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1 Mein Dank gilt dem Leiter der Milet- 
Grabung, Volkmar von Graeve (Ruhr- 
Universitat Bochum), der das Projekt seit 
seinen Anfangen gefordert hat, sowie der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(Bonn) fur die zweijahrige Finanzierung 
als Drittmittelprojekt, das am Institut fur 
Klassische Archaologie der Freien Univer- 
sitat Berlin situiert ist. Dem Institutsleiter 
Adolf Heinrich Borbein danke ich fur 
seine bereitwilhge Unterstutzung. 
Die hier prasentierten Ergebnisse wurden 
bereits in mehreren offentlichen 

Apollon Delphinios, das Prytaneion und die 
Agora von Milet 
Neue Forschungen 

Die folgenden Ausfuhrungen verstehen sich als Prasentation der ersten Ergeb- 
nisse eines von der Milet-Grabung und der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft geforderten Projekts mit dem Titel ,Das Apollon-Delphinios-Heiligtum 
von Milet: Geschichte und Funktionen eines zentralen ~olisheilig-tumsc<'. 

I. Forschungsgeschichte 

Das Delphinion, siidostlich des sog. Lowen-Hafens im Herzen der Stadt gele- 
gen (Abb. I ) ,  wurde zum ersten Mal vor hundert Jahren, zwischen 1903 und 
1905, unter der Leitung von Theodor Wiegand ausgegraben. Die Anlage 
bestand im wesentlichen aus Hallenbauten, die einen Innenhof mit Altaren 

"bnd verschiedenen Weihgeschenken einfaBten und ist durch Inschriftenfunde 
(dazu unten) eindeutig als Heiligtum des Apollon Delphinios identifiziert. 

Die architektonische Entwicklung des Heiligtums im Laufe seiner Ge- 
schichte ist kompliziert. Dennoch ist sowohl die Darstellung der Ausstattung 
des Heiligtums durch Georg Kawerau und Theodor wiegand2 als auch die 
Behandlung der Architektur und Baugeschichte durch ~ a w e r a u ~  in der Gra- 
bungspublikation von 1914 zu knapp gehalten. So erfolgte die Bauaufnahme 
des Grundrisses lediglich im MaBstab 1:150, weitgehend ohne ~ i j h e n m a ~ e ~ ,  
und es wurden nur wenige Bauglieder dokumentiert. Werden zudem die Gra- 
bungstagebiicher von Wiegand und Kawerau zu Rate gezogen, zeigt die 
Rekonstruktion der einzelnen Bauphasen seit spatarchaischer Zeit zahlreiche 
Widerspriiche und Unvollstandigkeiten, die auch dadurch begriindet sind, daB 
wahrend der Grabungen nicht ausreichend Wert auf datierende stratigraphi- 
sche Beobachtungen und die Dokumentation aussagekr'aftiger Fundkontexte 
und Kleinfunde gelegt wurde. Immerhin wurde bereits die archaische Bau- 
phase des Heiligtums erkannt5, sie fand allerdings kaum Beachtung, was zum 

Vortragen in unterschiedlichen )Entwick- 
lungsstadien( vorgestellt, so an der Freien 
Universitat Berlin (Marz 1999; Dezernber 
2004), an der Universitat Mainz (Juni 
2002), an der University of Pennsyl- 
vania/Philadelphia (Oktober 2003), an 
der Universitat GieRen (Januar 2004), an 
der Universitat Bonn (Mai 2005) und an 
der Universitat Leipzig uuni 2005). 
Fur eine kritische Durchsicht des Manu- 
skripts danke ich Wolfram Martini 
(GieRen) und Eckart Sauter (Berlin). 
2 G. Kawerau in: Milet 13, 147-159; 

Th. Wiegand in: Milet 13, 407-412. 
3 G. Kawerau in: Milet I 3, 125-161. 
4 Milet I 3 Taf. 1. Die Nivellements 
sind nur in relativen Hohen angegeben. 
Unklar ist, worauf sich der Nullpunkt 
bezieht. Er ist in der Nordwestecke des 
Hofes eingezeichnet ( a 4  0 ~ ) .  
5 Vgl. u. Kap. V. Es wurden zwei 
Eckakrotersatze des Delphinios-Altars 
gefunden, darunter einer, der aufgrund 
seines Stils archaisch datiert wurde: 
G. Kawerau in: Milet I 3, 151 ff. 
Abb. 38-40. Des weiteren fanden sich im 
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einen durch den nu r  sehr fragmentarischen Erhaltungszustand der wenigen Abb. 1 Das Zentrum Milets mit StraRen- 

archaischen Architekturteile und  z u m  anderen durch d ie  schwierige grabungs- lnSula-Raster und Bauten he l len is t i scher  
seldschukischer Zeit (nach B. F.Weber). 

t e c h ~ ~ i s c h e  Situation vor O r t  begriindet sein mochte: irn Areal des Delphini- 
M , l  :40000 

ons waren - und  sind auch heute noch - aufgrund des hohen  Grundwasser- 

Heiligtum Ainf in rpiterer Zeit wieder- "el-baut: A. Rehni in: Milet 13, 162%. architektur auch einen Antenternpel 
velwendete archaische Rundaltsre: Abb. 51 (zu Wandquadern mit Opferka- (ebenda 403f mir him. 5), Wiegrnd ein 
ebenda 153ff. Abb. 41-45. In den lender Nr. 31 a und b) und ebenda 401 ff. Propylon: Th. Wiegand in: Milet 13, 408 
spiteren Hallen fanden sich ferner mit Abb. 99 (zur Ante ,nit Tell dei Opferka- init Anm. 2. Zuletzt gelang Wirgand bei 
lnscliriften veriehene Baoteile einer lenders Nr. 31c). 4). Rehrn, Kawerau und Tiefgrabungen 1908 der Nachweis 
spitaichaischen Halienaichitekt~ir von Gerkan elwogen neben einer Hallen- archaischer Fundschichten: ebenda 407. 
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6 Vgl. das Photo in: Milet 13,  125 
Abb. 1 und die Bemerkung von 
G. Kawerau in: Milet I 3, 127 und 
Th. Wiegand in: Milet I 3, 407. 
7 Vgl. die Nachrufe: J. Kothe in: 
Zentralblatt der Bauverwaltung Nr. 33, 
24.4.1909; H. Winnefeld im posthum 
erschienen Artikel von G. Kawerau, 
Holzsaulen im dorischen Bau, Zeitschrift 
fur Geschichte der Architektur 2, 1909, 
227ff. bes. 227 Anm. 1. 
8 Gerkan, Heiligtum bes. 288: ))Die 
Zeichnungen sind summarisch, entbehren 
der MaRe und der envunschten Ausfuhr- 
lichkeit, und auch der Text ist sehr kurz 
gehalten, was nur dann tragbar ware, 
wenn der Befund keine so schweren 
Probleme bieten wurde.c - Der Hinweis 
auf Kaweraus friihzeitigen Tod fehlt 
unverstandlichenveise auch in der 
Grabungspublikation Milet I 3. 
9 Gerkan, Heiligtum; vgl. bereits 
A. v. Gerkan, Zur Lage des archaischen 
Milet, in: Akten des 6. Internationalen 
Kongresses fur Klassische Archaologie, 

standes Grabungen unterhalb des klassischen Niveaus (5. Jh. v. Chr.) und 
in der Winterzeit sogar noch oberhalb dessen fast unmijglich6. Ein anderes 
gravierendes Problem entstand schliel3lich dadurch, daB der Architekt 
G. Kawerau, der die meiste Zeit iiber als Grabungsleiter fungiert und auch das 
Grabungstagebuch gefuhrt hatte, 1909 mitten in den Arbeiten zur Publikation 
plijtzlich verstarb7. 

Die unzureichende Behandlung des Baubefunds in der Grabungspublika- 
tion kritisierte 1950 der ebenfalls in Milet tatige Bauforscher Armin von Ger- 
kan. Er ging jedoch mit keinem Wort auf den friihzeitigen Tod des Bearbei- 
ters Kawerau ein8. Von Gerkan hatte 1938 durch eigene Sondagen im 
Delphinion seine umstrittene Hypothese zu stiitzen versucht, das archaische 
Delphinion, wie auch das archaische Milet iiberhaupt, seien nicht am Meer, 
sondern weiter siidlich im Landesinneren zu suchen. Von Gerkan datierte die 
seiner Meinung nach friiheste Bauphase des Heiligtums statt dessen erst gegen 
Ende des 5. Jhs. v. Chr. Entgegen seiner nur vorliufig publizierten ~ n s i c h t ~  
fand von Gerkan aber tatsachlich die Fundamente der Hallen des archaischen 
Heiligtums unter den Hallen spaterer Zeit noch in situ vorlO. 

Die Ergebnisse der Grabungen nach dem Zweiten Weltkrieg haben von 
Gerkans Theorie zum archaischen Milet eindriicklich widerlegtl1. SchlieBlich 
wurden 1973 von Willi Real auch im Delphinion Sondagen durchgefuhrt mit 
dem Ziel, Reste des archaischen Heiligtums aufzudecken. Die ebenfalls unpu- 
blizierten Sondagen wiesen nicht nur einen als Perserbrandschicht gedeuteten 
Zerstijrungshorizont nach, sondern auch Teile der spkarchaischen Bauphase 
und eine noch altere archaische ~ a u e r l ~ .  

,Anders als der Baubefund wurde das einzigartig reiche Inschrifienmaterial aus 
dem Delphinion in vorbildhcher Weise von Albert Rehm ediert und kom- 
mentiert. Seine Edition bildete den Schwerpunkt der Grabungspublikation 
von 191413. Ulrich von Wilamowitz-MoellendorfT, der urspriinglich selbst fur 
diese Aufgabe vorgesehen war14, erganzte die Rehmsche Edition in seiner 

Berlin 1939 (1940) 323ff. bes. 323f. Taf. 
22-23; C. Weickert, Grabungen in Milet 
1938, in: ebenda 325ff. bes. 332. 
10 Dies enveist die Beschreibung des 
Befundes in seinem Grabungstagebuch 
(Archiv 'der Antikensamdung der Staatli- 
chen Museen PreuBischer Kulturbesitz, 
Berlin, Ordner ))MIL 36: Tagebuch Milet 
1938s, S. 23ff.). Zu der Keramik aus 
desen Grabungen vgl. hier Anm. 99. 
11 Vgl. etwa G. Kleiner, Altmilet 
(1966) 5ff.; ders., IstMitt 22, 1972, 45ff. 
12 Kurze Envahnung: P. Hommel, 
TurkAD 21, 1974, 41 f.; ders., TiirkAD 
22, 1975, 38; W. Miiller-Wiener, Milet 
1973-1975, IstMitt 27/28, 1977/78, 
93ff. bes. 93; ders., Bemerkungen zur 
Topographie des archaischen Milet in: 
W. Muller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899- 
1980. Ergebnisse, Probleme und Perspek- 
tiven einer Ausgrabung, Kolloquium 
Frankfurt a. M. 1980, 31. Beih. IstMitt 
(1986) 95ff. bes. 100 mit Anm. 19; 
S. 103; vgl. den Plan ebenda 97 Abb. 24 
(archaisch datiert hat Muller-Wiener die 

Riickwande der alteren Nord- und 
Sudhalle sowie ihre jeweiligen osthchen 
Seitenwande, die er durch eine Mauer 
rniteinander verbunden sein 1aBt); danach: 
Verf., Von Milet nach Didyma. Eine 
griechische ProzessionsstraBe in archai- 
scher Zeit, in: E Bubenheimer u. a. 
(Hrsg.), Kult und Funktion griechischer 
Heiligtumer in archaischer und klassischer 
Zeit, 1. Archaologisches Studentenkollo- 
quium, Heidelberg, 18.-20. Februar 1995 
(1996) 133-152 bes. 138f. mit Abb. 1; 
Herda, Delphinios Abb. 12; Kap. VII 2:' 
()Desiderate der Forschungc). 
13 A. Rehm in: Milet I 3 bes. 162ff. Zu 
Rehms Arbeit vgl, die Wurdigung von 
Herrmann S. IX. 
14 Dies geht aus einem Brief vom 
13.11.1910 von Albert Rehm an 
Herrmann Winnefeld, Direktor der 
Antikensamdung der Koniglichen 
Museen zu Berlin, hervor (im Archiv der 
Antikensamdung der Stiftung Museen 
PreuRischer Kulturbesitz, Berlin, Ordner 
))MIL 84.  
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noch in? srlhen Jahr erschlenenen ~ e z e n s i o n ' ~ .  Wichtig sind seine zusarn- 
menfassenden Bemerkungen zur Geschichte und Drdeutung des Apollon- 
Delphinios-I<ults, der in der Grabungspublikation n r ~ r  versheut und knapp von 
Rehnl behandelt ist. So bctonte auch Wilamowitz die politische Funktion des 
Apollon-Dslphinios-K~~ltvereil~s der Molpoi, die das Biirgenvesen kontrol- 
licrtrn, sowie ihres Velritlsvorsitzettden, des Aisymnetes-Stepl~anephoros, der 
gleichzeitig Oberhaupt des milesischen Staats urld eponyrner Reamter \m~-'('. 
Wilamowitz sprach sich gegen Wiegands These aus, das Alter dcs Apollon- 
Delphinios-Kults und das Heiligtunl selbst reichten bis in die Zeit der 
minoisch-mykenischet~ Uesiedlung Milets zuriick und Apollon Delphinios sei 

17 aus einer delphingestaltigen Schutzgottheit der Seehhrer hervorgegangen . 
Diese Vorarbeiten bildeten den Crund~tock f ir zwci religionrhistoriscl~e 

Studien von Fritz Graf, in denen er die zentrale Bedeutung des Apollon-Del- 
phinios-Kelts fiir die Ennvicklung des Polisstaats Milet aufgezeigr hat1'. Er 
rekonstruicrte einen in subnlykenisch-friil~~~rotogeon~etrische~ Zeit (1 1. Jh. v. 
Chr.) ails zwei verschiedenen Kulten neu gesch;~ffenen synkretistischen Kult, 
he~tehcnd aus den1 ,dorischew Gott Apollon nnd einenl >vordorischen<, myke- 
nischen Gott Delphinios. Die iltere, etwa von Wiegand (s. 0.) vertretene Deu- 
rung des Delphinios als urspriinglich ~niooischen-~~~ykenischen Schutzgott der 
Seefahrer lehntr er ah. Vielmel21- seien Apollon wit  Delphinios in ihrer Eigcn- 
schaft als Gotre]. der Initiation der Jungnianner utld als Garter der Biirger- 
werdung funktionsgleichl! Mit anderenworten: er betonte ausschlielilich dit: 
politische Funktion des Apollon Delphinios wie dies bereits Rrhnl und von 
Wilan~otvitz-Moellendorff getan hatten und fiihrtr dessen Kultverein, die 
Molpoi, auf einen uralten initiatorischen Minnerbund z~iri ick'~. Graf ver- 
folgte auDrrdetlt eincn Gedanken von Wilan~owitz wciter, der im Vereinshaus 
drr  Molpoi das Prytaneion Milets erkannte. Irn An?chluB an seinen Vor$in- 
gel- suchte er dieses auBerhalh des Delphinions2'. 

Die Arheiten von Graf fiihrte schlielllich der Verfasser in seiner Berlinrr 
Dissertatior~ zutn Kult des Apollon Delpl>inios in Milet fortz2. Den Kern hil- 
det ein neurr vollstindiger Kommentar eines bereits von "on Wilamowitz- I ' 
Moellcndorff 1904 vorgelegten Kultgesetzes, der sog. Molpoi-Satzung. 
bcnannt nach dem Kultve~-ein des Apollon Delphinios, den > ~ o l p o i < "  
(Abb. 2). Die Inschrift regelte in1 besonderrn den Ablaufdes milesischen Neu- 
jahrsfests, das 211 Ehren des Apollon Delphinios stattfand und das n ~ i t  einer Abb.2 Dieiog. Molpai&Sarrung im Depot 

groDm Staatsprnzession nach Didyma und dortigen Opfern an Apollon Didy- despergamonmuseums. Berlin 

tneus endete. Sic gewahrt eitien einn~aligen Einblick in dip Organisation die- 
ses Kolts, der fur das Stantswesen der Stadt seit ca. 700 v. Cht. bis zuln Ende 
der paganen Antike gcgcrt 400 n.Chr. zentrale Dedeutung besall, die nicht 
zuletzt durch die neuc Feststellung bestitigt wird, &ail das Prytanrion, der 
kultische und politische Nukleus des Polisstaats, im Delphinion lag und der 
Vereinsvorstand der Molpoi das Prytanenkollcgiur~~ und damit die Stadtre- 

15 U von Wllamowitz-Moelle~~dofi, 
GGA I')I-I, hS-109. 
16 Ehendr 75ff. 
17 Ebcnda 70 (vgl. U. von Wllamo- 
wirz-Morllmdofi. Drr Ghube dcr 
~ r l l c r l r n ~  119551 142 Anm. 1) srscn 
TI,. Wiegand in: Milet 13.  407. clcr sich 
tiiir dab holie Alter der Kulrr u.a. nuf 
W. Alv, Drr  krrtirche Apollonkulr (1908) 
13ff.; dcrs., Beitrigr rur St~drgerchichte 
von Milct ond A th~n .  I<lio 11. 1911. I E  

bcrief. Aly nrhm allerdingi fur den 
Del~hinior nlchr cine Funktion als 
Srcf~hi-ergottheir und einrti Zuran,n>cn- 
hang xilit dem Delphi" an, sondern wolltc 
in ilini den nGort der Stadrbrunnmw 
~rkmi len:  ebenda 13f 24f. 
18 F Graf Dar Kolleglum der Moinoi 
von Olbir, MurHrlv 3 1, 1971, 209-215; 
Graf, Delphinios 7& 12f. 
19 E Gmf, MusHclv 31, 1971, 214 
Anm. 23; Gr.~f, 1)rlphiaios ? f  5-7. 21 f. 

20 Gnf. Delphinios 121 mit Verwris in 
Anm. 96 rufilrere Arbcite" van S. Luria 
zu d m  Molpoi (vgl. hier Anm. 210). 
21 Graf, Delphinior 12 mir Awn. 95 
ooter Ve~weir auf U. von Wilamoxvitr- 
Moel l~ndorff  GGA 1911.77. 
22 He,-da, Dslphinios pasrim. 
23 U. von Wilamowitz-Moellet~dorff, 
Sarzungen citrrr n~ilcsischrir Singergilde. 
SBBerlin 19114, 619-6411, 



24 Herda, Delphinios Kap. IV 23. 25. 
26. 49. 50. 55; vgl. u. Kap. 111. 
25 Grundlegend: F. de Polignac, La 
naissance de la citC grecque. Cultes, 
espace et societC VIIIe - VIIe sihcles avant 
J.-C. (1984); englische uberarbeitete 
Fassung: ders., Cults, Territory and the 
Origins of the Greek City State (1995); 
vgl. etwa auch: R .  Hagg (Hrsg.), The 
Role of Religion in the Early Greek 
Polis, Proceedings of the 3rd International 
Seminar on Ancient Greek Cult, Athen 
1992 (1996). - aerzogen sind dagegen 
die ablehnenden Ausfuhrungen von 
K.-J. Holkeskamp (Von den )Dunklen 
Jahrhundertenc in das )Zeitalter der 
Experimentec. Kritische Bemerkungen 
zur neueren Forschung zum friihen 
Griechenland, Gymnasium 107, 2000, 
321ff. bes. 323), der die Rolle der 
Religion unzutreffend herunterspielt, da 
er die engen, untrennbaren Bezuge 
zwischen Religion und Politik in der 
griechischen Antike verkennt. Gleiches 
gilt fur die Bemerkungen von 
T. Holscher, ~ffentl iche Raume in 
friihen griechischen stadten' (1999) 5f. 
mit Anm. 1, auf die sich Holkeskamp 
bezieht. 
26 Neben den in Anm. 1 genannten 
Vortragen recherchierte der Verfasser 
betreffs der Altgrabungen seit Ende 2002 
in den Archiven der Milet-Grabung 
(Ruhr-Universitat Bochum), der 
Antikensamrnlung Berlin (Stiftung 
PreuRische Museen) und des Deutschen 
Archaologischen Instituts Berlin. Allen 
Institutionen sei an dieser Stelle fur ihre 
Unterstutzung gedankt. - Jeweils im 
September 2002,2003 und 2004 wurde 
in Milet rnit der Aufarbeitung der 
Grabungsfunde von W. Real (1973) 
begonnen sowie die ersten drei Bohrkam- 
pagnen im Delphinion zusammen mit 
H. Bruckner von der Philipps-Universitat 
Marburg durchgefuhrt (s. u. Kap. IV). 
27 A. Rehm in: Milet 13,  162ff. Nr. 
31-186; vgl. dazu die Erganzungen und 
~berse tzun~en  in Herrmann bes. 153ff. 
(DB. Nachtrage und &ersetzungen zu 
den Inschriften n. 1-406e). 
28 Vgl. die hellenistischen Urkunden 
Milet I 3  Nr. 135 Z. 29f.; Nr. 138 Z. 29; 
Nr. 139 Z. 53; Nr. 140 Z. 66f.; Nr. 141 
Z. 47ff.; Nr. 143 Z. 34ff.; Nr. 145 Z. 
83ff.; Nr. 146 Z. A 45f.; Nr. 147 Z. A 
61f.; Nr. 150 Z. 118f. 
29 Vgl. etwa das groRe Corpus der 
hellenistischen Neuburgerinschriften: 
dazu A. Rehm in: Milet I 3, 166ff. Nr. 
33-93 Abb. 54. 56 Beil. zu S. 181; 404ff. 

' Nr. 36 aa. 
30 Vgl. etwa &e hellenistischen 
Urkunden Milet I 3 Nr. 152 Z. 55. 
98-100; Nr. 152a Z. 12; Nr. 153 Z. 48f. 
31 A. Rehm in: Milet I 3, 384 Nr. 159 

I 
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gierung Milets dar~te l l te~~.  Der evidente Zusammenhang von Religion und 
Politik, der ein wesentliches Element der Genese griechischer Poleis bildete25, 
erweist sich so auch am Beispiel Milets. 

II. Das Projekt 

Das 2002 von mir begonnene Forschungsprojekt hat folgende ziele2? 
1. eine neue Analyse der Architekturgeschichte des Heiligtums, im besonde- 

ren der klassischen, spatarchaischen und moglichen dteren Perioden: Aus 
diesem Grund werden sowohl die alten Grabungstagebiicher und die wis- 
senschaftliche Korrespondenz der friihen Ausgraber Theodor Wiegand, 
Georg Kawerau und Albert Rehm ausgewertet, als auch die Ergebnisse der 
weitgehend unpublizierten Sondagen von Armin von Gerkan und Willi 
Real vorgelegt. In Erganzung dazu verwende ich die Ergebnisse von geo- 
archaologischen Tiefbohrungen, die 2002, 2003 und 2004 im Delphinion 
vorgenommen wurden, eine vierte Kampagne ist fur 2005 geplant. Dieses 
Projekt, das in Zusarnrnenarbeit mit Helmut Briickner und seinem Team 
vom Fachbereich Geographie der Philipps-Universitat Marburg stattfindet, 
hat sich als effektive und kostensparende Methode zur Erforschung der 
Friihgeschichte des Heiligtumsplatzes erwiesen. 

2. eine Untersuchung der verschiedenen Funktionen des Delphinions fur 
Milet, insbesondere seine Rolle als Zentralheiligtum, Sitz des Prytaneions 
und wichtigster Ort fur Inschriftenpublikationen 

3. das Aufzeigen der zentralen stadttopographischen Lage des Heiligtums . direkt an der archaischen Agora und daran anschlieflend die Untersuchung 
des Einflusses des Delphinions auf den Entwurfdes friihklassischen sog. hip- 
podamischen Stadtplans 

4. die Forschung zur Entstehung und Geschichte des Apollon-Delphinios- 
Kults in Milet und im Vergleich dazu in anderen griechischen Poleis fort- 
zufuhren. 

Im folgenden seien zu den oben genannten Punkten erste Ergebnisse vorge- 
stellt. 

Ill. Die Funktion und Bedeutung des Delphinions nach dem 
epigraphischen Befund 

Mehr als 150 Inschrifien wurden wahrend der Ausgrabungen im Delphinion 
freigelegt27. Sie machen das Heiligtum zum wichtigsten Fundort fur epigra- 
phisches Material in Milet. Fast alle gehorten urspriinglich zur Ausstattung 
des Heiligtums. Einige enthalten sogar die Aufforderung, sie ))im Heiligtum 
des Apollon (Delphinios) aufzustellencc (O~ iva~  85 t b  i~ebv  TOO 'Anohhovog 
TOO A E L ~ $ L Y ~ O V ) ~ ~ .  Andere wiederum waren direkt auf die Winde der 
Heiligtumshallen geschrieben29. Das Delphinion war der wichtigste Ort in 
der Stadt, um Inschriften zu publizieren. Manchmal wurde es daher einfach 
))der prominenteste Ort der Stadtcc genannt (6 8n~c$aviutato5 tonog t q g  c 

~IO?LEW~)~O. 
Seine Funktion als religioses Zentrum der Stadt wird durch die vielen Got- 

ter deutlich, die hier neben Apollon verehrt wurden und die in einer Inschrift 
einmal als die O E O ~  EYTE~~YLOL,  ))die (anderen) Gotter im Heiligtumcc, bezeich- 
net werden3'. Bekannt sind Zeus Nousios, der ))Heilercc, Zeus Soter, der sRet- 
tercc, der nabatssche Zeus Dusares, Herakles, Hestia, Hekate, Artemis (Del- 
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phinia) und die romischen l<aiser". Die inschriftlich bezeiclineten Altire der Abb.3 Milet. Delphinian. lnnenreiteder 

Hekate, des Zeus und der Arremis fand man in direkter N;ichbarschaft zum Ostwand. Rekonstruktion derAnbr ingung 

Altar dcs Apollon Delphinior noch in situ stehend vou3'. von Berchlursen uber die Auinahrne 
von Kretern ins Burgerrecht sowie Neu- 

Die zentrale politische Funktion des Apollon Drlphinins in Milet ergibt burgerlisten (sog.~reterl isten 3,ja-3su, 
sich aos rnehrel-en Fakten: Erstens kontrollierte seiri Kultverein, die Molpoi, 22918v.Chr.l 

das Biirgerrecht, wie etwa aus den zahlreichen Kopien von Neuburgerlisten 
ersiclitlich wird, die in hellenistischer Zeit in die Wande des Heiligrun~s ein- 
gescht-iebeti wurden14 (Abb. 3). 

Zweitens war der Vorsitzende deu Molpoi, ,Aisymnetes-Stephanephoros< 
genannt, der hochste Beamte des Stadtstaats und Eponymer. Irn Delpllinion 
w u d e  eine der vollsthndigsten inschriftlich iiberlieferten Eponymenlisten aus 

Z. 1 f.; dazu: Herda, Delphinior Anm. 
14'93. 
32 Zu den einzelnm Kulten vsl. Herdr. 
Dclphinios Tent ,nit Anm. 1490 (Arremis 
Delphinia,); Kap. IV 97. 98 (Hekate, 
Hekate Phosphoros, Hekate I-lypolamp- 
teira): Kap. IV 68 (Zeus Sorer, Zcus 
No(u)sios). Z u n ~  Kolt drs Herakles ist 
ncben der brsonderen Rolle dcs Kultver- 
eins des tl~ebanirchrn Herakler, der 
Onitadait, bei den Opferfeiern im 

Delpliinioi~, wis sie dle Molpoi-Satrung 
brzeugt, vor allem del. Fund cincs rpitrr- 
chaischen Kultgesetres fiir Hemkler irn 
Delphinion ancufiihrm: A. Krhm in: 
Milet 13 ,276 f  Nr. 132: Herrnmnn 167 
n. 132: dazu vgl. Herda, I>elphinios Kap. 
IV 44-17. Zum rbmischen Kaiserkulr vgl 
die Inrchriften Milrt 13.  284ff Nr. 134; 
Herrmnnn 16') n. 134 Z. 8-10 (Kultge- 
setz, neronisch) ond Miler 13 ,  381 fF Ni. 
156 Ahh. 91: Herrnmann 194 n. 156 

(Sratuenbuii mit Brief des Kaisers 
Claudiur an dle Dionysischcn Technicen, 
48 n. Chr.); dam: Th. Wieg~nd in: Milet 
13.  412. Zu einer Wrihung rn Zeur 
Durarer (ca. 9 v. Chr.): A. Kehm - 
M.  Lidrharski in: Miler 13, 387ff Ni. 
165 Ahb. 94; Herrmann 195 n. 165. 
33 VsI. Abb. 17-18 (Phocor) 19 (Strin- 
plan); dazu onres Kap. V 
34 Vgl. hier Anm. 29. Dwu: Graf, 
Delohinior 7f. 
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35 Die letzte erhaltene der im Delphi- 
nion gefundenen Listen (Milet I 3 Nr. 
122-128) endet im Jahre 31/2 n.Chr. 
Die eponyme Zeitrechnung nach Aisym- 
netes-Stephanephoros-Namen laBt sich in 
Milet aber bis ins 3. Jh. n. Chr. epigra- 
phisch weiterverfolgen. Ein Ende der 
Listen ist erst mit dern Ende der paganen, 
polytheistischen Staatlichkeit gegen 400 
n. Chr. zu envarten: Herda, Delphinios, 
Text mit Anm. 108. Zum Aisymnetes- 
Amt vgl. die Zusammenfassung ebenda 
Kap. V. 
36 Milet I 3  Nr. 135ff. 
37 Milet I 3 Nr. 158 Abb. 92 
(Seleukos I.); A. Rehm in: H.  Knackfuss, 
Der Sudrnarkt und die benachbarten 
Bauanlagen (1924) Nr. 244 (Ptolemaios 
I.); vgl. dazu Milet I 3 Nr. 139 Z. 52-54 
(Verhandlungen Konig Ptolemaios 11. 
rnit Milet, um 262-260 v. Chr.), in der 
die Statue als im Delphinion stehend 
enviihnt wird. 

\ 

38 Wilamowitz a. 0. (Anm. 23); 
A. Rehm in: Milet I 3, 277ff. Nr. 133; 
Herrmann 168f. n. 133; Herda, Delphi- 
nios passim. 
39 Z. 8-13: t q  68 Evixtq xai &no I zqs 

1 

einer griechischen Polis iiberhaupt gefunden. Mehr als 400 Namen, die von 
spatarchaischer Zeit bis in die friihe Kaiserzeit reichen, sind auf groBen Mar- 
morstelen erhalten35. 

Drittens wurden die Dokumente zur milesischen AuBenpolitik im Del- 
phinion publiziert: d. h. Staatsvertrage, Proxenie-Dekrete und Ehrendekrete 
fremder Staaten fur milesische ~ i c h t e r ~ ~ .  AuBerdem standen im Delphinion 
milesische Ehrenstatuen fur die hellenistischen Konige Seleukos I. (312-280 
v. Chr.) und Ptolemaios I. (305-283 v. Chr.), deren Inschrifienbasen gefun- 
den wurden3'. 

Eine Schliisselrolle fur die Bestimmung der zentralen religios-politischen 
Stellung des Delphinions in Milet komrnt schlieBlich der sog. Molpoi-Satzung 
zu (Abb. 2). Es handelt sich hierbei um ein spatarchaisches Kultgesetz, das in 
einer hellenistischen Kopie auf einem 2,54m hohen Marmorblock erhalten 
geblieben ist. Das Gesetz regelte den Ablauf des rnilesischen Neujahrsfests, das 
im Friihlingsmonat Taureon lag und dessen erste vier Tage (7.-10. Taureon) 
im Delphinion gefeiert wurden. Es folgte daraufhin eine Staatsprozession zum 
Orakelheiligtum von Didyrna, wo das Neujahrsfest mit Opferfeiern fur den 
Apollon Didymeus seinen AbschluB fand38. Eine der Regelungen fur den drit- 
ten Tag der Feiern (9. Taureon) schrieb vor, daB der Aisymnetes-Stepha- 
nephoros des Vorjahres als )Abschiedsopferc eine Erstlingsgabe an die Gottin 
Hestia im Vereinshaus der Molpoi, dern ))Molponcc, zu leisten hatte, bevor das 
Opfermahl begann39. Eine andere Regelung erlaubte dern Paar des alten und 
neuen Aisymnetes-Stephanephoros, l e  fur das Neujahrsfest notigen Geld- 
mittel aus der Kasse der Hestia zu nehmen40. Von Wilamowitz-Moellendorff 
hat schon vor 90 Jahren erkannt, daB die Hestia des Molpons die Gottin des 

** Heiligen Herdes (xo~vfi Eutia) der Stadt war - Hestia Prytaneia - und daB die 
Kasse der Hestia rnit der Staatskasse Milets gleichzusetzen ist41. Das hieBe in 
der Folge aber auch, daB das Molpon das Prytaneion Milets war und daB in 

b o @ ~ o s  xai  T ~ S  scepscaSos, iiv 'hoauv 
oz~@avq@o~ot ,  I z o h m  s c ~ o h a y ~ a v ~ ~  za 
ioBa 6 40s. t i ~ ~ o v z a ~  O ~ L V  zu keqa I 
APXO &scb to lzov  'Asc6hhovt 
AE~@LV~OL.  xai xeqflees xtevbaza~ xazo-I 
sce~  Ep MOAJCQL xai scathv yivezat. 6 6B 
EELOV ahvpvfitqs &no TQV fipio~-Iov 
OVEL 'Iotiqt. (spaterer Einschub:) xai 
xeqtqeas oscev6btw drvtos xai 
n a ~ o v ~ @ t o  ())Am 9. Tag. Sowohl von der 
Hufte als auch von dern Funfiel, das 
besser: die] &e Stephanephoroi erhalten, 
bekommt der neue vorher davon das 
Entsprechende. Sie beginnen davon [dem 
Anteil der Stephanephoroi], indem sie 
damit [mit dern Anteil des neuen Stepha- 
nephoros] den Beginn machen, die 
Opfertiere dern Apollon Delphinios zu 
opfern, und Kratere werden gemischt wie 
im Molpon [auch sonst iiblich] und ein 
Paion findet statt. Der ausscheidende 
Aisymnetes opfert von den Halften der 
Hestia. [spaterer Einschub:] Und er soll 
selbst von den Krateren Spenden 
ausbringen und den Paion singen.(<); 
dazu: Herda, Delphinios Kap. IV 12-27. 
40 Z. 40-42: 8 zt 8 tiv to lzov  p? 
sco~Qotv ' O V L T ~ ~ ~ ~ L ,  Ease Mohnoio~v ksci 

Xaeonivo aze- l@avq@o~o~ drsco 
'Ioztfiuov sca~d~ev .  6 TL 8 &v ' O v ~ t a 6 a ~  
xeq~icoo~v,  Za6e Mohscoi-101 
oz~@avq@o~o~o tv  kscaet~dr@Oat (sFiir 
den Fall, daB die Onitadai [Kultverein des 
Herakles in der Funktion von Opferhel- 
fern] etwas von diesen Dingen nicht tun 
[leisten], haben die Molpoi im Jahr des 
Charopinos [476/75 v. Chr.] beschlossen, 
daB es die Stephanephoroi von dern der 
Hestia Gehorigen zur Verflugung stellen 
sollen. Was immer die Onitadai [als 
Anteil] beanspruchen, ist [ihnen] nach 
dern BeschluB der Molpoi von den 
Stephanephoroi zu ubergeben..); dazu: 
Herda, Delphinios Kap. IV 132-136. Zu 
Hestia und der Staatskasse: Herda, 
Delphinlos Text mit Anm. 457. 957f. 
1351.2844f. Kap. IV 135. 
41 Vgl. U. von Wilamowitz-Moellen- 
dorf'i, GGA 1914, 77. Dazu: Herda, 
Delphinios Kap. IV 25. Zum Kult der 
Hestia im Prytaneion allgemein: 
L. Gernet, Sur le symbolisme politique en 
Grtce ancienne: le foyer commun, 
Cahiers internationaux de Sociologie 11, 
1951, 21-43; wiederabgedruckt in: 
Anthropologie de la Grtce antique2 



deln Aisymnetes-Stepha~~epl~oros der >Vater des Staatsr b rw  fuhl-ende Pryta- 
nis erkannt werden k a n r ~ ~ ~ .  

Wilanuowitz-Moelle~~dorff be~nerkte allerdings nichr, daR der I<ontext des 
Neujahrsfests zu der Annall~ne fiilurt, daR das Molpon-Prytaneion in1 Delphi- 
nion gelegen hat. In diesem Molpon-Puytaneion fandell die Opfermihler der 
milesischen Ofiziellen nach den Neujahrsopfern f i r  Apollon Dclphinios und 
die anderen irn Delphinion nritvel-ehrren Gotter sratt, hier wurden die aus- 
lindischen Gbte b e ~ v i r t e t ~ ~ .  

Es ist in diesem Zusammenhang cvohl kein Zufall, daR die Staatsvertrage, 
die die Einladung ins ~nilesische ~Prytaneions vorsahen, alle in1 Delphinion 
aufgestellt 

IV. Die Fruhgeschichte des Heiligtumsplatzes ~ b b .  4a. b Milet, Delphinion. Grabung 
W. Real (19731, mykenische GefaRfragmente 
ausfrllhhellenistischen Anschijttungen. Entgegen der bereits von Wiegand u. a. geauRerten Ansicht, der Apollon-Del- 
a.Schulterfragment einer groRen Kanne; 

phinios-Kolt in1 Delphinion van Milet I-eiclue vielleicht noch in die Zeit der b, Fragmenteiner K y l i x  (M,ca, 
~~lltloisch-l~lykenischen Besiedlung Milets ~ u r i i c k ~ ~ ,  katn Graf nach seiner 
Analyse der I<ultgeschichte und I<ultveu-breitung auf einen Ursprung in sub- 
nuykenischer oder protogeometrischer Zeit, d.11. das 11. oder 10. Jh. v ~ h r . ~ ~  

Die bisher vorgelegten archaologischeri Funde im Zusammenhang Init 
den1 Kult in1 Delphinion vo~u Milet reichten allerdings nicht weiter als in das 
(1 JII. v Chr. zuriick. U m  so iiberrascl~ender war bei der Durchsicht der Fund- 
kera~nik der Grabung van Real 1973 das Vorhandenscin vereinzelter niykeni- 
rcher Kerarnikfragmente: Es handelt sic11 in1 besonderen om zwei bemalte 
St"cke4' (Abb. 4a.b): ein aus zwei anpassenden Teilen bestehendes Schulter- 

(1976) 382-402; R. Merkelbach, Der 
Kulr drr Hestia im Prytaneion griechi- 
scher Stidtc, ZPE 37, 1980, 
77-92. 
42 Zuni Aisyiiloetes-Stcpl~aaiepl~oros As 
Vonitzinder des Prytrnenkollzgirlnir von 
Milst vgl. vorl'iuiig: Herda, Delphinios 
Text mit Anm. 143. 153. 838. 1112. 
43 Voriiufig: Herda, Delpl~inioi Kap. 
IV 23. 25. 26. 49. 50. 55. - Vgl. allge- 
mzin: S. G. Miller, The Prytaneion. Its 

Functional and Architzctunl Form (1978) 
4ff. 20f. 31ff. 219K;' J. Rhodes, Xeliia 
and Deipnon in the Prytanrurrr. ZPE 57, 
1984> 193-199; 1'. Schnitt-Paniel, Ls citt 
au banquet. Histoire des repas publicr 
dam les citts grecquei (1992) 53ff 147ff. 
44 Sitesis (= hffentliche Speisung) fur 
>Hieropoioi<: Milet I 3  Nr. 141 Z. 53ff. 
(Vertrag niit I<ios, urn 230 v. Chr) ;  Sitesis 
Kir Gerandte: ebenda Nr. 144 Z. A 12K. 
(unbekannte Stadt, Elide 3. Jb, v Chl-.); 

ebenda Nr. 146 Z. 55 f  (Vertrag nrit 
Mylara, 215/4 v. Chr) .  
45 Vgl. Th. Wiesand in: Milet 13 ,  407; 
igl. o. Anm. 17. 
46 Graf, Dclphinios bes. 20 n i t  ALIIII. 
150; vgl. Herda, Delphinios Kap. IV 93. 
47 Die Sriickc werden voti W-D. 
Nie~neier irn Rahlncn seiner Studien zum 
ninoisch-ix~ykznischei~ Milet vorgelegt 
werden. 
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Abb.5 Milet, Delphinion.Schernatischer fi-agment einer gronen Kanne(?) nl i t  Spiraldekor der Stilstufe S H  111 A /B  (ca. 
P l a n  Bohr~unktenderKarn~agnen 1380-1200 v. ~ h r . ) ~ ~  sowie das Fragment einer rnykenischen I(ylis der Stil- 
2002-2004(M. l :600) 

stufe SH I11 A2 (ca. 1390/70-1320/1300 v. ~ l ~ r . ) ~ ~ .  D ic  beiden Fragrnente 

stammen ails zwei iibet-einanderliegenden Auff~illschichten direkt ostlich der 

alteren Sudhalle des ~ e i l i g t u m s ~ ~ ,  die b e i ~ n  Ausbau der Delphinion-Hallen 

kurz vor 326/25 v. Chr ,  eingebracht worden sein dii~ften". 

D ie  sich aus diesetn Befund ergebende Frage war, inwieweit die minoisch- 

inykenische I<eramik aufeine wie auch immer geartete bronzezeitliche Besied- 

lung des Heiligtumsgebiets hindeutete (Siedlong oder gar Hciligturn, wie 

schon Wicgand vermutetes2) oder o b  es sich hier lediglich u m  von einem 

anderen Ort in fiiihhellenistischer Zeit hierher umgelagerte Fonde llandelte. 

In den Jahren 2002,2003 und 2004 durchgefiihrte geoarchjologischeTief- 

boh ru~ lgen  sollten dieser Frage nachgehenS3 (Abb. 5). Ebenso galt es, weitere 

48 Aus Bef~lnd 5 drr W KealLGrabung. 
Bei der I<anne (er liandelt sich zumindeit 
urn cine geschlossene Form) diirfte es sich 
auigrund der Ware und der Art der 
Bemalung urn cine lokale niilerische 
Produktion liandeln. Vergleicbe aus Miirt 
selbst sind jrdoch noch nicht publziert. 
Fiir Hinweiie zur Dacierung der beidzn 
vorgestelltrrl Stiicke danke ich Julien 
Zurbach (Paris) herzlich. 
49 Scherbe aus Befund 4: rirykrnischrs 
Kylix&ag~nent; vgl. eine uotl B. und 
W-11. Nierneier am Athem-Tempel 
geborgene Kylir vonl Typ FS 257 
(B, uiid W-D Niemeier, AA 1997, 226 

Abb. 46a; vgl. Literatui ,nit Vrrglcichs- 
stiicken in zbenda 225 Anm. 290). Nach 
miindlicher Mitteilung voti J. Zurbacli 
kenrite es dch bci dent Sriick auch om 
den Kylix-Typos FS 258 linniieln, cine 
geriaue Zuweisung iit nicht moglich, da 
sich die beiden Typeii iiur duicl~ ,hie 
Kandfornl rlntersclietden. 
50 Kyli\-fiag~nei~t: W Real, Kiste 4 
(aGnbung sudliche Querrnaoer, 
1. Fl'ichsngrabilng, I. Schichtii); Kannen- 
hgment: Kiste 5 (nGnbrmg siidliche 
Querrnauei, 1. Flichei~grahung. 
2. Schichti.). 
51 Ein Tevtniiius ante quem fur diess 

BaumaRnahrnen ergibt sich durch cine 
Inicliiift, die auf die Wand der Osthallz 
geschr-iebrn wurde: dai Psephisrna zul- 
Aufnahlne von Nettbiirgern Milet 1 3  Nr. 
32a dattert 326/25 v. Clir.: A. Rehm in: 
Milet 13, 172; Herda, Delphiriios Anni. 
116. 
52 Tli. Wiegand in: Milet 13,  407: *Die 
Ankiiiipfung i n  dai myken~schc Zeitdter 
( . )  iit aber (..) such hier als gerichert 
anz~1sehelli. 
53 Inigzrarnt wurden bisher in dret 
Kampagnen in zusai~iinen ca. 14 Tagen 
21 Bohrungen durchgef~lirt: September 
2002 (Bohrungen MIL 157. 157A. 158- 
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Abo 6 hl I ~ I  De pn n a n  Bohrunq M - 160 
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Abb.7 Mile1,Delphinion. Bohrkern 
MIL 160 

Infonnationen zum archaischen Hei l igtun~ und einenl inoglichen Vorginger 
in subn~ykenischer oder (proto-)geomrtrischer Zeit zu grwinnrn. 

Irn Folgcnden seien die vorlaufigen Ergehnisse zweier Bohrungen (MIL 
157, 160) 211s d e n  Jahre 2002 vorgestellt. Die irn Durchn~esser 3,Ocn1, 5cm 
und hcln groBe11 Bohrsonden wcrden mirtels eines Cobra-Mororhol~r l~al~~- 
mers der Firma Atlas Copco in den Boden eingebracht (,Ram~nkert~sondie- 
rungc), wie hirr am Beispiel der Bollruns MIL 260 zu sehen ist, die in der 
Mittc dcs Apollon-Delphinios-Altars elfolgte, dern Zentrum des Heiligtums 
und vermuteten urspr"nglic11en Nukleus der ganzen Anlage (Abh. 6). Der 
hochliegende Grundwasserstand sogar im tmckenen Septe~nher 2002 ist auf 
rin Anstauen des unteren Msanders im Zusatnmenhang tnit BaumwoUpflan- 
ztnlgen zu~ckzof i ihren,  dic seit einigen Jahren auch im Gchiet der antiken 
Stadt vorgenomnlen werden und insbesondere Kir die tiefliegenden Ruinen 
wie das Delphinion eirl denklnalpflegerisches Problem d a r ~ t e l l e n ~ ~ .  Eine 
Grabung ist bei dirsen Verhiltnissen technisch nlifwendig und hochst kost- 
spielig - wenu nicht gar unmiiglich. Die Gewinnung der Bohrkcrne wird 
durch den hohen Wasserstand allerdings nicht beeintfachtigt (Abb. 7). 

100); September 2003 (Bohl.nngen MIL 
191-194); Srptmlber 2004 (Hohrungeii 
MIL 241-244.246-250.250 A. 254- 
255). Alr Teilnehmer rind neben dern 
Velf vor allern I-lclmor Briickner urid dar 
gcoarchaolugischc Tram der Philipps- 
Universitiit Marburg zu nem~en: Metthisr 
Briickner, Ma1.c Miillenhoff, Lcvent 
Uncu, Andrr;~ Wullstein, h i j a  M. Zaudcr 
(allc 2002): Daniel Krlterbaum (2003); 
Johon-Ahlert Brimer; Marc Miillrrihoff, 
Srcphatie Sophie Stock (2004). ALs 
vrrlililicher Mitarbeitrr stand ons 
wiihrmd aller Kapapen Titnn Yav?$ 
(Halat) zur Sate. 
54 Vgl. G. Tuttahs, Milrr und dar  
Wasier, eiii Beispi~l Kir die Wasrewirt- 
rchaft einer antiken Sodr (1998) 175. 
177f 191; 5. L3rii~grrhoffu.a.. Unrenu- 
chungen rur Krustenbilduag aut Marmor- 
obedliirheli in Milct. AA 1999, 99-108. 
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55 Es handelt sich bei den hier 
gezeigten Abbildungen um vereinfachte, 
vorkufige Profile. Insbesondere die 
anthropogenen Schichten zeigen im 
Detail eine noch dichtere Abfolge unter- 
schiedlich charakterisierter Schichten, auf 
deren Darstellung hier allerdings der 
~bersichtlichkeit halber z. T. verzichtet 
wurde. Die Bohrkerne wurden vor Ort 
dlrekt nach der Bergung photographisch 
dokumentiert und anschlieBend von 
H. Briickner, M. Mullenhoff, S. Stock 
und A. Herda in Zusammenarbeit analy- 
siert, indem die Bohrkerne Zentimeter 
fur Zentimeter mit einem Spate1 abge- 
tragen und gegebenenfalls gesiebt 
wurden. Bei Bedarfwurden Proben fur 
die sedimentologische und pal'aookologi- 
sche Auswertung sowie fur die 14c- 

Datierung entnommen, ebenso das 
archaologisch relevante Material. Fur die 
Erlaubnis zu diesen geoarchiiologischen 
Forschungen und zur Ausfuhrung der 
Proben nach Deutschland danken wir der 
turluschen Antikendirektion in Ankara 
und besonders den Regierungsvertretern 
Fariz Demir, Museum Aksaray (2002), 
Nejat Atar, Ankara Etnografia Muzesi 
(2003) und Hasibe Akat, Museum Milet 
(2004). 
56 Die Differenz von 1,00m zur 

Das schematisierte ~ r o f i 1 ~ ~  des Bohrkerns MIL 160 zeigt uber dern ab ca. 
5,70m Tiefe (= 4,85m u.M.) anstehenden Fels eine 2,80m m;ichtige flach- 
marine Schicht, auf der der Unterbau des Altars liegt (Abb. 8). 

Zwei Radiokohlenstoff-Alter stammen aus der Bohrung MIL 157 direkt 
ostlich auBerhalb der Siidost-Ecke der alteren Sudhalle des Heiligtums im 
Bereich der Grabung von Real (Abb. 9). Auch hier zeigt sich ein flachrnarines 
Sediment, das allerdings nur ca. 1,80m machtig Ein 2cm langes Holz- 
stuck in einer Tiefe von 2,38m u. E (= 1,52m u.M.) aus dern Bereich der Ver- 
landungsschicht uber den flachmarinen Sedimenten ist zwischen 757 und 410 
v. ~ h r . ~ ~  datiert, ein Olivenkern in einer Tiefe von 3,53m (= 2,67m u.M.) 
zwischen 301 1 und 2884 v. ~ h r . ~ ~ .  

ijber dern flachmarinen Stratum folgen kompakte Schichten aus artifiziel- 
lern Steinschutt, zumeist Marmor, Glimmerschiefer und Kalkstein, in dern 
einige Keramikfragmente und organische Reste eingelagert sind. Diese 
anthropogenen Schichten reichen in MIL 160 2,70m und in MIL 157 1,90m 
unter das Laufniveau klassischer Zeit. Sie konnen vorerst als Auffullungen 
interpretiert werden, mit denen der sumpfige Grund fur den Bau schwerer 
Steinarchitektur gefestigt werden sollte. 

Nach den wenigen datierbaren Keramikfragmenten und zahlreichen Mar- 
morabschl'agen in den Schichten zu schlieflen, erfolgte die Auffullung im 6. 
Jh. v. ~ h r . ~ ~  Allerdings ist der Schichtenaufbau der Auffullungen unter dern 
spatarchaisch-fruhklassischen Marmoraltar des Apollon Delphinios (MIL 160, 
vgl. Abb. 8) kompliziert; die untersten Schichten konnten sogar einer alteren 
Phase (des Altars?) angehoren, die vor das 6. Jh. v. Chr. datiert. 

Die genaue Auswertung der Bohrungen bleibt abzuwarten, ebenso das 
Ergebnis der Altersbestimmung dreier Holzproben, die aus der ubergangs- 

Machtigkeit der Sedimente in MIL 160 
erklart sich dadurch, daB der Fels in MIL 
157 1,60m hoher ansteht (OK 3,26m 
u.M.) als in MIL 160 (OK 4,85m u.M.), 
das Gel'ande also urspriinglich nach Suden 
hin anstieg und damit auch die Meeres- 
bucht nach Suden hin flacher wurde. 
Zum anderen ist die OK der marinen 
Sedimente in MIL 160 mit 2,05m u.M. 
um 0,60m tiefer als die OK in MIL 157 
(1,44m u. M.), wohl, weil der Unterbau 
des Altars tiefer fundamentiert war bzw. 
tiefer eingesunken ist aufgrund des aufla- 
stenden Gewichts. 
57 Probe MIL 157/15H (Holz); vgl. 
hier Anm. 72. Der gmRe Datierungszeit- 
raum der Probe erklart sich durch den 
sog. Plateau-Effekt, ~ d e r  ein langsameres 
bis fehlendes Ansteigen der 14c-Alter im 
Vergleich zur tatsachlichen Kalenderzeit- 
skala beschreibt.c( (Marc Miillenhoff, 
brieflich). Die 1 4 c - ~ ~ s - ~ a t i e r u n g e n  
erstellte K. van der Borg vom R.  J. Van 
de Graaff Laboratorium der Universitat 
Utrecht, Niederlande. Die Werte geben 
das 1 0-Interval (68% Wahrscheinlichkeit) 
an und sind unter Verwendung des 
Programms Calib 4( (M. Stuiver - 
I? J. Reimer, Radiocarbon 35, 1993, 
215-230) dendrochronologisch kalibriert. 
Die Umrechung in cal AD/cal BC erfolgt 

nach dern Verhdtnis cal AD = 1950 - cal 
BP oder cal BC = cal BP - 1950. 
58 Probe MIL 157/ 18 SK (Samen- 
korn). 
59 Bohrung MIL 160: nicht signifikante 
Keramik (dickwandig) bei 2,70m u. F.; 
weiBer Marmor bis 2,87m; roter Marmor 
bei 2,68 und 2,70m. MIL 157: archaische 
Schale mit Randstreifen in schwarzbraun 
mattem uberzug und rundstabigem 
Henkel bei 0,96 m u. F. und ein 
Wandungs-Frgt. archaische Schwarzfirnis- 
ware (3 cm) bei 1,76m (tiefite Keramik); 
MIL 157 A: Frgte. grauschwarzer 
Marmor 2-4,5 cm bei 2,05-2,20m u. E;  
Keramik (nicht signifikant) bis 2,20m u. F. 
Marmor begegnet in Milet als Baumate- 
rial in spatchalkolithischer Zeit (vgl. 
unten Anm. 61), in geometrischer Zeit ist 
er bisher nicht nachgewiesen. In archai- 
scher Zeit wurde Marmor nach Meinung 
von W. Held zuerst beim alteren Athena- 
Tempe1 gegen 600 v. Chr. eingesetzt 
(Verschalung der Innenwande), der das 
uberhaupt friiheste Beispiel fur die 
~ e r w e n d u n ~  von Marmor in der archai- 
schen Architektur des kleinasiatischen 
Festlandes zu sein scheint: vgl. W. Held, 
Das Heiligtum der Athena in Milet, 
Milesische Forschungen 2 (2000) 18ff. 
53ff. 62. 64f. 180. 
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60 Probe MIL 160/9 HK (Holzstiick 
bei2,76mu.F. = 1,91mu.M.). Zwei 
weitere Proben wurden 2004 in der 
Bohrung MIL 246 geborgen (MIL 246/3 
H+HK: Holzstiick und Holzkohle bei 
2,67-2,72m u.E = 1,83-1,88m u.M.; 
MIL 246/4 H: Holzstuck bei 2,72- 
2,76mu.F. = 1,88-1,92m u.M.), die 
ebenfalls im Altar, ca. 1,50m siidlich von 
MIL 160, erfolgte. 
61 Prahistorische Siedlungsspuren 
unterhalb der Meeressedimente wurden 
in der Bohrkampagne 2003 in drei 
Bohrungen (MIL 192-194) und 2004 
ebenfalls in drei Bohrungen (MIL 242. 
243. 249) angetroffen. Neben Steinset- 
zungen (aus Kalkstein, Kaksandstein und 
Marmor!) fanden sich geringe Reste von 
typischer, reduzierend gebrannter 
Kerarnik (vgl. dazu H. Parzinger, Zur 
fiiihesten Besiedlung Milets, IstMitt 39, 
1989, 415K bes. 416f.). EinTerminus 
ante quem fur die prahistorischen 
Schichten im Delphinion ergibt sich 
durch das 1 4 c - ~ a t u m  eines Olivenkerns 
im marinen Sediment in MIL 157 (vgl. 
Abb. 9 bei 3,50 bis 3,60m u.F. = 2,64- 
2,74m. u.M., noch ca. 50cm iiber der 
untersten Sohle der marinen Sedimente 
in dieser Bohrung; s. dazu 0.). Er datiert 
auf 3011-2884 v. Chr. Weiterhin steht aus 
MIL 194 ein Holzkohlenstiick direkt 
unter der prahistorischen Schicht fur die 
1 4 c - ~ a t i e r u n ~  zur Verfugung. Vgl. dazu 
demnachst: H. Briickner - R. Gehrels - 
A. Herda - M. Knipping - M. Miillen- 

schicht zwischen den flachmarinen Sedimenten und den anthropogenen 
Schichten unter dem Altar starnmen6'. Ritselhafi bleiben vorerst auch anthro- 
pogen eingebrachte Kalksteine in einem Niveau zwischen 4,lOrn und 4,45m 
u.E (= 3,25-3,60m u.M.) inmitten der marinen Sedimente. 

Vollig uberraschend war schlieBlich eine Entdeckung der Bohrungen von 
2003 und 2004: Die Ergebnisse verdeutlichen, daB im Areal, in dem das Hei- 
ligtum liegt, wahrscheinlich bereits in chalkolithischer Zeit (ca. 5000-3000 
v. Chr.) Menschen siedelten. Unter den Meeressedimenten fanden sich Sied- 
lungsspuren in Form von Steinsetzungen und ~e ram ik~ ' .  Das Areal des Del- 
phinions ist darnit neben den Bereichen beim Athena-Ternpel, beirn )Heroon III( 
und westlich des Bouleuterions der vierte Punkt im Gebiet der antiken 
Stadt, an dern sich chalkolithische Siedlungstftigkeit feststellen 1 ~ ~ t ~ ~ .  Der 
Anstieg des Meeresspiegels nach der letzten Eiszeit fuhrte zur Transgression im 
Gebiet des spiteren ~ e l ~ h i n i d n s  und zu einer Aufgabe der Besiedung an die- 
sem Ort. Es bildete sich eine kleine Meeresbucht, deren marine Sedimente bis- 
her in allen Bohrungen im Delphinion-Areal nachgewiesen wurden (vgl. etwa 
Abb. 8. 9) und deren spaterer ~berrest  im Lowenhafen des antiken Milet zu 
erkennen ist. 

Wie die Forschungen von H. Bruckner gezeigt haben, bestand das Areal 
der spateren historischen Stadt zum Zeitpunkt des Hochststandes der Trans- 
gression in spatchalkolithischer Zeit (ca. 2500 v. Chr.) aus zwei groBeren und 
mehreren kleinen, dem Festland einige hundert Meter vorgelagerten ~ n s e l n ~ ~  

hoff - A. Vott, From Archipelago to 
A. Floodplain - Geographical and Ecological 

Changes in Miletus and its Environs 
(Western Anatolia) During the Last Six 
Millennia, Zeitschrift fur Geomorpho- 
logie, 2006 (im Druck) mit Abb. 4f 
(Bohrprofil). 
62 Zur prahistorischen Besiedlung von 
Milet im Bereich des Athena-Tempels, 
bei )Heroon III( und westlich des Bouleu- 
terions: Parzinger a. 0. bes. 428K mit 
Einteilung der prahistorischen Siedlungs- 
phasen Milet I (rentwickeltes Spatchalko- 
lithikume) und Milet I1 (rFriihbronze- 
zeitco; vgl. A. Greaves, Miletus. A History 
(2002) 39&; B. und W.-D. Niemeier, AA 
1997, 241; W.-D. Niemeier, Milet von 
den Anfangen menschlicher Besiedlung 
bis zur Ionischen Wanderung, in: J. 
Cobet u. a. (Hrsg.), Friihes Ionien. Eine 
Bestandsaufnahme, Panionion-Symposion 
Giizel~amll26. September - 1. Oktober 
1999, Milesische Forschungen 5 (im 
Druck). Die bisher altesten in situ-Be- 
funde beim Athena-Tempel, eine Vorrats- 
grube, in den anstehenden Fels ge- 
schlagene Pfostenlocher und eine 
Terrassenmauer, weist Niemeier (Milet in 
der Bronzezeit - Briicke zwischen ~ ~ a i s  
und Anatolien, Nurnberger Bl'atter zur 
Archiologie H. 15, 1998/99, 85ff. bes. 
87 Abb. 3; ders. in: Cobet a. 0. )  der 
Siedlung )Milet I( (spatchalkolithisch, 
ca. 3500-3000 v. Chr.) zu. Die tiefiten 
Befunde liegen hier bei 0,98m u.M. 
(W.-D. Niemeier miindlich zu 

H. Briickner). Noch tiefer (bis 2,52- 
2,83m u.M.) reichen die chalkolithischen 
Befunde in der Tiefbohrung MIL 232, 
die H. Briickner 2004 siidwestlich des 
Athena-Tempels vornahm (miindliche 
Mitteilung). 
63 Vgl. vorl'aufig: H. Briickner, Coastal 
Research and Geoarchaeology in the 
Mediterranean Region, in: D. H. Kellat 
(Hrsg.), German Geographical Coastal 
Research -The Last Decade (1998) 235- 
258 bes. 251. 253 Abb. 6 b; ders., Delta 
Evolution and Culture - Aspects of 
Geoarchaeological Research in Miletos 
and Priene in: G. A. Wagner - 
E. Pernicka - H.-P. Uerpmann (Hrsg.), 
Troia and the Troad. Scientific Approa- 
ches (2003) 121-144 bes. 125ff. Abb. 3. 
4. - Mittlerweile setzt M. Miillenhoff 
aufgrund 14c-datierter Proben aus zahl- 
reichen von ihm weitflachig erbohrten 
Kernen die maximale Transgression im 
Maanderdelta 1000 Jahre spater als bisher 
angenommen, gegen 2500 v. Chr. an, 
d. h. in der friihen Bronzezeit: ders., 
Geoarchiologische, sedimentologische 
und morphodynamische Untersuchungen 
im Mundungsgebiet des Wanders 
(Biiyiik Menderes, Westturkei), 
Marburger Geographische Schrifien 141 
(2005) bes. 181ff. mit Abb. 47; 243. Ich 
danke M. Miillenhoff an dieser Stelle 
herzlich fur die Diskussion des Sachver- 
halts. Vgl. demnachst auch: Briickner - 
Gehrels - Herda - Knipping - Miillen- 
hoff - Vott a. 0. (Anm. 61). 
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G u l  

(Abb. 10). .Die Verlandung vom Inselarchipel zur  milesischen Halbinsel Abb. 10 Siedlungsgebietdesspateren 

erfolgte durch Detiudation (Abspiilung) von den siidlich anschlieBenden H in -  M i l e t  mit Lage des mrn 
Zeitpunkt der maximalenTransgression 

gen der Stepliania mit  korrelater Akkurnulation einerseits und litoralen Pro- 
ca,2500v,Chr,(M,1 :15000, 

zessen andererseits. D ie  Verlandung durch das sich vorbauende Delta des 

Miander  erfolgte vie1 spiter.nM D e r  P r o d  des ~ b e r g a n g s  zur Halhinsel 

scheint spatestens in protogeometrischer Zei t  abaeschlosse~~ gewesen zu sein". 

Zusammenfassend IaRt sich - unter d e ~ n  VOI-behalt der Vorl:iufigkeit der 

Auswertung der  hisherigen Bohrungen - Folgendes sagen: Im Areal des spi- 

64 Freundliche Mitteilung H. 
Brucknei Zur entpiiltipen Verlandung 
aufgrrlnd des Deltauorbaus, der die 
tnileriiche Hdbinrel erst ca. 500 n.Chr 
rrrelchte vgl.: H. Bciickner- M. Miinen- 
h o E  M. Handl- K. van der Borg, 
Holocene Landscape Evolution of rhe 
Biiyiik Menderer All~wial Plain in the 
Environs of Myous and Priene (Wertcrn 
Anatolia, T L I K ~ P ~ ) ,  127. Suppi. Zeinchrifi 
tiir Geoniorphologir N.F (2002) 47-65 
ben. 4SV Abb. 1; H. BKickncr in: 

G. A. Wagner - E. I'crtiicka - 
H.-P. Uerpmnnn (H~xg.), Troia and the 
Troad. Scientific Approaches (2003) 
122& Abb. 1: M. Miillenhoff, Marburger 
Geo~nphischr Schrifirn 141 (2005) 
199-206 Abb. 52. 53. 
65 Nach H. Briickner In: 
G. A. Wa~ner - E. Pcrnicks - 
H.-V Urrpmann (Hrrg.), Troia and the 
T r o d  Scientific Approaches (2003) 125. 
130 hildcte rich die Halbinrel bereits vor 
der ,lonischen Wanderung, die er 

ra. 1100-700 r Chr. anseur. Vgl, die 
teilweire schon wieder iiberholte Drrstel- 
lung der Entwicklung durch A. Grewes, 
The Shifting F o c ~ ~ r  of Setrlerncnr at 
Miletor, in: P Flensted-Jensen (Hng.). 
Further Studies in thr Ancient Grcrk 
Polis, 138. Einzelschrift Historia (2000) 
57-72 bes. 65 Abb. 3. Ein neucr 
diachronrs Landschafirmodell ist durch 
H. Briickner und Mitarlwiter in Vor- 
brreitunp. 
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66 Die UK der tiefsten anthropogenen 
Schicht betragt in MIL 192: 3,76m u.M., 
in MIL 193: 2,24m u.M. und in der von 
MIL 193 ca. 0,50m entfernten Bohrung 
MIL 194: 2,34m u.M. Die groBe 
Hohendifferenz zwischen MIL 192, die 
ca. 30m weiter westlich liegt, und MIL 
193 und 194 erklart sich durch den 
Anstieg des Gellndes nach Osten und 
nach Suden hin (vgl. hier Anm. 56). 
67 Vgl. hier Anm. 62. 
68 Die s~atchalkolithischen Funde 
westlich des Buleuterions stammen aus 
einer Schicht rdicht unter einem spatar- 
chaischen Horizontcc, sind aber rohne 
stratigraphischen Kontextcc W. Voigt- 
kinder, IstMitt 33, 1983, 5ff. bes. 5f.; vgl. 
ders., IstMitt 31, 1981, 106ff. bes. 121f.; 
ders., IstMitt 32, 1982, 30ff. bes. 31ff. . 
69 Die prahistorischen Schichten, die 
H. Parzinger s.u. als Siedlungsschutt 
deutet, liegen direkt auf dern gewach- 
senen Fels, (zu dessen OK vgl. Weber s.u. 
Abb. 2. 3 Beil. 1); in sie schneiden die 
Fundamente der Hauser des 6./5. Jhs. 

teren Delphinions gelang der erste Nachweis einer sehr fruhen, wahrschein- 
lich chalkolithischen Besiedlung. Es ist bemerkenswert, daB das Unterkanten- 
Niveau heser Besiedlung mit 2,24-2,34m bzw. 3,76m u . M . ~ ~  2.T. wesent- 
lich tiefer liegt als die spatchalkolithischen Befunde am Athena-Tempe1 
(2,52-2,83m u . M . ) ~ ~ ,  westlich des Bouleuterions (ca. 1,50-2,00m i i . ~ . ) ~ ~  
und unter dern ,Heroon III< (2,00-3,80m i i . ~ . ) ~ ~ .  

Seit Aufgabe der chalkolithischen Siedlung nach dern Anstieg des Meeres- 
spiegels wahrscheinlich zu Beginn des 3. Jts. v. ~ h r . ~ '  bildete das Areal des 
spateren Delphinions bis in die geometrische Zeit hinein den Auslaufer einer 
Meeresbucht. In der Bronzezeit diirfte die flachmarine Situation jegliche 
Bebauung verhindert haben7'. Die bereits envahnte mykenische Keramik aus 
den friihhellenistischen Schichten, h e  Real 1973 ostlich der dteren Sudhalle 
des Heiligtums ergrub, wird daher tatsachlich in fruhhellenistischer Zeit im 
Rahmen einer kiinstlichen Gelandeerhohung von anderswo hierher gebracht 
worden sein. Wann das Areal des Delphinions zum ersten Ma1 wiederbesiedelt 
wurde, l'aBt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen. Die gewal- 
tigen, meterhcken Anschiittungen unter dern spatarchaischen Heiligtum zei- 
gen jedenfalls, daB diese Wiederbesiedlung im sumpfigen Uferbereich einer 
Meeresbucht erfolgte. Fur die Verlandung liefert das schon envahnte Stuck 
Holz aus der Bohrung MIL 157 zumindest im Bereich ostlich der alteren Sud- 
halle ein ungefahres Datum (757-410 v. Chr.), wobei es noch vor den ersten 
BaumaBnahmen des 6. Jhs. v. Chr. in den Boden gekommen sein  mu^^^. Wei- 
tere Proben fur eine 14c -~a t i e run~  aus den Bohrungen der Jahre 2003 und 
2004 in den Heiligtumshallen stehen zur Klarung heser wichtigen Frage zur 
~ e r f u ~ u n ~ ~ ~ .  Die Datierung der altesten anthropogenen Schichten direkt 

** unter dern Delphinios-Altar mittels dreier 14c-  rob en steht - wie schon 
erwahnt - ebenfalls noch a ~ s ~ ~ .  

Darnit kann die Frage nach dern moglichen Beginn eines Kults im Delphinion 
noch nicht abschlieBend beantwortet werden, wenn es auch bisher so scheint, 

v. Chr. ein (UK der Mauern: 3,75-4,23m 
u.M.): B. F. Weber, IstMitt 35, 1985, 
24ff. bes. 33 (dort sind die prahistori- 
schen Schichten noch als Perserschutt von 
494 v. Chr. angesprochen); vgl. die 
Profile S. 34f. Abb. 2. 3 (rPerserbrande) 
Beil. 1 (rPerserbrandschuttungcc); korri- 
gierend H. Parzinger, IstMitt 39, 1989, 
415ff. bes. 416. 
70 Fur einige Proben aus der marinen 
Schicht direkt uber den prahistorischen 
Siedlungsresten, etwa aus MIL 242, ist 
eine 1 4 c - ~ a t i e r u n ~  in Vorbereitung. 
71 Eine weitere Bohrung wenige Meter 
nordostlich des zentralen Apollon- 
Delphinios-Altars (MIL 159) erbrachte in 
einer Tiefe von 3,77-3,82m u.F. 
(= 3,07-3,12m u.M.), mitten im flach- 
marinen Sediment, 1,34m unter dessen 
OK (bei 2,43mu.F. = 1,73m. u.M.), 
eine Seegrasprobe, die auf 1719-1626 
v. Chr. datiert (MIL 159/17 SG). In diese 
Zeit f d t  der Beginn der bisher ersten 
Bauperiode der rninoischen Besiedlung 
am Athena-Tempe1 (Milet IV, MM IIIB - 

SM IA, ca. 1750/20-1600/1550 v. Chr.); 
vgl. B. und W.-D. Niemeier, AA 1997, 
189ff. bes. 229ff. 
72 Probe MIL 157/15H (Holz) bei 
2.40mu.F. (= 1,54mu.M.). Gut 
geeignet sind auch Holz- bzw. 
Holzkohleproben aus MIL 246 bei 2,67- 
2,72m u.E (= 1.83-1,88m u.M.). Zum 
groBen Datierungszeitraum vgl. hier 
Anm. 57. Aus stratigraphischen Grunden 
ist als Terminus ante quem eine von 
W. Real ergrabene erste Bauphase, die 
noch vor der monumentalen Ausbau- 
phase des Delphinions (ca. 530 v. Chr.) 
liegt, anzunehmen, also grob gesprochen 
die erste Hdfte des 6. Jhs. v. Chr. Zu 
datierenden Funden aus den 
Fullschichten in MIL 157 uber dern Holz 
vgl. hier Anm. 59. 
73 Aus MIL 191-194 (2003) und aus 
MIL 241-243. 246. 248. 249. 254. 255 
(2004). 
74 Vgl. hier Anm. 60. 
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als ob er erst mit dem Ausbau des Heiligtums im 6. Jh. v. Chr. nachweisbar 
ist, da geometrische, protogeometrische oder gar submykenische Befunde 
fehlen. AUerdings ist anzumerken, daR es grundsftzlich schwierig ist, archao- 
logische Zeugnisse fur Kultausiibung in der fruhen Eisenzeit, also der proto- 
geometrischen und geometrischen Epoche (1 1./10.-8. Jh. v. Chr.), namhafi 
zu m a ~ h e n ~ ~ .  Das liegt unter anderem an der leichten, >ephemerenc Bauweise 
der Kultanlagen zu jener Zeit, die fast ausnahmslos aus vergnglichem Mate- 
rial (Holz, Schilf, Lehm etc.) errichtet waren, selten aus Stein, und daher kaum 
Spuren im archaologischen Befund hinterlassen. Als Beispiel sind vor allem 
Brandopferaltare zu nennen. Sie bestanden oft aus einem irgendwie gefestig- 
ten Aschenhaufen unter freiem Himmel, der die einzige gebaute Struktur im 
Heiligtum darstellte. Erfolgte spater keine )Versteinerungc, wird es fur Aus- 
graber schwierig, die durch Witterungseinfliisse zu amorphen Aschenschich- 
ten zerflossenen ~berreste zu erkennen76, so daR bereits die m.E. unsinnige 
These aufgestellt wurde, es habe in einigen ionischen Heiligtumern bis zum 
Ende des 8. Jhs. v. Chr. gar keine Altare gegeben77. 

Des weiteren kann auch nicht ausgeschlossen werden, daR der friihe Altar 
des Apollon Delphinios, fur den eine Lage auf dem ostlichen Strand der Bucht 
anzunehmen ist, mit der Zeit wie die Strandlinie selbst nachwesten )wandertec 
und somit seine Position ~e fande r te~~ .  

AbschlieRend ist in diesem Zusammenhang auf ein anderes methodisches 
Problem hinzuweisen: Geoarchaologische Tiefbohrungen, deren Punktualitat 
eine gewisse Zufalligkeit des Befundes und damit der Befundinterpretation 
impliziert, konnen niemals eine Flachengrabung ersetzen. Es hat sich aber ein- 
drucksvoll gezeigt, daI3 die Tiefbohrungen schnell und kostengiinstig sogar bei 
hochstehendem Grundwasserspiegel wertvdle erste Informationen zu tieflie- 
genden Schichten liefern konnen. 

75 Beispielhaft: C. Morgan, The Late 
Bronze Age Settlement and Early Iron 
Age Sanctuary, Isthmia VIII (1999) bes. 
298-343 mit ausfuhrlicher Diskussion der 
methodischen Problematik. - Fur Ionien 
vgl. jetzt che neuen Befunde im Artemi- 
sion von Ephesos: M. Kerschner, Zum 
Kult im fruheisenzeitlichen Ephesos. 
Interpretation eines protogeometrischen 
Fundkomplexes aus dem ~rtemishei- 
ligtum, in: B. Schmaltz - M. Soldner 
(Hrsg.), Griechische Keramik im kultu- 
rellen Kontext, Akten des Symposions 
Kiel2001 (2003) 246-250. 
76 D. W Rupp, Reflections on the 
Development of Altars in the Eighth 
Century B.C., in: R .  HPgg (Hrsg.), The 
Greek Renaissance of the Eighth Century 
B.C.: Tradition and Innovation, Sympo- 
sium Athen 1981 (1983) 101-107; 
A. Mazarakis-Ainian, From Rulers' 
Dwellings to Temples. Architecture, 
Religion and Society in Early Iron Age 

, Greece (1 100-700 B.C.), SIMA 121 
(1997) 279f. 287ff.; Morgan a. 0 .  316- 
319. - Man vergleiche die Situation in 

Olympia: Der lediglich aus der Asche der 
Opfertiere gebaute groRe Altar des Zeus 
wurde bei den Ausgrabungen nicht mehr 
angetroffen. Nur anhand der Beschrei- 
bung des Altars durch Pausanias (5, 13, 8- 
11) l i t  sich sein ungefahrer Platz 
zwischen Stadion, Hera-Tempel, Pelopion 
und Zeus-Tempe1 bestimmen. In der 
NBhe fand man immense Aschen- 
schichten ()Schwarze Schichtc oder )Altar- 
schichtc nach den Ausgrabern), die auch 
Votive enthielten und als beseitigte Reste 
von den Opfern am Altar gedeutet 
werden konnen: A. Mallwitz, Olympia 
und seine Bauten (1972) 82-85. - Der 
von Pausanias mit dem Zeus-Altar in 
Olympia verglichene Altar des Apollon in 
Didyma (Pausanias 5, 13, 11) konnte bei 
den Ausgrabungen wiederaufgefunden 
werden, weil seine archaische Mauerein- 
fassung erhalten ist, wahrend der eigent- 
liche Altar sich nur noch als amorphe 
Aschenschicht abzeichnete. ~rotzdem 
wurde die Interpretation als Altar von 
einigen Forschern bestritten; dazu Herda, 
Delphinios Kap. IV 122. 

77 C.G. Simon, The Archaeology of 
Cult in Geometric Greece: Ionian 
Temples, Altars, and Dedications in: 
S. Langdon (Hrsg.), New Light on a Dark 
Age. Exploring the Culture of Geometric 
Greece, Symposium Columbia 1993 
(1997) 125-143, der sich der Problematik 
einer solchen Interpretation aber 
durchaus bewuBt ist: ebenda 129 Anm. 
19. Seine These beruht einzig(!) auf der 
Befundinterpretation der Ausgraber des 
Athena-Heiligtums in Emporio, wo ein 
Altar in der ersten Phase des Heiligtums 
(Ende 8. - Ende 7. Jh. v. Chr.) zu fehlen 
schien: ebenda 128f. Eine erneute 
Revision der publizierten Befunde ergab 
jedoch, daB che Ausgraber die Reste des 
fruhesten, nur aus Asche bestehenden 
Altars, die sich vom archaischen Steinaltar 
umbaut vorfanden, wahrscheinlich 
ubersehen haben: W Held, Zum Athena- 
heiligtum in Emporio auf Chios, AA 
1998,347ff. bes. 357f. Abb. 13-15. 
78 s.u. Text mit Anm. 229. 
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Abb. 11 Rekonstruierter GrundriR der 
spatarchaischen Phase; gepunktet: Lage 
angenommen 

Abb. 12 S(ldhallederDelphinians.Ansicht 
der artlichen AuRenseite mit oberrter 
Quaderlagedesspatarchaischen Funda- 
mentes (1973) 

Abb. 13 Spatarchaischer Apollon-Delphi- 
nios-Altar Rekonstruktian einer Eckakroters 

79 Vgl. Anm. 9. 10. 
80 Vg .  Anm. 12. 
81 Die Anzdil drr Lagen und d.auit die 
Tiefe der Fundne~crrte siod noch nicht 
Festgerrellt. A. vou Gerkrn brschreibr i~ 
reinem T~grboch \.om 3.10.1038, in den 
unterrn Lsgen der Fundmmenre seien 
\veiOe uttd rote ~Poios~-lll6c%e verbaut. 

V. Die geschichtliche Entwicklung des Delphinions insbesondere 
in archaischer und fruhklassischer Zeit 

Die Architektur des Hriligtunis zeigt vier Hauptphasen: eine syitarchaisclie, 
friihklassische, friihhellenistische und kaiserzeitliche. Ich werde mich in1 fol- 
genden allerdings ailf die spatarchaische ond die klassischr konzentrieren. 

Das spltarchaische Delphinion rrpriisentien das erste wirklich r n o ~ l ~ ~ ~ n e t l -  
tale Stadiiun in  der Entwicklung des Heiligtumr. Es besaR einzn I-echtcckigen 
GrundriO von 28,10111 Linge in Ost-West-Richtung und 50,40111 Lange in 
Nord-Siid-Richtong (Abb. 11). Es bestand aus einem Altar im Zentrum drr 
Anlage und zwei tlankierenden Hallen in1 Norden und Siiden, die jeweils 
28,lOm breit und 7,80m tiefwarcn. Die Fundan~ente der Hallen sind erhal- 
ten und wurden 1938 von A. van ~erkan'" i ~ n d  erneut 1073 von W Real teil- 
wcise freigelegt8' (Abb. 12). Die Fundament? bestehen aus mehreren Lsgen 
Gneisscliiefer-, Tutfit- und ~alksteit1bl6cken~'. Die oberste, leicht zuriick- 
springende Lage wurde durch regelnlaRige Gneisscliiefer-Qoader~i gebildct 
und war von auOen sichtbar. Die isodotnen Quadern sind in eincr signifikan- 
ten Weise gearbeitet: die Kinder sind durch einen 5cm brcitcn geglitteten 
Streifen hervorgehoben, wahrend die Obertliche in der Mitte nur grob bear- 
beitet ist und bossenartig vorspringt. Es handelt sich bei dieser Art der Steiti- 
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bearbeitung entweder um einen unfertigen ~ u s t a n d ~ ~  oder aber um einen 
spatarchaischen Dekorstil, der in der milesischen Militararchltektur mindestens 
zwei weitere Parallelen findet, namlich am Stadtmauerturm vor d e m ~ h e a t e r ~ ~  
und an der Bastion der Stadtmauer am Kalabaktepe kurz vor dern ~ a u ~ t t o r ~ ~ .  

Auf dern Gneisfundament erhoben sich urspriinglich Mauern aus weiBem 
Marmor. Zahlreiche ihrer Quadern sind erhalten und wurden in den Mauern 
der friihklassischen Periode wiedervenvendet. Einige von ihnen tragen 
Inschriften, von denen die alteste gegen 530/20 v. Chr. entstandene einenTer- 
minus ante quem fur die Erbauungszeit der Halle liefert (vgl. unten Kap. VI). 

Von dern zentralen Altar des Apollon Delphinios sind drei Eckakrotere mit 
aufsteigenden Voluten iibriggeblieben. Ihre starke Zerstorung zeugt von den 
Folgen der Eroberung der Stadt durch die Perser 494 v. Chr., in derenverlauf 
auch das archaische Delphinion sein Ende fand. Diese Akrotere, von denen 
hier eine Rekonstruktionszeichnung von WolfKoenigs gezeigt wird (Abb. 13), 
bildeten in Vierzahl einst die Eckverzierungen eines typischen spatarchaischen 
milesischen Altartyps, eines sog. ~olutenal tars~~. 

Der Delphinios-Altar des folgenden friihklassischen Heiligtums ist besser er- 
halten und konnte von Koenigs weitgehend rekonstruiert werden (Abb. 1 5 ) ~ ~ .  
Wahrscheinlich wurde er gleich nach der Befreiung Milets von den Persern 
479/78 v. Chr. errichtet, denn die Molpoi-Satzung bezeugt, daB das milesi- 
sche Neujahrsfest zu Ehren des Apollon Delphinios spatestens 476/75 v. Chr. 
wieder gefeiert ~ u r d e ~ ~ .  Die nahezu quadratische Krepis des Altars ist erhal- 
ten. Sie besteht aus wiedervenvendeten archaischen Werksteinen, die teilweise 
vom spatarchaischen Altar stammen konnten. Eine zu einem spateren Zeit- 
punkt im Westen angefugte ~ t u f e ~ ~  enveis6,n daB die Opfernden von Westen 
an den Altar herantraten. Es wurde dern Apollon Delphinions also nach Osten 
hin, gegen Sonnenaufgang gewandt, geopfert. 

Mit dern weiBen )Porosc wird der in Milet 
anstehende )Tuffit( gemeint sein, ein 
Kalksinter: freundlicher Hinweis 
R .  Sene vgl. ders., Milet. Die archaische 
Stadt. Die Ausgrabungen in den Wohnge- 
bieten und den stadtischen Heiligtumern 
1899-2001. Baugeschichte und Stratigra- 
phie (unpublizierte Habilitationsschrifi, 
Ruhr-Universitat Bochum, 2002) 389 
(ich danke R .  Senff herzlich fur die kolle- 
giale ~ b e r l a s s u n ~  des Manuskripts). Bei 
dern roten )Porosc diirfte es sichum einen 
rotlichen Kalkstein oder Tuff~t handeln. 
82 So etwa ebenda 39. 
83 A. von Gerkan, Die Stadtmauern, 
Milet I1 3 (1935) 91 ff. Abb. 59-61; Senff 
a. 0 .  47f. Abb. 22. 
84 A. von Gerkan, Kalabaktepe, 
Athenatempel und Umgebung, Milet I 8 
(1925) 30f. Taf. 4. 15; Senff a.0.  36ff. 
Abb. 15. Vgl. auBerdem das Mauerstuck 
eines Turmes (?) sudlich des sog. Sudwest- 
tores am Kalabaktepe: Senff a. 0. 40f. 
Abb. 19. 
85 W. Koenigs, Bauglieder aus Milet 11, 
IstMitt 30, 1980, 56ff. bes. 69f. Nr. 3 
(Pergamonmuseum Berlin, Inv. Sk 1635) 
Taf. 32, 1-4; Beil. 9-10; zur Datierung: 
ebenda 89 (agegen Ende der archaischen 

Periodec); zum Altartyp vgl. ebenda 58ff. 
84ff. - Insgesamt wurden drei Fragmente 
(a-c) gefunden. Entgegen Koenigs a. 0. 
und der suggestiven Zusammenstellung in 
dern Photo der Grabungspublikation 
(Milet I 3, 151 Abb. 31) sind b und c 
nicht anpassend, Fragment c ist nicht 
verschollen: freundhcher Hinweis von 
V. Kastner, dern Kustos der Architektur- 
sammlung des Pergamonmuseums Berlin, 
dern an dieser Stelle herzlich fur seine 
Hilfe gedankt sei. 
86 G. Kawerau, Milet I 3, l5lff. Abb. 
39. 40 (dort allerdings spatarchaisch 
datiert und einem zweiten Altar im 
Delphinion zugeordnet); Koenigs a. 0. 
75ff. Nr. 7 Abb. 10. 11 (Rekonstruktion) 
Taf. 35, 1-3 (Photo). Von den vier unter 
der entsprechenden Inventar-Nummer 
SK 1632 im Pergamonmuseum aufbe- 
wahrten Fragmenten dieses stilistisch 
jiinger datierten Akrotersatzes sah 
Koenigs 1979 nur drei Fragmente 
(Koenigs a. 0. Taf. 35, 1 rechts und Taf. 
35, 2 = Milet 13,  152 Abb. 40; Koenigs 
a. 0. Taf. 35, 1 links = Milet I 3, 152 
Abb. 39; Koenigs a. 0. Taf. 35, 3). Der 
vierte, bisher unpublizierte Akroter, der 
sehr gut erhalten ist, befindet sich heute 

ebenfalls im Depot des Pergamonmu- 
seums. Die Akrotere des dteren und 
jungeren Delphinios-Altars werden 
zusammen mit weiteren Fragmenten des 
Gesimses des jungeren Altars im Rahmen 
des Projekts fur eine neue Rekonstruk- 
tion steingerecht aufgenommen. 
87 Zum fest datierten Zusatz der 
Molpoi-Satzung Milet I 3 Nr. 133 Z. 40- 
42 (vgl. hier Anm. 40): Herda, Delphi- 
nios K ~ D .  11. IV 132-139: die Daten 
mussen allerdings nach den aerlegungen 
von E. Cavaignac, Revue des ktudes 
historiques 90, 1924, 311-314 um drei 
Jahre nach unten korrigiert werden; vgl. 
dazu: Herrmann 166 zu n. 122. -Die 
Abhaltung des Fests im Jahre 476/75 
v. Chr. impliziert Opfer an den Apollon 
Delphinios und damit einen Altar. Ob der 
Neubau des Altars schon 479/78 erfolgte, 
ist unklar. Denkbar ist immerhin, daB 
man sich in den ersten Jahren noch mit 
einem Provisorium begnugte. Der Altar 
war aber vie1 zu symboltrachtig, als daB 
man ihn l'angere Zeit als Ruine belassen 
hatte. 
88 G. Kawerau in: Milet I 3, 152; vgl. 
die Rekonstruktionsskizze ebenda Taf, 4; 
Koenigs a. 0 .  77. 



Apollon Delphinior, das Prytaneian und die Agora "on Milet 261 

Volutenaltar desi 

. . 

I der Hekate 

Rundaltare for: ! 
unbekannto 1 

Zeuso I 

-178 

Milet. Delphinion 

Abb.14 Rekonstruierter GrundriRder 
klassischen Delphinionr:gepunktet: Lage 
angenommen: Nr. 31a. 31 b. 178: wiederver- 
wendete archairche lnrchriftenquader 

Abb. 15 Friihklasrircher Apollon- 
Delphinios-Altar, Rekonstruktion 
(W. Koenigs) 

Abb. 16 Fruhklassischer Apollon- 
Delphinios-Altar, Rekonstruktion eines 
Eckakroterr (W. Kaenigs) 

89 So bereitr Gerkan. Heiliyum 290 
(E. hter Anm. 99). Koenig a . 0 .  77 Anm. 
28 crwog aufgrond der abweichenden 
Ausrichtun~ cine Datienung der Funda- 
ments in ,worpersischc Zeite und 
rechnete es dent Altarbao n i t  den rpitsr- 

Das Fundamrnt des Altars weicht geringfugig, urn ca. 2' gegeti den Uhr- 

zeigersinn, von der Ausrichtung der iibrigen Heiligturnsbauten ab (Abb. 14). 

Dies ist n1.E. ein weiterer Hiriweis darauf, dal3 479/78 v. Chr. zuerst der Altar 

wiedererrichtet wurde, noch bevor rnan illit den1 Wiederaufbau etwa der 

Hallen beganng9. 

Es scheint, daR der Altar in den MaBen und se ine~n Autbau eine nahezu 

rxdkte I<opie des von den Persern zerstorten spiitarrhaischen Altars war. N u r  

der Stil der Ornanientik der Eckvoluten, etwa der st%rker konkave Kanalis, der 

spitzen, geschwungenen Bl'ittrr der Z\Yickelpalmetten und des Rosettenau- 

ges, weist irn Vergleich auf ein spiteres, friihklassisches Etltstehungsdntui~~ 

(Abb. 16). 

U m  den Altar des Delphinios wurden vier Altare uder (anderer) Gotter in1 

~ e i l i g t u n ~ ~ ' ~  in situ stehend gcfundengl (Abh. 14; vgl. Abb. 19). Alle sind spit- 

chaischcn Akrorrren zo. Dann miiflte 
man ilirrdings erkliiren, mrum dar 
Fut,damrnt aur Spolien besteht und seine 
Attsricl~tung nulierdem voti drr Aosrich- 
runpder enua zeitglcichzn Hilllrn der 
Heiligums abweicht. 

90 Vgl. oben 111it Atlm. 31 tT 
91 Alle in sitti stehrnden Alrire wurden 
2001 atis der Ruinr rutfeint ttnd in den 
Steingarten des Museoms in Xalat 
gebrachr. Saatigraphisclie Unterx- 
chung-en der Bodcnbrfundes unter den 
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archaisch zu datieren und gehoren einem hiufigen ~nilesische~~ Altartypus der Milet, Delphinion 

zweiten Halfte des 6. Jhs. v. Chr. an, der aufgrund seiner zylindrischen 
Grundform ,milesischer Rundaltar. genannt wirdy2. Derjenige direkt vor der Abb. 17 Spatarchaischer Rundaltar fur 

Hekate 
Ostseite des Delphinios-Altars tragt eine archaische Weihinschrift f i r  Hekate 
(Abb. 1 7 ) ~ ~ .  Die anderen drei standen sechs Meter v.rciter siid6stlich in einer Abb. 18 Spbtarchaische Rundaltare 

Linie (Abh. 18). Hellenistische lnschriften auf den obereo Randern der Altare lOd l i ch  des APollOn-DelPhinios-Altares 

weisen den zentralen Altar den1 Zeus Soter zu, den siidlichen der ~ r t e r n i r " ~ .  
(1996) 

Die drei Altare wurden vielleicht schon 479 v. Chr. an dieser Stelle wieder- 
aufgestellt. Sehr wahrscheinlich gilt d a  auch f i r  den Altar der Hekate: Die 
GGttin erhielt wihrend des Neujahrsfests ein Opfer, wie die Molpoi-Satzung 
bezeugt9'. Ein finfter archaischer Rundaltar, stilistisch gesehen der ilteste, 
wurde ebenfds im Bereich des zentralel~ Delphinion-Altars gzfilnden, aller- 
d ing  nicht mehr in sit" stehe~#" 

Der zentrale Delphinios-Altar war nicht der eit~zjge Dau in1 Heiligtum, der 
als Kopie seines spatarchaischen Vorgingers wiedcrerrichter wurde. Auch die 

drei Ilund,ltYren in, Siidoiten, die iiber 
den Zeitpunkr ihrer AuCqtellung Kitten 
Aoskunft scben konnen, fanden hisher 
nichr start. 
92 Zitzu Typur dieser >RundaltYre,, f"r 
dir in rinigcn Fillen die Venvendung ali 
Wri1~gcscl~mktrlger niclit a~~rgesrli iorre~i 
wcldrn k m , :  W I<ocni~s. >Rundalt$rec 
aus Milet, IrtMitt 46, 1996, 141ff. 
93 G. Kawerau in: Milet 1 3, 153 Abb. 
-11; 156 Abb. 45 link<; A. Rehm in: Miler 
13 .  275f Nr 129 Abb. 71; Herrrnmn 
167 n. 129. Aukrond dcr Buchstaben- 
formen (Milet 13.  156 Abb. 45; 275 Abb. 
71) drtierte Rehm (in: Miler 13 ,  275) die 
Inschrift ahachrrchrisch~. Spiitcr rcrzrc rr 
rie irn Vergleicl~ mit den lnrchriftrt~ in 
Didyma mlativchronologhcl~ zwirchen 
ca. 540/30 ond o. 520/10 v. Chr. an: 
A. Reh~ l l -R .  Harder, Die lnschriften, 

Didymn 11 (1'158) 1-3 n~itT.zb. S. 2: vd. 
hier Anm. 102. 
94 G. K~werru in: Miler 13 ,  l.i4i. Abb. 
43. 44; A. Rehm in: Milet 13,  276 Nr. 
130f.; Th. Wirgand in: Milct 13 ,  408. - 
Die Inrchrifren srehen jeweilr aoidem 
iiuBerpn, glart bclar5enen Rand der 
Ahakus. Bei dem Altar ohnc Inschrift war 
dieser Abakur aur einem geronderten 
Deckstein gefertig, der lheutc fehlt. 11, 
Analogie zu den beiden nodrren Alriirrn 
w i d  seine lnrrhriit nuf diesrr (vrrlo- 
renen) Abakusplatte gestandcn habm; vgl. 
rchon G. Kdwerau in: Milet 13,  154. 
95 Vsl. den wahrscheinlich ins 5. Jh. 
v. Chr. gehcrenden Zusatz Milet 1 3  Nr. 
133 Z. 36f. 6nm6aoev ru Ehar~n 6: 
fib~6ipvo ~i )n6hhwv~ ~ L ~ X ~ Y T L Y ~ ,  x j l  
' E H & - T ~ L  8h  mei is (iDiz tlacheix Opier- 
kuchen fiir Apollon sol1 nian von einem 

halben Medimnor backen, die fiir Hekate 
e l m s ) ;  dazu: Herd,. D~lphinios Kap. IV 
98. 128. 
96 G. Kawrno, Mllet 13 ,  153i. 
Abb. 42. Zur Datierung vgl. die "on 
W. Koenigi, IrtMttt 46, 1996, 141 tT. 
N r  1 4  Abb. 1-3 Taf. 27, 1 ;  28, 1-5 
vorgelegen Stiicke von verrchisdenen 
Fundorten in Milet, die er aufgrund einrs 
Vergleiclies ~ m i t  der ,>relativ dicbten stilisti- 
scheri Reihe sa~nischer Kyrnatiens, die 
Ernst Burchor errteUte (deri., Altsamischer 
Bauschmuck, AM 72, 1957, 1-34), gegen 
530 v. Clir ansetzt. Die drei stilirtirch 
jiingrren Altare (G. Kawerau in: Miler I 
3, 31 Abb. 44) vergleicht W Koenigs, 
IstMitt 46. 1996, 145f mir seinerNr 5 
(rbenda 145 Abb. 4 Taf. 25, 6) und datierr 
sic wirdrr durch Vergleiche aus Samos 
woch in die 20er Jahre der 6. Jhr.u. 
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97 Zum rituellen Speisen in Zelten 
(axaveiv) vgl.: G. Nkmeth, ME& ijveov 
kypahh. Regulations Concerning 
Everyday Life in a Greek Temenos, in: 
R .  Hagg (Hrsg.), Ancient Greek Cult 
Practice from the Epigraphical Evidence, 
Proceedings of the Second International 
Seminar on Ancient Greek Cult, Swedish 
Institute at Athens 1991 (1994) 59ff. bes. 
61 mit Anm. 23. 
98 Hier bleibt die abschlieBende 
Auswertung der Grabung von W. Real 
1973 abzuwarten, der Sondagen an den 
ostlichen Wanden der Nord- und 
Sudhalle durchfuhrte. 

Nord- und die Sudhalle wurden wenig spater wieder aufgebaut. Sie benutz- 
ten die Gneisschiefer-Fundamente der spatarchaischen Hallen. Wie ihre Vor- 
ganger waren die Wande der fruhklassischen Hallen aus Marmorquadern 
gefugt; einige davon waren wiedervenvendete spatarchaische Quader. 

VI. Die Siidhalle ist hochstwahrscheinlich das Molpon-Prytaneion 

Das Molpon, das Vereinshaus der Molpoi, war auch das Prytaneion Milets und 
lag im Delphinion, wie oben schon dargelegt wurde. Wo aber lag es genau? 

Als ein Ort, an dem Opfermahler abgehalten wurden, sollte das Molpon- 
Prytaneion Speiseraume beinhaltet haben. Nach der eben beschriebemen 
Architektur des Heiligtums zu urteilen, wurden nur die Hallen diesen Bedurf- 
nissen gerecht. 

Da, wie bereits im Zusarnmenhang mit dem fruhklassischen Altar des Apol- 
lon Delphinios bemerkt, der Kult im Delphinion im Jahre 479/78 v. Chr. 
sogleich wiederaufgenommen wurde, ist auch fur die Hallen klassischer Zeit 
ein Baubeginn in den Jahren zu envarten, die unmittelbar auf den Sieg an der 
Mykale folgten. Schwer vorstellbar ist es jedenfalls, daB uber einen langeren 
Zeitraum hin nur in wenig reprasentativen, ephemeren Notbauten innerhalb 
der Ruinen, etwa in zelten9', gespeist worden ware. Eine stratigraphisch abge- 
sicherte genauere Datierung der klassischen Hallen steht allerdings noch a ~ s ~ ~ .  
Bisher werden sie in Anlehnung an von Gerkan 1938, dessen obsolete Theo- 
rie zum archaischen Delphinion schon angesprochen wurde, an das Ende des 
5. oder sogar erst in das 4. Jh. v. Chr. datiert99. 

Betrachtet man das architektonische Erscheinungsbild der fruhklassischen 
Nord- und Sudhalle, sind drei Besonderheiten festzustellen (Abb. 19; vgl. Abb. 
14): 

Erstens benutzen - wie schon envahnt - die Nord- wie auch die Sudhalle 
die Fundamente der archaischen Hallen. Sie hatten daher exakt die gleiche 
Lage und dieselben Abmessungen wie ihre Vorganger. 

Zweitens besitzen beide Hallen ein 0,80m breites, aus unregelmaBigen 
Kalkstein- und Gneisschieferplatten bestehendes Pflaster entlang ihrer Innen- 
wande. Im Falle der Sudhalle besitzt das Pflaster zudem einen 20cm breiten 
abgetretenen Saumstreifen. Aufgrund dessen ist es naheliegend, diese Pflaste- 
rung als Unterbau fur 60 cm breite Banke zu deuten, die einst vor den Wfn- 
den standen. Die Banke wiederum kennzeichnen die beiden Hallen als Ver- 

99 Gerkan, Heiligtum 289 datiert die 
Hallen aufgrund der von ihm im Bereich 
der spatarchaischen Fundamente gefun- 
denen Keramik, die er, ohne sie je vorge- 
legt zu haben, als rschwarzgefirniSte 
Napfe und Schalen aus graubraunem 
Ton(( beschreibt und mit Funden aus 
Pergamon und Priene vergleicht, rdie fur 
das vierte Jahrhundert bezeichnend sind, 
aber noch bis an den Ausgang des funften 
hinaufreichen konnem. Als weiteres 
Argument weist er ebenda 290 auf die 
Abweichung des Delphinios-Altars hin 
(s. o.), der also errichtet worden sei, 1)noch 
ehe der Bezirk seine monumentale 

Umgrenzung erhielt (. . .) . Daraus folgt, 
daR der Kult zwar bei der Neugrundung 
der Stadt eingerichtet sein mag, der 
Ausbau des Heiligtums aber erst in der 
zweiten HHlfie des funfien Jahrhunderts 
erfolgt sein kann.6 Vgl. danach 
G. Kleiner, Die Ruinen von Milet (1968) 
33: rWas sonst [auBer dem Altar im 
Delphinion] erhalten ist, gehort zumeist 
nicht einmal mehr dem 5. Jh. v. Chr. an.. 
Vgl. noch G. Kuhn, Untersuchungen zur 
Funktion der Saulenhalle in archaischer 
und klassischer Zeit, JdI 100, 1985, 
169ff. bes. 245ff. 
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S E L D S C H U K .  

Abb. 19 Milet, Steinplan des Delphinions. Ausschnin derwestlichen Hlifte mit Resten der archaixhen und klassischen Heiligtums 
(mt hervorgehoben). M. 1 :300 
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IL: 
i ... 

Abb. 20 M Icr, Dc pn nron S..dncrrccre 
der fruhrlaw% hcr) S .dna e spar- 
archafrcner Marmarartnortat m r Drake - 
in,chrilt Nr 1781" ,,I.. 

100 G. Kawerail in: Milct 13 ,  130ff. 
Abb. 9-12; be?. 133f Steinplan Taf 1; 
K~ ihn  a . 0 .  2451' Abb. 21. Die Bgnke 
frhlen im rekonctrnicrtcn Grundrif! hei 
Gerkan, Heiligtom 289 Abb. 1. 
101 Fiir Milet isr das Sitzen beim 
Syn~posion noch Kir die erstr Hdlfte des 
6. Jh?. v Chr. bezeugr: Phokylider fr. 14 
(Gelaili - I'rxto). Fiir das Sitzrn bcinl 
Mahl nach homerircher Tmdition vgl. 
Hrrda, Delphinior Kap. IV 56. 
102 A. Rehm in: Milet l 3, 397E 
Nr. 178; 442 (Nachtragnach ernenter 
Autopie dcr am Ort belassenen Inschrifr 
und Alifertimne einer Abklrtsches durch 

sammlungs- und ~ankcttriiunte""'. wro man nach alter, hotnerischer Sitte bei 
den Mihlern nicht lag, sondern raI3''". 

Eine dritte Besonderheit begegnet nur bei der Sudhalle: In ihren auBeren 
Winden sind Marmorquadern ,nit archaischen lnschriften verbaut (Abb. 14). 
Zum Beispiel wird die Sudostecke direkt iiber den1 Fundament durch einen 
0,541~1 hohcn Quaderblock gebildet, der die Kopie eines Orakels des Apollon 
von Didyma tragt. Die lnschrift ist aufgrund der Duchstabenformen von 
Rehrn n i t  der lnschrift des bereits erwjhnten Heknte-Altars (Abb. 17) ver- 
dichen worden und ware dernnach gegen 530/20 v. Chr. zu datieren (Abb. 
~ 0 ) ' ~ ~ .  Obwohl der Block auf dem Kopf stehend eingernauert wurde, war die 
lnschrift gut lesbar bis zum U~nbau der Hallen in friihhellenistischer zeitlU3. 

Zwei andere Quaderblocke derselben Hohe wurden in der Sudwand nahe 
der Siidwestecke eingebaut. Beide sind mit Teilen dcs monumentalen Opfer- 
kalenders der Stadt beschrieben"". I>er besterhaltene Block ist 2,261n lang 
(Abb. 21). Die abwechselnd von links nach rechts oder rechts nach links (,Rou- 

eingelialten sind, nichrt vrwandt lnit dcr 
von n. 129 ... s. VgI. A. l ichm - 
R. Harder, Die Inccht.iftr~l, Uidymr II 
(1958) 1: nVon den verdffentlichren lasre 
ich Mil. 1 3  n. 178 beiieitc, d ~ r  der 11. 129 
Xruz nahe steht ... a.  L. H. Jrffrry, The 
Locd Scripts ofArclnic ~ r e c c e ~  (1990) 
335. 343. 414 Taf. 64 N r  3 1  ddtiert die 
Inschrift des Hckate-Altars dagegeo 
?a. 30 Jahrr rpiter Darierungsanhalr sind 
flir Jeffery nicht die Bucllrtabenforlnen, 
soridern drr Stil drs Basisprotilr dcs 
Altars (!), dai L. T Shoe, L'rnfil~r of 
Greek Mouldings (1936) 18. 151 ca. 500- 
494 v Chr. ansztzte. Dle Orakelinrchrift 

11s den Heknte-Altar, "later ill the tirst 
quarter ofthe tifth century", wobei sic 
sogar r i m  Enrtrl~llng in drr perrischen 
B~rarzungsreit (494-479 v. Chr )  nicht 
ausscl~lieRea will. 
103 Zum Bcfund: C.. Kawer.~o in: Milet 
13 ,  133 Abb. 10 (Mannorquadei >DI) 12. 
13: A, van Gcrkrn in: Miler 13 ,  403 (711 

den i~rspriinglichen MaRen urtd der 
m6~licheo llckonrtrukcion a15 archaischr 
Hdle oder alc Tempel). 
104 A. Krhrn in: Milet 13.  162ff. Nr. 
31 a rind b: Hrrirrlanrl 160 n. 31 a mit 
Ubrrsrtzung; zum Befimd: G. Kawerau 
in: Milet 13,  134; TI,. Wiecand in: Miler 

~ekate-Altan;~l.  A. Rehm in: Milrr 13. ~ e i k l e i  (ebenda 335. 343. 114 Taf 64 zeilig. 
397: rDie Schrift ist in dlem, auch in dcr N r  39; vgl. hier Anrrr. 32), beidr 
geringen Sorgfalt, womit die Zeilen Inrchriften datlert sir noch rtwas rpztcr 

14200111.243-294 
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Abo. 21 Mlet. Delphin~ol>. Sp~Mrcha - 
rcher Marrnorortho5rat mat Kalcnarrfraq- 
men1 Nr 31 a (Pcrg~munrnu,e~n>. Bcr I >  

snaphedon3 zu lesende Inschrift, die hbchsten kalligraphischen Anspriichen 
geniigt und von R e h ~ n  tnit den beriihmten >Hekatompedon-Inscl~riften< auf 
der Athener Akropolis verglichen w i~rde ' "~ ,  wird gegen 520/10 v. Chr. 
datiert'06. Sie war in ihrer zweiten Vetwendung w5hrend der ganzen Antike 
sichtbar und befand sich ebenfdls noch in situ, als sie I904 ausgegraben wurrle. 

Leider ist dieser wichtige Befund nur nnzureichend durch Skizzen nnd eine 
kurze Beschreibung im Grabungstagebuch dok i~n~rnr ie r t~~"  (Abb. 22). 

Die Verwrndung "on spitarchaischen Spalien fiir den Wiederaufbau des 
Delphinions nach 479 v. Chr. ist nicht einfach ails der Not an geeigneten Bau- 
n~aterialien zu erkliren. Die demonstrative Wiederverwendung der archai- 
schen Quadern mit fra<pentierten Inschriften in den Winden der friihklassi- 
schen Siidhalle, nicht aber in denen der Nordhalle, n~acht vielmehr deutlich, 
daB der Siidhalle beim Wiederaufbau Milets nach 479 v Chr. eine auReror- 
dentliche Rolle zukan~. Sie hatte die Funktion eines Mahnmals, das an den 
Perserkrieg und die gewaltigen Zerstiirungen erinnerte, die die persische 
Eroberung 494 v. Chr. in der Stadt bewirkt hattelo8. Man ist fiir fine solche 
demonstrative Mahnung an den Perserkrieg rnittels Spolien zerstorter Bauten 
sofort an die Akropolis van Athen erinnertlO? DD Beispiel Akropolis zeigt 
wir das Delphinion in Milet aber auch, daR der >Fiuch der Ionierc, die van den 
Persern zerstorten Heiligtiimer ~uch t  wieder aufzubauen - wenn er denn 
historisch und kein Propagandntrick des lsokrates ist -, nicht in jeden~ Fall ein- 
gehalten wurde"'. Die Staatsheiligtiimer waren eben doch zu wichtig, als daB 

105 A. Rehm in: W Otto (Hrsg.), 
HdAnli  1 (1939) 217€. vgl. die Gegen- 
iiberrt~llung inTaf. 28, 1. 2; vgl. Jeffeiy 
a . 0 .  ( A n m  102) 3346 Th. Wiegand in: 
Milet 1 3, 408 iprsch \.om nedelrren 
Beispiel nltionischer Schrifte. 
106 A. R e h n ~  in: Milrt 13 ,  162 mit 
Abb. 51 datierte die lnschrift aufgrund 
dcr Uuchstabenformen in der Erstedition 
gegcn 500 v. Chr. (ebenda: .die lnschrift 
wird hirrlnch nicht lange -or 500 
anruretren rein,,). S ~ 3 t e r  iedoch datierte 
Rrhm aofsrnnd des Ve~leiches mit d rm  
Material rur Ilidvma die Inschrift envar 
frijher, ca. 520/10 \- Chr.: Rehm - 
Harder a . 0 .  1-3 mit Tsb. S. 2; F Sokolo- 
wrki. Lois racrcer dr  I'Asle Milieure 
(1955) 113f Nr. 41 (ravanr 500 3". 
1:C.r): vel. lefferv 3 . 0 .  334f iuearlv in 

107 Grabungstagebuch init ~k izz rn  

S. 84 (9.10.1905) und S. 86 (10.10.1905) 
(= hicr Abb. 22). 
108 Herda, Delphinios Kap. IV 135. 
Aur dierem Grunde belien man die 
Inschriftenhllickc, die alc t~nierste 
Qoaderlage direkt ~f dem Fund~ment  
ruhtrn, ruch rlocli nach den Urnbrut~n 
drr Heilietonishnllei~ 111 friihhellei~isti- - 
rcher Zeit und in der Kairerzeir an ihrein 
Platz. Dan weitere archaische lnscliriften- 
quader in den hiiherrn Str inla~en des 
sufgehenden Mauerwerks dei friihklasri- 
rchen HzUe verbaut waren, ist wahr- 
scheinlich, liRr sicb aber nicht mehr 
veritizieren, da die Umbattten friihhelle- 
nistischer und dann riimirchrr Zcit bir 
zor untersten Quaderreihe reichren. Zur 
inihhellenirtirchen nnd kai~enrirl ichrn 
Bauphrse vgl. G. Kawerau in: Milet 13.  
1 2 5 k  
109 L. Schneider - C. HBcker, Die 
Akropolir von Athen. Antiker Heiligturn 

und moderncs 1Leiseriel (1990) 113% 
Abb. 80. 81 (Bnoglieder votn Alten 
Athena-Tempel und Vorparrhcnon in der 
Nordmaurr der Akropolis); M. Korrer, 
The History of the Akropolis 
Monuments, In: R. Economakis (Hng.), 
Acropolis Restauratian. The CCAM 
Interventions (1994) 35K ber. 41-47; 
ders., Die Athena-Tenlpel auf der 
Akropolis, in: W H G p h r  (Hrsg.), Kolt 
und Kultbauten .auf der Akropolis, 
Symposion Berlin 1995 (1997) 2lHff brs, 
226 Abb. 3 Nr 11. 13. 14. 
110 Der sop. Fl~tch der Tonier, den dcr 
attirche Rpdner Iroknter 4, 155f. 
"berliefrrt, wuide nachtriglich, walir- 
rcheinlich von seinem Schiiler E~ho ro r  
von Kyme (4. Jli. v. Chi.), nllt dem Eid 
der hell ma^ vor der Schlacht von Phtrir 
(479 v Clir.) zusammengefuhrt: 
P Sicwert, Der Eid von Plaiaia (1972) 
13f. 9 9;  vgl. dazu ebenda 1 0 2 8  107. 
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I 
Abb. 22 Tagebuchsliuen von G Kawerau J~ f r  
(1905). Oben Vorderansicht der spatarchai- 
schen Kalenderinschrift Nr. 31 a; unten in 
situ-Lage von Nr. 31 a (=)>la) und Nr. 31 b 
(= ~ I I K )  im Mauerverband der friih- 
klassischen Siidhalle des Delphinions 

sie in Ruinen hatten stehen bleiben konnen. Andere Heiligtumer wie das der 
Artemis Kithone und wahrscheinlich auch das der Athena wurden jedoch 
- im Sinne des )Fluches der Ionierc - tatsachlich nicht mehr wiederaufgebaut, 
sondern an anderer Stelle innerhalb der Stadt neu errichtetlll. 

Eine vergleichbare Funktion wie die )Erinnerungsarchitekturc der Sudhalle, 
wenn auch in den Dimensionen um ein Vielfaches gesteigert, konnte nach 
Meinung von Volkmar von Graeve das Vorhaben der Milesier gehabt haben, 
den Schutt der Aufraumarbeiten nach 479/78 v. Chr. auf der Ostseite des Kala- 
baktepe zu einer gigantischen, 52 m hohen und auf der Oberseite planierten 
Halde aufzuhaufen. Diese kiinstliche Terrasse war von iiberall in der Stadt zu 
sehen und darnit irnrner gegenwiirtig112. 

Ein zweiter Aspekt der Prasentation der Inschrifienfragmente in den Wan- 
den der fruhklassischen Sudhalle ist anzusprechen: Die Inschriften bilden 
einerseits in ihrer auBeren Form perfekte Beispiele spatarchaischer milesischer 
Steinmetzkunst, andererseits bietet ihr Inhalt ein anschauliches Dokument des 
bluhenden religiosen Lebens damaliger Zeit. Es ist kein Zufall, daB der groBte 
Inschrifienblock, nahe der Sudwestecke in richtiger Orientierung und damit 
gut lesbar eingemauert (vgl. Abb. 21. 22), gerade ein Kalenderfragment tragt, 
welches rnit der Ausrufung des Neujahrsfests fur den Apollon Delphinios, das 

111 Das Areal des Kithone-Heiligturns 
war allerdings wahrend der Besatzungszeit 
494-479 als Wohnareal urngenutzt und 
darnit entweiht worden, was die 
Bewohner (zuriickgebliebene Milesier?) 
aber nicht davon abhielt, vorher Teile des 
ubriggebliebenen Inventars, etwa Statuen, 
sorgfiltig zu )bestatten(: vgl. 
M. Kerschner, Die Ostterrasse des 
Kalabaktepe, AA 1995, 214ff. bes. 2199,; 
ders., Das Artemisheiligtum auf der Ost- 
terrasse des Kalabaktepe in Milet, AA 
1999, 7ff. bes. 50f. Vgl. A. Herda, Der 
Kult des Grunderheroen Neileos und die 
Arternis Kithone in Milet, O J ~  67, 1998, 
1-48 bes. 40. - Irn Athena-Heiligtum 
konnte das Fehlen jeglicher Hinweise auf 

eine Kultkontinuitat nach 479 v. Chr. 
(zur Datierung des jungeren Athena- 
Ternpels in spatarchaische Zeit vgl. hier 
Anrn. 187) sowie die seit dern Spathelle- 
nisrnus zu beobachtende profane Urnnut- 
zung des Ternpelpodiurns ein Hinweis 
dafur sein, daR man den Kult seit 479 
v. Chr. an einen anderen Ort verlegt hatte 
(so auch W-D. Niemeier, AA 1999, 
408f.). Die Ruine des zerstorten archai- 
schen Heiligtums wird seitdem als 
Mahnrnal fungiert haben, wodurch sich 
seine rstille Existenza (Held a. 0 .  
[Anrn. 591 184) aufi Einfachste erkkaren 
wurde. DaR vielleicht noch irn Helle- 
nismus der ngesarnte Ternpel vollstandig 
abgetragen und an bisher unbekannter 

Stelle in der Stadt wieder verbaut worden 
sein rnuRa (Held a. 0 .  [Anrn. 591 92), 
erscheint in diesem Zusarnmenhang 
unwahrscheinlich. 
112 Vgl. dazu V. von Graeve, IstMitt 
36, 1986, 37ff.; ders., IstMitt 40, 1990, 
39ff.; ders., Neue Ausgrabungen und 
Forschungen irn archaischen Milet, 
Niirnberger BlBtter zur Archaologie 14, 
1997/98,73ff. bes. 75f. Abb. 4. - Senff 
a .0 .  (Anm. 81) bes. 128ff. ist demge- 
genuber der Meinung, daR das auf dern 
Kalabaktepe abgelagerte Schuttmaterial 
nicht den unbrauchbaren Rest der von 
den Persern zerstorten Bauten darstellt, 
sondern wahrscheinlich auf intensive 
Steinbruchtatigkeit vor Ort hindeute. 
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im Delphinion gefeiert wurde (s. o.), abbricht113. Auf diese Weise diirften die 
Milesier die goldenen Jahre evoziert haben, als ihre Stadt rdie Zierde Ionienscc 
war, wie Herodot sie (5, 28) nannte. Dieser Versuch, die Verbindung mit der 
Zeit vor 494 v. Chr. zu halten, erklart am besten, weshalb das fruhklassische 
Delphinion rnit seinen Hallen und dem Altar bzw. den ~ l t f r e n " ~  einer Kopie 
des spatarchaischen Heiligtums vor der Zerstorung gleichkam, welche an 
exakt gleicher Stelle rnit den Spolien der alten Bauten wiedererrichtet wurde. 

Die sich deutlich abzeichnende besondere Stellung der Sudhalle beim Wie- 
deraufbau Milets ist ein entscheidendes Argument, in ihr das Molpon-Pryta- 
neion zu erkennen. Diese Identifizierung trifft m.E. nicht nur auf den fruh- 
klassischen Wiederaufbau, sondern auch auf den spatarchaischen Vorgangerbau 
ZU. 

Der dezidierte Ruckbezug der Milesier nach 479/78 v. Chr. auf die Ver- 
hdtnisse vor 494 v. Chr., insbesondere, was den Kult des Apollon Delphinios 
betrifft, spiegelt sich in der Wiederinkraftsetzung der spatarchaischen Molpoi- 
Satzung, die auch nach 479/78 - allerdings rnit Erganzungen - gultig blieb. 
Die alteste datierbare Erganzung starnmt dabei aus dem Jahre 476/75 v. Chr. 
DaB ihr Wortlaut und ihre Datierung durch die Nennung des eponymen 
Aisymnetes-Stephanephoros ~ h a r o ~ i n o s l l ~  noch in die uns heute erhaltene 
hellenistische Kopie ubernornmen wurde, kann nicht anders gewertet werden, 
als daB der Wortlaut des Kultgesetzes - wie etwa auch die Architektur des Hei- 
ligtums - an die Folgen der Perserkriege erinnern sollte116. 

Unter der Voraussetzung, die fruhklassische Sudhalle ist tatsachlich das 
Molpon-Prytaneion, kann ein weiteres Argument fur die funktionale Gleich- 
stellung rnit der spatarchaischen Sudhalle angefuhrt werden: Der Herdaltar, die 
Hestia eines griechischen Prytaneions, galt in der Regel als unverruckbar, was 
am Beispiel Athens weiter unten noch zu zeigen ist (vgl. Kap. VIII). Auch in 
Milet ware daher zu fordern, daB das Prytaneion des Wiederaufbaus exakt an 
der Stelle seines von den Persern zerstorten Vorgangers gelegen hatte. 

VII. Die Rekonstruktion der spatarchaischen Sijdhalle 
(das Molpon-Prytaneion) rnit Hilfe der Spolien 

In einem nachsten Schritt sol1 eine vorlaufige Teilrekonstruktion der spatar- 
chaischen Sudhalle vorgeschlagen werden. 

Das erhaltene langgestreckte archaische Gneis-Tufit-Kakstein-Fundament 
besitzt eine range von 28,lOm in Ost-West-Richtung und 7,80m Tiefe in 
~ o r d - ~ i i d - ~ i c h t u n ~ ' ~ ~  (Abb. 11. 19). Die auf Sicht gearbeitete oberste ZuBere 
Steinlage des Fundaments (Abb. 12) erweist eine einstufige Krepis in der 
~ r o n t " ~ .  

Es ist naheliegend, die schon erwahnten archaischen Spolien fur die Datie- 
rung und Rekonstruktion des Gebaudes in Anspruch zu nehmen. Besonders 
die Inschriftenblocke sind wichtig. Die bereits behandelte Inschrifi rnit dem 
Orakel (Abb. 20) deutet auf eine Erbauung um 530/20 v. Chr. oder noch etwas 
friiher'l9. Ein marmorner Antenblock nimmt fur die Rekonstruktion der 
aufgehenden Architektur eine Schlusselrolle ein. Der Stein gehort zur Gruppe 
der Quaderblocke rnit der gegen 520/10 v. Chr. datierten Kalenderinschrift 
(Abb. 23)l2'. Er besitzt dieselbe Hohe von 0,54m und gibt uns die Dicke der 
zweischalig aufgebauten Wande mit 0,68m sowie die Breite der Anten von ca. 
0,82 m121. Das Vorhandensein der Anten spricht fur eine Hallenarchitektur 
rnit einer offenen Saulenstellung in der Front. Die Verjungung der Ante nach 

113 A. Rehm in: Milet I 3, 162ff. Nr. 
31 a Z. 12f.; Herrmann 16011. 31 a mit 
deutscher i iber~etzun~; vgl. Herda, 
Delphinios Kap. IV 84 zur Position des 
Kalenderfragments im milesischen Jahr 
(1 1. Artemision - 6. Taureon). 
114 Es ist m.E. wahrscheinlich, daB die 
im Delphinion nach 479 v. Chr. aufge- 
stellten spatarchaischen Rundaltare (vgl. 
hier Kap. V.) ursprunglich schon zur 
Ausstattung des spatarchaischen Delphi- 
nions gehorten. Denkbar ware auch, daB 
sie von anderswo aus der Stadt ins 
Delphinion gebracht wurden, um die 
originalen, von den Persern zerstorten 
Altare zu ersetzen. 
115 Vgl. den Wortlaut hier Anm. 40. 
Zur Datierung des Amtsjahres des Charo- 
pinos durch A. Rehm vgl. Herda, 
Delphinios Kap. I1 rnit Anm. 41. 54. 55 
rnit der Korrektur hier Anm. 87. 
116 Herda, Delphlnios Kap. IV 132-136. 
117 Die MaRe sind dem Steinplan von 
G. Kawerau in: Milet I 3 Taf. 1 (M 1 : 150) 
entnommen. Die Breite der Fundamente 
von ca. 7,80m, die genau der Breite der 
romischen Hallen entspricht (vgl. den 
Schnitt Milet I 3 Taf. 2; in der unfertigen 
[s. 0.1 Baubeschreibung von G. Kawerau 
in: Milet I 3, 141 ff. werden keine MaRe 
angegeben), ergibt sich durch folgendem 
Befund: In der Sudwestecke des kaiser- 
zeitlichen Hofes liegen in einiger Tiefe 
direkt nordlich vor dem romischen 
Hallenfundament altere massive, zu- 
sammen ca. 5,20m auf 2m messende 
Fundamentierungen aus unregelmaBigen 
)Porosc-Blocken. Sie wurden beim Bau 
der friihhellenistischen Halle zum Teil 
abgetragen und uberbaut, mussen also der 
spatarchaischen oder klassischen Zeit des 
Heiligtums angehoren (vgl. hier Abb. 14. 
19). Gerkan hat sie uberzeugend als 
Unterbauten fur Weihgeschenke ge- 
deutet: A. von Gerkan, Grabungstage- 
buch vom 6.10.1938; vgl. Gerkan, 
Heiligtum 289. Die spatarchaische und 
friihklassische Sudhalle kann sich dem- 
nach nur bis zu diesen Fundamenten 
erstreckt haben. Die Rekonstruktion der 
Hallenbreite mit ca. 8,50m durch 
Gerkan, Heiligtum 289 Abb. 1 (im Text 
wird kein Wert explizit genannt) ist 
demnach zu korrigieren. 
118 So bereits G. Kawerau in: Milet I 3, 
135. 
119 Vgl. hier Anm. 102. 
120 Neben Milet I 3, 162ff. Nr. 31 a 
und ebenda 401 ff. Nr. 31 c gehort noch 
der Quaderblock Milet I 3, 166 Nr. 31 b 
zur Kalenderinschrift. 
121 Zur Rekonstruktion des Wandauf- 
baus rnit Hilfe der Ante: A. von Gerkan 
in: Milet I 3, 401 ff. mit Abb. 99 (= hier 
Abb. 23). 
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Abb. 23 Milet, Delphinion.Spltarchaischer 
darischer Antenauader mit Kalenderfraa- 

o b e n  ll in u n d  i h r  ~ o r s ~ r i t ~ ~ c n " ~  k l innten w i r d e r u m  darauf h indcuten,  dnR 
die Hallc in d r r  dor ischen O r d n o n g  err ichtct  warIz3 (Abb. 24). 

Auf d r r  starker verwittcrten Seite dcs A~l tenblockes sind Reste de r  Kalen- 

derinrchrift erhalten. Daraus ist ersichtlich, daB dc r  Kalender in die AuBrn- 

122 Vgl. ebenda 401 8 mit Abb. 99 
(= hizr Abb. 23): I)ic Vcjiingung betriig 
lcrn auf0.54m Hhhr (O,5crn aufjrdcr 
Seirr). Drr  Anrcnvorsprung irt a l j f  der 
AuP,~nseite 12,2cm iief Fiir die 1)irkun- 
sion des Stiickes dmke tch Elizr Siourn- 
para (Bcrlin) ond Arnd Hennemryer 
(Miinchen) 
123 Grrkan, Hri l i~tunl 289 vgl. Abb. 1 
(GrundriRrekonstr~~krim rnit Eintragongj 
z\vhlf~.lulig~r F L U ~ I ~ C I ~  nUt 13 Jochrli A 
2,lOm) vernmtrtc ilosg~hend i un  den 
IriiliheUenirtischerr Hallcn, dip die 
dor~srhr  Ordnong brsaOen (vgl. 
G. I<awrreu in: Milet 13 ,  138K Abb. 18 

Taf. 2). dir .lltelrn (yon ihin rrqt q~Srklar- 
rirch datiel-trn) Hallen sricn in Analogir 
ebenLlls dorischer Onlrunns ge\vzini. 
Aufdir Form der cpiralihairchol Ante 
gins cr in dirie~rl Zusi i~~menhrng nicht 
eiil, da PT d i ~  Exisrrnz cines iirc11aisd1~11 
1)elphinions brkannrlich ablehnte. - Zur 
Anrcnform vgl. allg~mcin A. D. Brock- 
nlann, Die grirchi-che Anrr (1968) 33f 
(dorische Anrcn nsymmrtrirch: innen 
Vorrpmng bre-citer als aullen: so breit mii 
Architrav) 43-45 (Vetjiinsuns m d  
Ne i~ung  drr doriwheli Aotrn; Liste ugl. 
IlOC Anm. 56) 57 f  (ionisclie Anten 
reipen nrir in grnz srlrrnen Fillen eior/n 

Vorspru~>g/Vrrriiirk~~~~~; dorirche Antell 
habcn drgcgeri Vorrpriiagc; ioniqchr 
Anrcn hnben our srltcn rine Vrj i inpt ig); 
~ $ 1 .  auch TI,. Schlrrner, Griecliichc 
Hauimodellr, 15. Ilcih. AM (1990) 
140f. N e b e n  cirler Vrjiiogong drr 
Anterr "on onrm nzch obcn wart tlieore- 
tisch zocb sine Enraii-Bildung vorstcll- 
bar, \vie sir 3 m  dorischec~ altrn Hera- 
Tempd in Par<tuo~ beobachrct wnrde: 
I). Mertenr. Der alte Hrl-.ltcmp~I iu 
P:lc<it>nl und die archaische Baukulet in 
Untcritslicn (1993) 63. 111. - Fiir drii 
Bltrren rrchaischcn Arh~na-Tenlpel von 
Milet wiud saigrund der Antenfort,, o l ~nc  
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winde der Halle eingeschriehen warlZ4. Die ,nit einer Linie unterstrichenen Abb.24 Milet, Delphinion.SpBtarchaische 

Zeilen waren exakt bis an den seitlichen Vorsprung der Ante gefuhrt. I>a der S u d h a l l e ,  hYPorhetischeRekonstruktion der 
Ortwand mitzwei Kolumnen der Kalender- Atltenblock - unter der Voraussetz~~ng, er gehort zur Siidhalle -, Teil der ost- 
inrchrift(ca.dieHSlftedesGesamtum~ 

lichen Ante war, kann weiterhin geschlossen werden, dafl die Kalenderinscbrift fangs). M. 1 
die 7,80111 lange ustliche AuRcnwand bedeckte und direkt an der Ante 
endeteI2'. 

Der Kalender war in mehreren Kolumnen geschrieben. Aufgrrind der "on 
den erhaltenen Blocken vorgegebenen MaBe lassen sich an der Ostwand ent- 
weder zwei Kolumnen voil je max. 3.32 m'*" oder drei I<olumnen von je 
maa. 2,09 lnI2' Breite a n n e h t n e t ~ ' ~ ~ .  Ein dritter crhaltener Quaderhlock mit 
einein Kalenderfragment zeigt, daB zunllndest ein Teil der Kolumnen nicht bis 

Vorspriinge sine iut~ischr Ordnung 
angenommcn: Held 3 . 0  (Anm. 59) 54. - 
Die Rekoristruknon der Halle in 
dorischer Ordnung, birr Abb. 24, 
vcrstcl>t sich iediglich alr Vtrsucl~. - 
E. Siournpara und A. Hennenieycr 
wirren mich darauf hin, daB auch die 
ionirchc Ordnilng nicht @n$ich nurru- 
schlieRsn bleibt. 
124 So bereirs A. von Gerkan in: Milet 
13.  402f.. der aufierdcrn als Argument 
anfuhrt, drR der Anrenvorrprung iuf  der 
Inschriftsette mlt 0,122-0.127m starker 
ist, alr auf der Ruck- brw. Irlnenseite 
(in: Miler 13, 403 rclliitrte von Gerkan. 

ndnR oben .am Kayitrll sein MnR nur cr. 
0,01 brtrug*). 
125 Zur Schitzong dcs Grsamtum- 
fauges der Kalet~deri~~schrift. die nuch 
Teile dcr Siidwand drr Halle bcdrckr 
haben diirftr. vgl. l ier A n n  134. 
126 Diesrr Ma0 ergibt rich, wnln nmn 
von drr rur Verfiigtng stphende 
Wandbwire (7,YOm abz"~1icli der Anrrn- 
breite von 0,RZm = 6,98111) die Breitp drs 
~inberchriebencn Zwischenraumes 
zwirchen den Kolumnel> ahzieht und 
durch 2 trill. Dei Zwischwraum ist 
aufgrund des Befu~ider von Block Milet I 
3 Nr. 31 a minderrens 0,35tn breit 

geweseil. Die bridrn Kol~lrnnetl konnen 
a150 zusamrnen einr Brrite von m u .  
6,63111 (= 6,980,351n)  gchabt haben, 
wodurcli sich cine nlax Kolumnenbreite 
von 3,315111 ergibt, wobei die linkr 
Kolumoe dann ohne Abstand bir runl 
Wandende gefiihrt wire. 
127 Bei drri Koluninen miirsen romh- 
dert zwei unbeschriebene Zwirchen- 
rzurnz von je rniedesrrt>s 0,35rn voraus- 
geretzt weiden. Das ergibr cine max. 
6,2Rrn breite berchrribbare FBche. Jede 
drr drei Kolunmen kann nor max. 2,09111 
breit gewesen rein. 
128 Rehm nahm das Doppelte der auf 
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dem groflten Block (Milet I 3 Nr. 31 a) 
erhaltenen Kolumnenbreite von 1,86m 
an, d. h. ca. 3,72m. Vgl. Tagebucheintrag 
von Rehm am 1.11.1905 (S. 105f.): ))Der 
Block bietet nur die rechte Seite der 
Inschrift: ein links anstoflender Nachbar- 
block (NS) muRte das iibrige, wohl in 
Zeilen von annahernd gleicher LBnge, 
enthalten.a Vgl. A. Rehm in: Milet I 3, 
163. Dieses MaR erscheint allerdings, 
auch im Hinblick auf die max. beschreib- 
bare Breite der Ostwand (6,98m) als zu 
groR, da dann nur eine Kolumne 
angenommen werden konnte und sich im 
linken Teil der Wand eine unbeschriebene 
Flfche von ca. 3,26m ergabe. Eine 
Kolumne reicht aber, selbst bei einer 
moglichen Hohe von 3,70-4,10m (vgl. 
Anm. 131) nicht aus, um den ganzen 
Kalender aufzunehmen. Es istson 
mehreren Kolumnen auszugehen, wie 
sich auch im Befund zeigt: die Zeilen des 
groRen Fragments Milet I 3 Nr. 31 a 
enden nicht wie etwa die auf dem Anten- 
block mit Fragment Nr. 31 c ditekt an 
der Ante, sondern zwischen Zeilenenden 
und der rechten Kante des Quaders ist 
eine unbeschriebene Fliche von 0,35m 
Breite belassen. Die Inschriftenfragmente 
31 a und 31 c stammen also von zwei 
unterschiedlichen Kolumnen. 
129 Milet I 3, 166 Nr. 31 b. Der Block 
war ca. 10m weiter ostlich wie Nr. 31 a in 
der untersten Quaderschicht der sudli- 
chen AuRenwand der friihklassischen 

zum WandfuB nach unten gefuhrt war, sondern 0,39m dariiber endete129. Bei 
einer geschltzten Wandhohe von ca. 4 ,10-4,51m~~~ ergibe sich dann eine 
maximale Kolumnenhijhe von ca. 3 ,70 -4 ,10m~~~  (Abb. 24). Betreffs des Wand- 
aufbaus ist noch anzumerken, daB iiber den 0,54m hohen Quaderblocken 
Steinlagen rnit weniger hohen Quadern moglich waren, die als durchgehende 
Binderschichten die Stabilitat des Mauerwerks gewahrleistet hatten. Denkbar 
ware aber auch ein isodomes Mauerwerk mit 0,54m hohen Quadern ohne 
Binder oder aber ein isodomes Mauerwerk mit sich abwechselnden Laufer- 
und ~inderschichtenl~~. 

Der Kalender auf den Wanden der Siidhalle des Delphinions von Milet ist als 
offizieller Festkalender der spatarchaischen Polis anzusehen, das verdeutlicht 
nicht zuletzt auch die iiberragende Qualitat der Steinmetzarbeit. Er zahlt zu 
den friihesten inschriftlich erhaltenen Kalendern dieser Art iiberhaupt und fin- 
det eine Parallele in dem - allerdings nur literarisch bezeugten - Kalender, den 
Solon zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. in Athen im Rahmen seiner umfassenden 
Gesetzesreformen auf den sog. Kyrbeis niederschreiben und im Prytaneion 
aufitellen  lie^'^^. 

Die desischen Regelungen miissen einen groBen Umfang besessen haben, 
macht doch das am besten erhaltene Fragment (Abb. 21), das wahrscheinlich 
wenig mehr als 2 Prozent des gesamten Kalenders au~rnachte'~~, klar, daB alle 

r ,  Sudhalle wiedervenvendet (vgl. Abb. 
14. 22 unten). Vgl. dazu A. Rehm in: 
Milet 13, 403. 
130 Die Wandhohe kann nur ungefahr 
geschatzt werden. Zu vergleichen ware 
etwa das spatarchaische Heraion in Delos, 
das allerdings ein Tempe1 und keine Halle 
ist: M. Schuller, Die dorische Architektur 
der Kykladen in spatarchaischer Zeit, JdI 
100, 1985, 319ff. bes. 321 Abb. 2; 340ff. 
Abb. 18. 20. 21: Antenbreite : Antenhohe 
= 0,68m : 3,885m = 5,71. Bei der 
vorgegebenen Antenbreite im Delphinion 
in Milet (0,82m) und einem postulierten 
Verhiltnis von Antenhohe : Antenbreite 
= 5-5;5 kame man auf 4,10-4,51 m. 
131 4,10-4,51 m abzuglich eines 
unteren freien Streifens von 0,39m ergabe 
fur die Kolumnen eine max. Hohe von 
3,71-4,12m. Zum Vergleich: Die Innen- 
wande der Osthalle des fruhhellenisti- 
schen Delphinions waren bis zu einer 
Hohe von 4,20m beschriftet. Sogar auf 
dem Profil der Gesimsblocke wurden 
noch Inschriften angebracht: A. Rehm in: 
Milet I 3, 166ff. Abb. 54 Taf. 2. Die 
Buchstabenhohen der Inschriften auf dem 
Architrav (Hohe ab 3,85m) beispielsweise 
betragen nur 1-1,2cm (ebenda 172f. Nr. 
32a) oder 1,5cm (vgl. etwa ebenda 172 
Nr. 32) und waren damit ohne Leiter 
oder ahnliche Hilfsmittel nicht lesbar! - 
Die etste Stele mit den Tributlisten des 
Attisch-Delischen Seebundes von 454/3- 

1 440/39 v. Chr. auf der Akropolis von 

Athen war bis mindestens zu einer Hohe 
von 3,58m beschrieben: K. Hallof in: Die 
griechische Klassik. Idee oder Wirklich- 
keit, Ausstellung Martin-Gropius-Bau, 
Berlin 2002 (2002) 264, Kat. 162. 
132 A. von Gerkan in: Milet I 3, 403 
dachte an eine Schichtwechsel zwischen 
den 0,54m hohen dunnen (0,204,255m) 
Quadern (Laufer) und flacheren Bindern. 
In archaischer Zeit ist allerdings eher 
isodomes Mauenverk zu envarten. Fur 
die Diskussion dieses Sachverhalts danke 
ich herzlich Wolfram Martini (GieRen) 
und A. Hennemeyer (Munchen). 
133 Dazu: R.  Parker, Athenian 
Religion. A History (1996) 43ff. Zur 
Aufstellung der )Kyrbeis( bzw. )Axones( 
im Prytaneion vgl. hier Anm. 150. 
134 Nach einer ersten groben Schat- 
zung durfte das erhaltene Fragment Nr. 
31 a nur wenig mehr als zwei Prozent der 
gesamten Inschrift umfaRt haben, deren 
Fl'ichenausdehnung ca. 42-49m2 betrug. 
Dies entsprache ca. vier Kolumnen von 
max. 3,32m geschatzter Breite und 
3,70m Hohe. Danach bedeckte die 
Kalenderinschrift die gesamte Ostwand in 
zwei Kolumnen. Zwei weitere Kolumnen 
erstreckten sich noch um die Sudostecke 
der Halle herum auf die sudliche AuRen- 
wand auf einer Lange von ca. 7m 
(zweimal die Kolumnenbreite von 3,32m 
plus einem Zwischenraum von 0,35m) 
gemessen vom ostlichen Ende dieser 
Wand, ohne Abstandsstreifen. 
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wichtigen Staatsopfer Tag fur Tag, Monat fur Monat abgehandelt waren. Doch 
werden sie nicht in allen Details ausgefuhrt: In Erganzung zum Opferkalen- 
der sind die Opfergesetze der einzelnen Kulte zu denken, die in den jeweili- 
gen Heiligtiimern aufgestellt waren. Als Beispiel sei etwa die schon mehrfach 
zitierte )Molpoi-Satzungc genannt, die die Opfer im Delphinion wahrend der 
milesischen Neujahrsfeiern regelte135 (Abb. 2). 

Wahrscheinlich bezog sich auch das Orakel des Apollon Didymeus, das 
urspriinglich als weitere Inschrift auf der Wand der Sudhalle gestanden haben 
diirfte (Abb. 20), auf Fragen des ~o l i sku l t s l~~ .  So etwa zitiert ein fragmenta- 
risch erhaltenes spatarchaisches Kultgesetz fur Herakles, das ebenfalls im Del- 
phinion gefunden wurde, ein Orakel des Apollon ~ i d ~ m e u s ' ~ ~ .  Der Orakel- 
gott des auBerstadtischen, aber zu Milet gehorigen Heiligtums in Didyma 
sanktionierte, wie sein stadtisches Pendant, der Apollon ~ e l ~ h i n i o s ' ~ ~ ,  ganz 
offensichtlich die sakrale Ordnung der Polis, die im Delphinion und beson- 
ders in seiner Sudhalle, dem vermuteten Molpon-Prytaneion, ihre )Versteine- 
rung( erfuhr. 

VIII. Die Lage der Agora von Milet in klassischer und alterer Zeit 

Ausgehend von der angenommenen Funktion der spatarchaisch-fruhklassi- 
schen Sudhalle des Delphinions als Molpon-Prytaneion ist die topographische 
Situation zu analysieren. 

In klassischer Zeit war der Bereich sudlich und siidwestlich des Delphini- 
ons Teil eines groBen offenen Platzes, der fur eine offentliche Nutzung reser- 
viert war. Aus dem Aufitellungsort der ~o~.~f ichtun~sinschr i f t ,  eines innen- 
politisch bedeutsamen Dokuments der Jahre um 450 v. Chr., das 60m 
siidwestlich des Heiligtums in situ gefunden wurde (Abb. 25)139, leitete Armin 
von Gerkan ab, daB dieses Gebiet, der spatere sog. Nordmarkt, die politische 
Agora des postarchaischen Milet war140. . 

Lage die klassische Agora tatsachli~h direkt siidlich der als Molpon-Pryta- 
neion anzusprechenden Sudhalle des Delphinions, ware die bestmogliche 
Rezeption der in den AuBenwanden verbauten archaischen Inschriftenfrag- 
mente garantiert gewesen. Ihre Wirkung als irnrner gegenwartiges Mahnmal 
der Perserkriege hatte dadurch besondere Forderung erfahren. 

Diese Deutung der topographischen Situation erhdt zusatzliches Gewicht 
durch die hier vertretene Ansicht, die Sudhalle des Delphinions sei das Mol- 

135 Ein nicht zu unterschatzender Teil 
des religiosen )Know-howsc, etwa betreffs 
der Rituale, wurde zudem in der griechi- 
schen Religion, die keine )Buchreligion( 
war, mundlich weitertradiert: Parker a. 0. 
51 ff. 
136 Zur Inschrift vgl. hier Anm. 102. 
Leider ist uber den Sachverhalt des 
Orakels aufgrund des fragmentarischen 
Zustandes nichts Sicheres zu sagen. 
137 Die Inschrifi befindet sich auf einer 
vierseitig beschriebenen Stele: A. Rehm 
in: Milet I 3, 276f. Nr. 132a. b Abb. 72. 
73; J. Fontenrose, Didyma. Apollo's 
Oracle, Cult and Companions (1988) 
180f. )R  3(; Hermann 167 n. 132; vgl. 
dazu hier Anm. 32. 

138 Zum Kultpaar von Apollon 
Didymeus und Apollon Delphinios vgl. 
Herda, Delphinios Kap. VII 1; vgl. 
demnachst: A. Herda, Apollon Delphi- 
nios - Apollon Didymeus: Zwei 
Gesichter eines milesischen Gottes und 
ihr Bezug zur Kolonisation Milets in 
archaischer Zeit, in: Akten der Table 
Ronde )Kulturkontaktec: Apollon in 
Myus, Milet/Didyma, Naukratis und auf 
Zypern, Sonderforschungsbereich 295 
)Kulturelle und sprachliche Kontaktec, 
Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz, 
11./12. Marz 2004 (in Druck). 
139 A. Rehm in: A. von Gerkan, Der 
Nordmarkt und der Hafen an der Lowen- 
bucht, Milet I 6  (1922) 100ff. Abb. 98 

Nr. 187 Taf. 12. 23; Herrmann 197 n. 
187 Taf. 15, 1; Gorman 230ff. Zur 
Aufstellungsgeschichte der ~ c h t u n ~ s i n -  
schrifi sowie zum folgenden insgesamt 
vgl. demnachst Verf., Agora und Stadtpla- 
nung von Milet vor und nach den Perser- 
kriegen. 
140 von Gerkan a. 0. (Anm. 139) 41. 
89f. Abb. 53. Th. Wiegand hatte bereits 
nach der zweiten Grabungskampagne 
1900 vermutet, der Nordmarkt sei *die 
milesische Agorae gewesen: ders., Zweiter 
vorl'aufiger Bericht uber &e von den 
Koniglichen Museen begonnenen 
Ausgrabungen in Milet, SBBerlin 1901, 
903ff. bes. 909. 
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Abb.25 Milet, das Gebiet der Agora im 
5.14.Jh v.Chr. (spatere dffentliche Bauten 
gestrichelt) 

141 G. Hageman", De prytaneo (1880) 
17ff.: S. G. Miller, The Prytaneion Its 
Functional and Architectural Form (1978) 
29f 67tT 
142 VSI. U. Kenzler, Snldietl zur 
Enwicklung und Struktui drr  griechi- 
schrn Agora in archaircher und klarsircher 
Zrit (1998) 294ff; T. Hdlrcher, Offent- 
lichr K u m e  in fiiihen griechischen 
~ t i d t e n ~  (1999) 43E 
143 von Gerknn 2 . 0 .  (Anm. 139) 30f. 
bes. 89f Erneute Sondagen direkt siidlich 
des Gsbiudes 1959 erbrachten scheinb;lr 
keine neuetl Erkennmirre zu seiner 
Datierung: G. Kleiner, Dif Ruinen von 
Milet (1968) 51. Ebenda 77 datiert 
Kleiner das Gehiude aber .noch in dar 
5. Jh,  v Chr.n 
144 Miller 2 . 0 .  231 

pan-Prytaneion: Wie rich nandich erweist, war der enge r'aiimliclie Bezug 
zurischen dern Prytaneion als politisch-religiosem Zentrum, als burhaushalt< 
einer griechischen Polis auf der einen Seite und der Agora als Versari~mlungs- 
ort der Polisgemeinscl~aft anf der anderen Seite regelhafil'", auch wenn dies 
in letzter Zeit gernde in der deutschen Fonchur~g hestritten wird"'. 

111 diesern Zusamn~enhat~g rnun kurz auf das Gebaude am Westrand des 
>Nordmarkts, respektive der Agora eingegangen werden, in dem van Gerkan 
das Prytaneion des nachperserzeitlichen Milets vermutete. Er datierte es auf- 
grilnd derverwendung von Gneis in dcn Fundamenten .spatestens in die Mitte 
des 4. Jhs. v ~ h r a ' ~ ~ .  Nach der Lage und den Dimensionen zu urteilen diirfte 
es sich bei diesem sog. ,Gneisgebaude< tatsachlich urn ein offentliches Gebiude 
handeln. Stephen Mier wies aber zurecht darauf hin, da8 krine Funde des 
Gebaudeinventars oder von inschriften vorgelegt worden sind, die von Ger- 
kans These, es handele sich um das Prytaneion, stiitzen k i i r~n ten '~~ .  

Das skizzierte dumliche Verhiltnis der klassischen Agora zum Delphinion nlit 
dem darin enthaltenen Prytaneion diirfte im  brige en auch fiir die archaische 
Zeit gegolten haben. Wie in1 Folgenden gezeigt werden sou, lassen eng-e Par- 
allelen in drei anderen griechischen Poleis, die aufu~lterschiedliche Weise rnit 
Milet verhunden waren, dcn SchluB 211, die spatarchaische Agora von Milet 
habe siidlich des Delphinions in demselben Bereich wie spiter die klassische 
Agora gelegen. 
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Ein bemerkenswertes Beispiel liefert zuerst das Prytaneion von Athen rnit 
seiner Lokalisierung. Es lag irnrner an der alten Agora, die an den nordostli- 
chen Abhangen der Akropolis vermutet werden kann, bis heute jedoch noch 
nicht ausreichend erforscht ist (Abb. 26)145. Diese Agora wurde &exaia hyoea, 
die )alte Agorac genannt146 oder auch )Agora des Kekropsc, weil ihre Anlage 
auf Kekrops zuriickgefuhrt wurde, den mythischen ersten Konig von 
~ t h e n l ~ ~ .  

Das Prytaneion, dessen Griindung der Mythos rnit Theseus und der Stadt- 
griindung xon Athen z~sammenbrachtel~~, blieb an der alten Agora sogar 
dann noch bestehen, als die neuentstandene Demokratie des Kleisthenes seit 
ca. 509/8 v. Chr. Teile ihres politischen Zentrums in den Kerameikos nord- 
westlich der Akropolis ~ e r l a ~ e r t e ' ~ ~ .  Und auch nach der persischen Zer- 
storung von 480 v. Chr. wurde das Prytaneion an seinem alten Platz wieder- 
errichtet, wie hier gleichfalls fur das Prytaneion von Milet angenommen. 
Noch Pausanias sah die sog. Axones oder Kyrbeis rnit den Gesetzen Solons im 
athenischen Prytaneion bei der alten Agora aufgestelltl5'. Aufgrund der Orts- 
konstanz konnte schlieBlich Aelius Aristides den heiligen Herd des Prytanei- 
ons als runbeweglichen Herd((, bazia hxivqzo~, riihmen151. 

Die engste Parallele zur Situation in Milet ist in ihrer Kolonie Olbia am 
Schwarzen Meer gegeben. Es erscheint schliissig anzunehmen, wahrend der 
Griindung von Olbia sei die Situation in der Mutterstadt kopiert worden. Man 
iibernahm nicht nur den Delphinios-Kult, sondern auch seine Funktionen fur 
das Staatswesen. So l'afit sich sowohl das Amt des eponymen Aisymnetes-Ste- 
phanephoros nachweisen, als auch der Kultverein der ~ o l ~ o i l ~ ~ .  Seit spfte- 
stens 530 v. Chr. liegt das Delphinion direkt nordlich an die Agora angren- 

145 Zur Lage des Prytaneions an der 
alten Agora und seiner vermutlichen Lage 
nordostlich der Akropolis vgl. bereits 
C. Wachsmuth, Die Stadt Athen im 
Altertum I (1874) 464ff. Entscheidend 
fur die Lokalisierung der alten Agora im 
Nordosten der Akropolis ist die 
Entdeckung einer Felsinschrift 1980, mit 
deren Hilfe sich das Aglaurion wieder- 
fand: G. S. Dontas, The True Aglaurion, 
Hesperia 52, 1983, 48-63; T. S. Shear, 
IXONOMOX T' AOHNAX 
EIIOIHmTHN: The Agora and the 
Democracy, in: W. D. E. Coulson u. a. 
(Hrsg.), The Archaeology of Athens and 
Attica under the Democracy, Proceedings 
of an International Conference at the 
American School of Classical Studies at 
Athens 1992 (1994) 225ff. bes. 226f. 
Anhand von alten Inschriftenfunden und 
uberlegungen zum Anfang der Tripo- 
denstraRe lokalisiert Ch. Schnurr das 
Prytaneion in der Altstadt von Athen 
()Plakac) bei der StraRenkreuzung OAOX 
TIPYTANEIOY und OAOX 
MNHXIKAEOYX (ZPE 105,1995, 
139ff. bes. 1488. Karte 5 westlich bzw. 
nordwestlich von ))Go); vgl. W. Hoepfner 
in: ders. (Hrsg.), Geschichte des Wohnens 
1 (1999) 226-229 Abb. S. 224f.; Abb. 
S. 228 unten Nr. r7e. 

146 Die )alte Agorac (&@@a &yo@&) 
ist nur einmal im Lexikon des Harpokra- 
tion s. v. IIdrvsqpo~ 'A@~oskq unter 
Bezug auf den athenischen Historiker 
Apollodoros (2. Jh. v. Chr.) erwahnt 
(= FGrHist I1 B, 244 F 113): Ch. Schnurr, 
Die alte Agora Athens, ZPE 105, 1995, 
131 ff. bes. 131; ders., Zur Topographie 
der Theaterstatten und der Tripoden- 
straRe in Athen, ZPE 105, 1995, 139ff. 
bes. 140; Shear a. 0 .  228 rnit Anm. 26. 
Zur Datierung des Grammatikers Harpo- 
kration in das 2. Jh. n. Chr. vgl.: Der 
Neue Pauly 5 (1998) 164 s.v. Harpokra- 
tion 2 (R. Tosi). 
147 Zur )kekropischen Agorac bei 
Plutarch, Kim. 4, 481A = Melanthios fr. 
T l b  (Snell - Kannicht, TGF) als weitere 
Bezeichnung fur die alte Agora vgl. 
N. Robertson, Festivals and Legends: The 
Formation of Greek Cities in the Light of 
Political RituJ (1992) 47f.; ders., The 
City Center of Archaic Athens, Hesperia 
67, 1998, 283ff. bes. 296; Ch. Schnurr, 
ZPE 105, 1995, 132. 
148 Plut., Thes. 24; ders., mor. 847d. e; 
Pollux 9, 40; Schol. Thuk., 2, 15, 2; etc. 
Vgl. dazu I. Malkin, Religion and 
Colonization in Ancient Greece (1987) 
124f. Ausfuhrliches Quellenverzeichnis 
bei: Shear a. 0. bes. 227 mit Anm. 16. 

149 Pausanias (etwa 1, 2, 4; 1, 3, 1; 1, 
14, 6; 1, 20, 6; 8, 9, 8) spricht deshalb, 
wenn er das neue politische Zentrum im 
Nordwesten der Akropolis meint, zutref- 
fend vom )Kerameikosc: N. Robertson, 
Hesperia 67, 1998, 286. Wie marmorne 
Grenzsteine der Jahre um 500 v. Chr. 
belegen, die irn Bereich vor der spateren 
Tholos in situ gefunden wurden, erhielt 
aber auch das ErweiterungsgelHnde im 
Kerameikos zu dieser Zeit die Bezeich- 
nung )Agora(: Travlos, Athen 3 Abb. 20- 
22; J. M. Camp, Die Agora von Athen. 
Ausgrabungen im Herzen des klassischen 
Athen (1989) 56f. Abb. 29. 30. 
150 Paus. 1, 18, 3. 4; vgl. dazu Shear 
a. 0. 240 rnit Anm. 59. 
151 Ael. Arist., Panath. 30 rnit Scholia; 
dazu: Miller a. 0. 43. 174 Nr. 226; 180f. 
Nr. 255-257; Ch. Schnurr, ZPE 105, 
1995, 150. 
152 E Graf, Das Kollegium der Mohnoi 
von Olbia, MusHelv 31, 1974, 
209-215; N. Ehrhardt; Milet und seine 
Kolonien. Vergleichende Untersu- 
chungen der kultischen und politischen 
~ i n r i c h t u n ~ e n ~  (1 988) 130 ff. (Apollon- 
Delphinios-Kult) 192ff. (eponymes Amt); 
Herda, Delphinios Kap. IV 14. 134. 



Abb.27 Olbia, Plan desStadtzentrums der 
hellenistischen Stadt mit Delphinion und 
Agora (M. 1:2500) 

zend (Abb. ~ 7 ) ' ~ ~ .  Durch Inschriften des 4. Jhs. v. Chr. wissen wir, daB aus- 
landische Diplomaten zu Opfermahlern ins Delphinion eingeladen wnrden. 
Es fnnktionierte daher wie ein ~ r ~ t a n e i o n l ~ ?  Ein Ort fdr diese Kultmihler 
konnte der seit dem 5. Jh. v. Chr. nachgewiesene ,Tempel< des ApoUon Del- 
phinios geweren seinlS5. Seit hellenistischer Zeit stand auRerdem eine kleine 
Halle in der Siidwestecke des Heiligturns zur ~ e ~ f u g u n ~ ' " .  

Eine weitere enge Parallele zu Milet bietet der kleine Polisstaat Dreros auf 
Kreta. Hier lie@ das friiharchaische Delphinion der ersten Hilfte des 7. Jhs. 
v. Chr. sudwestlicb oberhalb der Agora auf einer gepflasterten Terrasse (Abb. 
28)'". 

Wiederom wissen wir durch Inschriften, daB das Delphinion als Prytaneion 
f~nkt ion ier te '~~.  Dies sti~nmt auch nlit den1 archiologiscl~en Beiund iiberein: 

153 Ein Stadtplrn liegt lcidei bishei nuu 
iiir dar hellenistische Olbia (unvollstindig) 
\;or: J. G. Vinogradov  S. D KryzicG, 
Olbia. Eine altgiiechische Stadt im 
nordwertlichen Schwarzrnecrraurn (1995) 
Abb. 23. 24. - Zuu alterten Bauphasc des 
Delphinions (n30er Jahre des 6. Jhs. 
v.Chr.ii) vgl. ebeilda 29-32 Abb. 11. 
154 Vgl. Graf, Delphinior 8C 
155 Der prste ApoUon-Delphinioi- 
>Tempel< (Hinweise auf ein I<ultbild 
fehlen bisher) ist ein zweisiuligei Anten- 
bau, der ins Giihe 5. Jh.". Chr. datiert 

wird: vgl. Vinogradov - Kqaickij a. 0. 
36f 110 Abb. 16. 17. Zum hellenistischen 
>Ternpel<, d ~ s s e t ~  Rekonsrrithtioo aller- 
dings umrtrirten ist: ebenda 49 Abb. 25. 26. 
156 Vgl. Graf Delphinios 9 Anm. 71. - 
Zum Grundril? der Agora ond des 
Delphinions in hcllei~istischcr Zeit: 
Vinogradov - I<ryzickij a. 0. Abb. 24; 
vgl. ebenda Abb. 25 (Rekonitruktion). 
157 S. Marinates, Le temple geolnt- 
trique ds DrCros, BCH 60, 1936, 214ff.; 
P Dernaigne - H. Van Effenrerre, 
Recherches a Drbros, BCH 61, 1937, 

5ff.; zuletzt ,nit alterer Liteiatur: 
A. Mazaralar-Ainian. From Rulers' 
Dwcliings to Temples. Arclitectore, 
Religion and Society in Early Iron Age 
Greece (1100-700 B.C.), SIMA 121 
(1997) 216ff. Abb. 453-460. 
158 Graf, Delphinios 10-12. Za  den 
Inschriftenfunden i i ldt auch ein Proxe- 
tiiedekr~t (in zweiiaclier Aosfertigttng) f"r 
cinen Ouestes, Sohn des Erymneui aus 
Arpendos: Marinator 2 . 0 .  280ff. 
Abb. 45 (datiert Ende 3./Anfang 2. Jh. 
Y Chr.). 
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Abb. 28 Dreros, Plan des Zentrums mit 
Delphinian und Agora (M. 1 :500) 

159 Ebend~ 226f Abb. 12 Taf. 27. 
31. - Fiir Dreror ist Heniia Pq~aneia epi- 
graphirch im 3. Jh, v Chr. nachgewiesen: 
M. Goarducci, Inscriptiones Crcticae I 
(193.5) R4ff. IX Nr. 1; A. Chaniotis, Die 
Vertrage zwischen kretischen Poleir in der 
hrllenistischen Zeit (1996) 195ff. Nr. 7 
2. A 20f. (ca. 220 v Chr.): dazo: Grhf 
Delphinios 10f. 
160 Der Ban der Zirternr irt durch die 
erhaltene Bxlinschrift datierbar, die im 
Verrtua im Innereti dzr Zistenle 
gefunden worde. Der Bau war dunh 
Apollon Delphinios sanktioniert, 

Der  Gebaudetyp ist ein sog. Herdtempel mit einer offenen Feuerstelle, einer 

Hestia, in der Mitte des Raumes. Wir konnen annehmrn, daR dieser Herd der 

heilige Herd der  Polis Dreros war und daB die Prytanen von Dreros u m  die- 

sen herum init ihren Gisten ~ ~ e i s t e n ' ~ ' ) .  

In den AuRenwanden des Delphinions waren z u d e n ~  eio groRer Teil der 

staatlichen Gesetze eingemeiflelt. Vor allem zu nennen ist die Ostwand. Sie war 

besonders gut sichtbar, da rich direkt vor ihr und siidlich oberhalb der  U-for- 
migen Treppenanlage der Agora eine gepflasterte Terrasse befand, in deren 

Boden i n  hellenistischer Zeit eine Zisterne eingebaut wurdel". Aufeinem der 

monument?len, 1,751n langen und 0,35n1 hohen Wandquadev ails Icalkstein 

stand das ilteste iiberhaupt erhaltene Gesetz einer griechischcn Polis ails den 

Jahren kurz nach 650 v. Chr. g e s c h r i e b e ~ i ' ~ ~ .  

Dan die Aullenwande des Delphinions von Dreros als Inschriftentriger 

dienten, ist der rekonstruierten spatarchaischen Siidhalle des Delphinions in 

Milet vergleichbar, auf der der staatliche Kultkalender eingescbrieben war: In  

beiden Poleis sanktionierte Apollon Delphinios als Schutzgott der staatlichen 

Ordnung die politischen wie die religiosen Gesetze bzw. Regelungen der 

I'olishiirger und garantierte ihren Fortbestand. Ihre fortdauernde Nonmativit:it 

wodurch die ldentifizierung der ganzeri 
Anlagen als Delphinion gericherr 
erscheint: P. Deniargnr - H. Van Effen- 
term, BCH 61, 1937, 5ff. bzs. 27ff. Abb. 
16. 17; Gmf. Dclphinior 6 Anm. 40. 
161 Geretz iiber die A~nteritiileration 
dei Kosrnoi, xefimden irn Verrturz im 
Innerm det Zisterne: Ebenda 333& 
Faksimile S .  331; M. Guarducci. Epipraea 
Greca I (19h7) 1876 Nr. 4 Abb. 59o.b: 
Graf, Delphinioi 10f mir Anm. 86; 
H. Van Effenterw - E Rori., Nomima. 
Rccoril d'inscriptions politiqtle? etjuridi- 
quer de I'archGme grec I (1  994) 307C 

Nr. 81; K.-J. Helkerkamp, Tmprl, Agar:, 
und Alphabet. Die Entstehun~sbcdin- 
g ~ ~ n g r n  vun Geretrgebung in der arcllai- 
rchen Polis in: H.-J. Geltibe (Hrrg.), 
Rechtrkodtfizierung und sorinle Norrnen 
im interkulti~rrllen Verglcich (1991) 
135ff; J. Whitlcy, Crctrn Laws and 
Cmtan Litency, AJA 101, '1997, 635& 
ber h36f Abh. 1 ;  649. 652f 655. 660: 
ders., Literacy and I^lr\.-Making. The 
Case of Archaic Crete in: N Fisher - 
H. van Wees (Hrrp.). Archaic Greece: 
New Approaches and New Evidence 
(1998) 311ff. hes. 320. 325. 



278 1 Alexander Herda 

war zudem durch die Anbringung auf dern unverganglichen Schreibmaterial 
Stein garantiert. Gleichzeitig war durch die hervorgehobene Prasentation der 
Inschriften in direkter N'ahe zur Agora ihre Lesbarkeit und damit ihre Rezep- 
tion durch die Polisbiirger garantiert162. 

Um zusarnmenzufassen: Es erscheint wahrscheinlich, daB die klassische Agora 
von Milet siidlich und siidwestlich des Delphinions positioniert war und daB 
die Siidhalle des Heiligtums dern Molpon-Prytaneion gleichzusetzen ist. Diese 
Situation kopiert die spatarchaischen Verhdtnisse, wie der folgende Plan illu- 
strieren soll (Abb. 29). 

Was vor der Spatarchaik war, muR vorerst offen bleiben. Es ist gut moglich, 
dafi die archaische und sogar geometrische Agora von Milet immer schon in 
dern Gebiet siidlich des Delphinions lag und nicht im dicht bebautem Umkreis 
des Athena-Tempels, wie etwa Wolfgang Aly und Ulrich von Wilamowitz- 
Moellendorff a n n a h m e ~ ~ ' ~ ~ .  Sie hitte dann eine perfekte Lage zwischen drei 
Hafen besessen: dern sog. Theater-Hafen im Siidwesten, dern Lowen-Hafen 
im Norden und dern Hafen entlang der ostlichen Kiiste der Landzunge, auf 
der sich die Stadt erstreckte. Fur die vermutete Lage der Agora von Milet ware 
die Situation in der Phaakenstadt Scheria zu vergleichen, wie sie Homer in der 
Odyssee beschreibt: Die befestigte Stadt liegt auf einer Halbinsel. Die Agora 
befindet sich auf dern Isthmos, der das Siedlungsareal mit dem Festland ver- 

162 Vgl. Holkeskamp a. 0 .  141 ff. zu 
Dreros. Mgemein zur offentlichkeits- 
wirksamen Aufitellung von Inschriften in 
griechischen Poleis, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Kodifizierung 
von Gesetzen: K.-J. Holkeskamp, 
(In-)Schrifi und Monument. Zum Begriff 
des Gesetzes im archaischen und klassi- 
schen Griechenland, ZPE 132, 2000, 73- 
96 (ich danke Ortwin Dally, Berlin, fur 
diesen Hinweis). 
163 W. Aly, Klio 11, 1911, Iff. bes. 6. 

bindet. Links und rechts wird sie von den beiden Hafen der Stadt gerahmt. mit Abb. S. 3; U. vonWi1amowitz- 
Moellendofi, GGA 1914,69; danach Auf der Agora steht schlieRlich das Hauptheiligtum der Stadt, das dern Posei- 
M, Mayer, RE XV (1932) 1586ff, bes, 

don geweiht 1631. 1637 s.v. Miletos 1: vel. noch , " 
DaB die archaische Agora von Milet geniigend Platz fur die Versamrnlung E Lang, Archaische Siedlungen in - - 

der Biirger geboten hat, bezeugt ein Geschhen, das Herodot e r ~ a h l t l ~ ~ .  ~ u m  ~ r k ~ l & n l a n d .  Struktur und~ntwicklung 
(1996) 65 Textabb. 14a rMilet, Bereich Ende der zwolfjahrigen Belagerungskriege der Lyderkonige Sadyattes und 

den Athena-Tempel = Zentrum(( 
Alyattes gegen die Stadt 1aBt der Tyrann Thrasyboulos die letzten Getreide- (allerdines mit Fraeezeichen), ebenda 
vorrate auf der Agora aufitapeln und heifit die Biirger, sich dort zu versam- Anrn. 34u5 Abb, 774: 

meln und im Beisein eines lydischen Gesandten ausgelassen zu feiern. Die List 164 Hom.3 Od. 6, 255tf; 79 39s. ;  87 

gelingt: Alyattes ist beeindruckt von der vermeintlich guten Versorgungslage 45.  Zur Agora von Scheria: Kenzler a. 0 .  
(Anm. 142) 81ff. der die m.E. unzutref- 

und schlient mit den Milesiern Frieden. Dieses Ereignis, gegen 600 v. Chr. zu fende ~ ~ ~ i ~ h ~  vertritt (ebenda 82 mit 
datieren166, liefert uns auch die erste literarische Erwahnung der rnilesischen Anm. 128), die Agora "on Scheria 

Agora. befande sich aunerhalb der Stadtmauer. 
Ebenda 88f. vergleicht Kenzler Milet mit 
Scheria. Die archaische Agora Milets 
vermutet auch er an der Stelle der 

IX. Das Grab desThales auf der Agora von Milet, spateren beim Nordmarkt. 
165 Hdt. 1. 17-22. 
166 J. ~ o b k t ,  Die Mauern sind die Die Tiefbohrungen im Delphinion zeigen die Uberreste einer Meeresbucht, 
Stadt. Zur StadtbefesYgung des antiken 

die spater versumpfte. Urspriinglich muB die Bucht des Lowen-Hafens also ~ i l ~ ~ ,  AA 1997, 249& bes, 257f. ~ b ~ ~ d ~  
weiter nach Siiden gereicht haben. Das friihe Delphinion diirfte am ostlichen mit Anm. 70 datiert Cobet das sechste - 
Strand dieser Bucht gelegen haben, die Agora ware siidlich zu suchen. Bevor RegierungsJahr des Al~attes (und gleich- 

es moglich wurde, die schwere Marmorarchitektur des spatarchaischen Hei- zeitig zwolfte Jahr des Krieges mit Milet) 
in das Jahr 602. Gorman 102. 123: wa. 

ligtums zu bauen, war es notig, den Untergrund mit meterhohen Anschiit- 6()5((. . - 

tungen zu festigen, wie durch die Tiefbohrungen festgestellt werden konnte. 167 Vgl. MIL 241 und 242. Weitere 

Auch ein Teil des Gebiets westlich und siidwestlich des Del~hinions. das Bohrungen sind fur die Kam~agne 2005 
geplant. hier zum Gebiet der Agora gezahlt wird, ist erst seit etwa der Mitte des 6. Jhs. 
168 Vgl, H, Diels, Die Fragmente der 

v. Chr. auf diese Weise erschlossen worden. Dies zeigen Tiefbohrungen, die vorsokratiker, hrse, v, W, K~~~~ (unverin- , - 
im Bereich des Nordmarkts und der sog. PrachstraBe 2004 vorgenommen derter Nachdruck der 6. Aufl., 1974) 75 - 

wurden16' (Abb. 29: Anschiittungsbereich grau hervorgehoben). Nr. 11 A 8. Als Quelle fur Plutarch 

Dieser Befund deckt sich nun in iiberraschender Weise mit der Aussage der vermutete U. Wiamowitz-Moe~en- 
dodf, GGA 1914,70 den Kallimachos- 

zweiten literarischen Queue, die wir zur archaischen Agora von Milet besit- schiiler HermiDDos, der die Geschichte 
L .  . 

zen. Plutarch berichtet in der Vita Solons (12, 1 1 ) ' ~ ~ :  rwieder einem alterencc entnommen habe. 
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Abb. 29 Milet, spatarchaischer Stadtplan mit angenommener Lage der Agora und AnsZeen eines orthogonalen Rasters sawie mit den 
bisherigen archaischen Fundgebieten. Grau unterlegt: ungefahre Aurdehnung des versumpften riidlichen Auslaufers der Lawenbucht, 
der im 6. Jh.v.Chr. angeschiittetwurde (M. 1 :12500): 

1. KalabakTepe (Grabung 1904-19091 5.Suchgraben (1959) 9. Nekropole am HeiligenTor(1901-1904) 
2. ebenda (Grabung 1986; 1989ff) 6. sog. Stadionhogel-Grabung (1973-19751 10. LBwengrab am KazarTepe (1906) 
3. Suchgraben (1908-1909) 7.Suchgraben (1966) 11. Notgrabung in archaircher Nekropole 
4. sog. Siidrchnitt(l968-1973) 8. Suchgraben auf demTheaterhogel(1960) in Balat (1 987) 
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"Oyo~ov 66 TL xai Oahflv eixaaal h6yovar xaheOaa~ yag a6zbv EY TLYL t6ny 
T ~ G  M~hqaias c$a.jhp xai nagogoybvo ~ e h e v ~ f i a a v ~ a  Oe~vai, ngoe~nhv b~ 
&yoga n o ~ e  TOOTO M~hqaiov E U T ~ L  ~b ~ogiov.  sEine ahnliche Ahnung 
erzahlt man auch von Thales. Er soll narnlich befohlen haben, ihn nach sei- 
nem Tode an einem schlechten und verachteten Platz des milesischen 
Gebiets zu begraben, indem er voraussagte, daB dieser Platz einst noch der 
Markt von Miletus werden wiirde.cc (aersetzung J. F. S. Kaltwasser) 

Das Grab des Thales hatte demnach spater auf der Agora Milets gelegen. Zum 
Zeitpunkt der Anlage des Grabes, die rnit seinem Tod kurz vor oder gegen die 
Mitte des 6. Jhs. v. Chr. anzusetzen lag die StZtte jedoch noch ))an einem 
schlechten und verachteten Platz des milesischen Gebietscc. Thales, der mile- 
sische Geistesheros, der den Wettkampf der sieben weisesten Manner Grie- 
chenlands fur sich entscheiden konnte170, sah aber nach der Legende bereits 
die spatere Bestimmung des Orts voraus. 

Fiihrt man sich die aus den Tiefbohrungen rekonstruierbare Situation noch 
einmal vor Augen, wird die )Legendec verstehbar. Mit dem a~chlechtenl~~ und 
~erachtetenl~~cc Platz kann der siidliche Uferbereich der Lowenbucht und das 
direkt angrenzende Areal gemeint sein, das aufgrund seines sumpfigen Unter- 
grundes von Bebauung zuerst freigeblieben sein d ~ r f t e ' ~ ~ .  Hier, am Rande des 
sich aus einzeln gewachsenen Siedlungskernen zusammensetzenden Sied- 
lungsgebiets ()~treusiedlun~c) '~~, nordlich der Bteren, vielleicht noch geome- 
trischen Agora, hatte Thales sein Grab anlegen lassen. Erst mit den Anschiit- 
tungsmannahmen, die der monumentalen Phase des Delphinions in der 
zweiten Halfte des 6. Jhs. v. Chr. vorausgingen, wurde dann dieses Areal f ir 
eine groBflachige Nutzung erschlossen und das Grab kam in einem Bereich 
zu liegen, der als Erweiterung der Agora d ~ u  gestaltet w ~ r d e l ~ ~ .  

169 Ein Fixdatum fur die Vita bildet die 
Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585, die 
Thales vorausberechnete: Hdt. 1, 74; 
E R .  Stephenson - L. J. Fatoohi, Thales's 
Prediction of a Solar Eclipse, Journal for 
the History of Astronomy 28, 1997, 279- 
282. Der Tod des Thales wird uberein- 
stimmend vor der Mitte des 6. Jhs. v. Chr. 
angesetzt; vgl. Literatur bei: A. Herda, 
O J ~  67, 1998, Hauptblatt S. 22 mit Anm. 
157; Der Neue Pauly 12, 1 (2002) 236ff. 
s.v. Thales (G. Betegh). 
170 Diog. Laert. 1, 28ff.; Diels a. 0 .  
67ff. Nr. 11 A 1. Thales stiftete den 
Siegpreis, eine Schale oder einen DreifuB, 
nach einer Version der Legende dem 
Apollon Delphinios in Milet, nach einer 
anderen dem Apollon Didymeus in 
Didyma: A. Herda, O J ~  67, 1998, 
Hauptblatt S. 22ff. mit Quellen; Herda, 
Delphinios Anm. 3186. - Zur Konzep- 
tion der Sieben Weisen, die noch in das 
6. Jh. v. Chr. zuruckgehen durfte: 
W. RoBler, Die Sieben Weisen, in: 
J. Assmann (Hrsg.), Weisheit (1991) 
357ff.; ders., Kanonisierung und 
Identitat: Homer, Hesiod und die Gotter 
der Griechen, in: K.-J. Holkeskamp u.a. 
(Hrsg.), Sinn (in) der Antike. Orientie- 
rungssysteme, Leitbilder und Wertkon- 

zepte im Altertum (2003) 105ff. bes. 
111-113. 
171 Zur Wortbedeutung von @afihos 
vgl. Liddell - Scott s.v. @afiho~: rcheap, 
easy, slight, paltrye. 
172 Vgl. Liddell - Scott s.v. naeoedro 
I1 2: ))disregard((. 
173 Der Ausdruck rqs Mthqaias, rdes 
milesischen Gebietscc, ist nicht zwingend, 
wie A. von Gerkan (Zur Lage des archai- 
schen M e t ,  in: Bericht uber den 6. Inter- 
nationalen Kongress fiir Archaologie, 
Berlin, 12.-26. August 1939 [I9401 52; 
wiederabgedruckt in: E. Boehringer, 
[Hrsg.], Von antiker Architektur und 
Topographie. Gesammelte Aufsatze von 
A. von Gerkan [I9591 286ff.) meinte, so 
zu verstehen, ))daB das Thalesgrab an 
einem vernachkissigten Ort der 
Landschaft, rqs Mthqaias, also nicht 
dicht an der Stadt, gelegen habea. Schon 
U. von Wilamowitz-Moellendortt-, GGA 
1914,70 bezog den Ausdruck m.E. 
richtig auf die Stadt Milet selbst. Vgl. 
auch A. Rehm in einem Brief vom 
18.6.1921 an M. Schede und A. von 
Gerkan (eine maschinenschriftliche Kopie 
befinykt sich im Miletarchiv in Bochum). 
174 Zur geometrischen und archai- 
schen Siedlungsstruktur Milets vgl.: 

W Muller-Wiener, Bemerkungen zur 
Topographie des archaischen Milet, in: 
ders. (Hrsg.), Milet 1899-1980. Ergeb- 
nisse, Probleme und Perspektiven einer 
Ausgrabung, Kolloquium Frankfurt a.M. 
1980, 31. Beih IstMitt (1986) 95ff.; 
W-D. Heilmeyer, Die Einordnung Milets 
in die Siedlungszonen der griechischen 
Fruhzeit, in: ebenda 105ff.; Lang a.0.  
(Anm. 163) 62f. 73. 198ff. 214 Abb. 71- 
88; Kenzler a. 0. (Anm. 142) 86 f. 
175 Die andere Moglichkeit, eine 
Verlegung der Agora "on einem anderen 
Ort, etwa vom Bereich des Athena- 
Tempels hierhin, wie W. Aly, Klio 11, 
191 1, 6f. vermutete oder auch 
U. Wilamowitz-Moellendorff, GGA 
1914, 69f., der einen Zusammenhang mit 
der Geschichte des Thales-Grabes 
herstellte (vgl. danach auch M. Mayer, 
RE XV 2 [I9321 1586ff. bes. 1637 s.v. 
Miletos 1: ~ D e r  diese Entwicklung, die 
vollige Verschiebung des offentlichen 
Lebens vorausgesehen hatte, war kein 
Geringerer als Thales, zu dessen Zeit 
vielleicht kaum mehr als das Nordtor 
existierte; die Bedeutung der Lowen- 
bucht und die Zukunft des Nordhafens . 
war ihm nicht entgangen.c(), erscheint 
mir eher unwahrscheinlich. 
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X. Das Delphinion und der Stadtplan von Milet 

176 Vgl. die Vorberichte: G. Kleiner - 
W. Muller-Wiener, Die Grabung in Milet 
im Herbst 1959, IstMitt 22, 1972, 55ff. 
bes. 64; W. Voigtl'ander, IstMitt 32, 1982, 
17 ff. Vgl. Muller-Wiener a. 0. (Anrn. 
174) 103; Lang a. 0 .  (Anm. 163) 205. 
216f. Demgegeniiber vermutet Senff a.0. 
(Anrn. 81) 85f. mit guten Argumenten 
eine Nutzung als ukleine Wohneinheiten 
mit Hofbereichena. 
177 Vgl. schon W. MMiir-Wiener, 
allerdings nur in Bezug auf die Baureste 
des )Lager- und Werkstattgeb'audesc 
westlich des hellenistischen Bouleute- 
rions: Kleiner - Muller-Wiener a. 0. 
55ff. bes. 55f. nut Anm. 2; Muller- 
Wiener a. 0. (Anrn. 174) 95 Anm. 3 
(StraReneinteilung); 102f. (ubergeordnete 
Planung fur orthogonales GrundriB- 
system). 
178 Vgl. zur Magna Grecia und Sizilien 

Wie dargelegt, besaB das spatarchaische Delphinion einen exakt rechtwinkli- 
gen UmriB von 28,lOm auf 50,40m Seitenlange (Abb. 11). Seine nord-sud- 
lich verlaufende Langsachse weicht von der geographischen Nordrichtung um 
22' im Uhrzeigersinn ab. 

Es gibt einen weiteren archaischen Baukomplex, der sowohl dieselbe Aus- 
richtung als auch Rechtwinkligkeit aufiveist. Er liegt ca. 120m sudwestlich des 
Delphinions (Abb. 29). Die Gruppe von gleichmaBig groBen, gereihten Kam- 
mern wurde durch die Ausgraber aufgrund des Fundes eines Amphorenlagers 
sowie von Werkstattabfillen als Teil eines vorwiegend kornrnerziell genutzten 
Gebaudes gedeutet176. Es ist wahrscheinlich, daI3 das rechtwinklige Layout und 
die Orientierung beider gleichzeitiger Baukomplexe, des Delphinions und des 
sog. )Lager- und Werkstattgebaudesc, sowie das zugehorige StraBennetz Teil 
einer einheitlichen Planung archaischer Zeit ~ a r e n l ~ ~ .  Diese Planung wird 
auch die archaische Agora mitumfaBt haben, weil deren auBerer UrnriB im 
Norden und Westen durch die beiden Komplexe festgelegt wurde. 

FaBbar wird hier in Spuren eine rationale Umstrukturierung des Stadtzen- 
trums von Milet, eine monumentale Modernisierung und Erweiterung, die die 
altere rasterartige bzw. orthogonale Stadtplanung der archaischen griechischen 
Kolonien vor allem in der Magna Grecia und auf Sizilien reflektierte178. Die 
Milesier werden bei der Anlage ihrer Kolonien an der Propontis und am 
Schwarzen Meer selbst mit der Notwendigkeit der planerischen Anlage von 
Neusiedlungen konfrontiert worden ~ e i n ' ~ ~ ,  auch wenn sich bisher meines 
Wissens noch in keiner dieser Kolonien fur die archaische Zeit ein regel- 
mBBiges Planungsraster nachweisen hBtlsO. 

Eine Vorstufe der Rationalisierung des Stadtebaus ist in Milet selbst zurnin- 
dest im friihen 7. Jh. v. Chr., also in subgeometrischer Zeit, in einem bisher 
begrenzten Bereich nachweisbar: Im sudlichen Areal der Halbinsel, zwischen 
Theaterbucht und Kalabaktepe (Abb. 29, Ziffer 4), zeigt sich im nur aus- 
schnitthaft ergrabenen Siedlungsbefund, daB die gekurvten Einzelhauser 
(Ovalbauten) geometrischer Zeit nach einer groBflichigen ~randzersti jrun~'~' 
durch mehrraumige Hauser im gerichteten, orthogonalen Reihenverband 
ersetzt wurdenls2. Die Ausrichtung der subgeometrischen Hauser, die auf die 

etwa: D. Mertens - E. Greco, Urban 
Planning in Magna Grecia, in: 
G. Pugliese Carratelli (Hrsg.), The 
Western Greeks (1996) 243-262; A. Di 
Vita, Urban Planning in Ancient Sicily, 
in: ebenda 263-308. 
179 Diesen Gedanke entwickelte schon 
A. Rehm 1921 (s. Anm. 196); vgl. auch: 
A. von Gerkan. Griechische Stadtean- 
lagen. Untersuchungen zur Entwicklung 
des Stadtebaus im Altertum (1924) 32. 
180 So schon von Gerkan a. 0. (Anrn. 
179) 35f. auf dem damaligen Forschungs- 
stand zu Kyzikos, Pantikapaion, Olbia 
und Naukratis. Vgl. jetzt auch Gorman 
154 mit Anm. 47 (am Negativ-Beispiel 
Olbias). - Fur die spatarchaische Siedlung 
in Berezan nimmt S. L. Solovyov, Ancient 
Berezan. The Architecture, History and 
Culture of the First Greek Colony in the 
Northern Black Sea (1999) bes. 77ff. 

einen >)more or less regular plane an 
(ebenda 78 Abb. 58), dessen Rekonstruk- 
tion allerdings nur auf wenigen Befunden 
beruht, die zudem kein rasterartiges oder 
gar streng orthogonales Raster erkennen 
lassen. 
181 Die gegen 700 v. Chr. zu datie- 
rende Brandzerstorung ist auch im Gebiet 
des Athena-Tempels beobachtet worden: 
vgl. V. von Graeve, IstMitt 23/24, 
1973/74, 84f. der als historischen 
Kontext entweder an die Einfille der 
Kimmerier in Ionien oder die Feldzuge 
des Lyderkonigs Gyges denkt. 
182 Vgl. den Befund im sog. 
)Sudschnittc: ebenda 63ff.; V. von Graeve, 
IstMitt 25, 1975, 35ff.; J. Kleine, IstMitt 
29, 1979, 109ff.; dazu auch: Heilmeyer 
a.0. (Anrn. 174) 107f.: rDer in Milet so 
klar erkennbare Wechsel von ovalen 
Einzelhausern zu einem gerichteten 
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Orientierung der geometrischen Ovalhauser zuriickgehtlB3, wurde bis zum 
Ende der archaischen Zeit in diesem Gebiet beibehaltenlB4. Diese Orientie- 
rung stirnrnt allerdings nicht mit der des orthogonalen Rasters im nordlichen 
Stadtteil (beim sog. )Lager- und Werkstattgebaudec westlich des hellenistischen 
Bouleuterions und beirn Delphinion) iibereinlB5. 

Die )hippodamischec Erneuerung des Stadtplans in den Jahren nach 479/78 
v. Chr. setzte zumindest in den nordlichen Stadtteilen die archaische Planung 
fortlB6. 

Folgt man der jetzt von Wolf-Dietrich Niemeier und Berthold E Weber 
vertretenen Datierung des jiingeren Athena-Tempels in spiitarchaische zeitlB7 
ergabe sich sogar, dafl auch das )hippodarnischec Insularaster der siidlichen 
Stadthdfte archaische Wurzeln hattels8. Dies betriife in erster Linie die Nord- 
Siid-Lingsausrichtung, die der des jiingeren Athena-Tempels folgtlB9, 
wahrend die Ausdehnung des Podiums, auf dem der Tempe1 errichtet wurde, 
nicht in das spiitere Raster der Streifeninsulae einpaflt (Abb. 30)'~'. 

Reihenverband im fruhen 7. Jh. v. Chr. 
ist historisch auflerordentlich wichtig.a 
Ebenda 108f. vergleicht Heilmeyer den 
Befund mit Alt-Smyrna, Emporio auf 
Chios und Vroulia auf Rhodos. s. auch 
Lang a. 0. (Anm. 163) 62.203-205. 
183 Die subaeometrischen Rechteck- - 
bauten nutzten h e  Grundmauern der 
geometrischen Ovalbauten: vgl. V. von 
Graeve, IstMitt 23/24, 1973/74, 63ff. 
bes. 71 Abb. 2. 3. 5-7. 
184 Ebenda 63ff. bes. 73; V. von 
Graeve, IstMitt 25, 1975, 35ff. bes. 39; 
J. Kleine, IstMitt 29, 1979, 109ff. bes. 
137; vgl. die ~berblicksdarstellun~ bei 
Lang a. 0 .  (Anrn. 163) 203ff. Abb. 76-82. 
185 Die Ausrichtung der subgeometri- 
schen und archaischen Hauser im 
Sudschnitt weicht um ca. 26O im Geaen- - 
uhrzeigersinn von der geographischen 
Nordrichtung ab. Demgegenuber weicht 
die orthogonale Bebauung im Nordteil 
der Stadt um die vermutete Agora um 
22' im Uhrzeigersinn ab, die im Sudteil 
beim jungeren Athena-Tempe1 um 24O 
(s. u.). 
186 Vgl. G. Kleiner - W Muller- 
Wiener, IstMitt 22, 1972, 55ff.; Muller- 
Wiener a.0.  (Anm. 174) 95 Anm. 3; 102; 
W. Hoepfner - E. L. Schwandner, Haus 
und Stadt im klassischen Griechenland 
(1986) 8; (21994) 20. 
187 W.-D. Niemeier, )Die Zierde 
Ioniensc Ein archaischer Brunnen, der 
jungere Athena-Tempe1 und Milet vor 
der Perserzerstorung, AA 1999, 373ff. 
bes. 394ff.; B. F. Weber, Die Bauteile des 
Athena-Tempels in Milet, AA 1999, 
415 ff.; V. von Graeve, in: Der Neue 
Pauly 8 (2000) 179 s.v. Miletos 2 
vertreten jetzt die Ansicht, der von 
W Held (Das Heiligtum der Athena in 
Milet, Milesische Forschungen 2 [2000] 
bes. 30ff. 67f. 181 ff.) in Anlehnung an 
die dtere Forschung vor allem von 

Gerkans' und Mallwitz' und durch 
erneute Analyse der Grabungstage- 
bucher und Funde friihklassisch 
datierte peripterale Athena-Tempe1 sei 
in Wirklichkeit spatarchaisch zu 
datieren. AnlaR dazu gibt ihnen vor 
allem die stratigraphische Datierung 
des Tempels sowie der Neufund eines 
marmornen Eierstabes, den sie mit 
einem schon bekannten Eckstuck eines 
Eigrstabes vergleichen, das dem Perip- 
teraltempel zugewiesen wurde 
(Eckstuck: Held a. 0 .  72f. Abb. 44 b; 
Neufund: Weber a.O. 419ff. Nr. 1 b 
Abb. 5. 6). Fur den Neufund wird als 
Fundkontext ein nach der Perserzer- 
storung verfillter Brunnen angegeben. 
Eine Zuweisung des Eierstabes zum 
Tempe1 wird allerdings von Held a. 0 .  
73 mit Anm. 332 aufgrund zu kleiner 
MaBe abgelehnt: ))es kann sich ebenso 
um ein Stuck einer Weihgeschenkbasis 
oder des Altars hande1n.a Vgl. zur 
spatarchaischen Datierung des jungeren 
Tempels jetzt auch A. Gruner - 
A. Hennemeyer, Rez. von W Held, 
Das Heiligtum der Athena in Milet, 
Milesische Forschungen 2 (2000), in: 
BJb 202, 2002, 551-556. - Fur eine 
Zerstorung des Tempels 494 durch die 
Perser und die Auflassung der Ruine 
nach 479 v. Chr. spricht, daB Hinweise 
auf einen Kult nach 479 am Ort fehlen, 
der Tempe1 und sein Podium seit dem 
Hellenismus sogar teilweise uberbaut 
wurden: Held a. 0 .  92-94. 184; vgl. 
hier Anm. 11 1. 
188 Vgl. B. E Weber, AA 1999, 
415ff. bes. 438 sowie Weber s. hier 
Anm. 190. 
189 Die Langsausrichtung des dteren 
Tempels (ca. 600 v. Chr.; vgl. zur 
Datierung hier Anrn. 59) wurde beim 
Bau des jungeren um ca. 91' 30' 
gedreht, so daR letzterer nicht mehr 

nach Nordwest-Sudost, sondern nach 
Nordost-Sudwest ausgerichtet war. - 
Die Langsausrichtung des jungeren 
Tempels weicht um 15'von der 
Nordsudausrichtung des StraBenrasters 
ab, was von Gerkan damit erklarte, der 
Tempe1 sei noch vor der Absteckung 
des StraBenrasters angelegt worden: 
A. von Gerkan, Kalabaktepe, Athena- 
Tempe1 und Umgebung, Milet I 8 
(1925) 61; vgl. ders., Die Stadtmauern, 
Milet I1 3 (1935) 121 Anm. 1. Held 
a. 0. (Anm. 187) 67 Anm. 296 dagegen 
will diese Differenz avernachl'assigen, 
da (...) die Richtung des klassischen 
Tempels [gemeint ist der jungere 
Tempel] auf dem unregelmaBigen 
Fundament nicht ganz exakt zu 
bestimmen kt.(( 
190 Held a. 0 .  (Anrn. 187) 83. 91 ff. 
Abb. 54; 182 meinte, ausgehend von 
der Stadtplanrekonstruktion von von 
Gerkan, das Podium, auf dem der 
jungere Athena-Tempe1 stand (vgl. den 
Steinplan ebenda 31 Abb. 17), habe 
mit seinem AuBenumriB nicht exakt in 
das )hippodamischec Insularaster einge- 
paBt und folgerte daraus: ))Die Terrasse 
paBt zwar in ihrer Ausrichtung, nicht 
aber mit ihren Grundstucksgrenzen in 
das neu angelegte Stadtraster und zeigt, 
daB der Bau schon begonnen wurde, 
bevor alle Grundstucke abgesteckt 
waren.(( (vgl. schon W Held, IstMitt 
43, 1993, 371ff. bes. 378f. mit 
Abb. 3). - Wie neue geophysikalische 
Messungen von H. Stumpel und die 
Forschungen von B. F. Weber zum 
Stadtplan allerhngs gezeigt haben, ist 
die Rekonstruktion des Insularasters 
der siidlichen Stadthdfie durch A. von 
Gerkan zu korrigieren: In der sudli- 
chen Stadthalfte wurden langgestreckte 
)Streifeninsulaec (ca. 36m auf 92m) 
angelegt: B. F. Weber, Der Stadtplan 
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Abb. 30 Milet, Stadtplan mit Insularaster Dir Iestgesrellte Abhangigkeit des >hippodamische< Entwulfs des Insulara- 
fruhkiassischerZeit(nach B.F.Weber.Sland stcrs der siidlichen Stadthilfte von den V o ~ a b e n  durch die Ar~lage des spitnl-- 
2003!.M. 1 :I2500 chaischen Athena-Heiligtums bzw. in1 niirdlichm Swdtteil von den Vorgaben 

durch die archaische Agora und das 1)elphinion wiirde erkl'ren, weshalb die 

des kaiseuzeitlichen Milet, in: Architrk- J. Cobet u.a. (Hr~g.), Friihn lonirn. Eirlz nof  die dieeguetlrung drs I'odioms im 
curreferat der Deutschen Archiologirchen Besrandiauinahrne. Panionion-Symposiot~ Sliden, die nach Heldr Vrl-r~lotung allen- 
lnstituts (H~sg. )~  Macht dcr Archirrktor - Giirel$anilt 26. Septenlbrr - 1. Oktober falls 60 bis 7 0 c r  iil dic vorbrilaufcxidc 
Architektor der Marht, 8. Bauforrchun~-  1999, Milcsl\chr Forscbnngrn 5 ( i n  Ort-Wesr-H,optstrriIc lhioeiniage: Held 
kolloquium 30.10.-2.11.2U(12 Berlin, Dmck). - Die AuRcnornrisrz drr T~rnpel 2 . 0 .  (Anm. 1117) 9 1 mir Abb. 54. 
D i r W  8 (2004) 230fY. bes. 239 Abb. 6; Podiums (39 ,501~ aof 51,SOm) passel, 
ders., Der Stadrplan von Milei, in: also tatdclllich nicht ins Inrnlanrtri, bis 
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Nord-Siid-Langsausrichtungen beider Stadtteile gerin&ugig um 2' vonein- 
ander ab~eichen'~' .  

Erste Hinweise auf die Vorbildfunktion der archaischen Stadtplanung fur 
die )hippodamischec hatten sich bereits 1900 ergeben, im zweiten Jahr der Aus- 
grabungen in Milet, als Wiegand in einer Sondage (sog. langar Schnitt) in der 
Insula westlich des hellenistischen Bouleuterions, genau an der Stelle, an der 
dann die Grabungen unter Gerhard Kleiner 1959 den archaischen sog. Lager- 
und Werkstattkomplex freilegten (s. o.), erste archaische Grundmauern vor- 
fand, deren Ausrichtung und Umrisse mit der Insula des sog. hippodarnischen 
Stadtplanes nacharchaischer Zeit iiberein~timmten'~~. 

Wiegand mafl dern Befund allerdings keine groflere Bedeutung zu, vor 
allem wohl, weil er das rechtwinklige Straflennetz - einer vorherrschenden 
Forschungsmeinung seiner Zeit folgend - als neine Eigenschafi der helleni- 
stisch-ionischen Stadtcc a n ~ a h ' ~ ~ .  

Seit ca. 1920 dominierte dann von Gerkan die Diskussion urn den Stadt- 
plan von Milet mit seiner Theorie, das archaische Milet habe anderswo gele- 

( gen (s. 0.). Konsequent datierte er die orthogonale archaische Bebauung west- 
lich des spateren Bouleuterions gerade aufgrund ihrer mit der nacharchaischen 
Bebauung iibereinstimmenden Ausrichtung ins 5. Jh. v. ~ h r . ' ~ ~ .  Von Gerkan, 
der sehr wohl einen Bezug zwischen dern regelmafligen )hippodamischenc 
Stadtplan und den vielen Stadtegriindungen der Milesier in archaischer Zeit 
sah, wollte narnlich die Einfuhrung des orthogonalen Rasters in Milet selbst 
mit der Neuanlage der Stadt nach 479 v. Chr. und - besonders - mit dern wAuf- 
treten meines Kollegen Hippodamoscc e r ~ i r e n l ~ ~ .  

191 Dies wurde bereits von A. von 
Gerkan, Die Stadtmauern, Milet I1 3 
(1935) 121 Anm. 1 erkannt, allerdings 
unter der falschen Pramisse, Delphinion 
und Athena-Tempe1 gehorten wie das 
von ihnen abhingige und damit etwas 
spater zu datierende StraRenraster erst 
dern 5. Jh. v. Chr. an. Vgl. auch 
W. Miiller-Wiener, IstMitt 22, 1972, 
55 ff. bes. 56 Anm. 1: r (...) denkbar ware 
immerhin, daR die nie eindeutig erkkarten 
Richtungsunterschiede zwischen dern 
nordlichen und dern sudlichen Stadtge- 
biet Milets durch diese aus archaischer 
Zeit stammenden Vorformen bedingt 
waren - im Norden durch die hier 
beobachtete Bebauung im Bereich der 
Lowenhafen-Bucht, im Suden durch die 
Orientierung des [dteren archaischen] 
Athena-Tempelsc~ (beim jungeren Tempe1 
ging Muller-Wiener dagegen noch wie 
von Gerkan von einer Datierung in 
fruhklassische Zeit aus). 
192 Th. Wiegand, Zweiter vorl'aufiger 
Bericht uber die von den Koniglichen 
Museen begonnenen Ausgrabungen in 
Milet, SBBerlin 1901, 903ff. bes. 909f. 
(in den Planen S. 904 Abb. 1 und S. 907 
Abb. 2 ist dieser Befund allerdings noch 
nicht beriicksichtigt); vgl. dam: 
G. Kleiner - W. Miiller-Wiener, IstMitt 
22, 1972, 45ff. bes. 45. 47& Abb. 1 Beil. 
1-3 Taf. 10-15 (sog. langer Schnitt). 
193 Th. Wiegand, Siebenter vorl'aufiger 

A r  

Bericht uber die von den Koniglichen 
Museen in Milet und Didyma unternom- 
menen Ausgrabungen, AbhBerlin 191 1, 
Anhang, 9-12 bes. 12: wielleicht erst 
nach der makedonischen Eroberung [334 
v. Chr.](<; vgl. dazu A. von Gerkan, Die 
Stadtmauern, Milet I1 3 (1935) 121 Anm. 1. 
194 Vgl. A. von Gerkan, Der Nord- 
markt und der Hafen an der Lowenbucht, 
Milet I 6 (1922) 89: r( ...) nur das eine ist 
wichtig, d d  die Mauern bereits nach der 
Strdenrichtung orientiert sind und daher 
der Zeit nach der Feststellung des Stadt- 
planes angehoren miissen.(< Der Baube- 
fund ist im Steinplan Taf. 12 aufge- 
nornrnen. 
195 Vgl. A. von Gerkans Antwort vom 
14.6.1921 auf den in der nachsten 
Anmerkung zitierten Brief von A. Rehm: 
rUnd doch wollen Sie in dieser wenig 
imponierenden Stadt das Milet erkennen, 
das die zahlreichen Kolonien ausgesandt 
hat, denn fur die Ausdehnung der 
Bebauung setzen sie bereits die regel- 
maige Einteilung in StraRen nach den in 
den Kolonien emorbenen Erfahrungen 
voraus. (...) Auch ich bin der Meinung, 
dass die regelmaige Einteilung ein 
Resultat der vielen Stadtegriindungen ist, 
aber eine Zuruckdatierung dieser, die 
doch durch die Lage und kchtung der 
damals sicher unbebauten Huge1 an der 
Lowenbucht bestimmt wird, sogar in die 
vorpersische Zeit ist ein gewagtes Unter- 

nehmen, nachdem sie bisher ins IV. Jahr- 
hundert gesetzt wurde. Der naturlichkte 
AnlaR ist und bleibt in jedem Fall der 
Neubau der Stadt nach 479, wodurch 
auch erst das Auftreten meines Kollegen 
Hippodamos aus dern Bereich des Zufalls 
auf realen Boden gebracht wird.c Spater 
distanzierte sich von Gerkan vor allem 
aufgrund seiner Annahme, Hippodamos 
sei netwa um 500 geborenc~ wieder von 
dieser Ansicht, vielmehr sei ))der Plan der 
neuen Stadt das Werk von Mannern (...), 
die ihren Bildungsgang bereits vor dern 
Aufstand zuriickgelegt hatten. Hippo- 
damos aber (...) arbeitete unter ihrer 
Leitung seit 479, nach einigen Jahren 
vielleicht schon in selbstandigerer Weise, 
an der Wiederaufrichtung Milets.a 
(A, von Gerkan, Griechische Stadtean- 
lagen [I9241 42ff. bes. 46). - M. Mayer, 
der die Wiegandsche Datierung der 
Mauern westlich des Bouleuterion in 
archaische Zeit nicht anzweifelte, gleich- 
zeitig aber Anhanger der Hippodamos- 
Theorie von von Gerkan war, versuchte 
sich in einem )faulen Kompromiflc 
(M. Mayer, RE XV, 2 [I9321 1622ff. bes. 
1629f. s. v. Miletos 2): won Gerkan I 6, 
89 legt der Richtung dieser winzigen 
Mauerreste zuviel Gewicht bei; sie kann 
sich durch Zufall dern spateren System 
eingefugt haben, das wir aber nicht vor 
450 beginnen 1assen.a Vgl. ebenda 1632ff. 
zu Hippodamos. 
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196 Eine maschinenschriftliche Kopie 
des Briefes befindet sich im Milet-Archiv, 
Bochum. Vgl. ebenda auch einen wenige 
Tage alteren (5.6.1921) Brief Rehms an 
M. Schede: *Ob man fur das vorpersische 
Milet eine geordnete StraBenanlage 
uberhaupt nicht annehmen darf? Fiir die 
altesten Teile ja vielleicht nicht. Aber die 
Milesier haben Praxis im Stadteanlegen, 
und wenn sich ihre Stadt innnerhalb des 
weiten Mauerringes gegen 500 allmihlich 
ostwarts ausdehnte, so konnte das (ich 
denke an die archaischen Mauern gegen 
den Bouleuterionhugel hin) doch in der 
planmafiigen Orientierung geschehen, 
welche die (mir wohl erinnerlichen) 
Reste 2eigen.s 
197 Abgesehen von gewissen Abwei- 
chungen in der GroRenausdehnung der 
Insulae (Delphinion: 28,lOm x 50,40m): 
So besitzt etwa die Insula der sog. 
Thermen am Humeitepe in Nordwesten 
des Delphinions die MaBe 28,30m x 
52,93m: A. von Gerkan - E Krischen, 
Thermen und Palaestren, Milet I 9 (1928) 
126 Taf. 39 (omilesische Normalinsulaa). 
A. von Gerkan nahm jedoch im Nordteil 
der Stadt durch west-ostliche 
QuerstraBen geteilte Insulae an (ebenda 
126f.); vgl. seine Prane, etwa: ders., Der 
Nordmarkt und der Hafen an der Lowen- 

Dafl in der Diskussion )hinter den Kulissen( jedoch der Befund bereits seine 
zutreffende Deutung gefunden hatte, zeigt ein Briefvom 18.6.1921 des auch 
in architektonischen und architekturgeschichtlichen Fragen versierten Epi- 
graphikers Albert Rehm an Martin Schede und Arrnin von Gerkan, in dem er 
die wesentliche Erkenntnis aus der Wiegandschen Sondage von 1900 folgen- 
dermaBen zusammenfaflt: ))Bis zum Beweis des Gegenteils wird man also gut 
tun, auch die Hausmauern als vorpersisch anzusprechen. Sind sie orientiert wie 
die spateren StraBenziige, dann haben wir hier einen Beleg fur das hohe Alter 
des ~spaterenc Stadtplanes wenigstens in diesem Stadtteil. 1st aber da der groBzii- 
gige Plan vorpersisch, so war da eine groBe Stadt, nicht ein Hafenortchen. Das 
soll nur als Material fur weitere Erwagung hingestellt werden .~ '~~ .  

Zusammenfassend erscheint also die Betonung der archaischen Traditionen im 
friihklassischen Milet offenkundig: Die Ausrichtung des StraBenrasters und der 
Hauser im Nordteil greifi die Ausrichtung des alteren orthogonalen Netzes 
auf, die Lage der Agora wird iibernommen sowie die archaische Insula rnit 
dem sog. Lager- und Werkstattgebaude wiederaufgebaut. Auch das friihklas- 
sische Delphinion versuchte sowohl in seinem ~uf leren den Vorganger nach- 
zuahmen, als es auch exakt dieselbe GroBe und Orientierung wie das spatar- 
chaische Heiligtum hatte. Das klassische Delphinion selbst figurierte dabei als 
Model1 fur die Insulae der nordlichen Stadtteile ab der Ost-Westlinie, die von 
der siidlichen Grenze des Delphinions gebildet (Abb. 1. 25 und 30). 

Ob Hippodamos von Milet selbst fur die retrospektive Neuplanung Milets 
nach 479 v. verantwortlich zeichnete oder etwa ein sonst unbekannter dterer 
Zeitgenosse, bleibt Spekulation. Keine antike Quelle nennt ihn jedenfalls 

k, explizit in diesem ~usamrnenhan~ '~~ .  

bucht, Milet I 6  (1922) 2 Abb. 1; 88 
(fidoppelter H8userblock(c); ders., Griechi- 
sche Stadteanlagen (1924) 38ff. Abb. 6. 
12; ders., Milet I1 3 (1935) Taf. 1 und 
zuletzt ders., Zur Lage des archaischen 
Milets, in: E. Boehringer (Hrsg.), Von 
antiker Architektur und Topographie. 
Gesammelte Aufsatze von Armin von 
Gerkan (1959) 287 Abb. 1. - Eine hypo- 
thetische )Normalinsulac von 100: 180 
attischen FuB (= 29,40m : 52,92m) 
nahmen Hoepfner - Schwandner (1986) 
a. 0. (Anrn. 186) 13 Abb. 7; ('1994) 20 
rnit Abb. 13; Hoepher a. 0. (Anrn. 145) 
Abb. S. 204. 210f. in der nordlichen 
Stadthalfte an. Wie in der Rekonstruktion 
Hoepher - Schwandner (1986) a. 0 .  
Abb. 7; ('1994) Abb. 13 deutlich wird, 
paBt gerade der gesicherte Befund des 
Delphinions nicht in das vorgeschlagene 
Schema: das Delphinion ist kleiner als die 
hypothetische )Normalinsulac. - Demge- 
genuber zeigt die neueste Rekonstruktion 
des Stadtplans von Milet (Weber a. 0. 
[Anm. 190; hier Abb. 1. 301) die Einpas- 
sung des Delphinions ins Insularaster. 
Diese ~ekonitruktion des Insularasters in 
der nordostlichen Stadt beim Delphinion 
wird durch die Ergebnissen eines geophy- 
sikalischen Surveys bestatigt: H. Stumpel, 
Geophysikalische Prospektion in Milet 

1998-1999, AA 2001,418ff. bes. 421f. 
Abb. 4. 
198 A. von Gerkan a. 0. (Anm. 194); 
V. von Graeve, Der Neue Pauly 8 (2000) 
179 s.v. Mlletos 2; Gorman 155ff. 
Gesichert ist fur ihn der Ausbau des 
Piraus von Athen math den Perser- 
kriegen~ (Aristot., pol. 1267 b; Schol. 
Aristoph., Equ. 327) und die Teilnahme 
an der Grundung von Thurioi an der 
Stelle des zerstorten Sybaris 444/3 v. Chr. 
(Hesych s.v. Thurioi; Sch. Aristoph., 
Equ. 327). Aus chronologischen Grunden 
fraglich erscheint der ihm zugewiesene 
Plan fur den Bau von Rhodos im Jahre 
408/7 v. Chr. (Strab. 14, 654: 155 4ao~v). 
Vgl. zu Hippodamos auch: RE VIII 2 
(1913) 1731ff. s.v. Hippodamos 3 
(E. Fabrizius); ders., RE I11 A 2 (1929) 
1992ff. S.V. Stadtebau; Der Kleine Pauly 
2 (1975) 1161 f. s. v. Hippodamos 
(H. Manvitz); Hoepher - Schwandner 
('1994) a. 0 .  (Anrn. 186) 17ff. 306ff.; 
Hoepher a. 0. (Anm. 145) 201 ff.; Der 
Neue Pauly 5 (1998) 582f. s.v. Hippo- 
damos (C. Hocker); M.-C. Hellmann in: 
R .  Vollkommer (Hrsg.), Kunstlerlexikon 
der Antike I (2001) 321-325 s.v. Hippo- 
damos; demnachst: Verf., Agora und 
Stadtplanung von Milet vor und nach den 
Perserkrlegen. 
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XI. Zur Geschichte des Apollon-Delphinios-Kults 

Der Apollon-Delphinios-Kult hat bereits in submykenischer, protogeometri- 
scher und geometrischer Zeit, d.h. vom 11. bis 8. Jh. v. Chr., eine weitere 
Verbreitung im ~ ~ a i s r a u m  erfahren. In dieser Zeit begann die griechische 
Neubesiedlung der kleinasiatischen Westkuste rnit den vorgelagerten Inseln, 
die nach den seit dem 8. Jh. v. Chr. literarisch bezeugten Ethnien als )aolischec, 
)ionischec und )dorische Migrationc bezeichnet ~ i r d ' ~ ~ .  Als Kultorte sind 
uberliefert2O0: Sparta auf der Peloponnes, Krisa in Phokis, Athen und Oropos 
in Attika, Chalkis auf Euboa, die Inselpoleis ~ ~ i n a ,  Thera, Nisyros und Chios, 
mehrere Poleis auf Kreta und schlieBlich Milet, Erythrai und moglichenveise 
Phokaia in Kleinasien. Damit scheint sich die Verbreitung auf die ionischen 
und dorischen Siedlungsgebiete zu beschranken, wahrend Kultpl'atze in der 
~ o l i s  bisher fehlen201. Nach Milet durfte der Kult rnit den )ionischenc Sied- 
lern in submykenischer oder protogeometrischer Zeit gekommen sein202, 
auch wenn die milesische Tradition ihn in Milet selbst bis in minoische Zeit 
zuruckfuhrte (s. u.). 

Eine zweite Welle der Kultverbreitung loste die archaische Kolonisation der 
Griechen aus. So griindeten die Phokaier gegen 600 v. Chr. Massilia in Sud- 
frankreich und brachten den Apollon Delphinios dorthin. Die Milesier rich- 
teten wahrscheinlich schon gegen 630 v. Chr. den Kult in ihrer Schwarz- 
meerkolonie Sinope ein, um die Mitte des 6. Jhs. v. Chr. folgten Olbia, 
Gorgippia, Odessos und ~ermonassa~'~.  

Den engen Bezug des Gottes zu Kreta enveisen die zahlreichen Kultorte 
auf der Insel: Dreros rnit dem schon gezeigten bisher altesten erhaltenen Hei- 
ligtum, Hyrtakina, Knossos, Oleros und Olbus. 

199 Vgl. etwa J. Vanschoonwinkel, 
L'EgCe et la Miditerranke orientale ?I la 
fin du deuxiPme millhaire. Ttmoignages 
archtologiques et sources Ccrites, Archae- 
ologia Transatlantica 9 (1991) 367ff.; 
S. Deger-Jalkotzy, Der Neue Pauly 6 
(1 999) 648-651 s. v. Kolonisation; 
J. Cobet, Das alte Ionien in der Ge- 
schichtsschreibung, in: J. Cobet u. a. 
(Hrsg.), Fruhes Ionien. Eine Bestandsauf- 
nahme, Panionion-Symposion Guzel- 
~arnl i  26. September-1. Oktober 1999, 
Milesische Forschungen 5 (im Druck); 
I. Lemos: The Migrations to the West 
Coast of Asia Minor: Tradition and 
Archaeology, in: ebenda. 
200 Vgl. die Zusammenstellungen bei: 
Ph. Bourboulis, Apollo Delphinios 
(1949); Graf, Delphinios. 
201 E Graf, Nordionische Kulte. 
Religionsgeschichtliche und epigraphi- 
sche Untersuchungen zu den Kulten von 
Chios, Erythrai, Klazomenai und Phokaia 
(1985) 219; vgl. Herda, Delphinios Kap. 
IV 93 Text rnit Anm. 1946. 
202 Graf, Delphinios 20; Herda, 
Delphinios Anm. 1946. - Als Mitbringsel 
der Siedler uberliefert sind die Kulte des 
Poseidon Helikonios, des Poseidon 
Enipeus, der Demeter Eleusinia und der 

Artemis Kithone (vgl. A. Herda, Der Kult 
des Grunderheroen Neileos und die 
Artemis Kithone in Milet, O J ~  67, 1998, 
1-48). 
203 Vgl. demnachst: A. Herda, Apollon 
Delphinios - Apollon Didymeus (hier 
Anm. 138). 
204 Herda, Delphinios Kap. IV 24. 37. 
38. 91. 
205 W. Burkert, Apellai und Apollon, 
RhM 118, l975,l-21. Ebenda die 
Ableitung des Namens Apollon von den 
&nihha~, den jahrlich stattfindenden 
dorischen Stammesversammlungen; vgl. 
zuerst: Th. Homolle, Inscriptions de 
Delphes: RPglements de la phratrie des 
AABYAAAI, BCH 19, 1895, 5ff. bes. 
44f. 
206 U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Apollon, Hermes 38,1903, 575-586; 
dazu Burkert a. 0 .  1 ff. 
207 Die Gleichsetzung des Apollon mit 
einem vermeintlichen hethitischen 
Torgott )Apulunasc hat sich zumindest als 
Irrtum enviesen: Burkert a.0.  2f.; ders., 
Greek Religion (1985) 51. 144f. macht 
allerdings als mogliche weitere bronze- 
zeitliche Komponenten des griechischen 
Apollon den semitischen Seuchengott 
ReSep rnit dem Attribut von Pfeil und 

Bogen sowie dem Lowen aus bzw. einen 
hethitischen Wachtergott rnit einem 
Hirschen als Attribut. Der Enstehungsort 
des griechischen Apollon konnte die 
kulturelle Drehscheibe des spHtbronze- 
zeitlichen Zypern gewesen sein (ebenda; 
vgl. W. Burkert, ReSep-Figuren, Apollon 
von Amyklai und die )Erfindungc des 
griechischen Opfers auf Zypern, 
GrazBeitr 4, 1975, 51-79; vgl. B. C. 
Dietrich, Some Evidence from Cyprus of 
Apolline Cult in the Bronze Age, RhMus 
121, 1978, 1-18; ders., Tradition in 
Greek Religion [I9861 159-173). 
208 Diese Ableitung vertraten etwa: 
R .  D. Barnett in: The Aegean and the 
Near East. Festschrift Hetty Goldman 
(1956) 212ff. bes. 219; W. Helck, Bemer- 
kungen zur groBen Gottin (1979) 107. 
260. 267ff.; ders., Die Beziehungen 
Agyptens und Vorderasiens zur Agais bis 
ins 7. Jh. v. ~ h r . ~  (1995) 127; W. Burkert, 
Structure and History in Greek Mytho- 
logy and Ritual (1979) 134; A. Bammer, 
Das Heiligtum der Artemis von Ephesos 
(1984) 253 rnit Anm. 30; B. Godecken, 
Eine )Wilder-Reiterc-Vase aus Milet, 
IstMitt 39, 1989, 129ff. bes. 140f.; 
U. Muss, Die Bauplastik des archaischen 
Artemisions von ~p'hesos~ (1994) 55 rnit 



Apollon Delphinios, das Prytaneion und die Agora von Milet / 287 

Anm. 379. Graf, Delphinios 21 f. mit 
Anm. 161 weist den Versuch zuruck: 
rBeziehungen zur Initiationsthematik 
fehlen bei Telipinu al1erdings.e 
209 Vgl. die iltere Forschung hier 
Anm. 17; weitere Literatur bei Graf, 
Delphinios 2 Anm. 2. 3; vgl. etwa auch 
S. Vidali, Archaische Delphindarstel- 
lungen (1997) 113f. und schlieRlich 
M. P. Nilsson, Geschchte der griechi- 
schen Religion (1967) 555, den Graf, 
Delphinios 3 nur im Auszug und damit 
sinnentstellend zitiert: ))Die Vermutung, 
daR sich hinter dern Epitheton auch etwas 
anderes verberge, ist aber so schwach 
begrundet, daR man doch von dern 
Delphingott auszugehen versuchen muR. 
Wilamowitz hat gesagt [ders, Apollon, 
Hermes 28, 1903, 575-586 bes. 5781: )Als 
Delphin zieht er iibers Meerc.a 
210 Zuerst S. Luria, Ein milesischer 
Mannerbund im Lichte ethnologischer 
Parallelen, Philologus 27, 1928, 113-116; 
ders., Kureten, Molpen, Aisymneten, 

Aus Kreta stammt wahrscheinlich auch der hymnische Gebetsgesang des 
Paian, denn in den spatbronzezeitlichen Linear B-Texten aus Knossos begeg- 
net ein Gott namens )Pa-ja-wo-nec, der unschwer mit dern spateren homeri- 
schen Heilgott PaiCon identifiziert werden kann. Sein Kultgesang, der Paian, 
wird aber schon bei Homer fur Apollon aufgefuhrt, der dann spater - 2.B. bei 
Sappho - selbst zum Gott PaiCon/Paion/Paon wird. Auch in Milet besafl der 
Paian im Kult des Apollon Delphinios eine besondere ~unk t i on '~~ .  

Der Kult kann als )Synkretismusc, als interkulturelle religiose Synthese 
begriffen werden, bestehend aus dern Kult des vielleicht dorisch-nordwest- 
griechischen Apellon bzw, Apollon, des Gottes der mannlichen Initiation und 
politischen ~ r ~ a n i s a t i o n ~ ~ ~ ,  und dern Kult des bronzezeitlichen, wordori- 
schenc Delphinios. Wahrend fur Apollon gerade in den letzten Jahren - in 
Anlehnung an eine alte These von ~ilamowitz-~oellendorfT~O~ - wieder iiber 
einen orientalischen, etwa indoeuropaisch-hethitischen oder semitischen 
Ursprung nachgedacht wird207, diirfte sich hinter dern Delphinios wohl eher 
nicht der hethitische Vegetationsgott Telipinu verbergen208. Vie1 wahrschein- 
licher ist es statt dessen - gegen Grafs Ansicht - doch einen kretischen, 
minoisch-mykenischen Delphin-Gott zu vermuten, dern nicht nur die mann- 
liche Initiation zugeordnet war, sondern auflerdem der Schutz der seefahrt209. 

Das verbindende Element zwischen beiden Kulten bildete danach wahr- 
scheinlich die Funktion der mannlichen Initiation. Diese Aufgabe oblag in 
Milet im besonderen dern Kultverein des Apollon Delphinios, den Molpoi, 
die auf einen uralten initiatorischen )Mannerbundc zuriickzufuhren sein diirf- 
ten2*'. 

Die fur die Rekonstruktion der Kultgeschichte dteste literarische Quelle, 
der spatgeometrisch-friiharchaische, gegen 700 v. Chr. entstandene sog. home- 
rische ~ ~ o l l o n - ~ y m n o s ~ ~ ~ ,  erinnert noch an den delphingestaltigen kreti- 
schen Gott )Delphiniosc, der dann im synkretistischen Apollon Delphinios auf- 
geht: Apollon springt in Gestalt eines ~ e l ~ h i n s ~ l ~  auf ein Boot mit kretischen 
Seefahrern, die auf dern Weg zum peloponnesischen Pylos sind. Er fuhrt sie 
statt dessen an den Strand nahe Delphi zu einem Ort namens Krisa, wo sie das 
Schiff anlanden. Hier mutiert er in zwei Metamorphosen zuerst zu einem 

ActAntHung. 11, 1963, 33-36; vgl. Graf, 
Delphinios 12; Herda, Delphnios Kap. 
IV 66 (bronzezeitlich?). Den Molpoi zu 
vergleichen waren die sog. Koureten, zu 
diesen: E Graf, Ephesische und andere 
Kureten, in: H. Friesinger - E Krinzinger 
(Hrsg.), 100 Jahre osterreichsche 
Forschungen in Ephesos. Akten des 
Symposions Wien 1995 (1999) 255-262. 
211 Zur Datierung des sog. Apollon- 
Hymnos, dessen sog. pythischer und 
delischer Teil meiner Meinung nach als 
eine Einheit zu betrachten sind, gegen 
700 v. Chr.: J. Strauss Clay, The Homeric 
Hymns, in: I. Morris - B. Powell (Hrsg.), 
A New Companion to Homer (1997) 
489ff. bes. 501 f.; Herda, Delphinios 
Anm. 1936. 
212 Die Delphingestalt des )Delphin- 
gottesc muR urspriinglich sein. Zur 
delphingestaltig& Epiphanie des Apollon 
Delphinios vgl. schon: RE IV 2 (1901) 
2504ff. bes. 2507 s.v. Delphin (M. 
Wellmann); ebenda 2513ff. bes. 2515 s.v. 

Delphinios (Dittenberger) unter Bezug 
auf Maass, GGA 1889, 810. Bezeichnen- 
derweise )rationalisiertc Plutarch (de 
sollertia animalium 984 A [Stephanus]; 
vgl. Ph. Bourboulis, Apollon Delphlnios 
[I9491 10 Nr. 18; 23f. Anm. 1) den 
homerischen Apollon-Hymnos dahinge- 
hend, daR er den Delphin als Helfer des 
Gottes und nicht mehr als Gott selbst 
erklart. Vgl. auch Kallimachos, Branchos 
fr. 229 Z. 12. 13: Apollon Delphinios 
reitet auf einem Delphin nach Milet 
(s. u.). - Theriomorphe Epiphanien sind 
ein typisches Element homerischer 
Gottesvorstellung (vgl. z.B. H. Erbse, 
Homerische Gotter in Vogelgestalt, 
Hermes 108, 1980, 259ff.) und durften 
ihre Wurzeln in der Bronzezeit haben. 
Hier von ))little more than heraldic 
animals for the Greeks(( (W. Burkert, 
Greek Religion [I9851 65) zu sprechen, 
scheint mir verfehlt. 
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Stern, dann zu einem langhaarigen jungen Mann - einem )Kourosc -, der den 
Kretern gebietet, ihm am Strand einen Altar zu errichten, ihm zu opfern und 
zu ihm als )Delphiniosc zu beten. Nach dern Opfermahl fuhrt er sie in einer 
Prozession nach Delphi, wahrend der er die Phorminx spielt und sie akreti- 
schecc Paiane singen2I3. 

Die Milesier hellenistischer Zeit zumindest leiteten ihren Apollon-Del- 
phinios-Kult ebenfalls aus Kreta her. Inwieweit hier eine rein fiktive Herlei- 
tung des Kults vorliegt oder doch eine lokale milesische Tradition mit histo- 
rischem Kern, sei dahingestellt. Der )homerischec Apollon-Hymnos kann 
jedoch zumindest als Beleg dafur angefuhrt werden, daB die Herkunft aus 
Kreta schon im 7. Jh. v. Chr. allgemein anerkannt wa2I4. 

Als der gelehrte alexandrinische Dichter Kallimachos, vielleicht im Auftrag 
von Ptolemaios II., der ca. 280-260 v. Chr. Milet und\Didyma zu seinem 
Herrschafisbereich zahlte, ein leider nur fragrnentarisch erhaltenes Gedicht mit 
dern Titel sBranchoscc schuf, in dern er die Griindung des Orakels von Didyma 
thematisierte215, berichtet er auch iiber die Ankunft des Apollon Delphinios 
in Milet. GemaB Kallimachos, der sich hier wahrscheinlich auf milesische 
Lokaltradition stiitzte, sei Apollon auf einem Delphin reitend von Delos nach 
Oikous gelangt216. Dieses Oikous war in spaterer Zeit ein westlich von Milet 
direkt am Meer gelegener Vorort, in dern sich auch ein in der Antike bekann- 
tes und vor einigen Jahren wiederentdecktes Heiligtum der Aphrodite 
befand217. Der Ort galt als Ateste Griindung der Kreter unter ihrem Anfuh- 
rer Milatos auf dern kleinasiatischen Festland, noch vor der Anlage einer 
neuen Siedlung auf einer nahegelegenen Insel durch den Sohn des Milatos, 
Keladon, der die Insel nach seinem Vater )Milatosc benannt haben sol1218. 

Letztere Version des Mythos iiberliefertaicht nur eine Atere )minoischec 
Siedlung in Oikous und die Insellage der spateren minoisch-mykenischen 
Siedlung )Milatosc, die jetzt durch die geoarchaologischen Forschungen von 

213 Hymn. Hom. Ap. 388ff.; dazu vgl. 
Herda, Delphinios Kap. IV. 92. 93. 
214 Zur Funktion des Mythos als fester 
Bestandteil eines identitiitsstiftenden 
Geschichtsbildes im Sinne einer )intentio- 
nalenc bzw. )geglaubtenc Geschichte vgl. 
zuletzt E. Flaig, Der mythogene Vergan- 
genheitsbezug bei den Griechen, in: 
J. Assmann - K. E. Muller (Hrsg.), Der 
Ursprung der Geschichte. Archaische 
Kulturen, das Alte iigypten und das 
Friihe Griechenland (2005) 215-248 (ich 
danke Ortwin Dally fur diesen Hinweis). 
215 Das besondere Interesse Kallima- 
chos' fur Milet und Didyma wird man auf 
die Tatsache zuriickfuhren konnen, daR 
Milet ab ca. 280/79 bis ca. 260/59 v. Chr. 
unter Ptolemaios 11. zum ptolemaischen 
Herrschaftsbereich gehorte: W Gunther, 
Das Orakel von Didyma in hellenistischer 
Zeit. Eine Interpretation der Steinur- 
kunden, 4. Beih. IstMitt (1971) 51-53.; 
vgl. ders., Spenden fur Didyma. Zu einer 
Stiftung aus Naukratis, in: K. Geus - 
K. Zimmermann (Hrsg.), Punica - 
Libyca - Ptolemaica. Festschrift Werner 
HuR (2001) 185ff. bes. 196; N. Ehrhardt, 

Poliskulte bei Theokrit und Kallimachos: 
Das Beispiel Milet, Hermes 131, 2003, 
269ff.; Herda, Delphinios Text mit Anrn. 
2283. 
216 Kallimachos, Branchos; vgl. 
R. Pfeiffer, Callimachus I: Fragments 
(1959) 224 fi-. 229 Z. 12-13: X ~ Q E  6b 
A~h@]ivt B[v]aE, o6v[o]ya ydr[~] TOL ~ 6 6 '  
kyh xazdr~xo, I [~'ivexev Oixoiro]~ov E ~ S  
&[u]tu OE 6~h@ig &n' & P ~ U E  Afihou (>)[Sei 
gegruRt] Herrscher [Delphlinios. Ich 
beginne namlich von Deinem Namen, I 
weil ein Delphin dich von Delos nach der 
Stadt [Oikous] brachteco; dazu: Herda, 
Delphinios Kap. IV 93. Zur Erg'anzung 
des Zeilenanfangs in Vers 13 vgl. den 
Kommentar von Pfeiffer a. 0. 224. Nach 
dern Metrum (Pentameter) ware auch die 
Erganzung o&exa M~hfiol~ov E ~ S  &[U]TU 
moglich gewesen, doch bemerkt Pfeiffer 
zurecht: bfortasse Call .  non Mileti nomine 
utitur, sed antiquissimam illam partem a 
Mileto heroe conditam Oixoiro~ov d u ~ u  
nominat, ut Nicaenet. J% 1 ,  1 Pow. (6 Steph. 
Byz. oixoos et Theocr. VII  115 c. Schol. e)c<. 
Zur Zeit des Kallimachos galt demnach 
Oikous als dter als Milet. 

217 Zum Aphrodite-Heiligtum vgl. 
M. Heinz - R. Senff, Die Grabung auf 
dem Zeytintepe, AA 1995, 220-224; 
P. Herrmann, Weihungen an die Aphro- 
dite von Oikous, AA 1995, 282ff. bes. 
284-286. - Die Siedlung von Oikous wie 
auch ihre exakte Lage ist bisher 
unerforscht. 
218 Dieser Mythos ist nur in Schol. 
Dion. Periheg. 825 erhalten; dazu: 
I? Herrmann, AA 1995, 282ff. bes. 285 
(rnicht ohne einige Konfusioncc); Herda, 
Delphinios Text mit Anm. 1939f. 2190f. 
- Die Entstehung des Griindungsmythos 
um den eponymen Griinder Milatos wird 
bisher in friihhellenistischer Zeit 
angesetzt: E Jacoby im Kommentar zu 
Aristokritos von Milet, FGrHist 493 F 1. 
3; E Prinz, Grundungsmythen und 
Sagenchronologie (1979) 107ff.; Gorman 
14ff. Zu den verschiedenen Grundern 
Milets (autochthoner Anax bzw. Asterios, 
die Minoer Sarpedon und Milatos und 
schliel3lich der Ionier ~d i l eos  [etwa Paus. 
7, 2, 5. 61) vgl. vorerst: A. Herda, O J ~  
67, 1998, Hauptblatt 9f. Anm. 53; Herda, 
Delphinios Anm. 2192. 
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H. Briickner bestitigt wird (Ahb. 10)2'9, sie tiihrt al1Rerden1 den Kult des mile- 

sischen Apollon Delphinios auf eine altere Kultgriindung im minoischen 

Oikous zu~i ick .  Zudem verbindet der Mythos Kreta als Ursprungsort des Del- 

phinios mit einem Or t ,  der in historischer Zeit in  besonderer Weise mit  Apol- 

Ion verbunden ist, da er als rein Geburtsort gilt: Delos. Dies IaBt sich mit  dern 

sog. homerischen Apollon-Hymnos parallelisieren. D a r t  zieht der Delphinios 

van Kreta iiber Krisa nach Delphi, den1 wichtigsten Orakelheiligtnm des 

Apollon. Das Dreieck Delos, Kreta, Delphi scheint demnach den R a u m  zu 

omschreiben, in dem in submykenisch-protogeometrischer Zeit der synkreti- 

sche Apollon-Delphinios-Kult entstanden sein konnte. 

Doch zuriick zum Apollon Delphinios in  Milet: Auf die minoische, kreti- 

sche Herkunft des Apollon Delphinios spielt schliefllich auch ein milesischrs e Neubiirgerdekret an. Als die Polis gegen 229/28 v. Chr. zahlreiche Emigran- 9 +, ten aus kretischerl SCidten in die Biirgerschafi aufilahm, berief man sic11 ~ a u f  

die Venvandtschaft vom Gotte hers ( o u y y i ~ e ~ a  6x6 roU O E O U ) ~ ~ ~ .  

Einige der Enligranten karnen ans DrerosZZ1, der Polis, die bisher neben den 

milesischen Kolonien Sinope und Olbia die engste strukturelle Parallele zum 

Apollon-Delphinios-Kult in Milet bietet. Das Delphinion van Dreros liefert 

uns auch die nloglichenveise friiheste bekannte Darstellung des Apollon Del- 

phinios, die Anfang des 7. Jhs. v. Chr datiert werden kann2" (Abb. 31). Das 

aus Bronzeblech gefertigte Knltbild zeigt den Gott  nicht etwa als Delphin, son- 

dern als nackten, langhaarigen jungen Mann, als ~ o u r o s ~ ~ ~ ,  wie er d m  Kre- 

tern des Apollon-Hymnos am Strand von Krisa erschienen ist. Apollon Del- 

phinios ist danlit nicht nur Schutzgott der mannlichen Initiation und des 

Biirgerstatns, er selbst ist die Verkorperung des jungen Polisbiirgers, eine Art 

, ~ r - ~ o u r o s < ~ ~ ~ .  

Dan srin Kult aber nicht zwingend ein Kultbild elforderte, erweist der 

Befund in1 Delphinion van Milet: Bis 211 den1 Zeitpunkt, als der Rildhauer 

Abb. 31 Dreros. Delphinion.Triasvon De~netr ios,  Glaukos Sohn, wihrend seiner Anltszeit nls Aisymnetes-Stepha- 
Apollon Delphinios. Let0 und Anemir nephoros u m  ca. 100 v. Chr. ein van ihm selbst gefertigtes Kultbild des Gottes 
(Heraklion, Archaologirches Museum) 

weihtezz5, fehlenjegliche Hinweise aufein solchcs. Den Mittelpunkt des Kults 

hildets statt dessen inrrner der ~ l t a r ' ~ " .  

Der  milesische Apollon-Delphinios-IMt IaBt sich in seiner religios-politischen 

Ausrichtnng bis ca. 700 v. Chr,  zuriickverfolgen. Z u  diesen1 Zeitpunkt wurde 

219 Zur minoisch-mykenische11 
Siedlung im Bereich dcr Atliena-Tempels 
(Milet Ill-VI), die in Mittelminoisch IB- 
IIB (20-18. Jh. v. Clir.) einsetzt vgl. 
B, undm-D. Niemeier, AA 1997, 192ff. 
241f.: zur Insellage s.o. Text mir Anm. 
63ff. 
220 Milct 13, 18111 N r  3 %  Z. 2. 4 f ;  
vgl. dazu A. Rehm in: Milet 13, 196. Zur 
Datierungvgl. Herrmann 163 zu n. 38. 
Deutsche ~bersetzune: ebenda 162f n. " 
37. 
221 Milet 1 3  Nr. 33fZ. 8; Nr. 38 p 
Z. 4; N r  38 x Z. 3; vgl. d m  Vertrag mi1 
kretischen Sudten, in den, die Biirger 
von Dreror auch genannt rind: ebrnda 
Nr 140 Z. 38 (ca. 26&220 v. Chr.): vgl. 
Herrmann 174f. n. 140. 
222 J. Boardman, Griechische Plastik. 

Die archaische Zeir (1981) 1 1  Abb. 16: 
P Blome. Die figiirlichc Bildwelr Krctas 
in der ~omctrischen und friiharcl~aircl~m 
Periode (1982) lu f f  Taf. 4; A. Stewart. 
Greek Sculprurc. An  Exploration 1 (1990) 
12. 315; 11 Abb. 17 (= hirr Abb. 31); 
C. Rolley, Dcs originer au milieu do Ve 
riecle. La scrilpt~~rc grecqur I (1994) 
112f Abb. 98; H. llilmke. Statoarirchc 
Gruypen in drr friihen griechirchen 
Konst. 32. Ergh. Jdl (2004) 45ff Taf 9. 
10. 
223 W Hurkrrt, Greek Religion (1985) 
143 Anm. 3. 
224 Herdn, Dclpllinioi Anm. 222; Kap. 
IV 32 mit Anm. 611ff. 
225 Dar Kultbild isr auf dem Fries dei 
nnroninirchen Biihnzngebiudes des 
Theaters und mehreren kaiserzeltlichen 

milerirchcn Bionzemiinzen des 2. utid 
3. Jhr. o.Chr dargestellt: Th. Wiegand 
in: Milet 13, 409ff Abb. 100. 101; 
E. Thomas, AHMHTPIOZ rAAYKOY 
MIAHZlOX. Bemerkungen zur Person 
und zum Werk einer rpithellenistischen 
Bildhauerr, IstMitt 33, 1983, 124ff. 
Taf 27-30. Aufpesrellt war das K~ritbild 
wahrrcheir~lich in dent Rundbau, der 
an rende r  Stelle des heller~istischen 
Heilign~m genau in drr Mittelachse des 
Altars iiber einer alteren hellenirtischea 
Exeda errichtet wurde: G. Kawerau in: 
Milet 13, 147; vgl. Th. Wiegmd in: 
Milet 1 3. 409. 
226 Herda, Delphinios Anm. 1493. 
Vgl. bereirs W Aly. Klio 1 I .  191 1, Rf; 
Th. Wiegand in: Milet 13, 408. 
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niir der Einrichtung des Aisyrnneres-Amts und der Kontrolle des Biirgenvesens 
durch den Ku l~erc in  der Molpoi ein entscheidender Schritt auf den1 Weg 
Milers zu111 Polisstaat unternon~mei~. Zeuynis sind z u n ~  einen Fragtnente 
milesischer Lokalhistorie zur Einrichrong dcs Aisyn~neres-Ainrs, die bei 
den uln Christi Geburt schreibenden Autoren Nikolaos van Danraskus und 
Konoo erhalten sind und die m. E. nicht als anachronistische riickprojizierende 
Erfindungen abrutuir sindZ2'. Zum anderen lint sich der Apollon-Delphinios- 
Kult als zcntraler Poliskult mit den Institutionen der Molpoi und des Aisyrn- 
netes ailch in den milesischen Sclrwarzmeer-Kolot~ielr Sinope (wiederge- 
griindet ca. 630 v. Chr.) und Olbia (gegriindet ca. 575-550 v. Chr.) 
nachweisen, wodurch sich fiir die vorbildhafte Metropolis ein Tern~inus ante 
qorln ergibtZz8. 

XII. Zusammenfassung und Ausblick 

Dir ~~eligionsgscl~icI~tl iche Analyse des sy~rkrctistischeu Apollon-Delpl~inios- 
Kults machr eine Entstehung in subn~ykenisch-protospxnetrischer Zeit wahr- 
scheinlich. Nach Kleinasien kam der Kult wohl init den ~ionischeli< Sicdlcrn 
p~ato~eon~rtr ischer Zeit. Vie Funktion des I<ults als zentraler politischer Kult, 
der die enge Vertlechrung van Kult und Politik in den griechischen Poleis ver- 
anschaulicht, l iB t  sic11 aher in Milrt erst fiir dir erste Hzlfte des 7. Jhs. v Chr. 
wahrscheinlich machen. hn Delphinion selbit kann der I<ult bisher lediglich 
an den Anfang des 6. Jhs. zuriickverfolgt werden. Im Augrilblick nlul? offen 
bleiben, wo der friihere Kult stattfand. Vielleicht lag der Ort doch unter dem 
spiiteren arcl~aischen Steinaltar oder zoniindest nicht weit von ihm entfernt am 
ostlichen Strand der sumpfigen Bucht, deren spfterer ijberrest drr sag. 
LBwen-Hafen war. Fiir diese Situation urBre die Lage des Drlphinios-Altars am 
Strand van Krisa bci Delphi 211 vergleichen, wie sie dcr sag. homerisehe Apol- 
Ion-Hymnos beschreibr. In Milet vorstellbar ware eiir ephenierer Opferplarz 
in Gestalt eines Aschenaltars. Zusamlnen mit der Strandlinie ware der Altar 
dann imrner weiter nnch Westen gewandertz2", sozusagen als wandernder 

227 Konon FGrHiqt 26 F 44; Nikolaos 
FGrHisr ')(I F 52 f :  vgl. A. Hrrdr, Von 
Milrt i~:,ch l.>idyma. Eine gricihischc 
Prozrs<ion~anRe in archairchrr Zeit, in: 
F Uubcnlicimer u.a. (Hrrg.), Kult und 
Ful>ktiou erischischer Hciliariimer iil - 
nrchai<rhrr ~ i n d  kl~ssisclxx Zrit. 
1. Archioloeischec Stl~dcnrenkoUoqni~~rr~ 
~ r i d e l b e ~ , - l 8 - 2 0 .  Pebruar 1995 (1996) 
133-152 her. 133 t  149f.; den., OJh 67, 
1998, 1-48 bcr. 16f.: Hrrdn, Delphinios 
Kap. IV 5'). 60: Gorrnan bes. 85% dic 
rbrrrdn 92 allcrding den Storr del. 
Ncleidai virl ru f c h ,  nimlich in, I(]./ 
9. 111. v. Chr. ensetzt. D i e  Hiaorizitit 

richrer. G e s e t z p ~ b ~ ~ .  und Crrerzgchung 
iril archakchen Griechrnland. 131 
Einzelschrift Hlrtoria 131 (1 999) 21 1- 
214 der im iibrigcr ebenda 60 behauptrr, 
.die Idee der A,rycnnetien x i  ualler 
Wahricheinliclikcit nach iiberhaupt crst 

von Artrtotelc i~lhaltlich drfinicrt 
\.orden<. 
228 N. Ehrhnrdt; Milet unci seine 
Kolot?irn. Vrr~lrichrncie Untersu- 
cliitnpn dm koltischen ilnd politirchrn 
Einrichrunpen' (1988) 196. 198 i  200R: 
Herds, Delphinios Text mit Ann,. 64f. - 
Eine crst nacli der Grundung crfolgte 
nachrrigliche Einrichtung drr Airym- 
netes-Amti und anderer wichtiger h t r r  
nach dmm Vorbild Milrtr in dcr, Kolonieo 
errcheinr wenis wahl-rclieinlich. Konsri- 
tutiw Elemenre der Kolonieo, die eipenc 
I'olirstanten bildrten, diirftrn vielrnelir in 
ihre Griindungphare zurLickreichm tmd 
die Vrl-hilmisse in der Muttentadt zonl 
Vorhild hahen. Dies irt cine der Haitpt- 
rhrsen der Arbat von Ehrhlrdr r. 0. 70. 
224. 213f. Zwar lint iirh fiir einige 
Kolonicn die n~chtriglichc Einfiihrung 
r in~gr r  Amrer ersr in, I-lcllenivnnr nrch 
W~ederaufilahnic der Kontakte ru Milet 
nachweisen ("$1. El~rh'~rdr a. 0. 222f. 

238. 211 ,nit Aonl. 133), gt-undsitdlche 
Bedenken gesen die Annahmr Elrihardts. 
die Gornlan 93f vorzubrinpen versl~uht, 
tibrrzeogen jedocli nichr. 
229 Die dct.zcit rktueUen ModeUe ror  
Rckonrtri~ktiao der Meererrpiegelkur\~r 
grhm rlavon aur, daR der Mccrr~rpiegel 
nwll eillent crrtrn Hhlispr~nkt ~ 1 .  2500 
v. Chr, wieder lang~rnl sank (Regression). 
his rr gegen Chrirti C ~ e w r t  1 crnwt  zu 
strigen b rgnn  (vgl. MiillmhotTa.0. 
[Ilier h i m .  631 181 ff. Abb. 47). Im Zuge 
der Rzgmssion mufl nun rich auch einc 
Iangram fortrcl~rcitende Verlandung der 
Meeres1,nchr dcr spitrren LBwenhnfenr 
vorrrellen, dir im Bereich der Dplphi- 
nionr von Ortrn nach Westen vornll- 
nchritt. EP irt grplant, auiGrundlnge der 
Bohrrrgchnase im Delphitlion diesin 
Vargarrg in einctn dreidimenrionalet~ 
Modrll diachron darzurrellen. 
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230 Die minoischen Siedler unter 
Keladon hltten dann den Delphinios- 
Kult bei ihrem Umzug auf die Insel mit 
sich genommen. Umgekehrt wird im 
Schol. Dion. Periheg. 825 der Kult der 
Aphrodite )in Oikousc auf eine Griindung 
durch Keladons Vater Milatos zuruckge- 
fuhrt, der Kult ware dann spater nicht 
mitgenommen worden, sondern am Ort 
der ersten Ansiedlung verblieben. 
231 T. HBlscher, ~ffentliche Raume in 
friihen griechischen stadten' (1999) bes. 
45 beruft sich rnit 0. Murray, Cities of 
Reason, in: 0. Murray - S. Price (Hrsg.), 
The Greek City from Homer to Alex- 
ander (1990) 1 ff. bes. 5ff. auf den Sozio- 
logen Max Weber. Vgl. zu Murrays auf 
Weber zuruckgehendes modernistisches 
Modell der Dominanz der Politik vor 
Religion, Wirtschaft, Sozialem im antiken 
griechischen Staat: M. H. Hansen, Polis 
et citt-ttat. Un concept antique et son 
tquivalent moderne (2001) 143. 
232 Herda, Delphinios Kap. 11. Zum 
unklaren Beginn der Liste vgl. Herda, 
Delphinios Anm. 56. 
233 Herda, Delphinios passim, bes. 
Kap. IV 60. 120; Text mit Anm. 2627f. 
3173ff. (Ausbau der ProzessionsstraRe); 
IV 58. 59. 61. 62 (Teilnehmer); IV 90- 
124 (Prozessionsstationen); IV 63-70. 
121-124 (Ziel: Opferfest in Didyma). 
234 Zum jungeren Athena-Tempe1 vgl. 
hier Anm. 187. 
235 Vgl. die vielen Architekturfrag- 
mente bisher nicht lokalisierter spatar- 
chaischer milesischer Sakralarchitektur, 
die W. Koenigs gesammelt hat: ders., 
Archaische Baugheder aus Milet, IstMitt 
29, 1979, 187ff.; ders., Bauglieder aus 
Milet 11, IstMitt 30, 1980, 56ff.; ders., 
Reste archaischer Architektur in Milet, 
in: Muller-Wiener (Hrsg.), Milet 
1899-1980. Ergebnisse, Probleme und 
Perspektiven einer Ausgrabung, Kollo- 
quium Frankfurt a.M. 1980, 31. Beih. 
IstMitt (1986) 113ff. bes. 118 rechnet 
Koenigs rnit betwa 6-7 archaischen, z. T. 
recht groRen Bautenc<. 
236 Hdt. 5, 28; W-D. Niemeier, )Die 
Zierde Ioniensc. Ein archaischer Brunnen, 
der Jungere Athenatempel und Milet vor 
der Perserzerstorung, AA 1999, 373ff. 
bes. 396-409; Herda, Delphinios Text mit 
Anm. 1267f. 3175. 

Strandaltarc, dessen besonderer Bezug zur Meeresgottheit Apollon Delphinios 
auf diese Weise sinnfallig ge~orden wZre. Erst die )Versteinerungc bzw. Monu- 
mentalisierung des 6. Jhs, v. Chr. hatte dann zu einer Festlegung des Orts 
gefuhr t . 

Eine andere Moglichkeit bote sonst die Vorstellung, das Heiligtum sei erst 
im 6. Jh. v. Chr. von einer anderen Stelle der Siedlung an diesen Ort verlegt 
worden. Sieht man von der Geschichte bei Kallimachos ab, die immerhin eine 
Verlegung aus dern dteren Oikous nach Milatos in mythischer, minoischer 
Zeit implizieren mag230, gibt es jedoch keinerlei Hinweise auf einen solchen 
Vorgang in historischer Zeit. 

Die Monumentalisierung des Delphinions gegen 530/20 v. Chr. scheint 
Teil einer groBeren Umgestaltung des Stadtzentrums gewesen zu sein. Die Vor- 
aussetzung hierfiur schufen die groBen Anschiittungen, rnit denen man die ver- 
sumpften siidlichen Auslaufer des sog. Lowen-Hafens trockenlegte. Hierdurch 
konnte die Agora, die sich wahrscheinlich schon mindestens seit archaischer 
Zeit siidlich des Delphinion-Gebiets befand, nach Norden enveitert werden. 
Die Lage des Delphinions an der Agora ist schlieBlich ein wichtiges Argument, 
die Siidhalle des Delphinions, deren AuBenwande den staatlichen Kultkalen- 
der Milets trugen, rnit dern Vereinshaus der Molpoi und dern Prytaneion der 
Stadt zu identifizieren, dern )Molponc. Auch am Beispiel Milets lieBe sich so 
bereits in archaischer Zeit die enge funktionale und raumliche Beziehung von 
Agora und politisch-religiosem Zentrum einer Polis nachweisen. Die hier 
genannten Vergleiche Dreros, Athen und Olbia sprechen gegen die These von 
der grundsatzlichen Trennung beider Einrichtungen, einer These, die letztlich 
auf modernen Staatstheorien fuBt, die eine relative, auch raurnliche, Autono- 
mie von Politik und Religion vorau~setzen~~~.  

Die Monumentalisierung des Delphinions fallt zeitlich zusammen mit einer 
Reorganisation des Apollon-Delphinios-Kults, ablesbar etwa an der Schaffung 
des spatarchaischen Kerntexts der sog. Molpoi-Satzung, die das Neujahrsfest 
der Milesier regelte, sowie dern Beginn der erhaltenen Aisymnetai-Liste 
(537/36 oder 522/21 v. ~ h r . ) ~ ~ ~ .  Offenbar soUte ein moglichst reprasentati- 
ver Rahmen fiir das wichtigste Polisfest geschaffen werden, das in Milet-Stadt 
selbst rnit dern Start der groBen Staatsprozession nach Didyma endete. Diese 
Prozession nahm ihren Anfang im Delphinion. Die direkt benachbarte Agora 
bot geniigend Platz fur die Sammlung und Formierung der Teilnehmer, die 
sich aus reprasentativen Teilen der gesamten Polisbevolkerung zusammensetz- 
ten. Von hier zog man - wahrscheinlich auf direktem Wege - zum )Heiligen 
Torc, wo die Prozession an der ersten Station, einem Hekate-Heiligtum, 
anhielt (Abb. 29). Es folgten sechs weitere Stationen, bis Didyma erreicht 
wurde. Hier endete das Neujahrsfest rnit einer Opferfeier fur den Apollon 
Didymeus. Wie das Delphinion, so wurden auch die ProzessionsstraBe nach 
Didyrna sowie das Orakelheiligtum des Apollon selbst ausgebaut. Dies geschah 
bereits zu Beginn der zweiten Hdfie des 6. Jhs. v. ~ h r . ~ ~ ~ .  

In die zweite H a t e  des 6. Jhs. v. Chr. gehoren eine ganze Reihe anderer 
offentlicher Bauprojekte, die Heiligtiimer in Milet und seiner Chora betrafen, 
so daB man geradezu von einer )Marmorisierungc milesischer Sakralstatten in 
der Spatarchaik sprechen kann. Ich envahne nur einige: der Tempe1 der Arte- 
mis Kithone auf dern Kalabak Tepe, der Tempe1 der Aphrodite im Vorort 
Oikous, der Tempe1 der Athena in Assesos, der Altar auf Kap Posideion, der 
jiingere Tempe1 der ~ t h e n a ~ ~ ~  etc.235 Milet hatte sich in dieser Periode, der 
zweiten Halfte des 6. Jhs. v. Chr., durch geschickte Biindnispolitik erst rnit 
den  ide ern, dann mit den Persern zur bedeutendsten ionischen Stadt ent- 
wickelt, Herodots sZierde ~ o n i e n s s ~ ~ ~ .  
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Kein Wunder, daB die Stadt nach 479 v. Chr. mit dieser Vergangenheit ver- 
bunden bleiben ~ o l l t e ~ ~ ~ ,  wie uns das friihklassische Delphinion und der mit 
ihm korrespondierende sog. hippodamische Stadtplan eindriicklich vor Augen 
fuhren. 

Ob fur &e Bliite Milets in der zweiten Halfte des 6. Jhs. v. Chr. vorrangig 
die Politik milesischer Tyrannen verantwortlich gemacht werden kann238, 
scheint eher fraglich. Die Herrschaft zweier Tyrannen namens Thoas und 
Damasenor fallt wahrscheinlich noch in die Jahre vor 560 v. Chr. Sie ist zudem 
durch biirgerkriegs'ihnliche Zustande gekennzeichnet239. Die sonst noch 
iiberlieferten Tyrannen, Histiaios und sein Schwiegersohn, Neffe und Nach- 
folger Aristagoras, &e Drahtzieher des Aufitands gegen die Perser 499-494 
v. ~ h r . ~ ~ ' ,  gehijren dagegen erst an das Ende des 6. bzw. den Anfang des 5. Jhs. 
v. Chr. Friihestes Fixdatum fur &e Herrschaft des Histiaios ist seine Beteili- 
gung am Skythen-Feldzug des Dareios 514/13 v. ~ h r . ~ ~ '  Er wird kurz darauf 
(513/12 v. Chr.?) an den Konigshof nach Susa abberufen und Aristagoras wird 
neuer ,Vasallentyrannc der Perser in ~ i l e t ~ ~ ~ ,  wo er erst zu Beginn des Auf- 
stands 499 v. Chr. seine Herrschaft demonstrativ n i e d e ~ l e ~ t e ~ ~ ~ .  Fur die Zeit 
zwischen ca. 560 und 514/13 v. Chr. lassen sich dagegen keine Tyrannen in 
Milet sicher n a ~ h w e i s e n ~ ~ ~ .  Die Stadt wird in &eser Zeit wie viele andere 
kleinasiatische griechische Stadte ein oligarchisches Verfassungssystem beses- 
sen haben245. Tyrannen als mogliche Bauherren kijnnen daher in Milet nur 
fur die Jahre zwischen 514/13 und 499 v. Chr. mit einiger Wahrscheinlichkeit 
angenommen werden. 

Der Ausbau der Sakralstatten in den Jahrzehnten davor erklart sich statt des- 237 zurn ~~~~~~b~~ der ~ i l ~ ~ i ~ ~  der 
sen hinl'anglich durch das gestiegene Selbstwertgefuhl des Kollektivs der Polis- fruhklassischen Zeit, an h e  Verhiltnisse 

burger, die in den gemeinsam praktizierten Kulten ihre Identitat und den VOr der Perserzerstorung van 494 v. Chr. 
anzuknupfen, vgl. jetzt auch: Gorrnan Zusammenhalt der Polisgesellschaft nach innen und auBen darstellten und 145ff..; N. Ehrhardt, Milet nach den 

festigten. Diese Annahme bestatigt sich eindriicklich in dem zeitlich parallel perserkriegen: ein N e u b e ~ n n ? ,  in: 
verlaufenden, literarisch und archaologisch dokumentierten Ausbau des E. ~ i n t e r ( ~ r s a . ) ,  Stadt u i d  Stadtent- - . - .  
religios-politischen Zentrums: Dieser Ausbau betrifft einerseits den Ver- wicklung in Kleinasien, Asia Minor 

Studien 50 (2003) 1-19. sarnrnlungsplatz der Burger, die Agora, andererseits das Delphinion als Sitz des 
238 So etwa Niemeier a. O, (Anm, 236) 

Burgerkults per se und des Prytaneions, wo die oligarchische Stadtregierung bes. 404-406. - - . . . . . 

um den heiligen Herd tagte, Sinnbild des )Urhaushaltsc ~ i l e t s ~ ~ ~ .  239 Hdt. 5, 28-30; verbunden mit 

Zusarnrnenfassung 
Der Kult des Apollon Delphinios in Milet eignet sich in besonderer Weise, die enge 
Vertlechtung von Politik und Religion in einer griechischen Polis zu veranschaulichen. Das 
Delphinion als Heiligtum des Gottes und als zentrales innerstadtisches Heiligturn Milets ist 
Gegenstand eines Forschungsprojekts, dessen erste Ergebnisse hier vorgestellt werden. 
Nach einern kurzen AbriB der Forschungsgeschichte wird dazu der reiche epigraphische 
Befund im Hinblick auf die Funktionen des Delphinions befragt, insbesondere seine Rolle 
als Zentralheiligtum, Sitz des Prytaneions und wichtigster Ort fur Inschriftenpublikationen. 
Weiterhin geht es um die Fruhgeschichte des Heiligtumsplatzes. Neue geoarchaologische 
Tiefbohrungen zeigen eine erste Siedlung in spatchalkolithischer Zeit (2. Hdfte 4. Jts. 
v. Chr.), die dem ansteigenden Meeresspiegel weichen muBte. Erst im 7. oder 6. Jh. v. Chr. 
verlandete das Gebiet des spateren Heiligtums nach erneutem Absinken des Meeres. 
Umfangreiche Anschuttungen zur Trockenlegung des Areals bildeten die Voraussetzung fur 
die Monumentalisierung des Heiligtums ca. 530/20 v. Chr. Ein erster ~berb l i ck  uber seine 
fruhesten monumentalen Bauphasen in spatarchaischer und fruhklassischer Zeit wird 
geboten. Hierfiur werden bisher unpublizierte Grabungen ausgewertet. Auflerdem wird 
eine Teilrekonstruktion der als Prytaneion angesprochenen sudlichen Halle des Heiligtums 
erstellt. Es folgt eine Diskussion der zentralen stadttopographischen Lage des Heiligtums 
direkt an der durch die Trockenlegungen der sudlichen Ausl'aufer des Lowen-Hafens erwei- 
terten spatarchaischen Agora sowie eine Analyse seiner Bedeutung fur den Entwurf des 
fruhklassischen sog. hippodamischen Stadtplans. Die Entstehung und Entwicklung des 
Apollon-Delphinios-Kults in Milet und im Vergleich dazu in anderen griechischen Poleis 

Plut., Quaest. Gr. 32, 298 c-d; dazu: 
Herda, Delphinios Anm. 59. 
240 Hdt. 5, 28ff.; dazu: H.  Berve, Die 
Tyrannis bei den Griechen I (1967) 103; 
I1 579ff.; Gorrnan 134ff. 
241 Hdt. 4, 137; dazu: Gorman 130ff. 
Nach der Flucht des Aristagoras aus Milet 
(irgendwann zwischen 497 und 494 
v. Chr.) versuchte Histiaios nochmals, in 
Milet an die Macht zu kommen, was aber 
am Widerstand der Milesier scheiterte: 
Hdt. 6, 5, 1; vgl. Gorrnan 141f. 
242 Hdt. 5, 11. 23. 24; dazu: Berve 
a. 0 .  I 103; Gorman 133f. 
243 Hdt. 5, 37: Aristagoras fuhrt die 
)Isonomiac in Milet ein; dazu Gorman 
136. 
244 DaB in Milet bereits seit ca. 540 
v. Chr. durch die Perser geforderte 
Tyrannen geherrscht hatten, wie Gorman 
129ff. annirnmt, ist nicht belegbar. 
245 Zur Oligarchie im archaischen 
Milet vgl. etwa Gorman 90ff. 
246 Vgl. hier Text rnit Anm. 24f. 41 f. 
141f. 






