anderes ist es mit den schriftlichen Denkmalern, welche

den Namen ihres ursprunglichen Standorts enthalten und so als topogra-

phische Fingerzeige dienen. Einige dieser Marktinschriften, welche gros-

ses Interesse erregten, sind jetzt nicht aufzufinden und deshalb apokry-

phisch; namentlich solche, welche neben ein Paar gleichgultigen Wor-
tern den Namen einer bemhmten Lokalitat enthalten, wie die Leoko-

rioninschrift (Pittakis Athenes p. 78) , die vom Apollon Patroos (Rang.

II 1048) und die vom Metroon (1153—56), welche die Lage dieses Ge-

baudes bei H. Hypapante, der N. W. Ecke der Burg gegenuber, erwei-

sen sollten. Andere sind erhalten und sind besonders fur die Lage des

Buleuterion von den neuern Gelehrten einstimmig als ein vollwichtiges

angenommen worden. Vgl. Meier Comm. Epigr. p. 18. K.

Hermann Gr. Staatsalt. §. 127. 2. Indessen hat man erst in den

letzten Jahren die Beschaffenheit dieser inschriftlichen Fundstatten naher

kennen gelernt. Die Ruinenmasse, welche auch noch auf der dem Pro-

gramm der archaol. Ges. in Athen vom Juli 1861 beigegebenen Tafel

Buleuterion genannt wird, ist ein Stuck der sogenannten Valerianischen

Mauer, deren Beschaffenheit ich im ersten Hefte dieser Studien beschrie-

ben und deren Lauf in der demselben beigegebenen Karte zuerst ver-

^eichnet worden ist. W. Vischer ist gleichzeitig mit mir zu der Ueber-

zeugung gekommen, dass sie einer spateren Zeit als der des Valerian

angehore; er setzt sie sogar erst in die frankische Zeit. Auf jeden Fall
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ist sie bestimmt gewesen, eine engere Befestigung der Unterstadt herzu-

stellen, und zu ihrer Auffiihrung ist das Baumaterial der Umgegend in

solcher Weise zusammengerafft , dass die darunter befindlichen Inschrif-

ten fur die alte Bedeutung des Platzes , auf dem sie gefunden sind, kein

zuverlassiges Zeugniss ablegen konnen. Kumanudes hat in dem genann-
ten Programm S. 17 von der Verschleppung der Inschriftsteine gehan-
delt. Andrerseits lasst sich aber auch mi t roller Gewissheit behaupten,
dass die Steine nicht aus entlegenen Stadtquartieren , sondern aus der
Nachbarschaft zusammengebraeht worden sind, und dafiir also liefern

einen unumstosslichen Beweis, dass wir una in der Niederung nordw

sie

grosster

hch vom Burgaufgange auf dem wirklichen Boden des Kerameikos be-
finden. In dieser Beziehung sind denn audi die Steine, auf denen des
Zeus Eleutherios (Rang. 381 und 478), so wie des Buleuterions (430,
und nach wahrseheinlicher Erganzung auch 467 und 474) Erwahnung ge-
schieht, und ebenso die Zeugnisse von einer Aufstellung iv dyoQa auf
Urkunden, die bei der Panagia Pyrgiotissa gefunden sind 1

), von
Wichtigkeit.

Indessen hat jene Mauer nicht bloss als Magazin versprengter Al-
terthiimer und Fundstatte von Inschriften eine Bedeutung fur die Topo-
graphic sondern auch dadurch, dass ihre Richtung sich den natiirlichen

Terrainverhaltnissen anschliesst und darum auch den alten Gliederungen
des Stadtgebiets, welches sie durchschneidet, zu entsprechen scheint. Da
nun der Ostrand der Agora, wie wir wissen , der hohere war ; so ist es

Poikile

gewiss von vorn herein sehr wahrscheinlich, dass jene Befest

der ostlichen Marktgranze folgte, und darum haben wir
in die Linie der sog. Valeriansmauer gelegt. Es sind aber endlich in
derselben auch zusammenhangende Grundmauern eines alten Gebaudes
aufgefunden worden

,
welche auf dem beigegebenen Plane eingezeichnet

sind und sich an die Nordostecke unserer Agora anschliessen. Die
Grundmauern sind bis ietzt wpHpr vnll«f«r.ri g autgeraumt, noch auch sre-

nau verzeichnet worden. Es kann daher auch nur meine Aufgabe

1) Kumanudes a. a. 0. S. 16. Arch. Epheni. 4104. 57; 4108. 51.

Hist.-Philol. Classe. XII. T
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fur diejenigen , welche den attischen Aufgrabungen der letzten Jahre

nicht genauer gefolgt sind, das Thatsachliche kurz zu erortern und dann

die Bedeutung dieser Ruinen fiir die Topographie des Kerameikos in

Erwagung zu ziehen.

Hinter der Kirchenruine der Panagia Pyrgiotissa wurde bis Anfang

des Jahres 1862 ein Gebaude aufgedeckt, welches sich 110 Meter von

S. O. nach N. W. erstreckt, bestehend aus einer offenen Halle und ei-

ner Riickwand mit 21 Thfiren
g
welche in eben so viel geschlossene vier-

eckige Baume von c. 5 Meter Tiefe fuhren. Vor dieser Thfirwand zog

sich in einem Abstande von c. 6 Meter eine Saulenreihe entlang , und

von dieser wiederum, c. 7 M. entfernt, eine zweite, von welcher sich

auf dem theilweise erhaltenen Fussboden Spuren von Saulen erkennen

lassen, welche einen geringeren Durchmesser als die hinteren Saulen ge-

habt haben. An den beiden Schmalseiten ist das Gebaude von Mauern

eingefasst, welche von der Ruckwand der Fenstermauer in rechtem Win-

kel vorspringen und die doppelte Saulenhalle mit ihr zu einem Gebaude

verbinden. Die Mauer an der sudlichen Schmalseite hatte innerhalb der

inneren Saulenhallen ein breites Thor, innerhalb der ausseren einen

schmalen Zugang und schloss gegen Westen mit einer Ante, welche der

ausseren Saulenstellung entsprach. Unmittelbar vor Ante und Saulen

zogen sich drei Stufen entlang und unterhalb derselben eine sorgf&ltig

ausgearbeitete Wasserrinne. Auch an dem entgegengesetzten Ende hat

man die Stelle der entsprechenden Schlussante gefunden und Bruchstiicke

sowohl eines Architravs von pentelischem Marmor, welcher die aussere

Saulenreihe deckte, wie auch Platten von hymettischem Steine, die zum
Fussboden gehorten.

In diesem Gebaude hat man seit einer Reihe von Jahren das Gym-
nasion des Ptolemaios zu erkennen geglaubt, obwohl schon Kumanudes
in seinem Berichte fiber die Ausgrabungen mit besonnenem Urteile gel-

tend machte, dass die Beweise fur diese Benennung sehr unsicher seien,

und in der That kann weder die Inschrift im Corpus Inscr. Gr. 360,

deren Fundort ungewiss ist, noch der dort gefundene Kopf, in welchem

man Juba II , einen Verwandten des Ptolemaios , zu erkennen glaubte,
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als Beweis gelten. Die nachweislich dort gefundenen Inschriften bezeu-

gen nur die Nahe der Agora, und das ganze langgestreckte Hallenge-

baude liat gewiss ungleich mehr den Charakter eines Marktgebiiudes als

den eines Gymnasiums. Das Ptolemaion muss ein grosser Complex von

Raumlichkeiten gewesen sein , urn die Uebungsplatze der Jugend , die

Bibliothek u. s. w. einzuschliessen. Dafiir ist aber durchaus kein Raum

vorhanden, da die Begranzung des fraglichen Gebaudes deutlich gegeben

ist und im Riicken ein hoheres Terrain beginnt , welches nicht zu dem-

selben gehort haben kann.

Neuerdings ist nun liber die Bedeutung dieser Ruine, des einzigen

ansehnlicheren Ueberrestes von Gebauden des inneren Kerameikos, ein

unerwarteter Aufschluss gewonnen worden. Es ist namlich nach unserer

Anwesenheit in Athen bei fortgesetzter Aufraumung der Fundamente

eine Inschrift zu Tage gefbrdert, auf deren Bedeutung fur attische To-

pographie schon K. Wachsmuth im Arch. Anzeiger 1863 S. 101 auf-

merksam gemacht hat, die von Pervanoglu im romischen bullettino 1862

8. 120 herausgegebene Architravinschrift, welche dem fraglichen Gebaude

angehort und dasselbe als ein von Attalos und Apollonis errichtetes

Gebaude bezeugt.

Die Halle des Konigs Attalos in A then, welche Athemius 213 d.

erwahnt, ist ohne Grund und irrig mit der porticus Eumenia identificirt

worden (Meier Pergam. Reich S. 20). Jene lag im Kerameikos , an der

Agora, und zwar in der Gegend, wo sich das Volk vorzugsweise zu ver-

sammeln pflegte , namentlich in der romischen Zeit, als die alten Platze

der Volksversammlung , Theater sowohl wie Pnyx, verodet waren. wie

dies aus der lehrreichen Rede des Athenion bei Athenaus erhellt

&taroov avh%xXr\GiaGTOVy ty\p nvxva -^^p^afci^^ rod Stjuov). Damals wurde

die Agora benutzt, um von Seiten der romischen Behorden amtliche

Mittheilungen an die Biirgerschaft gelangen zu lassen. Zu diesem Zwe-

cke war vor der Attaloshalle eine Tribune erbaut (fifi/ua id tiqo Tijg
3
Az-

rdJiov GTodg wxodourifxhvov zolg 'Pcofiaicov oioceiriyolg Athen. 212 f.). Hie-

her wurde das Volk berufen, und damals. als Athenion an
t>

T *
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sammelte es sich ungerufen an der gewohnten Stelle {nX^^s rp 6 KtQa-

fisixog — xcu avroxATjTog tig xty ixxXrioiav xwv o/Xwy Gvrdgo/ufi).

Wie verhielt sich nun die Attaloshalle zu den alteren Anlagen des

Kerameikos? Man hat frtiher die Ruinen bei der Pyrgiotissa , so Ian

nur eine Ecke derselben sichtbar war, wohl fur ein Stuck der Poikile

gehalten; eine Ansicht, welche namentlich von Gottliiig und Raoul
Rochette vertreten wurde, aber keine allgemeinere Billigung fand, weil

man die Benennung 'Ptolemaion' fur gesichert hielt. Nach Beseitigung

derselben konnte man zu jener Ansicht zuruckkehren und in der Atta-

loshalle einen Neubau der Poikile erkennen wollen. Allein die Aufrau-
mung der Ruinen macht diese Annahme unmoglich. Es kann das be-

schriebene Gebaude weder ein Umbau noch ein Vorbau noch ein un-
mittelbarer Anbau der Poikile gewesen sein, von der wir wissen, dass

sie unter ihrem alten Nam en und als Gebaude unversehrt bis in das

fiinfte Jahrhundert unserer Zeitrechnung fortbestanden hat. Auch ist das

Gebaude viel zu kolossal, als dass dafur innerhalb der alten Agora Raum
zu finden moglich gewesen ware. Seine Anlage forderte zugleich einen

neuen Platz, welcher sich vor demselben ausbreitete, und dieser Platz«

muss eine Art Vorplatz der alten Agora gewesen sein, so dass die Her-
men, welche fruher denAbschluss des ganzen Marktes bildeten, nun die

Granzlinie zwischen dem engeren und dem erweiterten Marktraume wur-
den. Was aber die praktische Bedeutung der Attaloshalle betrifft, so

enthielt sie, so weit man bis jetzt urteilen kann, einen Bazar, eine Reihe
von Magazinen und Verkaufslokalen , nach Art der arocc MvqotxwAiq am
Markte von Megalopolis (Pelop. 2, 287). Am nachsten liegt es, an eine

uZ<fiTOTW)li$ zu denken, urn so mehr, da Eustathios eine mit Gemalden
geschmiickte Prachthalle dieser Art in Athen erwahnt (vgl. Brunn Gesch.

derKiinstler II 81). Auch liesse sich vermuthen, dass es dieselbe Halle

sei, welche als pax^u aroa bei den Alten vorkommt, ein Name, welcher ihr

gewiss vorzugsweise zukam und nicht nothwendig als zweiter Name der

Poikile angesehen zu werden braucht , wie gewohnlich geschieht

Theseion S. 46). Doch lasst sich hieruber nichts entscheiden.

So viel aber ist klar, dass der ehrgeizige Attalos sich nicht I
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als Philhellenen und Philathenaer bewahren konnte , als durch eine

so glanzende Erweiterung der alterthiimlichen Agora, indem er die ost-

liche Marktseite, welche zu Kimons Zeit ihre Anordnung erhalten hatte,

nach Norden fortsetzte. Und es ist in der That merkwiirdig , wie Atta-

los in seinen attischen Werken sich vorzugsweise an die Werke jenes

Mannes angeschlossen zu haben scheint. Auf der Burg schmiickte er

die kimonische Mauer, vor der Stadt die Akademie , deren Schopfer Ki-

mon war; auf dem Markte riihrten die ersten Luxusbauten von Kimon
her und die Poikile, deren Richtung die Attaloshalle aufnahra, war seine

und seines Schwagers Schopfung. Dass Pausanias die Attaloshalle, an

welcher er vorbeigegangen sein muss , nicht erwahnt hat . kann um so

weniger befremden, da er ohne Zweifel ungeduldig dem Raum der al-

teren Agora zueilte, welchen er bei den Hermen betrat.

Was die weitere Umgebung des Markts betrifft, so erwiihne ich

nur diejenigen Punkte, welche auf die Topographie desselben von Einfiuss

sind; namentlich ist fiir die Ostseite auch die Gegend, welche hinter

ihm lag, in Betracht zu ziehen. Hier war eine naturliche Erhebunff,

der Kolonos, seiner unmittelbaren Nahe wegen der Markthiigel genannt.

Er war bei der Poikile (denn Metons Haus war ihr benachbart und zu-

gleich auf dem Kolonos gelegen) ; er erstreckte sich hinter der Makra
Stoa, auf ihm lag das Hephaisteion. Diesen Kolonos erkennen wir also

in der Hohe, auf welcher das wohlerhaltene Thorgebaude der Athena
Archegetis steht. Hier granzte der Kerameikos an Melite , welches in

grosser Breite die Gegend oberhalb des Markts und die Felshohen der

>udlichen Stadt umfasste; wer sich daher vom offenen Marktraume wee-
schleichen wollte, TiccQijA&e ttqos MzXixr\v avw (Demosth. g. Konon 1259).

Die natiirliche Erhebun^ des Terrains hinfpr Her Ostseite der Agor

statigt also unsere Begranzung derselben, und mit dieser Anordnun

stimmt auch Ross fiberein, nur dass er seltsamer Weise Melite von hie

gegen Norden *ich ausbreiten lasst, eine Ansicht, welche jetzt hoffentlic

durch hinlangliche Beweise beseitigt ist 1

&

1) Die Stellen iiber den Kolonos siehe in Ross Theseion S. 46. die richtigeEr-
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Auf dem inner en Raume des Markts nennt Pausanias nur ganz

vereinzelte Gegenstande, die Altare des Eleos, der Aido, Pheme und

Horme. Hier haben wir keine weitere Ankniipfung als die Thatsache.

dass der Altar des Mitleids in der Nahe des Zwolfgotteraltars gelegen war,

mit dessen Griindung einst die Pisistratiden den neuen Marktplatz inau-

gurirt hatten. Der Altar des Mitleids, dessen Stiftung den Athenern im

Alterthume besondere Ehre eingetragen hat (obwohl er nur ein sinniger

Ausdruck fur das Asylrecht des Herdes war), lag inmitten einer Baum-

pflanzung, wie wir Statius glauben diirfen (Theb. 12, 481):

mite nemus circa cultuque insigne verendo,

vittatae laurus et supplicis arbor olivae.

Fur diese Anlagren so wie fiir die Platanen, welche seit Kimon den

Markt schmiickten , konnte der feuchte Grund der Niederung so tfie

das Regenwasser, das von den Hohenrandern hier zusammenfloss, nicht

geniigen, und es ist nicht imwahrscheinlich , dass der heutige Laufbrun-

Pqvgccxi genannt, der sich dort Burg

Areopag hinauffuhrenden Wege sich trennen, mit einer alten Leitung

zusammenhangt , welche den Kerameikos bewasserte. Ausdriicklich er-

wahnt wird daselbst der Laufbrunnen 'bei den Weiden' (Lyk. g. Leokr.

30), unweit des Rathhauses (Thuk. 8, 92) x
). In dieser marmigfach be-

pflanzten Niederung haben wir uns also auch die anderen Marktaltare

zu denken und namentlich den Zwolfgotteraltar, den eine Flache umgab,

welche geraumig genug war fur die Kreistanze, wie sie hier aufgefuhrt

wurden. Dazu gehorten auch die dionysischen Chore, wieXenophon im

Hipparchikos 3, 2 ausdrucklich bezeugt. So werden wir uns doch wohl

auch die Aufftihrung des Pindarischen Dithyrambos hier vorzustellen ha-

ben. Die ganze Niederung in dieseni Theile der Agora war also unge-

klarung des Scholiasten bei F. Dubner zu den Scholia ad Aves V. 997, 27

p. 490. Unter der (mccxocI titod kann, wie die Terrainskizze zeigt, sehr wohl

die Attaloshalle verstanden sein.

und Weisspappeln auf der Agora siehe die Stel-

Meier
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pflastert; an den Randern derselben, vor (ten Hallen, ist aber jedenfalls

1ein gepflasterter Boden vorauszusetzen

So viel ist gewiss, dass der Zwolfgotteraltar nicht, wie man wegen

seiner Bedeutung als umbilicus urbis anzunehmen geneigt sein mochte,

im Mittelpunkte des Marktplatzes ganz gegen Siiden, also

in der Niederung unterhalb des Areopags. Das folgt aus dem klaren

Zeugnisse im Leben der zehn Redner (Westerm. S. 77), das die Statue

des Demosthenes, neben welcher eine der Platanen wuchs (Plut. Dem.

31), in die Nahe des Altars setzt. Er stand also dem Arestempel ge-

geniiber, den Staatsgebauden benachbart, welche das geistige Centrum

der Stadt bezeichneten. Nannte man doch die stadtische Curie selbst

o/utpaAog tioAsws (C. Inscr. Gr. I p. 557), und so war in ihrer Nahe auch

der Zwolfgotteraltar, der ftvosig aortos d/j,<paA6g, an seiner Stelle. Auch

das romische miliarium, welches ja eine entsprechende centrale Bedeu-

tung hatte, lag nicht im Mittelpunkte des Forums, sondern am Anfange

desselben, in capite fori, und der alten Curie benachbart.

Wir miissen (iberhaupt bei Vergegenwartigung des attischen Markt-

platzes im Auge behalten, dass derselbe nicht auf einmal fertig war und

dass wir deshalb auch kein durchaus regelmassiges Schema voraussetzen

durfen. Ohne Zweifel ist der Markt allmahlich erweitert worden , und

diese Erweiterung hat gegen Norden stattgefunden, weil im Siiden der

Felsterrassen wegen jede Erweiterung unmoglich war, und ebenso waren

im Osten und Westen naturliche Rander vorhanden.

fiir die Feststellung des g

set Wichtigkeit ist zu wissen, wo zur Zeit ihres vollen Ausbaus die

Mitte derselben gewesen sei, so kommt uns hier der Scholiast des Ari-

stophanes (Bitter 297). zu Hiilfe, welcher uns bezeugt, dass das Stand-

bild des Hermes Agoraios iv jufarj tfj dyoQct aufgestellt gewesen sei.

Ausdrucke dieser Art, wie £v juzotj rfj noAsi und in media urbe, sind haufig

sehr unbestimmt und bezeichnen nichts weniger als die mathematische

1) Die Deutung der ll&oi im Dialog Eryxias S. 400 D auf Marktpflastenmg

bei Zestermann S. 27 ist mehr als zweifelhaft.
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Mitte eines Urakreises, sondern nur den Gegensatz zur Peripherie 1
-.

Hier aber ist es anders. Denn es handelt sich von einem Gegenstande,

welcher neben der Poikile, also am Rande des Marktes, stand und der

Einfassung desselben angehorte. Also hier kann nichts Anderes gemeint

sein als die Mitte der ostlichen, durch den Bau des Attalos nach Nor-
den ausgedehnten Langseite und hier muss also neben dem Hermes das

Thor angesetzt werden.

Wie namlich die vom Dipylon her kommenden Zttge durch die

Hermen den Markt betraten, so bedurfte es eines anderen Zugangs, durch
welchen die Festchore von der Stadt her einziehen und wiederum vom
Markte aus nach den andern Stadttheilen ihren Zug fortsetzen konnten.

Der Hauptzug ging aber von der Agora gegen Osten am Nordfusse der

Burg entlang nach der Tripodenstrasse und durch diese urn die Burg
herum nach dem Lenaion. Diese Verbindung des Kerameikos mit der

inneren Stadt herzustellen diente also das Thor, neben welchem jener

Hermes stand, die sogenannte miAis, ein Wort, welches hier im Gegen-
satze zum Stadtthore eine Pforte oder einen stadtischen Durchgansr be-

zeichnet
; es muss ein stattliches Gebaude gewesen sein , wie man schon

aus der Bezeichnung nvXmv schliessen kann und daraus , dass auf der

Hohe desselben ein Denkmai des Siegs der Athener iiber den macedo-
nischen Feldherrn Pleistarchos aufgerichtet war, welches Pausanias der

Erwahnung werth fand. Das Gebaude hiess entweder bloss 'Pylis', wie
bei Isaios 6 , 20 (es war also das einzige in seiner Art am Markte) oder
genauer bezeichnet 6 nvXvav o axxmo^). Seit Verbindung des Keramei-

1) Vgl. Archaol. Zeitg. 1843 S. 102.

2) So bei Philochoros fr. 80. Die Bedeutung dieser Benennung ist dunkel.
Liest man mit Leake: darixoc, so kann man annehmen, dass sich darin die

(rung wo hier die Granze des aGiv
und der Kerameikos noch ein vorstadtischer Bezirk, aus welchem man hier
in die alte city einen Durchgang hatte. Nach dem Absterben des stadti-
schen Lebens ware dann durch die sog. Valeriansmauer die alte Stadtgranze

und Athen von Neueui auf die engste Umgebung der Bur<*
wieder erneuert

beschrankt
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kos mit dem alteren Athen am Fusse Burg die Hauptader

des stadtischen Verkehrs hindurch, und darum war an di Thore

auch jener Hermes an seiner Stelle, dessen Aufrichtung eine neue Epoche

des attischen Verkehrslebens, die Griindung der Hafenstadt, bezeichnete.

Vielleicht lasst sich fur die Lage des Marktthors noch eine andere

genauere Bestimmun

err

Jener dorische Saulenbau namlich,

Thor der neuen Agora nannten,welchen die alteren Topi

und dem Spatere den falschen Namen eines Tempels oder die wenig-

stens schiefe und unklare Bezeichnung 'Tetrakionion gegeben haben, ist

in der That ein Thor, wie die Nachgrabungen, fiber welche Botticher in

seinem 'Berichte' S. 223 f. genauere Auskunft gegeben hat, ausser Zwei-

fel gestellt haben. Es ist, wie eine unbefangene Betrachtung immer er-

geben musste, ein Durchgangsthor mit einem breiten Interkoluumium

in der Mitte fur Keiter und Wagen. Es war aber kein gewolinliches,

nur fur den Verkehr gebautes Thor, sondern der Athena Archeg—L &

weiht;, es stand also in Beziehung zum Cultus der Stadtgottin und es

kann kein Zweifel daruber sein, dass die Festziige zu Ehren der Stadt-

gottin, welche an der Nordseite der Burg entlang gingen,

Thorhalle ihren Weg nahmen, wie ich es schon in meiner Abhandlung

durch jene

B Gr (285) zu erweisen suchte. Da

nun gewiss nicht anzunehmen ist, dass bei ihrer Errichtung die alte

Bahn der

konnen ^

Prozessionen wesentlich verandert worden sei, so

mit

t>

Lage wir

genen At]

utem Grunde voraussetz

bestimmen suchen, dem

thore gegeniiber gelegen

jenes Marktthor, des-

a 120 Meter ostlicher

*ine Annahme. welche

mit den auf anderem Wege ermittelten Thatsachen vollkommen stimmt

und der auf dem Plane gezeichneten Umgranzung des Kerameikos eine

Bestatigung

Marktraums b so war der-

selbe darauf angelegt, grosse Versammlungen aufzunehmen; es war eine

£vqvxwq(cc, welche trotz der Altare, Heiligthumer , Standbilder, Baume

einen freien Raum von ansehnlicher Grosse darbot J
). Daheru. s. w.

1) Inmitten des Markts auch das Leokorion, Denkmal auf-

XII u
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urn

standen auch die Statuen , von denen wir nahere Kunde haben , am
Rande des Platzes vor den Hallen, um den freien Raum moglichst we-

nig zu verengen. Dieser wurde bei feierlichen Anlassen entweder ganz

oder zum grossen Theil in Anspruch genommen. Der ganze Markt
wurde bei Volksfesten zu einem heiligen Raume, einem Temenos, ge-

macht, und seine Granzen mussten fur die Dauer des Festes sorgfaltiger

gehutet werden. Um also den Markt als den Schauplatz einer heiligen

Handlung zu bezeichnen, wurde er mit Weihwassergefassen

und feierliche Satzungen bestimmten, dass Keiner, welcher unreine

Hande hatte oder als schlechter Burger bekannt war , innerhalb der Pe-
4

rirrhanterien sich sehen lasse *). Diese Sprenggefasse denken wir uns

also an den Punkten aufgestellt, wo die stadtischen Strassen die Markt-

granzen beruhrten, also bei der Hermespforte , am Durchgange bei den

Hermen, an der Strasse, welche bei der Terrasse der Tyrannenmorder
zur Burg hinauffuhrte , bei den Ausgiingen nach dem Areopag zu und
uberall, wo zwischen den Hallen Marktzugange waren.

Andere Abzaunungen erfolgten innerhalb der Agora, und zwar zu

verschiedenen Zwecken, entweder um die Marktseiten gegen den inneren

opfernder Vaterlandsliebe , ein erhohter Platz , von dem einst , wie ich mit

O. Miiller vermuthe, das festlich versammelte Volk entsiihnt wurde. Vgl.

Ind. schol. Gott. 1840 p. 7. Ferner befand sich auf dem Markte, und zwar

im siidlichen Theile , der aus Solon's Leben allbekannte Heroldstein, o

tov xijovxog Xid-og, von dem Bekanntmachungen erfolgten und derAnfangder

Rathssitzungen verkiindet wurde, wie in Rom der praeco die Rathsherrn vom
Forum in die Curie berief. Vgl. Liv. 3, 38 mit Andoc. de myst. § 36. Der
andere XiO-og iv rjj dyogq war der Schwuraltar, an welchem die neun

obersten Vorsteher der Gemeinde auf die Verfassung vereidigt wurden. Er
stand im nordlichen Theile des Markts vor der Konigshalle, weil hier ein

Theil der Verfassungsurkunde aufgestellt war. Vgl. Pollux 8, 86 (verbes-

sert von Bergk Rh. Mus. 1858 S. 453), Schomann Gr. Alt. 2, 263, Bockh
iiber die Atthis des Philochoros S. 13.

1)

Aesch. g. Iim. 2I/O vopoSsTiiq %bv d(XtQccTsvTOV — — £%(o %mv neQiQQavrrj

&iQYH Aesch. g. Ktes. 176. Vgl. Schol. p. 516
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Raum oder diesen gegen aussen abzugranzen , mit andern Worten : um
die Menge entweder ein- oder auszuschliessen. Das Letztere erfolgte,

wenn die Markthallen dem Publikum verschlossen wurden , damit die

in den offentlichen Gebauden stattfindenden Verhandlungen nicht ge-

stort wurden. So wurde das Rathhaus vor der zudringlichen Menge ab-

gesperrt, und an der Konigshalle sah man bei feierlichen Sitzungen und

namentlich bei Verhandlungen, welche die Mysterien betrafen , ein vor-

gespanntes Seil, das unter Aufsicht von Amtsdienern bis auf funfzig

Fuss keinen Unberufenen an die Halle herantreten liess (Pollux 8, 123.

141. Dem g. Aristog. 1, 776).

Versammelte sich aber das Volk zur Ausubung biirgerlicber Rechte,

so musste der Marktraum selbst abgegranzt werden, wie bei den religio-

sen Handlungen, nur noch viel sorgialtiger, weil hier ungleich mehr da-

rauf ankam, jeden Unberechtigten fern zu halten. Darum wurde hier

ein ansehnlicher Theil des Markts durch Seile und Bretterschranken ab-

gesperrt (Poll. 8, 20 ntQioxowCcavxas ti ri\s a/ogees fifyog). Diese Vor-

kehrungen bestanden natiirlich nur fur die Dauer der Handlung; indes-

sen waren ohne Zweifel (wie auch vor den Saulenhallen) bleibende Ein-

richtungen vorhanden, um vorkommenden Falls die Abschliessung zu

erleichtern, und darum gab es auch einen bestimmten Theil des Markts,

welcher immer zu diesem Zwecke diente , das sogenannte nsQioxoCria/ua.

Da nun der sudlichere Theil des Markts der geraumigere war, und hier

die stadtischen Amtsgebaude lagen , so ist es wahrscheinlich , dass jene

Gemeindehandlungen dort vor sich gingen, und diese Annahme wird da-

durch bestatigt, dass des Demosthenes Bildsaule in der Nahe des Peri-

schoinisma stand (Leben der X Redn. 847), d. h. in der Nahe des sudli-

chen Randes seines Umkreises. Denn wir erfahren aus der Beschrei-

bung vom Hergange des Ostracismus, dass die Umzaunung des Platzes

*

*-^ formige war (ronos tfjg ctyoQag mgimifQayjufrog £v xvxJLw dove

Plut. Arist. 7), und es ist wahrscheinlich, dass die Raume

sich die Burger vertheilten, facherformig um den Mittelpunkt herum la-

gen. Es waren aber Abtheilungen und Eingange so viele wie Stamme

(dtxcc daodot Schol. Arist. Ritter 855), und bei jedem Eingange wurden

U2
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die Eintretenden als Stammgenossen recognoscirt , ehe sie ihre Stimme

abgaben,

Hier drangt sich eine Frage auf, welche allerdings mehr in die

Verfassungsgeschichte als in die Topographie gehort, welche ich aber

urn so weniger ganz unberiicksichtigt lassen kann
,
je mehr es mein Be-

streben ist, beide Gebiete mit einander in Verbindung zu setzen. War
der Ostracismus die einzige ofFentliche Handlung, welche die Biirger-

schaft als solche auf dem Markte vollzog? Dies ist die gewohnliche An-

sicht, und demnach musste seit Abschaffung desselben das Perischoinisma

auf dem Markte ganz bedeutungslos gewordeti sein und konnte nur als

eine Antiquitat von den Spateren noch erwahnt werden. Indessen be-

zweifie ich sehr, ob jene Ansicht richtig sei; ich glaube vielmehr, dass

das Verfahren beira Ostracismus nicht einzig in seiner Art war, sondern

dass auch andere offentliche Handlungen, welche einen ahnlichen Charak-

ter hatten und ahnliche Vorkehrungen verlangten, auf dem Markte vor-

genommen wurden. Das sind aber diejenigen Handlungen, in welchen

die nach Stammen gegliederte Burgerschaft als Corporation dartiber ab-

stimmt, wie ein Einzelner sich zu ihrer Gemeinschaft verhalte , ob er

zu ihr gehore oder nicht, ob er zeitweise oder auf immer zu entfernen

oder Ob Einer nach seiner Entfernung wieder zuzulassen sei. So fallt

also mit dem Ostracismus auch dieAufnahme eines Neubiirgers und die

Wiederaufnahme eines Ausgestossenen (ccnjuos) in dieselbe Kategorie.

Die Burgerschaft handelt hier nicht als Gesetzgeber und Regent des

Staats, sondern wesentlich als Genossenschaft , ahnlich wie die Mitglie-

der der einzelnen Gaue bei der dtayfiytotg fiber die Mitgliedschaft eines

Gaugenossen auf ihrer Agora abstimmen.

Zu solchen Handlungen eignete sich die Pnyx nicht. Auf die Pnyx

berhaupt die Volksversammlungen nur deshalb verlegt worden,

urn durch die vom Rednerplatze aufsteigenden Sitze die Verhandlungen

in der Burgerschaft zu erleichtern. Wo also nur abgestimmt werden

sollte, behielt man den Platz bei, welcher der ursprtingliche Sitz der

burgerlichen Genossenschaft war, und der seiner ebenen BeschafFenheit

wegen fur das ganze Geschaft des Abstimmens , fur die Einrichtung der
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Gehege (sacpta) u. s. w. ungleich passender war, als ein theaterformiger

Bergabhang. So kommt es derm, dass sich hier die urspningliche Iden-

tityt von ayoQct und ixxkriota erhalten hat.

Bei diesen Gemeindehandlungen, wie wir sie dem Markte *^^

bedurfte es von Seiten der Beamten nur einer ausserlichen Beaufsichti-

gung, weil hier kein xQr
ll
LlaT^eip statt fand. Deshalb konnten hier auch

nach Eukleides die Prytanen ungestort in ilirer Thatigkeit bleiben , urn

mehr da die Abstimmung unniittelbar vor ihrem Amtslokale erfol
t>

Nun werden sich auch die viel besprochenen y*$Q<* (in der Rede gegen

Neaira S. 1375) sehr einfach erklaren, bei denen doch nach attischem

Sprachgebrauch ein Jeder an die Agora denken muss, und man wiirde

sich nicht so sehr bemuht haben, die ytgga auf der Pnyx zu erklaren

wenn man nicht von der, so viel ich sehe, durch nichts begriindeten An-

sicht ausgegangeii ware, dass der Ostracismus die einzige Gemeindehand-

lung gewesen sei, welche auf der Agora vorgenommen worden wSre 1
).

1st das Gesagte richtig, so erhalt also der Markt des Kerameikos

eine neae Bedeutung fur das offentliche Leben, als der herkommliche

Raum fiir diejenigen Entscheidungen der Burgerschaft, wo bei moglichst

vollzahlia:er Versammlung ohne Debatte heimliche Abstimmung nach

Tribus statt fand und die genaueste Stimmzahlungerforderlich war, wie sie

durch die zehn Gehege wesentlich erleichtert war. Das sind die comitia

tributa der Athener, welche sie wie die Romer auf dem forum abhielten

{XmQte T
*l*

ayoQas nzQioxoipCoavrts, iv otg ZutXkov al yvkal or^oaa&m xa&'

avrds Dion. Hal. Ant. Rom. 7, 59). 2
)

Beim Ostracismus trat die Gemeinde zu einer gewissermassen rich-

g (xQfa$s) zusammen, und wenn auch die Gerichtshofe

Athens lagen, so blieb doch die Agora

immer der eigentliche Schauplatz des gerichtlichen Lebens, und es wird

1) Vgl. bes. Westermann in den Ber. d. Sachs. Ges. der W. 1850 S. 165. K.

F. Hermann zu Beckers Charikles II. S. 148.

2) Damit soil nicht gelaugnet werden . dass auch auf der Pnyx tributim abge-

stimmt werden konnte. Aber das geschah ganz ausnahmsweise und gewiss

ohne Bretterschranken. Vgl. Schomann de com. p. 127. 209.
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als etwas Absonderliches namhaft gemacht, wenn Jemand, der nahe am
Markte wohnte, sich dennoch weder beim Dikasterion noch beim Buleu-

terion sehen liess (Lysias 19, 55). Hier muss also ein besonderer Gerichtshof

gemeint sein, und gewiss der grosste, die Heliaia, welche in einer Niede-

rung gelegen war (iv xotXto nvi romp Bekker Anecd. p. 253). Die of-

fenen Gerichtshofe, wie die Heliaia, waren wahrscheinlich theaterformie

angelegt, so dass man mit Rucksicht anf die ansteigenden Sitzstufen von

einem avaficttvEtv reden konnte, wie dies der von den Dikasterien ub-

liche Ausdruck ist (vgl. Matzner zu Antiphon S. 261). Vielleicht konnte

man ostlich von Buleuterion und Tholos einen Platz fur die Heliaia

finden, doch wage ich nicht iiber diesen und die anderen Gerichtshofe

weitere Vermuthungen aufzustellen , da nur so viel bekannt ist, dass sie

zum grossten Theile am Markte oder in der Nahe desselben lagen 1
).

Eine Gruppe derselben lag in der Strasse der Hermoglyphen.

Wir konnen uns uberhaupt die Agora nicht ohne ihre Umgebung
vorstellen. Diese gehorte mit zu ihr, und nicht nur der Gerichtsverkehr,

sondern das ganze geschaftliche Treiben erstreckte sich nach alien Sei-

ten uber die engen Granzen des Platzes hinaus. Im Siiden gehorte

noch ein ansehnlicher Theil des Areopags dazu; denn die Terrasse der

Stammheroen, bei denen der erste Archon sein Amtslokal hatte, war

nicht nur der wohlgelegene Sitz der Marktaufsicht und der Lagerplatz

der Polizeisoldaten, sondern auch offentlichen Bekanntm
chungen, und dazu gehorte auch eine Tafel, auf welcher die schweben-

den Prozesse verzeichnet waren, wie wir aus dem fclyfia dixwv bei Arist.

Ritt. 979 entnehmen konnen. Vgl. Schomann Opusc. 1,228. Im Osten
war der Kolonos Agoraios , wo die dienstthuende Klasse auf die Arbeit-

1) Der einzige Versuch, welcher, so viel ich weiss, gemacht worden ist, die He-

liaia genau zu bestimmen , riihrt von Chr. Petersen her, welcher sie in sei-

ner Abh. iiber das Zwolfgottersystem der Gr. und R. 1853 S. 36 an die

Stelle setzt, welche spater das Odeion des Herodes eingenommen hat. Da-

durch wiirde die Heliaia vom Kerameikos getrennt; sonst ist der Platz sehr

gliicklich gewahlt und die sich immer aufdrangende Frage nach der alteren

Benutzung jenes Lokals ware dadurch beantwortet.
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geber wartete und also die juig&ccqvicc, welche einen wesentlichen Theil

des Marktgeschafts bildete, ihren Hauptsitz hatte. Die Handwerker aber

hatten ihren Sitz in den vielen engen Gassen, welche namentlich an der

Westseite den Markt umgaben und gegen den freien Mittelraum des-

selben (rb vnctC&Qiov) einen auffallenden Gegensatz bildeten. Hier hatte

die biirgerliche Betriebsamkeit , die attische fiavavola und x^iQu}VCC^cc>

ihr Arbeitsfeld. Hier war es, wo Sokrates seine Gesprache anzuknupfen

liebte und dem Voriibergehenden mit seinem Stocke den engen Weg
sperrte, wie er es mit Xenophon machte (Diogen. Laert. II, 6, 2). Hier

waren die Gassen (arevvmoC), welche nach den Handwerkern genannt

wurden, die vorzugsweise in denselben ihr Geschaft hatten, die Gasse

der Hermenbildner, der Kistenmacher oder Sehreiner, der Schuster u. s. w.

Hier waren, wie die Werkstatten, so auch die Magazine und Verkaufs-

lokale, hier auch vorzugsweise die Herbergen und Kneipen, die Barbier-

stuben und alle Lokale, in Avelchen theils Geschafte abgemacht, theils

die mussigen Stunden verschwatzt wurden. Hier hatten auch die Leute

vom Lande ihre Platze , wo sie zu treffen waren , wie die Dekeleer bei

dem xovQslov xb naga rovg
€
EQ/udg und die Plataer bei dem x*<*>(>bs tvQog

(Lysias 23 § 3 und

Es liegt in der Natur der Verhaltnisse, dass man zum Kaufen und

Verkaufen diese engen Gassen, welche Schatten gewahrten und auch

ganz oder theilweise leicht iiberspannt werden konnten, vorzog, wie ja

in den Stadten des Siidens die Bazars zu alien Zeiten eingerichtet ge-

wesen sind. Andere Verkaufsartikel aber wurden auf dem freien Platze

ausgestellt x
). Hier wurden vorzugsweise die Dinge feil geboten, die

nicht Handwerksarbeit waren, also namentlich die Nahrungsmittel, welche

von den Landleuten taglich zur Stadt gebracht wurden, aber naturlich

auch alles Andere, was zum taglichen Lebensbedarfe gehorte. Man
hatte hier wie auf einem Jahrmarkte die Uebersicht der Gegenstande,

1) Dies heisst sis ttjv ayoqctv exysquv Aesch. g. Tim. § 97 , iv rfi dyoqq n<*-

IMv zum Unterschiede von in* igyaaztiQiov xa&TJrr&at Demosth. g. Neaira

S. 1367 §
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welche man sonst in verschiedenen Gassen aufsuchen musste. und zur

Erleichterung des Verkehrs waren die Gegenstande des Handels getrennt,

so dass Jeder wusste, wo er Brod, Fische, Gemuse, wo er Gerath, Klei-

der, Sklaven oder die Tische der Geldwechsler zu suchen habe 1
). Auf

dem Markte konnte eine grossere Menge die Waaren umstehen (ow-

sGxdvm nzQi ra wvix ml xf[ ciyoQa), wodurch der Absatz befordert wurde.

So bildeten sich unter Aufsicht der Marktpolizei die verschiedenen ring-

formigen Abtheilungen des Kaufmarkts, die xvxXoi, und die ausstehenden

Hoker batten ihre Zeltbuden (oxr\va\ y ytQQcc), welche durch Decken und

vorgezogene Felle [x^xqdymva cxsncic/Accra tx ozsytag fivQOTjg) den Ver-

kaufer wie die Waare gegen Sonne , Wind und Staub schiitzten. Das

waren provisorische Einrichtungen , welche hinweggeraumt wurden, so

wie man des freien Platzes zu anderen Zwecken bedurfte, und dann

wurden wohl dieselben Bretter und Latten, aus denen die Buden herge-

richtet waren, benutzt, um die Schranken zu bilden, zwischen denen die

Burgerstamme abstimmten. So erklart sich der verschiedene Gebrauch

des Worts yfygcc. Aber auch bei festlichen Aufziigen musste der Mit-

telraum frei gemacht werden. Der tagliche Ge6chaftsverkehr aber rich-

tete sich nach der Sonne; der Mittag pflegte, wenigstens zur Sommer-

zeit , dem geschaftigen Drangen ein Ende zu machen (Herod. 3 , 104)

;

gegen Abend ^erneuerte es sich, so dass wir einen Vormittags- und Nach-

mittagsmarkt unterscheiden konnen , wenn auch der erstere der Haupt-

markt war.

Nachdem ich den Kerameikos, so weit genauere Angaben vor-

liegen , zu beschreiben und damit zugleich den gegebenen Grundriss zu

rechtfertigen versucht habe , bleibt nun noch die Aufgabe iibrig , die

Veranderungen , welche mit dem attischen Marktplatze eingetreten sind,

im Zusammenhange zu betrachten und die Geschichte desselben in ein-

fachen Grundlinien zu entwerfen , indem ich mich fur die Begriindung

auf fruhere Erorterungen beziehen kann. Die Annahme, dass Athen

trotz der durchgreifenden Veranderung seiner Bewohnung durch alle

1) Kutorga, Sur les trapezites. Paris 1849 p. 23.

***.
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Jahrhunderte einen und denselben Marktplatz gehabt haben sollte , ist

jetzt wohl von den Sachkundigeren aufgegeben worden l

)
, und es ge-

reicht mir zur besonderen Freude, dass diejenigen Gelehrten, welche sich

in letzter Zeit am eingehendsten mit diesem Probleme beschaftigt haben,

nicht nur in der Hauptsache beistimmen, sondern auch in der chronolo-

gischen Bestimmung , welche ich fur die wichtigste Veranderung der

Stadt Athen und die Hauptepoche Hirer Geschichte zu ermitteln versucht

habe 2
). So darf ich mit um so besserem Vertrauen an die gewonnenen

Ergebnisse ankniipfen und darauf weiter bauen.

Athen wurde aus umliegenden Gauen zu einer Stadt, als die Akro-

polis der Sitz einer koniglichen Jlerrschaft wurde. Das ist die Periode,

deren Eintritt die einheimische Sage, welcher auch Herodot und Thuky-

dides sich anschliessen , mit dem Namen des Kekrops bezeichnet. Da-

mals war die Akropolis die Polis; dort war also der Herd des Staats, die

gemeinsame Opferstatte, der Sitz der Regierung, der Mittelpunkt des 6f-

fentlichen Lebens, also auch der Sammelort der Gemeinde. Vor dem
Eingange des Palastes war die alteste Agora und sie ist auch immer die

Agora des kekropischen Stamms geblieben.

JNachdem aus der Stadt, welche eine der zwolf war, die Hauptstadt

der Landschaft geworden war und sich unterhalb der Burg in der siid-

lichen Niederung eine volkreiche Gemeinde gesammelt hatte, bildete sich

in der Mitte derselben ein neuer Sammelort. Das ist die Agora der the-

seischen Stadt, die aq^ata dyoQa bei dem Heiligthume der Aphrodite

Pandemos, in der Nachbarschaft des Dionysosheiligthums , und darum

konnte man von hier den dionysischen Auffuhrungen zuschauen. Hier

waren die Xxqia, ay? ojv i&hvorro to nakaiov tovs Aiovvgov dydivag, hier

1) Den Unterschied von Alt- und Neumarkt immer festgehalten zu haben, ist

ein Verdienst von Gdttling Gesammelte Abh. 2 , 144). Sehr richtig urteilt

auch Redlich 'der Astronom Meton' S. 5.

2) Bursian Geogr. v. Gr. I 280. Stark imPhilol. XIV S. Tll.Wieseler de loco,

quo ante theatrum Bacchi lapideum exstructum

nici p. 8.

Hist.-Philol. Classe. XII. X
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beriihmte Schwarzpappel (die mysigog nkrfilov rov IbQov 1
). Dies war

die untere Agora, wahrend der obere Theil derselben abgetrennt und
am Berghange zu einem Sitzungsraume der Biirgerschaft d. h. zur Pnyx
eingerichtet wurde.

Dieser blieb
, so lange die Republik bestand , derselbe , aber der

Markt wurde verlegt ; denn der spatere Markt ist notorisch in einer ganz

anderen Gegend, im Kerameikos. Diese Verlegung kann nur in einer

Periode geschehen sein , welche den Zeiten voranging , von denen uns
eine zusammenhangendere Kunde erhalten ist, in einer Zeit, welche iiber-

haupt fur das stadtische Leben eine tief eingreifende Epoche war. Eine
solche war aber in alien Beziehungen die Zeit der Tyrannis , und da
wir zuerst von den Pisistratiden wissen, dass sie auf dem spateren Markte
gebaut haben, und zwar den Altar der Zwolfgotter, durch welchen der
Stadt ein neues Centrum gegeben wurde, so ist es gewiss in hohem
Grade wahrscheinlich

, dass sie es waren, welche bei ihren grossen Re-
formen im ganzen stadtischen Wesen {r^v noXiv xaJtcSg Stexoo[irpav Thuk.
6, 54), urn mit dem alten Athen zu brechen, den Altmarkt, den die al-

ten Geschlechter umwohnten, verliessen und dafur den Gaumarkt des
Kerameikos zum Stadtmarkte von Athen machten. Dieser Platz lae
nicht im Mittelpunkte der Stadt, aber inmitten der gewerbfleissigen Be-
volkerung, welche die Tyrannen zu heben suchten, in der aufbluhenden
Neustadt, zum Verkehre mit den wichtigsten Gauen und dem Uferlande
wohl geeignet. Nun wurde die fruhere Riickseite der Burg die Vorder-

(ZuTiQoofov n$6 rijg dxQOTioXscog Herod. 8 , 53) , und mit den Wor-
ten fauo&s rf^s n6tem (Aesch. g. Tim. § 97) bezeichnete man seitdem
die sudliche Gegend, den Hauptsitz der theseischen Stadt

Der Zwolfgotteraltar lag am sudlichen Ende des Kerameikos, wie
wir gesehen haben, und es ist auch an sich durchaus wahrscheinlich,
dass es vorzugsweise die sudliche Niederung des Kerameikbs , der dem
Burgaufgange nachst gelegene Theil, war, welchen die Tyrannen als

Markt einrichteten. Von hier aus ordneten sie, wie die Bestimmuns ie-

1) Die betreffenden Stellen sind zuletzt besprochen bei Wieseler a. a. 0. S. 4.

\
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nes Altars zeigt, die Wege nach den verschiedenen Gegenden innerhalb

und ausserhalb der Stadt: den Weg nach dem Dipylon einerseits und

andererseits den ostlichen Weg am Nordhange der Burg entlang, wo

noch freieres Terrain fur neue Anlagen war. Es war der Weg, der

theils nach dem Olympieion hinfiihrte und dem Pythion , theils nach

dem Dionysosheiligthum f und da die Pisistratiden es gewesen sind, die

das Heiligthum des olympischen Zeus bauten und den Festplatz am

Altare des pythischen Apollon einrichteten , da sie den Dionysosdienst

vorzugsweise gepfiegt und ebenso die panathenaische Feier so wesentlich

erhoht haben, so haben sie auch ohne Zweifel die Feststrassen geordnet

auf welchen die Prozessionen vom Kerameikos auch in jene Gegenden

Hipp im Kerameikos beschaftigt, durch

personliche Leitung die neu eingefiihrten Festlichkeiten einzuuben x
). An

den Feststrassen wurde nichts geandert nnd Athen hat im Wesentlichen

das Strassennetz, wie es durch jene Einrichtungen gegeben war, fiir alle

Zeiten behalten.

Auch fiir den Markt blieb das, was damals eingerichtet wurde,

massgebend, nur wurde es in grosserem Massstabe und mit reicheren

Kunstmitteln fortgefuhrt. Des Kerameikos Glanz wuchs mit dem Ruhme

der Stadt. Nach den Perserkriegen wurde der Markt bepnanzt und mit

Hallen umgeben, deren Einrichtung ausdriicklich als eine Neuerung der

kimonischen Zeit bezeichnet wird; sie bewirkte eine Umgestaltung des

Markts, ahnlich wie die des romischen Markts nach den macedonischen

Kriegen. Diese Hallen lagen am nordlichen Theile. Von den beiden

an der Westseite ist zwar iiber die Griindungszeit nichts Naheres be-

kannt; aber die Eleutherioshalle hatte so wie der Koloss des Zeus, der

nach den Perserkriegen aufgestellt wurde (Arist Panath. I p. 217), ohne

Zweifel seine Beziehung auf die Freiheitskriege , so gut wie die gegen-

iiber liegende Poikile und wie die Perserhalle am Markte zu Sparta,

Thuk auf

amals em ganz

durch die Hofpoeten in den homerischen Text eingefahrt

X2



164 ERNST CURTIUS

Es wurden auch Schilder tapferer Krieger an der Vorderseite jener Halle
aufgehangt. Noch bestimmter ist uns verbiirgt , dass die Hermenhalle
aus jener Zeit stammt. Denn nach Aeschines (gegen Ktesiphon § 183)
haben die Athener den Siegern am Strymon die Ehre ertheilt, dass
der Hermenhalle drei Hermen aufgestellt werden durften, deren In-
schriften sich auf jene Siege bezogen , wenn auch weder Kimons noch

Anderen Name darin genannt war.

Wenn also zu jener Zeit der nordliche Theil des Markts

9 Erweiterung und seinen Abschluss erhielt
,

. so ist wahrscheinlijch,

auch die Hallenstrasse
, welche gewissermassen eine Verl

ernes

eine g

Hallenmarkts war, bis zum Dipyl oder ein-
gerichtet worden ist, urn so mehr, da damals auch die vor dem Dipylon
gelegene Gegend besonders gepflegt und ausgeschmiickt wurde. Die
Ausstattung jener Strasse mit den Standbildern der ausgezeichnetsten
Hellenen entspricht ganz dem Sinne der perikleischen Staatsverwalt

ich glaube, dass bei dieser Gelegenheit Kolotes die weisen Man-
ner Griechenlands in Erz bildete. deren Ehrenbilder Athen als einen
Sitz der Philosophie kennzeichneten (Plin. N. Hist. 34, 87).

So war also der Markt im Wesentlichen fertig und aus eignen
teln und Antrieben haben die Athener denselben nicht mehr verar

Mit

auch durch Aufstellung von Statuen , von inschriftlichen Denkma
und von Siegeszeichen dafur gesorgt wurde, dass der Markt in sei-

ner Ausstattung gleichsam Schritt hielt mit der Geschichte der Stadt
und von alien glanzenderen Ereignissen eine Erinnerung aufzuweisen
hatte.

Als nun aber die auswartigen Fursten anfingen ihre Ehre darin zu
setzen, der Mutterstadt hellenischer Bildung Huldigungen zu erweisen,
kam dieser Philhellenismus auch der Agora zu Gute. Denn seit alter

konnte man dem Demos keine willkommnere Aufmerksamkeit
man ihm seine Agora behaglicher und prachtvoller

er-

nchtete. Da sie nun aber ein in sich abgeschlossenes Ganze war, so
mussten die koniglichen Wohlthater in der Nahe derselben Raum zu
schaffen suchen. Attalos fiihrte die Ostseite der Agora nach Norden
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weiter und baute am Fusse des Kolonos seine Prachthalle, welche durch

das noch heute sichtbare Thor in die Hermenreihe mundete; gegeniiber

aber diirfen wir wohl zwischen Konigshalle und Theseion das Gymna-
sion ansetzen, in welchem Ptolemaios Philadelphos den Athenern ein

Prachtgebaude schenkte , das zugleich ein Mittelpunkt der Jugendbil-

dung und Gelehrsamkeit in Athen wurde. Der nun gewormene Raum
wurde mit zur Agora gerechnet, wie dies auch die Ephebeninschriften

beweisen, welche so massenweise in der Attaloshalle gefuuden worden

-ind, dass man auch daraus erkennt, wie diese erweiterte Agora zwischen

den Bauten des Attalos und Ptolemaios ein Hauptsitz der ihrer leibli-

chen und geistigen Bildung beflissenen Jugend in Athen war. In der

Mitte des Platzes stehcn die bekannten Schlangenfussier , kolossale Pfei-

lerstatuen, welche einer Art von Stoa angehort haben raii en und also

auch das Vorhandensein eines offentlichen Platzes hier erweisen.

Das sind die bedeutendsten Thatsachen der hellenistischen Zeit in

Betreff des Kerameikos, die Werke derselben Konige, welche unter die

attischen Stammheroen aufgenommen und oberhalb des Markts neben

ihnen in Erz aufgestellt wurden. Was die romische Zeit betrifft, so

ist iiber die damals eingetretenen Verfassungszustande Athens ein siche-

res Urteil nicht moglich ; aber das ist gewiss , dass die Eingriffe der Ho-

mer in das Leben der griechischen Staaten und namentlich Athens auch

fur die aussere Geschichte der Stadt von Bedeutung waren. Der Geist

der Ordnung und strafferen Zucht, wie er schon durch Flamininus den

Griechen sich ankiindigte , machte sich in ungleich herberer Weise gel-

tend , seit Griechenland unter die Befehle einer romischen Statthalter-

schaft gestellt wurde, und dass damals der scheinbar erhaltenen Autono-

mie ungeachtet in sehr entschiedener Weise eingeschritten worden sei,

scheint mir am deutlichsten daraus zu folgen , dass Sulla , als er nach

der Eroberung Athens die stadtische Verfassung ordnete, im Wesentli-

chen nichts Anderes verfiigte, als dass er die strenge Befolgung derjeni-

gen Bestimmungen verlangte, welche nach der Besitznahme Achajas von

den Romern angeordnet worden waren (Appian. bell. Mithr. 39: vouovg

i$r\xsv anaoiv ayX * T{*>v nQOG&sv afoolg vnd 'Pio/uiaiwv bQto&£pTa>p). Also

t
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miissen doch daraals schon sehr bestimmte Verfassungsnormen und zwar

solche, welche dem Geiste sullanischer Politik entsprachen, gegeben worden

sein. Jede antidemokratische Gesetzgebung richtete sich aber vorzugs-

weise gegen die Volksversammlungen in Theatern und theaterahnlichen

Raumen
, gegen die 'sedentes contiones Graecorum' , welche den Romern

als das Grundiibel der griechischen Kleinstaaten erschienen, und vorziig-

lich in Athen. Also gehorte die Beseitigung der Pnyx gewiss zu den

ersten Massregeln der romischen Politik. Den Romern lag es nahe,

comitium und forum wieder zusammen zu legen, und dass in der That

eine solche Anordnung getroffen sei, beweist die Errichtung der Tri-

bune vor der Attaloshalle , die oben besprochen worden ist. Es war im

Grunde dieselbe Reactionsmassregel , wie die der Dreissig, welche auch

ein neues Bema einrichteten , um die Pnyxsitzungen zu beseitigen und
die Burgerschaft zu gewohnen, sich nur zu dem Zwecke zu versammeln,

um die Anordnungen ihrer vorgesetzten Behorden entgegen zu nehmen,

wie dies in den alten Aristokratien die ganze Bedeutung der Biirger-

versammlungen war. Ob und wann die Pnyx definitiv ausser Gebrauch

gesetzt worden ist, dariiber fehlt leider eine bestimmte Ueberlieferung

;

wohl bezeugt aber ist, dass unter der romischen Herrschaft die beiden

alten Lokale der attischen Burgerversammlungen ganz verlassen wurden;

damit musste ttberhaupt der siidliche Stadttheil mehr und mehr veroden

und das stadtische Leben sich immer mehr auf der Agora concentriren.

Inzwischen hatte man auch auf der Agora nicht aufgehort zu bauen 1
},

und da auch die Umgebung derselben durch das Ptolemaion u. a. Ge-
baude eingeengt worden war, so musste sich das Bedurfniss nach Er-

weiterung der fiir den Marktverkehr bestimmten Platze fiihlbar machen.

1) Den Marktbauten jener Zeit gehort das Theater des Agrippa an (Philostr.

Leben d. Soph. S. 247, 23; 251, 25 Kaiser), das vielleicht an die Stelle ei-

nes alten Gerichtshofes getreten ist. Ueber Agrippa's Verhaltniss zu Athen
vgl. Arch. Zeit. 1854 S. 202. Von Piachtbauten im Kerameikos zeugt auch
die (von Gottling auf die Poikile bezogene) metrische Inschrift, am grundlich-

sten von K. Keil behandelt im Rhein. Mus. 18 S. 47.
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«

Diese Erweiterung konnte nur nach Osten hin stattfinden , am Nordab-

hange der Burg, wo die breite Feststrasse entlang fiihrte, welche diese

Gegenden schon seit der Tyrannenzeit mit dem Kerameikos verbunden

hatte. Auf dieser Feststrasse stand das Thor der Athena Archegetis,

welches zugleich zum ehrenden Andenken an die Freigebigkeit der Fa-

railie Octavians errichtet war und offenbar mit einem freien Platze in
*

Verbindung stand, welchen die Festzuge durch das Thor betraten. Das

neben dem Thore, wie die neusten Ausgrabungen erwiesen haben, am
ursprunglichen Platze erhaltene Dekret fiber den Oelverkauf (C. Inscr.

Gr. n. 355) bezeugt, dass hier ein Kaufmarkt war, wie auch der neuste

Topograph ein forum olearium hier annimmt. Jenes Thor zeigt uns also

nieht nur die Kichtung , in welcher einst die Feststrasse ging, sondern

auch diejenige, in welcher zur roraischen Zeit neue Marktanlagen ge-

macht wurden, die sich in ahnlicher Weise an den Kerameikos anschlos-

sen, wie die Kaiserfora an das forum romanum.

Die weitere Bichtung dieser neuen Anlagen ist durch ein anderes

wohlerhaltenes und unzweideutiges Denkmal bezeugt; das ist der acht-

seitige Thurm des Andronikos, ein Gebaude, welches bei seiner Bestim-

mung, als Sonnenuhr, als Wasseruhr und als Windsignal zu dienen, un-

moglich anderswo als auf einem freien Platze des offentlichen Verkehrs

gestanden haben kann. Die ionischen Saulen, die in dem Keller ernes*

westlich vom Windethurme gelegenen Hauses stecken 1
), sind Ueberreste

von Hallen , welche diesen Platz einfassten und ihn zugleich mit dem
anderen Platze, zu welchem das Thor der Athena gehorte, in Verbindung

S.

1) Sie sind auf dem Plane des Programms der arch. Ges. in Athen von 1861

als (Trod arpooaroc bezeichnet. Drei Saulen stehen im Hause des Dr. Litzi-

kas; man sieht noch den alten Fussboden mit Wasserrinnen, ungef. 16 Fuss

unter dem Niveau der heutigen Strasse. Dazu gehoren zwei ebenfalls un-

kannelirte Saulen mit ionischen Kapitellen im Hofe der henachbarten Ka-

serne. Pittakis erzahlte von anderen architektonischen Ueberresten , welche

den Marktanlagen dieser Gegend angehort haben miissen, namentlich von

Karyatiden, die in einem von ihm bezeichneten Hause zu seiner Zeit noch

vorhanden gewesen, aber seitdem ganzlich untergegangen waren.
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setzten. Wie die ganze Einrichtung zu denken sei, dariiber kann na-

turlich nur von ausgedehnteren Nachgrabungen Auskunft erwartet werden.

Einstweilen konnen wir als wahrscheinlich annehmen, dass der Platz, zu

welchem das Athenathor fuhrte, sich von Westen nach Osten erstreckte,

wShrend der Platz des Windethurms sich von Norden gegen Suden d. h.

den Burgfelsen hin und zwar gerade gegen die Mitte seiner Nord-

seite erstreckt haben muss. Fiir diese Bichtung des Platzes zeugt die

von der Burg herkommende Wasserleitung, ein Denkmal der augustei-

schen Zeit, welches doch auch einen freien Platz durchschnitten haben

muss. Die Bogenstellung diente dazu den Verkehr nicht zu hemmen.

Es lasst sich aber dafur, dass der Platz des Horologiums sich gegen den

Burgfelsen hinanzog, noch ein anderer Beweis anfuhren. Es lag nam-

lich an der Mitte der Nordseite desselben das Agraulion und demselben

benachbart das Prytaneion. Ein solches Staatsgebaude lasst sich aber

ohne einen ansehnlichen Vorraum gar nicht denken, und die Wanderung

des Pausanias bezeugt ja auch deutlich die freie Lage des Gebaudes.

Denn bei dem Prytaneion war ein Mittelpunkt des stadtischen Verkehrs.

Hieher fuhrte einerseits die Strasse vom Kerameikos und von hier ging

wiederum nach der anderen Seite eine doppelte Strasse aus, die eine

nach der Unterstadt und zwar am Serapeion voriiber nach dem Olympi-

eion und Pythion (das war die alte Feststrasse der dem Zeus und Apollo

gewidmeten Prozessionen) und die andere hart am Burgfelsen entlang

durch das Tripodenquartier zum dionysischen Tempelbezirke, eine Strasse,

deren Richtung durch das Lysikratesdenkmal gegeben ist. Wie das Pry-

taneion selbst, so lassen also auch diese hier zusammenlaufenden Haupt-

strassen auf einen stadtischen Platz schliessen, und wir werden wohl

nicht irren, wenn wir diesen fur keinen anderen halten als den, wel-

chem das Horologium des Andronikos so wie die Wasserleitung ange-

horten

.

Was nun von Denkmalern dieser Marktanlagen ilbrig ist, fiihrt uns

ungefahr auf dieselbe Zeit; sie zeugen von einem planmassigen Umbaue
der Stadt, welcher in der romischen Zeit d. h. am Ende der Republik

und im Anfange des Prinzipats erfolgte, um den Athenern an der Nord-
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seite der Akropolis neue stfidtischs Pliitze einzurichten. Denn die Was-
serleitung ist eben so wold wie das Marktthor der Athena Archegeti*

und dem kaiserlichen Ilause zu Ehren erbaut 1
). Audi im zweiten .Tahr-

hundert wurde hier fortgearbeitet. Demi wenn wir das ron Sauleiihal-

leu umgebene Gebaude in das Auge fassen, welches aus hadrianfedh«i

/eit stammt und gewohnlich die Stoa Hadrians gennnnt wird. das grosse

Viereck von 57G
/2 5 2 Fuss, (lessen sudostlichc Ecke 200 F. vom

thore der Athena Archegetis entfernt licet, so sehen wit, class die Weft*
fronte desselben genau in einer Linie mit dem Thore liegt, worauf schon

Leake aufmerksam gemacht hat. Die Siidseite muss also dem Platze.

zu welchem das Thor fuhrte, parallel gelegen haben und an der Ostseitc

des Vierecks iinden wir einen Durchgang. welcher in arcrader Linie auf. ^~..^ .. .». _,

den Platz des Horologiums hinfuhrt. Hier ist unverkennbar eine grosse
»

Regelmassigkeit ; es sind Anlagen des zweiten Jahrhunderts , welche in

Uebereinstimmung mit den frttheren gebaut sind und deutlich darauf hin-

weisen, dass sich vom Kerameikos her Leben und Yerkebr mehr und
mehr gegen Osten gezogen hat, und zwar die verschiedensten Zweiee
des taglichen Verkehrs. Denn audi der Kolonos beim Kerameikos ver-

lor seine fruhere Bedeutung , und die Tageiohner standen jetzt hci dem
Anakeion, also in der Nahe des Prytaneion (Avaxuov Jiogxovqcov hoov,

vvv ol uia&OffOQovrTtg oovaoi toraGiv Bekker. Anecd. I, 212).

Damit werden nun auch wohl andere Andeutunsen fiber Vertiiide-

ov

rungen der stadtischen Verhaltnisse zusammenhangen . namentlich was

Strabon 447 von der attischen Eretria sagt: fj vvv tGTtv ayoou. Denn
da kein Grund vorliegt, Eretria auf den Kerameikos zu setzen, wie Ross

will (Theseion S. 41), so fuhrt die einfachste Deutung, der auch O. Mid-

ler wie Leake folgten, darauf, darin den ursprunglichen Namen der Ge-

gend zu erkennen , in welcher sich zu Strabons Zeit die romischen

ktanlag derselben Yeriinderuns: wird*

wohl die erhohte Bedeutung, welche der Gau Kollytos erhielt, zusam-

menhangen. Kollytos lag vom Kerameikos gegen Osten und wenn es

1 ) "Botticher im Philol. XXII S. 73. K. Wachsmuth Arch. Ztg. XXI S. 125

Hist. - Philol. Classe. XII. Y
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von diesem Gaue heisst, dass er in der Mitte der ganzen Stadt gelegen,

wegen seiner Benutzung als Bazar (dyoQag X9tlc
f)

besonders geehrt und

erne Wohnung daselbst besonders gesucht gewesen sei (Himerios bei

Photios Bibl. Cod. 243 p. 375 b. Bekker. Plut. de exil. p. 601 C.) . so

erklart sich dies am einfachsten aus der ganzen Bewegung, welche der

stadtische Verkehr in der romischen Zeit von Westen gegen Osten machtt

und die Athener dem alten Boden ihrer Geschichte immer mehr ent-

fremdete; eine Bewegung, welche dadurch ihren Abschluss erreiehte,

dass Kaiser Hadrian urn das Olympieion ein neues Athen anlegte. Da-

durch riiekte die Gegend urn den Windethurm herum in den Mittel-

jmnkt der ganzen Stadt,

Dies sind die einfachen Grundlinien einer der Entwickelung der

stadtischen Verhaltnisse folgenden Geschichte des attischen Markts, und

wenn ich dabei mehrfach auf die Ansichten derer zuriickgekommen bin,

welche mit gesundem Sinne und richtigem Takte die Topographie Athens

begriindet haben — ich meine Leake und Q. Mfiller — , so kann mir

dies nur zur Genugthuung gereichen und meinen Glauben an die Rich-

tigkeit der gewonnenen Ergebnisse erhohen.

Es bleibt nun zum Schlusse noch eine Aufeabe iibrig, namlich die»"~~ ~""G
( iebaude, welche mit der Agora in Verbindung stehen , in das Auge zu

fassen und ihre Schicksale im Zusammenhange mit der Agora zu erfor-

schen. Diese Aufgabe ist noch niemals ernsthaft in AngrifF genommen,

und aoch ist es klar, dass Yeranderungen des Marktplatzes nicht erfol-

gen konnten , ohne auf die Lage der Staatsgebaude einen massgebenden

Einfiuss zu uben. Demi wenn die Agora der Mittelpunkt des offentli-

chen Lebens Avar, so konnen audi die religiosen und politischen Einrich-

tungen, welche zu den unentbehrlichen Organen desselben gehoren, nicht

fern und abgelegen gewesen sein. Der alte Staat gleicht einem Hause,

an dessen Herde sich die Familienglieder versammeln, und dieser Herd

o h der Ort, wo der Hausherr seines Amts als Regent und Rich-

ter wartet. Staatsherd und Stadthaus (Prytaneion) sind also von eman-
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der und beide von der Agora nicht zu trenneu l
)

, und da sie ziisamnien

gleichsam das Herz der Stadtgemeinde bilden, so folgt daraus, dass sie

zur Zeit auch nur an einer Stelle der Stadt vorhanden sein konnen

Lassen sich also mehrere Gebaude dieser Art nachweisen , so mfissen sie

verschiedenen Zeiten angehort haben , und es lasst sich leicht begreifen,

wie nach den verschiedenen Epochen der Verfassungsgeschichte auch die

Staatsgebaude ihre I -age gewechselt habcn mfissen.

Athen hatte als Kekropsstadt wie jede der zwolf Stadte sein Pry-

taneion als penetrale urbis und tivqos rcuulovy und dies Prytaneion kanu

nur auf der Burg befindlich gewesen sein, wie dies auch von Pollux

9. 40 ausdrucklich bezeugt wild. Beim Heiligthume der Athena, wel-

cher von Anfang bis zu Ende attischer Geschichte jedes Prytaneion ge-

weiht war (tojioh t^s naXXadoa Ibqqs Schol. Aristid. p. 48) , war der i?e-

meinsame Herd, wo der Konig als Hiiter der heiligen Hamme waltete,

der alteste Frytanis, fiwiibv xqccivvwv iarfav x&ovog (Acsch. Suppl. 355).

>*ach dem Synoikismos war das Prytaneion am Markte und der

Mittelpunkt der theseischen Stadt. Die Prytaneen lagen unmittelbar fiber

dem Markte; daher heisst die Agora in Siphnos von dem marmornen

Prytaneion Aivxocfot^ 2
)

; denn o<pov$ bezeichnet den Rand , welcher die

Niederung {to ;ro?xor)*der Marktplatze uberragt, und dieser Lage wegen

>agtc man auch civitfiaivuv <& zo TiQviai'klop, (Athen. p. 450 A;. Hier

waren die Erben der Konigsmacht d. h. die Eupatriden. die Hiiter des

Staatsherds. die Regenten und Gerichtsherrn.

Yon den offentlichen Gebauden . welchc hier gestanden haben , hat

sich in einzelnen zerstreuten Nachrichten eine Uebeiiieferung erhalten.

Wir erfahren namlich, dass es ausser dem jungeren Amtsgebaude des

Archon Konig. dem im Kerameikos gelegenen. ein alteres segeben habe.»• ~- ———~—w» e-

1) Ein Prytaneion ohne Agora lii>st sich vielleicht in Olympia annehnien (Paus.

V. 15. 8), aber hier war auch keine Stadtgemeinde. In Megara (Paus. I

42) bezeichnet das Prytaneion den Anfang des Markts.

2) Orakel bei Herod. 3, 57, falsch gedeutet von Bahr: forum albi marmoris

lapidibus stratum. Ueber oqovc vgl. Hense 'Poetische Personification
1

1 S. 8,

Y2
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Dies Basileion war der Sitzungssaal der vier alten Thylenkomge, und
wir konnen also voraussetzen , dass es in dem Theile der Stadt, welcher

• nacli Thukydides dor alteste gewesen ist, und zwar am Markte eele

war. In seiner $&he war das Bukoleion (Herm. Griech. Staatsalt. § 138,
lches man gewiss sehr richtig mit den heiligeii Ceremonien des

Ptitigens in Zusammenhang gesetzt hat, denen die „^JB%M nusiillJui;u

(Petersen Arch. Ztg. 1S52 S. 412;. Das Pnugfeld der Buzygen lag mi-
ter, der Burg, mid da dasselbe Gesehlecht aueh der Heiligthtimer im Pal-
ladion zu warten hatte, so wird dasselbe in benachbarter Gegend zu su-
chen sein. Nach der Zusammenstellung mit Ardettos und Lvkeion bei
riut. Theseus 2($ muss das Palladion in der Ilissosgeijend $rele<ren ha-e'-b'-"" e>*-

iV ?

am

ben, und die Sage von derGrundung desselben (bei Pollux 8. 118 ftihrt

uns in die Gegend des itonischen Thors, wo die Stadt dem Phaleros
naehsten war. Wenn nun ausser dem Bukoleion aucli das Prytaneion
in unmit telbarer Nahe des alteren Basileion gesetzt wird. so kann darun-
ter nur ein Gebtiude der Sudstadt, ein Gebaude am Altmarkte, verstan-
den sein, und aueh sein Gedachtniss ist nicht erloschcn in Athen. Denn
wenn schon langst erkannt worden ist, dass im Prytaneion' als Gerichts-

statte sich die Erinnerung an den altesten und ansehnliehsten aller Ge
richtshofe Athens erhalten hat (Mttller Dor. 2, f37), woher aueh der
Name Prytaneia fur Gerichtsgelder stammt (Bockh Staatsh. d. Ath. 1,

-40 so wird man mir wohl beistimmen, wenn ich in diesem Prvtaneion
das Stadthaus der alten city von Athen so wie in den benafhbnrtPTi

Basileion und Bukoleion

n benachbarten Ge-

Altmarkte erkenne
Dieser Gmppe wird aucli das Tiaoccaittov angehoren, welches Petersen
richtig in die Nahe des Prytaneion gesetzt hat; denn wie zum Stadt-
hause eine Kellerei gehorte, die fiir die Malzeiten da,elbst den besten
Wein lieferte (wie der Rathhauskeller von Thasos nach Athemios S
32 A), so wcrden aueh andere Magazine in der Is

Gewis
gaziiie in aer ivine gewesen sem.

dass das Stadthaus von Altathen nicht am ent-

gegengesetzten Abhange der Burg gelegen haben kann, durch die ganze
Breite des Akropolisfelsens von der Agora getrennt. • Nun aber wird aueh
auf die Yertheilung der attisehen Gerichtshofe, wie ich glaube, ein neues
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Licht fallen. Dcnn es zeigt sich. class diejenigen Gerichtsstutten von

A then, wo kcine eigentlichen Prozesse gefubrt sondern nur i>e\visse Stih-

nungen nach altem Herkommen vorgenommen wurden, mid deshalb die

mit dem heiligen Rechte vertrauten Geschlechter der Eupatriden auch nach

Solon in ihrer Thiitigkeit verblieben, weil dieselbe ohne politische Bedeu-

tung war, alle in dem alten Eupatridenquartiere, ira Kydatlienaion, siid-

lich von der Burg lagen, nicht nur Palladion mid Prytaneion, sondern

auch das Delphinion , welches ohne Zweifel in der Nahe des Pythion

nach der phalerischen Seite hin gelegen war. In du >en Scheingerich-

ten erhielt sich die Schattengrosse der Eupatridenstadt, in deren Schosse

emst die ganze Geschichte der Stadt geruht hatte.

der Verlegung des Markts nach dem Kerameikos wurde der

Herd der Stadt eben dahin verpnanzt, und hier linden wir nun zuerst

eine von Augenzeugen beschriebene und vielfach bezeugte Gruppe von

Staatsgebauden , unmittelbar am Markte gelegen : Tholos . Buleuterion

und Metroon ; auch den Apollotempel konnen wir dazu rechnen und die

Konigshalle; endlich auch die Terrasse der Eponymen, den Platz offizi-

eller Publikationen. Nur Eins fehlt und zwar das Wichtigste — das

Prytaneion. Der Sache nach freilich nicht . denn im Buleuterion tagt

die Regierungsbehorde und in der Tholos sitzen die Prytanen; sie#ha-

ben liier am Stadtherde ihren Tisch, aber wenn dies Gebaude deshalb

bei spaten Grammatikern auch wohl einmal Prytaneion genannt wird 1
).

>o ist doch vollkonimen sicher, dass dies eine le*icht erklarliche Unge-

nauigkeit ist und dass es nach offiziellem Sprachgebrauche am Markte

jrtes Kerameikos kein Prytaneion gab.

Die Erklarung dieser aufFallenden Thatsache bietet sich leicht dar.

Einmal bestand das Prytaneion am Altmarkte mit seinem Namen fort 2

1) Ygl. Meier zu Lykurg S. XCVII, 6. — In Delphi wird Prytaneion und Bu-

leuterion genannt, nach Ulrichs Reisen u. F. 1, 67 ein Gebaude; doch ist

das Prytaneion auch hier wohl dasselbe wie Tholos und dieser kein anderer

als der von Theodoras Phocaeus beschriebene delphische Bau. Vitruv. VII.

Praefatio.

2) id in* nQViavzio) dtxaairJQiov Demosth. g. Anstokr. 645. Poll. 8. 20, genauer

•
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und dann scheute man sich wohl auch ein neues Stadthaus zu errichten,

das durch seine Benennung an die Geschlechterlierrschaft erinnerte, mit

welcher man gebrochen hatte. Man baute also neben dem heiligen Herd-

gebaude , der Tholos oder Skias , das Regierungsgebitude , welches aber

kein Herrschaftssitz und Richthaus sein sollte , sondern ein Rathhaus

(Buleuterion). Die ganze Gruppe der attischen Staatsgebaude nannte

man zusammen ra kqxuu (public offices and places of registration nach

Leake) und bezeichnete demnach die Tholos als einen ronog $v rots ccq-

Xttois (Lex. Rhetor. Etym. M.). Des Herdes wegen wird sie gerne als

Haus bezeichnet und dem Herdaltare entsprechend war sie rund. ein ge-

wolbter Ziegelbau (oTQoyyvAosidris ohog dt' oazQcbitov d/^fxivog Hesych.).

Wahrscheinlich waren neben dem Rundbaue die Versammlunsrs- und

Speisesale; denn auch in Olympia werden beim Prytaneion die Versamm-
lungsraume und das eigentliche Hestiaheili"thum als zwei verschiedenen

Theile des Gebaudes bezeichnet. Paus. 5, 15. Peloponn. II 67.

Merkwiirdig und zu weiterem Nachdenken anregend ist das Ver-

haltniss der beiden eigentlichen Staatsgebaude, Tholos und Buleuterion,

zum Metroon. Gerhard hat in seiner Abhandlung fiber das Metroon

1851) dies Verhaltniss zuerst eingehender erwogen, und ihm er-

schien die Verbindung eines phrygischen Cultus mit den wichtigsten

Staatsgebauden Athens so befremdlich, dass er als urspriingliche Gruncl-

lage dieses Cultus einen Dienst der Athena, der miitterlichen Stadtgott-

heit und Stammutter der Erechthiden, annehmen zu miissen glaubte.

Doch scheint mir eine solche Umgestaltung schwer begreiiiich. Der
Rheadienst im Kerameikos wird uns zu bestimmt , auch in Inschriften

bezeugt (Philol. Suppl. II, 588. Rhein. Mus. XIX, 301), und wenn uns

einerseits bezeugt wird, dass der phrygische Gottermutterdienst nirgends

in Hellas fruheren Eingang gefunden habe als in Athen (siehe Gerhard

a. a. O. S. 19) und andererseits ihr erstes peloponnesisches Heiligthum
(Paus. 3, 22, 4 in die Zeit der Tantaliden hinaufreichte. so ist doch ze-

(weil unter freiem Himmel) als to iv nq. dtxaGrrjotov bci Paus. \'gl. Meier

de Lye. p. XCVI.
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wiss kein Grund, welcher uns zwingen konnte, mit der Stiftung des

Rheadienstes in Athen bis in die Zeit der PLsistratiden, wie Preller will

{Gr. Myth. II, 512), oder gar mit Gerhard bis nach den Perserkriegen

herabzusteigen. Der Rheadienst gehort gewiss nicht zu den in den spii-

ten Zeiten religioser Reformen 'eingedrungenen Auslandereien , sondern

zu dem Erbgute religiSser Vorstellungen, welche die Ilellenen aus Klein-

asien heruber gebracht haben.

1st denn die Tholos mit dem Herdfeuer nur zufallig in die Nfihe

des Metroon gekommen, welches aus alterer Zeit an der Stelle bestand,

wo man den neuen Mittelpunkt der Stadt errichten wollte? So scheint

es, wenn in der That erne Verbindung zwischen dem Feuer der Hestia

und der Gotternratter den Athenern so ganz unbekannt war, wie Ger-

hard sagt. Allein warum soil denn den Athenern die Sage fremd ge-

wesen sein, welche seit Hesiod gemeinsam hellenisch ist und welche Pin-
*

dar mit solchem Nachdrucke an die Spitze seines herrlichen Prytaneion-

liedes (Nem. IX) stellt:

Jlat 'Ptag a re TiQwavsice ZiZoyxcig 'Eaitct.

Rhea und Hestia sind als Mutter und Tochter eng mit einander

verbunden, und wenn diese als Grunderin des Hauses und Ernnderin des

Hausbaus verehrt wurde, so hatte an diesen Ehren auch die Mutter ih-

ren Antheil, welche durch ihre Mauerkrone auch als eine herdgrun-

dende , menschenvereinigende , stadtbauende Gottheit sich zu erkennen

<nebt und also gewiss nicht erst durch spate Allegorie zu einer Stadt-

<rottheit geworden ist. So erklart sich auch, warum man in der peri-

kleischen Zeit, als man die Idee des gemeinsamen Staats bei alien Biir-

o-ern so lebendig wie moglich machen wollte, gerade diese Gottin in ei-

hronenden Bild von Phidias darstellen Hess und warum man ihr

Heiligthum in so enger Weise mit dem Staate verbandj, das^ man es

taatsarchive machte, wie in Rom den Tern pel des Saturnus (des

nem

r>

zum
&Vaters der Vesta), und das Rathhaus auf dem geweihten Boden

Denn so erscheint es nach den genauen Worten des Suidas u. d. W
MnrpayvoiTie: wxoiouffitip fkmZivtqpiw & cy ttnuov rbr ju^tQctyv^rr^ xal
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nf-QKf^carovug ccvm xctSttywaav rfj firjTol nuv Sttiov. Die Curie stand also

Bezirke zum Metroon

Die Ortslegende ist noch in anderer Beziehum* lehrreich. Sie be-

zeugt. dass hier einst ein Felsschlund war, welcher zu ITinrichtun^en

benutzt wnrde. Solche Platze waren an den Granzen der Stadt; wir

konnen also annehmen, dass auch diese Statte einmal ausserhalb der

Stadt gelegen war, und da solche alterthfimliche Vollziehunsen der Tc-
desstrafe einen nahen Felshang voraussetzen , so ist dieser in den Al-
hangen des Aresfelsens zu erkennen, welcher sich liinter deni Metroon
erhebt. Auf die Erdschlfinde am' Areopag bezieht sich Eurip. Elektra

V. 1272: Ilayov 7ia§ ctvmv %a6fia dvaovrca yftovog, und es erhellt, wie

passend gerade als Strafort der Abhang des Areshfigels, der Wohnsitz
der Fluchgottinnen, erscheint. Bei Erweiterung der Stadt ist die Richt-

statte an die Felsen von Melite verlegt, wo ich ihre Stelle nach<?ewie-

sen zu haben glaube (Att. Studien 1, S.

Wann nun Tholos, Rathhaus und Metroon in der Gruppe, wie wir

sie kenncn, erbaut worden sind , daruber liisst sich nichts Bestimmtes

nachweisen. Nur konnen wir mit Zuversicht die Ansicht abweisen
welche Lenormant in seinem Aufsatze fiber die Tholos ausgesprochen

hat 1
), es sei namlich erst unter Perikles das Feuer des Staatsherds an

den Markt verlegt worden. Wenn Preller (S. 512) die Anlagen der

Tyrannenzeit zuschreibt , so sr-hliesst er sich darin meiner Ansicht fiber

die Zeit der Marktvcrlegung an, und es kann in der That nur zweifel-

haft bleiben, ob die Errichtung jener Staatsgebaude mit der* Verb
des Stadtmarkts unmittelbar verbunden gcwesen oder erst sptiter, etwa
in der Zeit des Kleisthenes, eingetreten sei , damals als die Tcrrasse der

Tyrannenmorder cingeriehtet wurde.' TJebrigens mussen in der Nuhe
noch andere Staatsgebuude gewesen sein, namentlich das Thesmothesion
und Strategion 2

}. Erstercs scheint der Versammluiursort der neun Ar-

5""6

1) Bullet, arch, de i'AthenacuTn Francais. Mai 1855 p. 42, 1.

2) Merkviirdig ist die Ei-w&hmmg eines Thesmotheteion bei Gele.senheit der

Aufnahme des Orestes in Athen bei Plut. Sympos. 1 , 1 . 2. Ygl. Lobeck

I
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(SchomannGr. Alt. P, 427); denn wenn es von
Nikias heisst (Plut. 5), dass er als Archon sich bis zur Xachtzeit im
Strategion aufzuhalten pflegte, so ist der Ausdruck ccqxcdv wohl nicht im
engeren Sinne vom Archontate zu verstehen, sondern im weiteren Sinne
und hier insbesondere von der Strategic Seit Perikles war aber dies

Amt das wichtigste aller Staatsamter geworden und dadurch das Strate-

gion der Mittelpunkt der Staatsregierung. Wer hier prasidirte, fuhrte

das Ruder des Staats ; daher der Ausdruck xceAtlv xiva inl to fif}ua xai

to GTQccTijyioy (Plut. Per. 37).

Aber auch die heiligen Gebaude am Kerameikos hatten ohne Zwei-
fel ihre staatliche Bedeutung. Aphrodite war auch hier, wie am Alt-

markte, die volkeinigende Gottheit. deren Myrtenkranz die Beam ten der

offentlichen Dienste waren. ' Hephaistos hatteimStadt trugen, wenn sie

seinen Tempel inmitten des Volks, das ihn vorzugsweise als seinen
Stammvater ehrte; sein Tempelhaus theilte nach einer echt attischen

Vorstellung Athena, und Beiden war wieder Apollon Patroos, der gegen-
iiber wohnende, als gemeinsamer Sprossling zugeeignet (Schomann Op. acad.

1,324). Das sind mythologische Verbindungen, durch die Sage geheiligt

und durch ortliche Nahe veranschaulicht, welche doch gewiss einen we-
sentlich politischen Inhalt haben, indem sie unter religioser Form die

Verschmelzung der nac

Bevolkerung zu einer Gemeinde darstellen. Dies ist die volkeinigend

Bedeutung der Marktkulte, wie sie seit Grundung der Agora in's Lebe:

Herkunft verschiedenen Klassen der

teste, das alle Markt«,

Gemeindefesten bezeugte, namentlich im Apat
)tter verband. Der Mittelpunkt desselben war

Phrynichos S. 519. Hat diese Sage, wie nicht zu zweifeln , eine historische

Grundlage, namentlich in der Familientradition der Demophontiden (Schnei-

dewin in Zeitschr. f. Alterthumsw. 1835 S. 207), so muss man auf ein al-

teres, am Altmarkte

ichnung bei Plutarch: tf

und da-

dQtov aQKTroxQanxov. Dies war also das a 1 1 e Amthaus oder Buleuterion

der Athener.

Bist.-Philol. Classe. XII z



178 ERNST CURTIUS

das alte Prytaneion und dann der Staatsherd in der Tholos. Vgl. August

Mommsen Heortologie S. 305.

\_

Folgen wir nun den Erweiterungen der Agora in der romischen

Zeit, so ist an sich deutlich, dass wenn damals, wie unzweideutige Denk-

maler und alte Zeugnisse beweisen , eine neue Agora eingeriehtet wor-

den ist, dieselbe auch ihr Prytaneion gehabt haben wird, und so kom-

men wir denn zu dem Gebaude , welches uns allein unter diesem Na-

men an * einem bestimmten Platze bezeugt ist, d. h. zu dem oberhalb des

Windethurms gelegenen Prytaneion. Dies kann nicht das Prytaneion der

,theseischen Stadt gewesen sein , denn es lag an der entgegengesetzten

Burgseite, und es hatte ja, wenn hier das Staatsfeuer der alten Stadt ge-

brannt hatte und von hier die Griinder der ionischen Stadte das heilige

Feuer mitgenommen hatten , jeder mit Athen nur oberflachlich bekannte

Leser dem Thukydides in Beziehung auf seine Kennzeichen der alten

Wohnplatze im Siiden der Burg entgegnen kfinnen: der Herd und hei-

lige Mittelpunkt der alten Stadt war aber an der Nor dseite ! Dies Pry-

taneion kann auch nicht das der solonischen Stadt gewesen sein; denn

an ihrem Markte gab es nur Tholos und Rathhaus, und neben der Tho-

los, wo die Prytanen am Staatsherde opferten und speisten, kann man
unmoglich ein anderes Prytaneion mit einem zweiten Staatsherde ange-

legt haben. Es bleibt also nichts Anderes ubrier. als dass das Prytaneion

des Pausanias romischen Markt
reformen, in welcher die anderen Prachtbauten zu Ehren der Athena
(denn jedes Prytaneion war, wie Stadtgottin heilig)

errichtet worden sind. Wenn es haufig vorkommt, dass freigebige Wohl-
thater das Prytaneion einer Stadt beschenken, so war ein neues Pryta-
neion selbst das glanzendste Geschenk, das einer Stadt gemacht werden
konnte. Es war ein nothwendiges Glied und der unentbehrliche Schluss-

stem der neuen Marktanlagen und bezeichnete besser als irgend ein an-

derer Bau die neue Epoche, welche mit der Herrschaft Roms fur Athen
anbrechen und die Athener selbst ihrer alten Geschichte entfremden
sollte. Dieser Bau war aber um so zeitgemasser , da die Athener kein
der Wiirde der Stadt entsprechendes Prytaneion hatten, sondern nur das
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uralte Prytaneion, das Gerichtshaus an der Sudseite, und das un-

scheinbare Ziegelgebaude der Tholos. Jenes neue Prytaneion erkenne

ich in dem olxog fUyas beim Schol. zu Thuk. II, 15, im Gegen itze zu

dem nQVTavuov oixCaxos naQu roig
y
A&rjvaion; Schol. Arist. Ritt. 167. Mit

diesen Bezeichnungen kann doch nicht wohl ein und dasselbe Gebiiude

gemeint sein.

Nun handelt es sich vorzugsweise um die Speisung im Prytaneion,

einen Gegenstand, welcher auch durch Meier's Forschung nicht vollstiin-

dig aufgeklart worden ist. Ich hebe jetzt nur die Punkte hervor, welche

fiir die Topographie von Wichtigkeit sind.

Wir miissen zwei Arten von Speisungen unterscheiden, die ehren-

am Staatsherde gewahrte Malzeit und die Speisung der im

dienste stehenden Beamten, welche den ganzen Tag iiber auf dem Po-

sten sein mussten, um das Staatsinteresse wahrzunehmen. Darnach wird

in alien Zeugnissen aus historischer Zeit die Tholos, wo die fungirenden

Prytanen opfern und speisen, von der Speisung im Prytaneion unter-

schieden. War aber diese Trennung von Anfang an? Gewiss nicht.

Sie bestand nicht, so lange der alte Staatsherd der Mittelpunkt der

Stadt war; da wurde der Geehrte, wie einst auf der Burg zur Konigs-

tafel, so am Altmarkte zum Male mit den Regenten des Staats geladen.

Denn diese Weise der Auszeichnung war uralt, sie bestand wie Pollux

bezeugt und Demosthenes, so weit das Gedachtniss der Stadt zuriick-

reichte.

Als nun aber der Markt in den Kerameikos verlegt und die Tho-

los beim Metroon gegrundet wurde, da trat die doppelte Speisung ein.

Die Beamtentische folgten dem Regierungssitze und vervielfaltigten sich

hier, indem fiir die Senatsausschusse und fur die Archonten besondere

Raume eingerichtet wurden (Tholos und Thesmothesion). Aber die Ti-

sche der Ehrengaste liess man im alten Quartiere, im alten Prytaneion;

dadurch erhielten die Beamten in ihrer sich immer mehrenden Vielge-

schaftigkeit freiere Hand, und es wurde doch eine Sitte, die auf ural-

tem Herkommen der gastfreien Stadt beruhte, ununterbrochen fortge-

setzt, und zwar an dem Herde der Theseusstadt, im Kydathenaion , wo
Z2
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alle Traditionen des Alterthu vorzugsweise gepnegt wurden H
hatten die Mitglieder alter Geschlecht

Staatsgottheiten , welche ausser dem \

durch

nentlich die Priester der

bei den Spielen (der uns

Entdeckungen so anschaulich geworden ist) auch dies

Recht besassen, hier die Olympionik Ander Sitz. Es war
ein Ver Bursrem, den& theils durch personliches Verdienst, theils

durch das ihrer Vorfahren, theil

Ehrenrecht welches fur

dennoch niemals alien Glanz

fach Gegenstand der Gesetzg

durch amtliche Stellung ei
1

is Staatsleben bedeutunsslos

gewisses

lor Diese Einrichtung wurde mehr
Solon gab genaue Bestimmung

lnahme

der Speisung, Kephisophon beantragte ein Gesetz fiber

an derselben (vgl. Meier de Lycurg. p. CII); im Gan

die

aber blieb die aus der Konigs tammende durch Jahrhun
derte unverande

Tafel und eine

Staatsherde, die

_

Es °rab taglich eine zwiefache, vom Staate cedecktetD

iefache Tafel
&

Anderen

Die Einen speisten am alten

neuen.

In der romischen Zeit wurden Speisungen
ems waren, von

die burererlichen Aemter mit

Neuem mit einander verschmolzen

liche Bedeutung verloren.

Unabhangigke

,
die urspriinglich

Nun hatten auch

Staats ihre eigent-

Ausserdem wurde die Zahl der Ehreng

Kt
der Stadt, der dsiGirot, immer grosser (schon Aeschines
klagt iiber die Zunahme derselben); auch die Zahl der Priestei

p. 567

dem man neue Dienste einfuhrte, ohne die alten eingehen zu lassen.
romischen Zeit haben wir die amtlichen Listen derer,

Prytaneion speisen
;

lich die Mysterienp

im
die Prvtanen und

Zahl

Ehrengaste , nament-

Beamten vereinigt,
welche nun zusammen die Honoratioren des kaiserlichen Athens bilden.
Einige dieser

kos ausgegraben (Ross Demen S. 1

sie sich auf das Prytaneion beziehen

sind nachweislich am Horologium des Androni

gspunkt der

rid es leidet keinen Zweifel, dass

welches Pausanias

net. Es

ungefahr

ar frei

mias als <

Strassen an der Nordseite der Burg

Aus

Gebaude
Lime der heutigen Aeolosstrasse

romischen Agora-

Dies Stadthaus
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war ein Prachtbau mit Speisesalen, ein grosses Hestiatorion , vielleicht

auch nach Art der palatia zur Aufnahme furstlicher und amtlicher Per-
sonen eingerichtet. Die Aufsicht uber das Gebaude fuhrte ein besonderer

Beamter: 6 impeZriirig TiQvravtCov (C. Inscr. Gr. n. 575

Als man dies neue Prytaneion einrichtete, setzte man zugleich den
Dienst der Hestia daselbst ein, ohne welchen kein Prytaneion zu den-

ken ist, und stellte neben der Hestia die Eirene auf, urn die Romer-
herrschaft als eine neue Zeit des Friedensglucks fur Athen zu bezeich-

nen. Man brachte aber auch aus den altera Stadttheilen Kunstwerkt

naler anderer Art in das Stadthaus, welches nun als der Mit-Denk

telpunkt der Geschichte Athens gelten und dessen Halle eine Ruhmes-
halle der Atliener sein sollte. Eine Anzahl von Ehrenbildern war da-

selbst aufgestellt, von denen nur einzelne namhaft gemacht werden

;

so das Bild des Pankratiasten Autolykos 1
), das des Olympiodoros (Paus.

1, 26, 3), die Statuen des Miltiades und Themistokles . wel

hier so willkiirlich behandelt waren, dass man ihnen falsche Namen bei-

geschrieben hatte 2
) ; endlich das Erzbild des Demochares , welcher , mit

dem Schwerte angethan, der Erste war in der Reihe von Standbildern,

welche rechts vom Eingange zu dem Heiligthume der Hestia aufgestellt

waren (simovjwv noog rrjv kaxiav Ss&q 6 nQwrog). Von dieser Bildsaule

ist nun auch ausdrucklich bezeugt, dass sie von ihrem fruheren Stand-
orte (wahrscheinlich in der Nahe des Demosthenes) nach dem Pryta-
neion versetzt worden sei (tig id nQviavtlov ptTBxouCG&q Leben der X
Redner S. 79 Westermann).

Das Merkwiirdigste aber von Allem, was im Prytaneion zu sehen
war, waren die ehrwurdigen Ueberreste der solonischen Gesetzestafeln,

und auch von diesen ist ausdrucklich bezeugt, dass ie erst in spaterer

dem Prytaneion gebracht worden sind; denn Pollux (8, 128)

gt : av&ig (oi' re xvpfoig xai ol a^optg) elg to novxavuov xai rrjv ayoQav

1) Vgl. 0. Jahn Arch. Beitr. S. 44.

2) Paus. 1, 18, 3. Ueber diese Statuen werden wir nun anders urteilen miis-

sen, als Stark in der Arch. Zeitg. 1859 S, 78.
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/titTexofito&tiGccv. Freilich hat Pollux hier seine Quelle ungenau benutzt,

in so fern er die mittlere Station auf dem Wege , den die Gesetztafeln

durch die Stadt raachten, iibergeht oder die zweite und dritte mit ein-

ander vermischt. Ihn erganzen aber die genauen Angaben trefflicher

Gewahrsmanner. Denn Harpokration (u. d. W. xvQpetg) und Photios p.

109, 19 wissen aus Aristoteles, dass die Kyrbeis in der Konigshalle auf-

gestellt waren; ausserdem nannte Anaximenes (bei Harpokr. 6 xcexco&sv

:) das Buleuterion als Ort der Aufstellung 1
). Es waren also die

Gesetzestafeln in den Staatsgebauden am Kerameikos vertheilt, und die

das heilige Recht betrefFenden Gesetze werden vorzugsweise in der Halle,

die Axones im Buleuterion zu finden gewesen sein. Diese Einrichtung

stammte von Ephialtes her, der durch die Entfernung der Tafeln von

der Burg einen wesentlichen Fortschritt der demokratischen Entwicke-

lung im Staate bezeichnete (Griech. Gesch. 2, 137). Das Prytaneion

war also der dritte Platz , wo sie bei einer neuen Wendung der Ge-

schichte Athens aufgestellt wurden und sich lange erhielten (Harp. v.

£ov&q: Siaaw^ovtm iv no nQvretvsCco), wenn auch nur in diirftigen Ueber-

resten, wie Plutarch (Solon 25) bezeugt.

In der Nahe dieses Prytaneions wird als ein Schmuck desselben

auch das berrihmte Bild der Agathe Tyche gestanden haben (Ael. Var.

H. IX 39), von welchem Gerhard im Philologus 1849 S. 380 gehandelt

hat. Die Identification derselben mit dem aus Lykurg angefiihrten ayct-

&r}s tvxtis vews bei Harpokr. ist freilich nichts weniger als sicher ; aber

mit vollem Rechte hat Gerhard a. a. O. zuerst darauf hingewiesen, dass

die Lage des attischen Prytaneion, so entfernt von den Staatsgebauden

des Kerameikos, etwas sehr Befremdliches habe, und es ist nur zu ver-

wundern, dass man diesen Gesichtspunkt seitdem ganz unbeachtet gelas-

1) Andocides lasst ein Solonisches Gesetz 'von der Saule vor dem Rathhause'

verlesen (1, 97). Hier miissen wir also von den Originalurkunden , deren

Ueberreste in Jenem aufbewahrt wurden, die revidirten Gesetze unterschei-

den, welche draussen auf Steintafeln standen. Vgl. Fr. Franke N. Jen. Litt.

Zeit. 1844 S. 734.
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sen hat. Man hat aber im Ganzen die Topographie Athens so ausser-

lich behandelt, dass man sich solcher Widerspriiche und Schwierigkei-

ten nicht bewusst geworden ist und sich die Probleme gar nicht ge-

stellt hat , welche hier zu losen sind. Die Losung ist aber nur mog-

lich, wenn man das Leben der Stadt in seiner geschichtlichen Bewegung

aufFasst. Wenn der Schwerpunkt desselben im Laufe der Zeit wesent-

lich verrfickt wird, so kann auch der Markt nicht derselbe bleiben.

Dem Markte folgt der Stadtherd, dem Stadtherde das Prytaneion. Drei-

mal sind die Athener im eignen Hause umgezogen ; aber die alten Quar-

tiere sind nicht leer gelassen, die alten Herdflammen nicht erloschen,

sondern man hat, wie bei einer Colonieengriindung , die neuen Feuer an

den alten entziindet. Als das Prytaneion der Nordseite Mittelpunkt des

romischen Athens wurde, bestand das alte der theseischen Stadt noch

fort, und Pausanias nennt am Ende seiner stadtischen Wanderung den

Gerichtshof Prytaneion als ein ganz besonderes Lokal , welches , wie ich

oben erwiesen zu haben glaube , mit den beiden anderen Ephetenhofen,

mit Delphinion und Palladion, in der alten Patricierstadt, dem Asty von

Athen
, gelegen war 1

). Das alterthiimliche Haus, wo iiber Holz und
Eisenstiicke , die einen Menschen beschadigt hatten , feierliches Gericht

gehalten und Thiere zur Entfernung aus dem Stadtgebiete verurteilt wur-

den, hatte nichts als den Namen gemein mit jenem Prytaneion, dem
Prachtbaue an der durch kaiserliche Munificenz ausgestatteten Agora,

dem Ausgangspunkte der belebtesten Strassen an der Granze des Tripo-

denquartiers, wo die Verbindung war zwischen Kerameikos, Olympieion

und Lenaion. Dieser gliicklichen Lage wegen brauchte auch in der

vierten und letzten Epoche der attischen Stadtgeschichte , als Hadrian

Das Wort aaw hat eine zwiefache Bedeutung; es bedeutet Altstadt und
Oberstadt (im Gegensatze zum Peiraieus). Im erstern Sinne wird es ge-

braucht, wenn damit der Wohnsitz der Eunatriden hezpirhnpt wird (Kvtt. o*

olxovvtfc ) , und
« . _. * "
Sp fiottjffag anaot xowov avrav&a nQvravelov xui (iovXevztjgtov , onov vvv

idgvictt to aotv, tqv nohv *A&ijvag nQOGyyoQevae. Von dieser Bedeutung

stammt wohl auch daxttoc.
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ein neues Athen an der schuf, nicht wieder ein Markt
und ein

wurde <

Prytaneion gegrandet zu werden. Denn durch Hadrian

Bewe der

•Eintritte der roraischen

Westen nach Osten, die mit dem
hatte , nur vollendet. Damit war

Kreislauf stadtischer Geschichte g
Kallirrhoe zuruckgekehrt, welche

siedler gewesen war.

m und d

Nahrerin

Stadt der Athena

irer altesten An-

a c r a e

zum ersten Theile der attischen Studien
rr

Wiss

Die in der ersten Abhandlung ausgefiihrte Ansicht, dass Pnyx urspriinglich ein
Bergname sei und denselben Berg bezeichne, dessen Gipfel man Museion nannte (nacl.
jetzt gewohnlicher Bezeichnung Philopappos) , ist im Litt. Centralbl. 1863 S. 712
bestntten worden, wo der Ref. zu beweisen sucht, dass Hi'p A™..}^ Aao m~iA»—

.

bei Piut. Thes. 27 mit meiner Ansicht unvereinbar
und Museion als zwei ganz verschiedene Oertlichkeiten anzusehen. Dies °veranlasst

nmal auf das Schlachtfeld der Athener und Amazonen zuruckzukommen.
dachte sich dieselben ubermachtig , im Besitze der halben Stadt . vom

vom Areopag bis zui

seien und uns zwingen, Pnyx

Kleide

Areopag aus die Burg bedrohend. Ihre

Pnyx d. h. nach

Fliigel beriihrte
; eine Aufstelluug im Halbk

Ansicht bis zum Fusse des Philopappos, den der rechte

es & Burg zu bslagei

sie zu entsetzen.

gipfel von der Kuckseit

der Hohe aufgestellten

that

und von unten abzuschneiden. Es kam darauf an,

und

indem er mit den Seinigen den Philopappos-

der Seite rfiel. Dass man
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sich den Angriff so vorstellte, folgt aus der Verkniipfung desselben rait den Botjdgd-

[iia. Je naher die Feinde standen, um so wirksamer musste ein solcher Ueberfall

sein. Die Amazonen wurden in die Ebene geworfen und die Athener wollten sie

zum piraischen Thore aus der Stadt hinausdrangen. In der Thorstrasse aber fassten

die Amazonen wieder festen Fuss und drangten ihrerseits den Feind bis an den

Fuss des Areopags zuriick , um ihre alten Stellungen wieder einzunehmen. Da er-

folgt ein neuer Zuzug vom Ilissos her (das ist ja die Gegend, in welcher sich die

Alten Aigeus wie Theseus vorzugsweise ansassig dachten), von Ardettos , Palladion

und Lykeion, und dieser Zuzug. welchen wir uns also auch an der Siidseite der

Burg entlang kommend denken miissen, entscheidet das Treffen, indem er den rech-

ten Amazonenfliigel , welcher die zusammengedrangten Athener zu umringen drohte,

iiberfiel und so die Niederlage der Landesfeinde herbei fiihrte. Mag man sich diese

mythistorischen Vorgange in einzelnen Punkten auch anders vorstellen konnen, auf

keinen Fall vermag ich zu begreifen , wie die Darstellung des Kleidemos beweisen

soil, dass 'die von ihm gemeinte Pnyx eine ziemliche Strecke nordlieh vom Museion,

also auf dem gewohnlich so genannten Hiigel oder am Nymphenhiigel zu suchen sei\

Plutarchs Worte am Anfange des Kapitels sprechen eher fiir das Gegentheil; denn

wenn er sagt, die Amazonen und die auf dem Museion stehenden Theseiden seien

Ilvvxa xal to Mov<feT\ denkt man dabei doch
V

nicht an zwei von einander entfernte Oertlichkeiten (in diesem Falle erwartet man:
xal nsQi to Movcetov), sondern an zwei Punkte, welche einer Oertlichkeit angeho-

ren. Die Entfernung des Schlachtfeldes in der Thorstrasse vom Museion erklart

sich aber dadurch
, dass Theseus im Anfange siegreich war ; denn anders konnten

sich doch die Athener den Poydodfiiog nicht vorstellen.

Eine doppelte Benennung fiir eine Hohe kann aber nicht befremdlich sein,

wenn die im Bereiche des Markts liegenden Abhange derselben eine be^ondere und
eine so hervorragende Bedeutung erhielten, dass sie den eigentlichen Bergnamen
(IJvv%) fiir sich in Anspruch nahmen, so dass dann der Gipfel, dem erst die mace-

donische Zeit eine geschichtliche Bedeutung gab, eine besondere Bezeichnung (Mu-

seion) erhielt.

Was die eigentliche Pnyxfrage betrifft, so hat sich eine Reihe competenter

Stimmen, welche bis dahin schwankend waren, wenigstens dem negativen Ergebnisse

meiner Abhandlung angeschlossen und sieht in dieser Beziehung die Frage fiir er-

ledigt an. Darunter sind jetzt auch athenische Gelehrte, wie namentlich Dr. Per-

vanoglu, welcher schon durch die vielen Ausgrabungen , welche er im Gebiete der

alten Felsenstadt vorgenommen hat, mehr als irgend ein Anderer hier zu Hause ist.

Vgl. seinen Aufsatz im Philologus XX S. 529. Er stimmt mir auch in Betreff des

verhaltnissmassig jiingeren Ursprungs der Polygonmauer bei. War nun aber die

Hisl.-Philol Classe. XII. Aa
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durch dieselbe gestiitzte Terrasse nicht die Pnyx , so bleibt doch fiir einen theater

fdrmigen Sitzungsraum der Burgerschaft , welcher der Akropolis nahe gegeniiber ge-

legen haben soil und oberhalb der alten Agora vorausgesetzt werden muss, so bleibt

doch fur die Pnyx, welche als eine ansehnliche Hohe genannt und sogar mit dem
Lykabettos als hm Stadthohe wird , auf dem
so engen und iibersichtlichen Stadtgebiete Athens in der That k e i n anderer Raum
iibrig, als der Philopapposberg , dessen Abhange die alte Agora unmittelbar iiberra-

reien tagenden Volks-

diirfen uns nicht irre

gen und wie geschaffen sind fiir den Sitzungs

versammlung. Die ungeniigenden Erfolge der

machen. Die gezogenen Graben haben freilich

aum

Nachgrabungen

erwiesen , dass hier

ist , in Felsstufen sein konnten. Wenn keine Terrassen zu

wo man sie

dass eine absichtliche Zerstorung dersel-

um

Tage getreten sind, so bedenke man 1) c

suchen konnte, sehr bedeutend ist, und 2)

ben in macedonischer oder romischer Zeit sehr wahrscheinlich ist; denn schon

die Festung oben unzuganglicher zu machen, musste man die treppenfdrmigen Ter-

rassen zu beseitigen suchen, welche das Ersteigen der Hohe erleichterten.

Was die Befestigung von Athen betrifft, deren Nachweis den zweiten Theil der

Abhandlung biklet, so sind in Betreff einzelner Punkte Meinun
iiussert.

-

sopuios halt

Pervanoglu setzt das Diateichisma hoher

ge-

auf

g

Lalt einige Mauerstuke, an denen wir den alten Stadtring zu erkennen

fiir modern. Beicle haben auf Graber hingewiesen, welche innerhalb unsers

Peribolos gefunden seien. Diese Punkte konnen natiirlich nicht im Einzelnen hier

besprochen werden: ich glaube nur darauf hinweisen zu diirfen, dass schlechtes

MaUerwerk liiTWfirPr Zfnt. VOn HfVrst.plInnnrnn r\av Sto/ltTnQnov Iiovvi*iVit4 rli^ Ann\* in rl^T.

Mauerzuge folgt Nach den Notizen Graberfunde

Stadtgranze zu 1 M , -

%
, —

wissen nicht, mit welcher Strenge das alte Polizeiverbot durch die verschiedenen

Fall konnten nur zusammenhangende

Das Zusammentreffen alter Mauerzuge mit den

Zeiten durchgefiihrt worden ist; auf

Grabstatten einen Beweis abgeben.

naturlichen Terrainverhaltnissen
, deren Benutzung die Griechen nie verschmahten.

hat uns iiberall geleitet, und ich glaube nicht, dass in wesentlichen Punkten ein ab-
weichendes Ergebniss gefunden werden wird.

Punkte an.

allge: ich einige Berichtigungen einzelner

S. 103. Z. 13. v. o. 'nur bei Pausanias

und
der gleich folgenden

griff

S. 104. Z. 4. v. u. Die zweite Schaar kam auch an der Siidseite entlang und
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S. zu Syrakus

Die Worter xmacpavss xal vtfjfjXdv beziehen sich auf

bring iiber Achradina im Rhein. Mus. 1865 S. 39.

nicht auf einer Hohe.

Gebaude. Vgl. Schu-

S. 118. Z. 11 v. o. Thurm der einzige Rundthurm, der

t

sich imMauen

zu verbessern.

S. 119. wahrscheinlich

S. 121. Z. 10. v. o. Der nordliche Arm ist der jetzt wasserhaltige.

Dies zvveite Heft meiner attischen Studien war recht dazu bestimmt , . raeinen

jungen Freund Heinrich Hirzel nach Athen zu begleiten, wohin er sich im Friihjahr

von Rom begeben wollte, voll Eifer, sich an den Forschungen auf dem Boden Athens

zu betheiligen, auf welche er sich seit lange vorbereitet hatte. Nun ruht er, dem
hoffnungsreichsten Leben plotzlich entrissen , an der Pyramide des Cestius , und an-

statt des wissenschaftlichen Austausches , auf welchen wir uns Beide freuten , bleibt

mir nur die wehmiithiee Klasre um den thenren Jiinp-liner nnd der Narhrnf pinp* trpiipn

und
»A

:

JJ

77

Aa2
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