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Reisenotizen aus Karien

Das innere Karien gehbrt zu den archaologisch am wenigsten bekannten Land- 

schaften Westkleinasiens. Zwar warden einzelne Stadte schon fliichtig untersucht1, 

hie und da warden Aasgrabangen anternommen2, es fehlt aber nach wie vor ein 

griindlicher sarvey der Gegend, wie ihn etwa Benndorf far Lykien oder vor- 

bildlich Lanckoronski far Pamphylien and Pisidien bereits im vergangenen Jahr- 

hundert durchfiihrten. So kann es geschehen, dab die Monamente einer Stadt wie 

Stratonikea in Karien vollig anbekannt geblieben sind, ja nicht einmal Abbildungen 

von ihnen vorliegen, obwohl die Rainen dieses Platzes nicht nar gat erhalten, 

sondern aach historisch and kiinstlerisch sehr bedeatend sind. Bei diesem Stand 

der Forschang bedeatet es eine Gefahr, dab in jiingster Zeit das innere Karien 

darch gate Autostraben erschlossen warde. Die starkere Verbindang einer bislang 

abgeschlossenen Gegend mit der Umwelt sowie der za erwartende wirtschaftliche 

Aafschwang bedrohen nach alien Erfahrungen den Rainenbestand. Wenn etwa die 

Rainen von Alinda seit dem Besach Fabricias’ im Jahre 1888 kaam weiter zerstbrt 

warden, so wird sich das von nan an andern, da die Baatatigkeit im Orte 

Karpazla standig anwachst. Deswegen darf der Wansch aasgesprochen werden, 

dab die innerkarischen Rainenstatten bald eine umfassende and sorgfaltige Unter- 

sachang and ihre Monamente eine nachdriickliche Pflege erfahren. Dennoch mag 

es angebracht erscheinen, bereits jetzt die heate verfiigbaren Informationen za 

sammeln and sie der Wissenschaft vorzalegen.

Dem Verfasser war es mbglich, im Herbst des Jahres 1967 and noch einmal im 

Sommer des Jahres 1968 einige Tage aaf den Besach der Rainen von Alabanda, 

Alinda, Stratonikea, Lagina and Mylasa za verwenden3. Das Aagenmerk gait 

dabei vor allem den Resten hellenistischer Architektar, die hier in seltener Fiille za 

Tage liegen. Wenn aas diesen Beobachtangen im folgenden Verschiedenes and sogar

Vorbemerkung

Der Praparator der Kunstsammlung der Universitat Erlangen, Herr J. Schmidt, hatte in dankens- 

werter Weise die miihevolle Aufgabe iibernommen, die Vorlagen fiir die Abbildungen nach den 

Negativen des Verfassers herzustellen.

1 Z. B. Nyssa am Maander (W. v. Diest, Jahrb. d. Inst. Erg.-H. 10 [Berlin 1913]).

2 In alterer Zeit die Schiirfungen von Tralleis (Bull. Corr. Hell. 28, 1904, 54 f.), Lagina (vgl. 

Anm. 17), Alabanda (vgl. Anm. 6 u. 9); Edhem Bey begann damals mit einer griindlichen Erfor- 

schung Karlens. Neuerdings sind in Labraunda und Aphrodisias wissenschaftliche Ausgrabungen 

durchgefuhrt worden oder im Gange. Louis Robert hat in Amyzon gegraben (vgl. den Vorbericht 

Compt. Rend. Acad. Inscr. 1953, 411 f).

3 Die letzte Reise wurde durch eine Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermog- 

licht.
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1 Alinda. Schlachtenfries.

Disparates mitgeteilt werden soil, so rechtfertigt sich dies aus dem oben Dar- 

gelegten, auch wenn die Zeit zumeist nicht ausreichte, um tiefergehende Nachfor- 

schungen an den interessanten Punkten anzustellen. Die hier abzubildenden 

Monumente diirften aber fur sich selber sprechen. Es sei an dieser Stelle vor allem 

noch Herrn Prof. E. Akurgal gedankt, der dem Verfasser durch mannigfache 

Ratschlage behilf lich war und die Verbffentlichung befiirwortete.

Alinda (Karpuzlu)

1. Friesblock mit Relief einer Schlacht (Bild 1). Das Relief ist in grower Hbhe in 

einem modernen Haus verbaut, das sich in dem alten Teil des Dorfes Karpuzlu 

erhebt. Es liegt ziemlich genau unterhalb des bekannten, wohlerhaltenen Markt- 

gebaudes4, aber schon auberhalb der antiken Befestigungen, deren Verlauf und 

Tore am Abhang des Stadtberges und zwischen den Hausern Karpuzlus gut zu 

verfolgen sind. Das Relief kann demnach sowohl von einem der Gebaude der 

Agora stammen und ein verstiirztes Werkstiick sein als auch zu einem vor den 

Toren gelegenen Grabbau gehbrt haben. Naheres fiber seine Provenienz war nicht 

zu ermitteln.

Die Figuren bewegen sich auf einer kraftig vorstehenden Bodenleiste. Drei 

Kampfgruppen sind erhalten; die Szene diirfte sich aber wenigstens nach links 

hin noch fortgesetzt haben; sogar der rechte Abschlufi scheint in seiner jetzigen 

Form modern. Die Krieger beider Parteien unterscheiden sich in ihrer Riistung 

nicht. Sie tragen Kbrperpanzer und darunter einen kurzen Chiton, Figuren 3, 4 

und 7 von rechts zudem einen (attischen ?) Helm. Die Bewaffnung besteht aus 

Schwert oder Lanze, mehrere Krieger besitzen einen Rundschild. Die Schlacht 

vollzieht sich mit auBerster Vehemenz und Brutalitat. Rechts erhalt ein in die Kme 

Gebrochener soeben den tbdlichen Schwertstich in die Brust von einem Gegner,

4 Fabricius, bei R. Bohn, Jahrb. d. Inst. Erg.-H. 2 (Berlin 1889) 27 f.; R. Martin, L’Urbanisme 

dans la Grece antique (Paris 1956) Taf. V 2; H. Lauter, Bonner Jahrb. 170, 1970, 90 f. Abb. 

12, 13.
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der weiten Schrittes herbeistiirmt; der Gefahrte des Sterbenden kann ihm nicht 

mehr helfen. Die Mittelgruppe zeigt den Kampf um einen Gestiirzten, von dem 

der Schild und der zur Seite sinkende Kopf gut sichtbar sind. Ein von rechts in 

groBem Sprung heraneilender Feind bedroht den Mann, der den Gefallenen retten 

will. Links ist ein Zweikampf dargestellt, wobei der linke Gegner - sich deckend - 

zuriickweicht. Die von rechts kommende Partei ist ganz offensichtlich im Vorteil. 

Ikonographisch zeigt diese Schlachtszene eine ungewohnliche Umbildung der 

ublichen Motive (Kampf um den Gefallenen!) ins Gewaltsame. Die Erfindung ist 

bedeutend, die Arbeit eher hart und sogar grob. Bemerkenswert ist der obere 

(originale ?) Abschlufi des Blockes, eine Reihe von dreiseitig pyramidenfbrmigen 

Buckeln oder Zahnen.

Eine Datierung ungefahr in das 1. Jahrhundert v. Chr. scheint moglich; die 

gedrungenen Proportionen der Figuren wiirden gut dazu passen 5.

A 1 a b a n d a (Araphissar)

2. Apollontempel des Menesthes, Fragmente. Dieser von Vitruv (III 2,6) erwahnte 

Tempel wurde im Jahre 1904 von Edhem Bey ausgegraben . Dabei wurden viele 

Reste der ehemals prachtigen Dekoration des Gebaudes sowie Reste des alten 

figiirlichen Schmuckes gefunden. Diese Funde sind heute nicht mehr nachzuweisen; 

sie diirften wahrscheinlich wahrend der kriegerischen Ereignisse in den Jahren 

1922/24 zu Grunde gegangen sein. Nur zwei stark beschadigte Bruchstiicke von 

marmornen Eierstaben konnten in den benachbarten Feldmauern entdeckt werden. 

Auffallig ist ein in den Fundamentgraben des Tempels liegender Schaft einer 

Dreiviertelsaule6a, der nur teilweise, namlich im vorderen Viertel kanneliert ist, 

wahrend die seitlichen Partien glatt bearbeitet sind. Offenbar sollte die Kannehe- 

rung nie bis hierhin fortgesetzt werden, was bedeutet, dab der grofiere Teil des 

Schaftes unsichtbar gewesen sein mufi und demnach wohl in eine Mauer eingebun- 

den war. Bei der Rekonstruktion des Tempelgrundrisses wurde diese eingebundene 

Saule bisher nicht beriicksichtigt . Sie diirfte auf eine Blendordnung im Innern der 

Celia hinweisen, wie sie der gleichzeitige Tempel der Leto in Xanthos besab . 

Weitere Reste des menestheischen Marmortempels scheinen in den wenigen Gebau- 

den des Dorfes Araphissar verbaut zu sein (Moschee!).

6

7

8

3. Bouleuterion oder Ekklesiasterion. Das nordlich vom Markt gelegene Versamm- 

lungsgebaude, das in Analogic zu den Bauten desselben Typs in Milet und Priene 

hier als Bouleuterion bezeichnet werden soil, wurde ebenfalls bereits von Edhem

5 Etwa ein Schlachtfries aus Ephesos in Selcuk (Museum Inv.-Nr. 302. 303. 304), der auch in der 

Arbeit vergleichbar erscheint. Er ist durch seine Verwandtschaft mit dem Fries des Sosianus- 

tempels in Rom zu daticren (Helbig4 1670; der hier wichtige Schlachtfries unpubliziert).

6 Compt. Rend. Acad. Inscr. 1906, 410 f.

6:1 Foto im Besitz des Verfassers.

7 Vgl. Edhem Bey, Compt. Rend. Acad. Inscr. 1906 a. O.; A. Schober, Fries des Hekateions von 

Lagina (Baden b. Wien 1933) 16 Abb. 6.

8 Rev. Arch. 1966, 102 Abb. 1, 150 Abb. 5, zur Datierung 104.
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Bey fliichtig untersucht9. Der von ihm verbffentlichte Grundrift ist hier Bild 2 

wiederholt10. Die Kenntnis dieses Gebaudes, das unter den ’Antiken Rathausern1 

starkere Beachtung als bisher verdiente, ist sehr mangelhaft11. Hier soil das 

Augenmerk nur auf einen Punkt gelenkt werden, den Edhem Bey unerwahnt liefi. 

Die Siidmauer des Banes, die der Cavea gegenuberliegt, war namlich nicht nur auf 

ihrer aufieren Seite architektonisch gegliedert12, vielmehr weist sie auch auf der 

inneren, der Cavea zugekehrten Seite Spuren einer anspruchsvollen architektoni- 

schen Dekoration auf, deren Werkstiicke freilich verschwunden sind. Bild 3 gibt 

die besser erhaltene Osthalfte der Innenwand wieder; der aufragende Pfeiler mit 

dem Storchennest liegt in der Achse des Gebaudes. Das Untergeschofi, in dem sich 

die Offnungen fur die vier Eingange befinden, ist verschtittet; nur die mittlere 

und die Fensterzone sind gegenwartig sichtbar. Mehrere Arten von Einarbeitungen, 

die zu der Innendekoration gehbren, lassen sich beobachten. Zum einen sind es 

hochrechteckige, ziemlich tiefe Locher, die in zwei Reihen tibereinander angeordnet 

sind. Zum andern sind es flache Einarbeitungen, die nur im Streiflicht, d. h. am 

Morgen oder kurz vor Sonnenuntergang sichtbar werden. Eine solche Einarbeitung 

verlauft als langer Streifen in der Hbhe der unteren Reihe tiefer Locher. Schliefilich 

sind kleine, aber tiefe Dtibellbcher im Verlauf der flachen Einarbeitung zu beob

achten. Die Deutung ist nicht problematisch. Die tiefen Einlassungen miissen zur 

Aufnahme von Gebalkstiicken gedient haben, die senkrecht aus der Quaderwand 

hervorsprangen. In den flachen Einarbeitungen lagen die parallel zur Mauer 

laufenden Glieder der Architektur, die mittels kleiner Dtibel in der Mauer befestigt

9 Zum Markt: Compt. Rend. Acad. Inscr. 1905, 448 f. Taf. IV.

10 Compt. Rend. Acad. Inscr. 1905, 448 Abb. 3.

11 Vgl. hierzu die Untersuchungen von F. Krischen, Antike Rathauser (Berlin 1941).

12 Compt. Rend. Acad. Inscr. 1905 Taf. IV.
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waren. Im Osten sind unter dem zweiten aufragenden Pfeiler des Fenstergeschosses 

die Einlafispuren einesGiebels kenntlich: derGiebel bezeugt, dafi die groben Locher 

paarweise zu verbinden sind. Es ist eine Reihung von Adikulen anzunehmen, wohl 

auch eine entsprechende Gliederung im verschiitteten Untergeschofi. Insgesamt sind 

auf der Wand fiinf Paare von Lbchern oder fiinf Adikulen zu erkennen, wobei 

die Abstande zwischen den Adikulen die Breite der Adikulen iibertreffen. Nur 

die mittlere Adikula, die genau symmetrisch unter dem zentralen Pfeiler (mit 

Storchennest - Bild 3) liegt, ist breiter. Hier ist auch keine Spur eines Giebels oder 

gesprengten Giebels zu sehen, so dab das mittlere Motiv eine besondere Gestaltung 

besessen haben mufi. Bild 3 oben ist der Umrifi des Abschlufigesimses zu erkennen, 

das das Gebalk der unteren Ordnung bekrbnte. Es verlief oberhalb der unteren 

grofien Locher und endete knapp neben dem auf dem Bild links unten befindlichen 

Loch. Der Kontur des Profiles uberschneidet gerade das Steinmetzzeichen des be- 

treffenden Quaders: es ist in dieser Steinschicht ein Zeta. Dies und die in bezug zur 

Quaderlage der Wand unregelmafiige Verteilung der Einlassungen sowie die 

gleichsam behelfsmafiige Losung, wie der Giebel neben die Fensterbffnung ge- 

quetscht erscheint, beweisen, dafi die Blendordnung nicht von Anfang an zu dem 

Bau gehbrte, sondern eine nachtragliche Zufiigung ist.

Die Adikulen sprangen vor die Wand vor, wie die Tiefe der doppelreihigen 

Einlafildcher fur das Gebalk lehrt. An der Wand selbst aber, hinter den zu ver- 

mutenden Vollsaulen, befanden sich Pilaster (oder Halbsaulen ?). Ihre Existenz 

wird durch die paarweisen Diibellocher erwiesen, die sich wenig oberhalb der 

unteren Gebalklocher erkennen lassen. Aufierdem zeigen flachrechteckige Ein

lassungen in der Mauer, die fiber diesen unteren Lbchern aus der Oberkante des 

Abschlufigesimses aufragen, dafi die Saulen und Pilaster des Obergeschosses wohl 

auf einer eigenen Strife (Basis ?) standen.

Diese Adikula-Ordnung nimmt nun nicht die ganze Breite der Siidwand des 

Bouleuterions ein. Vielmehr schliefit diese Architektur mit der Adikula im Osten 

ab. Weiter links, d. h. bstlich des kleineren Seitenfensters finden sich andersartige 

Einlafispuren. Unten liber der Verschlittungsgrenze ist ein Einlafiloch zu sehen, 

das nicht auf gleicher Hbhe wie die unteren Locher des Mittelbereiches liegt. 

Aufierdem senkt sich neben dem Fenster eine flache Eintiefung nach links: hier 

wird man einen Halbgiebel erganzen miissen. Die Seitenpartien der Sridwand wa

ren demnach durch besondere Motive ausgezeichnet, deren genauer Charakter 

und deren Verbindung mit der Mittelzone noch nicht bestimmt werden kbnnen. 

Leider fehlten dem Verfasser auch die Mittel und die Zeit, die Einlassungen ge

nau zu vermessen, woraus sich sicher eine wenigstens schematische Rekonstruktion 

der Fassade ergabe.

Das Bouleuterion von Alabanda ist, seiner Mauertechnik nach zu urteilen, ein 

hellenistischer Bau, den man kaum spater als in das 2. Jahrhundert v. Chr. an- 

setzen wird. Eine sichere Datierung kbnnten nur Schmuckformen ermbglichen, 

die auszugraben waren. Die Verkleidung der Siidwand ist ein nachtraglicher 

Einbau. Er ware nicht weiter bemerkenswert, wenn es sich dabei um eine kaiser- 

zeitliche Zierarchitektur handelte. Gerade dies scheint jedoch keineswegs sicher. 

Zunachst mufi auffallig sein, dafi von der Architektur dieser Blendfassade nicht 

der kleinste Steinsplitter in der Ruine nachzuweisen ist und dafi auch Edhem
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Umrifi des Abschlufigesimses.

3 Alabanda. Bouleuterion, siidl. Innenwand (oben Ausschnitt vergrofiert).
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Bey offenbar bei seinen Schiirfungen im Raum der Orchestra nichts davon ge- 

funden hat, da er sonst solche Funde anzumerken pflegt. Eine kaiserzeitliche 

’Theaterwand1 wird man sich aber kaum anders als in Marmor denken kbnnen. 

Nun ist aber in Alabanda die Unsitte des Kalkbrennens nicht verbreitet, wes- 

wegen in den ubrigen Ruinen auch genug Marmorbruch herumliegt. Das Fehlen 

von Resten der Fassadenarchitektur im Bouleuterion mub daher anders erklart 

werden. Der Schlub liegt nahe, dab die Zierarchitektur nicht aus Marmor, sondern 

eher aus Holz - oder Holz und Stuck - bestanden hat. Diese Annahme wird auch 

dadurch gestutzt, dab die Einlassungen in der Wand zu gering und zu schwach 

scheinen, um eine schwerere Architektur tragen zu kbnnen. Selbst die Einlassun

gen fiir die vorkragenden Gebalkstiicke der Adikulen sind weniger tief als die 

Locher, die auf der Aubenseite derselben Mauer in zwei Reihen zur Aufnahme 

der Balken dienten, die das Dach der dort verlaufenden Portikus bildeten.

Eine scenae frons aus Holz oder Stuck scheint in einer so wohlhabenden Stadt 

wie Alabanda in der Kaiserzeit nun so gut wie ausgeschlossen. Und damit werden 

wir dazu gedrangt, hypothetisch eine vorrbmische, spathellenistische Entstehung 

der Blendfassade im Bouleuterion zu postuheren.

In Anbetracht dessen, was Liber den komplizierten Aufbau dieser Blendfassade 

zu ermitteln war, wirkt eine solche Datierung naturlich sehr gewagt; sie kann 

auch keineswegs als bestatigt angesehen werden. Dennoch soil hier nicht versaumt 

werden, einige Uberlegungen anzudeuten, die den bisherigen Gedankengang zu 

stiitzen geeignet sind. Das Problem besteht ja darin, dab eine derartig aufgelbste 

Theaterwand, wie wir sie im 1. Jahrhundert v. Chr. - wenn iiberhaupt - nur in 

Italien kennen 13, schwer mit dem gelaufigen Bild des griechischen Spathellenismus 

zu vereinen ist. Sie scheint weit liber die Moglichkeiten griechischer Baukiinstler 

dieser Zeit hinauszugehen. Allerdings wissen wir, dab in Alabanda im Hellenismus 

eine sehr einfallsreiche und selbstandige Architektenschule bliihte. Der grobe 

Hermogenes selbst stammt aus Alabanda (Vitruv III 2,6); hier haute sein Schil

ler Menesthes den Apollontempel, dessen Ruhm bis nach Italien drang und Vitruv 

zu Ohren kam. Noch wichtiger in diesem Zusammenhang ist aber vielleicht eine 

andere Vitruvstelle (VII 5,5). Nach Vitruvs Bericht malte namlich Apatounos aus 

Alabanda eleganti manu im kleinen Theater von Tralleis, quod sxxAY]aiaOTt]Qiov 

apud eos vocitatur (!), eine scena und in ea (fecit) columnas, signa, centauros 

sustinentes epistylia, coronasque capitibus leoninis ornatas, quae ora stillicidiorum 

e tectis habent rationem, praeterea supra ea nihilominus episcenium, in qua tholi, 

pronai, semijastigia omnisque tecti varius picturis fuerat ornatus . . . Apaturius 

malte also eine phantastische Architektur, die jedoch der gebauten Blendfassade 

im Bouleuterion von Alabanda recht ahnlich gewesen sein diirfte. Semifastigia 

und pronai (Adikulen) waren hier im Oberstock (episcenium) zu beobachten. 

Apaturius war fiir Vitruv, das geht aus der Ausdrucksweise hervor14, ein Kiinst-

13 Vgl. Pompeji, zweite Phase des grofien Theaters: A. Mau, Rom. Mitt. 21, 1906, 10; auch die 

literarische Uberlieferung iiber das Theater des Scaurus in Rom (Plin., Nat. hist. 34, 36; M. 

Bieber, History of Greek and Roman Theatre2 [Princeton 1961] 333).

14 So auch B. Sauer in Thieme-Becker, Allg. Lexikon d. Bildenden Kiinstler (Leipzig 1908) II 22 

s. v. Apaturios.
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4 Lagina.

Lesbisches Kyma vom Gewande des Kapi Ta§.

ler der Vergangenheit; chronologisch ge- 

sehen heiht das, er arbeitete nicht sparer 

als um die Mitre des 1. Jahrhunderts v. 

Chr. Nun wird man es freilich nicht fur 

ausgemacht halten, dafi die Motive, die 

die Malerei darstellt, auch schon in der 

gleichzeitigen gebauten Architektur ge- 

brauchlich sind. Doch hat neuerdings ge- 

rade der Palazzo delle Colonne in Ptole- 

mais/Kyrenaika ein Beispiel einer solchen 

aufgelbsten Theaterarchitektur geliefert, 

das der Ausgraber Pesce mit guten 

Griinden noch in spathellenistische Zeit 

datieren konnte15. Die mit diesem Mo

nument neuerlich aufgeworfene Frage 

nach der Entstehung stark bewegter Ge- 

balke und Giebel konnte nun gerade 

durch eine Ausgrabung des Bouleuterions 

von Alabanda geklart werden, da hier 

zumindest der begriindete Verdacht spat- 

hellenistischer Entstehung besteht. Eine 

gezielte Forschung mufi daher in dem 

kleinasiatischen Bau den Ansatzpunkt 

weiterer Untersuchungen erkennen.

Lagina (Turgut, ehem. Leina)

Das Heiligtum der Hekate bei Lagina ist von den innerkarischen Ruinenstatten 

vielleicht am besten bekannt, doch blieb es auch hier bei einer kurzen Schtirfung, 

die nur den Zweck hatte, den Fries des Tempels zu vervollstandigen. Eine brauch- 

bare Veroffentlichung des archaologischen Bestandes fehlt16.

4. Kapi Ta§. Als ’Torstein‘ wird der aufrechtstehende Rest eines Propylons von 

den Ansassigen bezeichnet17. Erhalten sind die Parastaden und der Sturz der 

Ture in situ. Das Ornament der Turumrahmung besteht aus drei Faszien und

15 G. Pesce, Il Palazzo delle Colonne in Tolemaide di Cirenaica (Rom 1950). Rezensionen und 

Erwiderungen zusammengestellt bei J. Engemann, Architekturdarstellungen des friihen 2. Stiles. 

Rom. Mitt. Erg.-H. 12 (Heidelberg 1967) 18 Anm. 28. - Verfasser bereitet eine Untersuchung 

vor, die die Richtigkeit der Pesce’schen Datierung detailliert nachweisen soil (Jahrb. d. Inst. 86, 

1971).

1G Zur Geschichte der Erforschung: Schober, Lagina (Anm. 7) 9 f. Der Plan bei G. Mendel (Cat. 

Mus. Imp. Ott. I [Istanbul 1912/14] 432) ist nicht zuverlassig, geschweige denn erschbpfend.

17 Schober, Lagina (Anm. 7) 15 Abb. 4.
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einem aufteren Abschluftglied aus Astragal, lesbischem Kyma und Steg. Schober 

glaubte, in diesem Tor das Propylon erkennen zu konnen, das der Priester M. 

Ulpios Herakleitos nach einer in Lagina gefundenen Inschrift gestirtet hat; eine 

auf Augustus beziigliche Inschrift, die auf dem Tursturz eingegraben ist, soil nach 

Schober ferner eine Datierung des Torbaues in augusteische Zeit sichern18. Nun 

lassen sich freilich die zwei inschriftlichen Zeugnisse kaum miteinander verbinden, 

denn der Adoptivname der ersten Inschrift M. Ulpios zeigt, daft der Priester nicht 

vor trajanischer Zeit gelebt haben kann: dies bedingt auch eine Spatdatierung des 

von ihm gebauten Propylons. Die andere Inschrift besagt, daft der Divus Augu

stus Maftnahmen zur Wiederherstellung der Rechte des Hekateheiligtumes vor- 

gesehen habe19. Dies bezieht sich wohl auf die Bestatigung der sullanischen Privi- 

legien fiir Lagina durch Augustus, die unter Tiberius noch einmal erneuert 

wurde20. Die Inschrift diirfte daher kaum spater als in tiberischer Zeit auf dem 

Propylon angebracht worden sein, da man danach auch eine Erwahnung der 

endgiiltigen Bestatigung der Privilegien, die der zweite Kaiser aussprach, erwar- 

ten miiftte. Dieser terminus post quern non schlieftt aus, daft der Kapi Ta§ das 

Tor des Herakleitos war. Die Augustusinschrift steht nun nicht in direktem Bezug 

zu dem Bauwerk selbst: fiir eine Datierung gibt sie nur einen terminus ante.

Bild 4 zeigt das einzige gut erhaltene Detail des lesbischen Kymas der Tiirumrah- 

mung. Das Kyma wird durch die voile konvexe Bildung des Fleisches der Deck- 

blatter, durch deren gedrungene Proportion und eckige Umriftfiihrung gekenn- 

zeichnet; es ist eine Formgebung, die in Kleinasien nie gebrauchlich war, sondern 

an spatklassische Kymatien des griechischen Mutterlandes anschliefit21. Selbst 

die flache, scharfkantige Zeichnung der Mittelrippe kehrt dort wieder. Eine so 

friihe Datierung des Kapi Ta§, wie sich aus diesen Vergleichen ergabe, macht 

allerdings Schwierigkeiten, wenn man bedenkt, daft der einzige Tempel der 

Hekate erst im 2. Jahrhundert v. Chr. errichtet wurde. Moglich ware ja 

immerhin, daft das Temenos schon sehr viel alter war und seinen ersten Schmuck 

von den makedonischen Kolonisten erhielt. Aber auch eine andere Losung ist 

zumindest zu erwagen. In Kleinasien herrschte seit klassischer Zeit das lesbische 

Kyma mit konkav eingewdlbten Blattern von fein geschwungenem Umrift, wie 

es die groften Bauten Joniens zeigen22. Im Hellenismus, zuerst wohl am Tempel 

von Magnesia, war die Aufldsung der plastischen Form soweit gediehen, daft im 

Innern des Blattes allein die gespaltene Mittelrippe tibrigblieb, wahrend das Blatt-

18 Schober, Lagina (Anm. 7) 16.

19 Die beiden Inschriften: Bull. Corr. Hell. 11, 1887, 151 Nr. 63 und 56.

20 Zum Senatusconsultum vom Jahre 81 v. Chr. siehe Bull. Corr. Hell. 9, 1885, 437 f.; zur 

augusteischen Bestatigung Tac., Ann. Ill 62; Dio Cass. XLVIII 26. - Die Bestatigung durch 

Tiberius: Tac., Ann. Ill 60-63.

21 Etwa die Kymatien des 4. Jahrh. in Epidauros (z. B. H. Berve - G. Gruben - M. Hirmer, 

Griech. Tempel und Heiligtiimer [Miinchen 1961] Abb. 97) oder das lesbische Kymation des 

Athenatempels in Tegea (C. Weickert, Lesb. Kym. [Miinchen 1913] Taf. 5c).

22 Z. B. Athenatempel in Priene, Ostteil (M. Schede, Jahrb. d. Inst. 49, 1934, 100 Abb. 3); vdllig 

identisch die Kymatien des Maussoleions in Halikarnass, wo ebenfalls Pytheos mitarbeitete. 

Vgl. auch Grab von Belevi (Osterr. Jahresh. 28, 1933, Beibl. 37 f. Abb. 18 u. 20); etwas weiter- 

entwickelt sind die Kymatien der ptolemaischen Bauten in Samothrake aus dem Anfang des 

3. Jahrh. v. Chr. (A. Conze — A. Hauser - G. Niemann, Samothrake II [Wien 1880] Taf. 37a 

und c).
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5 Ausschnitt. 6 Seitenansicht.

Lagina. Antenkapitell des Hekatetempels.5-6

fleisch vollig unterdriickt erscheint23. So nahm die Mittelrippe eine blutenformige 

Gestalt an, wie sie an den orophernischen Kymatien des prienischen Athena- 

tempels begegnet, die am Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. entstanden24. Diese 

im Innern des Blattes eingesetzte 'Blutec konnte dann sehr leicht wieder zu einem 

diesmal konvex gewdlbten Blattfleisch umgedeutet werden. Eine solche Form be

gegnet tatsachlich an einem unveroffentlichten Werkstlick des sog. Memmius- 

monumentes in Ephesos, das der Zeit der spaten Republik angehort (vgl. auch 

unten Nr. 9, Bild 14): es ist m. W. das einzige Kyma in Kleinasien, das nahere 

Beziehungen (auch in der Proportionierung der Blatter) zu dem Ornament des 

Kapi Ta§ aufweist25. In Anlehnung an altere, mutterlandische Vorbilder, aber 

im Sinn der lokalen Entwicklung, konnte demnach das Kyma des Propylons im 

1. Jahrhundert v. Chr. entstanden sein.

Eine zuverlassige Entscheidung zwischen den beiden Losungsmoglichkeiten konnte 

nur durch den Fund weiterer Architekturglieder des Baues erzielt werden.

5. Tempel der Hekate; Details der nordwestlichen Ante (Cellaruckwand); unter 

dem dichten Gestrtipp in Sturzlage bzw. in situ. Das Antenkapitell Bild 5 u. 6 

zeigt die iibliche Organisation der Vorderseite, eine Abfolge von Astragal, lesbi- 

schem Kyma, hangendem Palmetten-Lotosband und Eierstab; seitlich Akanthus- 

ranken, deren Caules sich volutenformig neben den drei vorderen Ornament- 

zonen einrollen26. Das lesbische Kyma ist von der hellenistisch kleinasiatischen

23 C. Humana, Magnesia am Maander (Berlin 1904) 74 Abb. 64. — Vgl. auch die Wandmalereien 

aus Delos, spathellenistisch (Mon. Piot. 14, 1908, Taf. 7d u. k). Eine Ubergangsform ist das 

lesbische Kyma des Letoons in Xanthos (Rev. Arch. 1966, 106 Abb. 7), das einen seltsam ver- 

kummerten Rest von Blattfleisch zur Steigerung der ornamentalen Wirkung beibehalt.

24 Jahrb. d. Inst. 49, 1934, 101 Abb. 15.

25 Vgl. hierzu die Vorberichte fiber Ephesos: Osterr. Jahresh. 44, 1959, 23; vorl. Ber. 356. — 

Osterr. Jahresh. 45, 1960, 24; vorl. Ber. 26 f.

26 Es ist die vegetabilisierte, klassisch jonische Form des Antenkapitells, vgl. Athenatempel Priene 

(Th. Wiegand - H. Schrader, Priene [Berlin 1904] 96), die sich aus der alteren Form mit seit- 

lichen Voluten entwickelt, die etwa ein Antenkapitell aus Didyma zeigt (Th. Wiegand, Didyma I 

[Berlin 1941] Taf. 209).
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7 Lagina. Antenbasis vom Hekatetempel.

Form mit ausgehohltem Blattfleisch, lippenfbrmig gespaltener Mittelrippe und 

weich geschwungenem Umrifi. Es ist zuriickhaltender als die Kymatien von Mag

nesia oder vom Letoon in Xanthos, weniger aufgelbst27. Gegenuber spatklassi- 

schen und friihhellenistischen Kymatien des kleinasiatischen Typus wird jedoch 

immerhin das Blattfleisch der Deckblatter an den Schultern betont emgezogen, so 

dafl daruber die Mittelrippe bliitenfbrmig frei ausschwingt.

Dafl die aufgelbste Ornamentform des magnesischen Typs im Spathellenismus 

nicht allein herrschend war, zeigt auch z. B. das Kyma eines Pfeilerkapitells vom 

Gymnasium/Priene28, an dem die spate Entstehung sich fast nur an den arkaden- 

formigen Bogenbildungen der Unterblatter verrat29, wahrend die Deckblatter 

von korrekt kanonischer Gestalt sind. In augusteischer Zeit wird dann offenbar 

bewuflt das klassische kleinasiatische Kymation des Pytheostyps bevorzugt und 

geradezu kopiert: Ornamentik des Mazaus-Mithridates-Tores in Ephesos30.

Die Basis der Ante (Bild 7) besteht aus unterem Wulst, Kehle und oberem Wulst, 

auf den sich ein cyma reversa legt. Das Kyma, obwohl stilgleich mit dem des Ka- 

pitells, zeigt eine besondere Bildung, breitere und kiirzere Blatter, eine ausge- 

pragtere Einziehung des Blattfleisches an den Schultern, sowie ein sehr viel 

flacheres Wellenprofil. Dieses gedriickte, "belastetec cyma reversa verdankt seine 

Eigenart der griechischen, tektonisch-organischen Interpretation der Bauornamen-

27 Vgl. oben Anm. 23.

28 Th. Wiegand - H. Schrader, Priene (Berlin 1904) 269 Abb. 275.

29 Wie sie etwa die orophernischen Kymatien vom Athenatempel zeigen.

30 Ephes. Forsch. HI (Wien 1923) 60 Abb. 98 u. 99.
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8 Lagina. Hellenistisches Architekturfragment.

tik. Ahnliches begegnet an dem cyma reversa einer pergamenischen Basis, wobei 

hier freilich die Form noch verspielter ist, angemessen der Zierlichkeit der Archi- 

tektur31.

6. Profilierter Gesimsblock; Lange etwa 70 cm (Bild 8). Nahe dem Heiligtum in 

einem Gartenhauschen liegend. Er dtirfte zu einem der kleineren Gebaude im 

Heiligtum gehbrt haben. Die strenge Korrespondenz der einzelnen Ornamente 

erweisen seine vorromische, spathellenistische Entstehung.

Stratonikea (Eskihissar)

Die makedonische Griindung Stratonikea gehorte in hellenistischer Zeit zu den 

bedeutenden Stadten Kariens. In Hirer Nahe befand sich nicht nur der Hekate- 

tempel von Lagina, der eng mit der Stadt verbunden war, sondern auch das 

Heiligtum des karischen Bundes, das dem Zeus Chrysaoros geweiht war. Wah- 

rend die Geschichte dieser Stadt einigermafien bekannt ist, fehlt jede archaologi- 

sche Untersuchung Hirer hellenistischen und kaiserzeitlichen Ruinen32. Ein rezentes 

Erdbeben, das das malerische Tiirkendorf Eskihissar schwer beschadigte, und die 

Anlage einer Neusiedlung fur die Opfer des Ungliicks aufierhalb des Ruinen- 

gebietes bieten hier z. Z. fur Forschungen denkbar giinstige Voraussetzungen; 

zumal auch die Bevolkerung den Zeugnissen der Vergangenheit — hier wie iiber- 

haupt in diesem Teil Kariens — sehr aufgeschlossen und interessiert gegeniiber- 

steht. Ein Depot fur Antikenfunde ist eingerichtet.

31 Altertiimer v. Pergamon III 2,381 f.

32 Es ware hier z. B. auf die interessante Theaterruine hinzuweisen, die Reste einer hellenistischen 

Proskenionbiihne erkennen lafit (Triglyphon), sowie einen fruhromischen Umbau aufzuweisen 

scheint.
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9 Stratonikea. Hellenistisches Gebaude (Nordwand).

7. Aufienwand eines grofien, vorromischen Gebaudes Bild 9, das im westlichen 

Teil des alten Eskihissar liegt und noch zum grbfieren Teil von Bauerngehbften 

iiberbaut ist. Die erhaltene Lange der Wand betragt uber 25 m. Sie besteht aus 

machtigen Quadern, die untereinander verdubelt waren (die Klammern warden 

spater von Metallraubern entfernt). Nahe den beiden gegenwartigen Enden der 

Mauer befindet sich je eine pilaster- oder lisenenartige Vorlage, auf Bild 9 ganz 

rechts die westhche. Hinter der Quadermauer liegt eine dicke, offenbar antike 

Erdfullung, die auch auf ihrer Ruckseite durch eine Mauer abgestiitzt wird; diese 

besteht aus Flatten von Orthostatenformat, die urspriinglich in kreisrundem 

Grundrifi aufgestellt gewesen zu sein scheinen. Die starke Uberbauung hat leider 

ein genaueres Verstandnis der Anlage verhindert. So kann auch nicht einmal der 

Vorschlag einer Deutung gewagt werden, die von der Tatsache des im Innern 

hegenden Rundraumes (?) wird ausgehen miissen.

Bild 10 zeigt Fragmente eines jonischen Gebalkes, die auf der Erdfullung der 

Mauer liegen und nach Grbfie und Sturzlage zu dem Bau gehbrt haben miissen. 

Die prazise, aber trocken ’abstraktec Ausfiihrung weist auf spathellenistische Ent- 

stehung. Eine Halbsaulentrommel, die im Schutt zuseiten der Quadermauer ver- 

stiirzt ist, kann ebenfalls diesem Bau zugewiesen werden.

8. In dem Hof des Bauernhauses, das sich in dem unter Nr. 7 besprochenen Ge

baude eingenistet hat, steht das auf Bild 11 gezeigte marmorne korinthische Ka- 

pitell; seine Hbhe betragt etwa 65 cm. Da es jetzt als eine Art Tisch verwendet
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10 Wie Bild 9, Gebalk.

wird, ist es stark geweiftt. Sein Typ ist der des korinthischen Normalkapitells. 

Zwei Reihen von Akanthusblattern umgeben den Fuft des Kalathos. (Weggebro- 

chene) Voluten und Helices wuchsen aus einem einzigen Stiel auf. Die Abakus- 

bliite sitzt auf einem langen, geraden Stengel, der in seinem unteren Teil noch von 

einem zusatzlichen Hiillblatt bedeckt war. Auffallig ist die schmale und hohe 

Proportionierung, die geringe Verdeckung des Kalathoskorpers dutch den Akan- 

thus. Hierin, in der Form der Blatter wie in Hirer Anordnung erinnert das Kapi- 

tell unmittelbar an die Kapitelle des Hekateions von Lagina33. Daft dieses von 

einer Bauhiitte aus Stratonikea gearbeitet wurde, scheint damit sicher.

In einem modernen Trockenmauerchen gegeniiber der Wand des Gebaudes Nr. 7 

(Bild 9) verbaut, liegt das Bruchstuck eines weiteren Kapitells (Bild 12), das der- 

selben Serie wie das vorherige zugehort. An ihm sind die cauliculi und die Blatt- 

formen besser erhalten. Hire Form ist von anderen spathellenistischen Kapitellen 

her wohlbekannt34. Endlich wird bei dem Depot das Kapitellfragment Bild 13 

aufbewahrt, das in Grofte und Stil mit den beiden anderen stratonikeischen Exem- 

plaren vbllig iibereinstimmt; es diirfte von demselben Bau wie jene stammen, ob- 

wohl seine Provenienz nicht mehr bekannt ist. Der Fundort der beiden ersten 

Kapitelle nahe bei dem Gebaude Nr. 7 legt den Schlufi nahe, daft sie zu seiner 

aufgehenden Architektur gehort haben. Damit waren fur diesen im Grundrifi so 

merkwiirdigen Bau aufter der geschlossenen Quaderwand des Untergeschosses eine 

Halbsaulengliederung und eine freie Saulenstellung bezeugt. Wie sie zu verbinden 

sind, muft zunachst often bleiben35.

9. Auf den Bildern 13-15 sind weitere Reste hellenistischer Architekturornamen- 

tik zu erkennen, die bei dem Depot zusammengetragen sind. Sie sind alle von

33 Schober, Lagina (Anm. 7) 19 Abb. 8 u. 9.

34 Zur Blattform mit den dreizackigen Lappen, deren Finger tropfenformige Locher einschliefien, 

vgl. etwa Kapitelle vom Propylon des milesischen Bouleuterions (Milet I 2 [Berlin 1908] 

Taf. 12). In dem Verhaltnis von Blattkranz u. Kalathos kommt ein Kapitell aus Samos nahe 

(Arch. Anz. 1967, 273 Abb. 5).

35 Ahnlicher Reichtum von Wandgliederungen an einem Baukorper etwa an dem Grab von Belevi: 

Osterr. Jahresh. 28, 1933 Beibl. 42 Abb. 23.
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11-12 Wie Bild 9, Kapitell und Kapitellfragment.

13 Eskihissar, Depot. Hellenistische Architekturglieder.
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14-15 Wie Bild 13. Spathellenistisches Antenkapitell und Fragment eines jonischen Kapitells.

16 Stratonikea. Rankenfries.

kleinem Format, stammen also von zierlichen Architekturen. Bemerkenswert ist 

das stark beschadigte Fragment eines kleinen Antenkapitells (Bild 14); nach der 

Form des lesbischen Kymas auf seiner Vorderseite, das an das oben erwahnte 

Kyma vom ephesischen Memmiusmonument erinnert, ist es dem 1. Jahrhundert 

v. Chr. zuzuweisen.

10. Block mit Rankenfries (Bild 16). Verbaut in einem Haus im Ostteil des alten 

Eskihissar. Mehrere Windungen einer Akanthusranke; rechts ist das Zusammen- 

treffen zweier Rankenziige zu beobachten. Es handelt sich um eine Bllitenranke,
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17 Stratonikea. Hellenistischer Bau mit Halbsaulenfassade.

die ihre nachsten Verwandten in zwei pergamenischen Rankenfriesen aus der 

ersten Halfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. hat36; selbst in der Qualitat scheint das 

karische Stuck nicht sehr unterlegen gewesen zu sein. Spatere Ranken wie die des 

Augustustempels von Ankara oder des Mazaus-Mithridates-Tores in Ephesos sind 

’naturlicherc und zugleich weniger saftig in der Formgebung; zu den Ranken des 

magnesischen Artemistempels besteht keinerlei Beziehung 37.

11. Fassade eines marmornen Gebaudes (Bild 17); im alten Teil des Dorfes 

Eskihissar, bei dem Erdbeben unter dem eingestlirzten Haus der Familie Kara- 

bulut zutage getreten. Die Wand ist durch dorische Halbsaulen gegliedert, fiinf 

Joche sind jetzt zu zahlen. Die sorgfaltige Arbeitsweise lafit keinen Zweifel, daft 

hier ein bedeutendes hellenistisches Gebaude erhalten ist.

M y 1 a s a (Milas)

12. Rankenfries (Bild 18), unterhalb der korinthischen Tempelruine in einer 

Gartenmauer verbaut (an der Durchgangsstrafie Bodrum-Izmir), mehrfach ge- 

kalkt . Im Gegensatz zu dem Rankenfries aus Stratonikea (Nr. 10; Bild 16)38

36 Altertiimer v. Pergamon VII 2, 384 Nr. XXXV A u. B. - Zum Begriff Bliitenranke vgl. Th. 

Kraus, Ranken der Ara Pacis (Berlin 1953) 64 f.

37 D. Krencker — M. Schede, Der Tempel in Ankara (Berlin-Leipzig 1936) Taf. 32 b. - Ephes. 

Forsch. Ill (Wien 1923) 59 f. Abb. 111-116. — Humann, Magnesia (Anm. 26) 77 Abb. 68—69.

38 Zur Tempelruine: Soc. of Dilettanti, Antiquities of Ionia (London 1821) Taf. 31 u. 32.
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18 Mylasa. Rankenfries.

zeigt er eine schlaffere, spannungslos durchbiegende Fiihrung der Ranken. Darin 

erinnert er an die etwas zahflussige Rankenbildung der orophernischen Sima des 

Athenatempels von Priene39. Das Fragment wird in den spatesten Hellenismus 

anzusetzen sein; Zugehdrigkeit zu dem korinthischen Podiumtempel ist nicht aus- 

zuschliefien 40.

Die hier angezeigten Monumente umfassen natiirlich nur emen Bruchteil der 

antiken Denkmaler, die in den fiinf besuchten, innerkarischen Orten heute zu 

beobachten sind; alle rbmischen Ruinen wurden beispielsweise bewufit beiseite 

gelassen, da sie ein eigenes Kapitel darstellen wurden. Vielleicht geniigen diese 

kurzen Mitteilungen aber bereits, nicht nur zu einer besseren Verbffentlichung der 

hier abgebildeten Denkmaler, sondern ganz allgemein auch zu einer intensiveren 

Beschaftigung mit den karischen Ruinenstatten anzuregen.

Bildnachweis :

siehe Vorbemerkung 

Bild 2: siehe Anm. 10

39Jahrb. d. Inst. 49, 1934, 100 Abb. 11 u. 12; vgl. auch die spathellenistische Ranke aus Samos: 

Arch. Anz. 1967, 272 Abb. 4.

40 Die Datierung des Tempels in die Zeit um 50 v. Chr., die Y. Boysal jiingst vorschlug (Anatolia

2, 1958, 123 f.), ist m. E. zu spat angesetzt.


