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Johannes NOLLÉ*

BeiträGe zur kLeiNasiatischeN MüNzkuNde uNd Geschichte 6-9

Hansgerd Hellenkemper, einem lieben Kollegen bei der Er for
schung des antiken Kleinasiens, zu seinem runden Ge burts
tag herzlichst ge widmet.

abstract: The first chapter discusses in detail the main type of imperial coin age minted by the Pisidian 
city of selge. This type is shown to depict the city’s prin cipal sanctu ary of zeus and heracles and not a 
styrax press as su zanne amigues recently tried to prove. Though apparently rooted in ancient anato
li an traditions, the sanctuary also served as a ve nue for the rites of the roman emperorworship and 
for the festivals of the epinikia.

The second chapter deals with the representation of a myth on an imperial coin from the small Lycian 
mountain town of arneai. The coin depicts a sexual assault by the leche rous god Pan on a fount 
nymph who wards off the indecent act (gr. arneomai) and was there upon given the name arne («she 
who says no»). it is in her eponymic function that the nymph is shown on the coin of this small Lycian 
town. The local mythical tradition and the concomitant Greek interpre tation of its name conceal the 
Lycian or Luvian origin of the toponym which in this language more or less means ‹place of fount› 
and ap tly describes arneai’s abundance of water. a parallel to the Greek interpretation of the nymph’s 
name arne is known from the arkadian city of Mantineia, where the name of the epo nymous fount 
nymph was also interpreted as meaning ‹she who says no›.

The third chapter is about the stone bridge spanning the Meander river near the carian city of 
antiocheia mentioned by strabo and depicted on antiochene coins in the period from decius to 
Gallienus. after an outline of the significance of the bridge both for the entire Westeast traffic through 
the Meander valley and for the logistics of the roman army in the years 260–1 ce, some aspects of the 
coin images are discussed in detail. a longlegged water bird reminds of the bird meadows, already 
described by homer, along the big rivers in western asia Minor. The bridge is always depicted with the 
river god Meander reclining on it, occassionally also with the tyche of antiocheia and with athena. 
The cult of athena is said to stem from the eponymous little city which was allegedly founded in the 
Meander valley by the athenean king kranaos and is said to have been absorbed into antiocheia 
when the seleucid king antiochos i carried out a synoikism. king kranaos is reputed to have also 
founded other cities in caria, namely kra naos near kaunos (?) and halicarnassos. in reference to 
this founder antiocheia con strued not only a relationship with athens but also with other athenian 
foundations such as samos and erythrai. The strategic signi ficance of the antiochene bridge and the 
early conclusion of a pact with the romans won the city on the Meander the favour and promotion 
of the rulers on the tiber. as early as in repub lican times antiocheia introduced cults of loyalty to 
roma and to the capitoline triad. in gratitude for the support given to rome Gallienus elevated the 

* Professor dr. Johannes Nollé; kommission für alte Geschichte und epigraphik des dai; amalien straße 73b; d80799 
München (nolle@aek.dainst.de). die übersetzungen der antiken texte stammen, wenn nicht anders ver merkt, von mir. 
Mein dank gilt axel Jürging, der mir einsicht in sein Verzeichnis der im handel aufgetauchten antiocheiamünzen ge
währte, ferner hertha schwarz und konrad stauner für hin weise und ratschläge, Matthias Barth von der staat lichen 
Münz sammlung Mün chen für seine freund liche hilfsbereitschaft bei der Beschaffung von Literatur und den Münchner 
auk tions häusern Gorny & Mosch, hauck und aufhäuser, heliosNumismatik und dr. hubert Lanz für vielerlei hil fe und 
unter stützung.



8 Johannes Nollé

games of the capitoline festival to a pri vileged agon. One variety of Gallienic bridge coins represents 
as phalloi the floods of the Meander river rushing between the pillars of the bridge. This depiction 
by an idiosyncratic die cutter evokes the many stories about the fertility of the rivers and of the Me
ander in particular. some of these stories say that young girls who before their wed ding would take a 
traditional bath in the river and, as a tradition has it, would offer their virginity to the Meander and 
were made pregnant.

a hitherto unknown coin minted by the south Phrygian city of eriza under commodus and punched 
with a hole to serve as an amulet is not only an important addition to the corpusculum of hans 
von aulock (in Phrygien i) but also provides an ocassion for some remarks on the location, history 
and importance of this small country town. On the basis of a detailed examination of the existing 
evidence the author shows that the city is in all probability to be located at the site where a hellenistic 
inscription with the city‘s name was found, namely in the karahüyük area in the northern acıpayam 
plain. The city of Themisonion, which ramsay and other scholars believed to have been situated 
in karahüyük, is to be identified with the ruins of dodurga near the mountains in the southern 
part of the acıpayam plain. converted into a fortified polis in the hellenistic period, Themisonion 
exercised control over the two southern access ways, formed by the indos river, to the acıpayam plain, 
which was of great importance for the throughtraffic between the Meander valley and the kibyratis/
Pamphylia. While eriza controlled the northern portion of the plain, the southern portion belonged 
to Themisonion. There the kazanes river, which drained the acıpayam plain and is depicted in the 
form of a river god on coins minted by Themisonion, flows into the indos river. Within the context of 
the very limited coinage issued by eriza (and also by Themisonion) possible reasons are given for the 
very moderate degree of monetisation of regions heavily characterised by agriculture. Further aspects 
of this article concern the presentation of an equestrian god (identified with sozon) with a double axe 
on the reverse of the coin and the cognomen of tiberius claudius Pardalas mentioned on the coin as 
the supervisor of this coin issue.

•

6. identitätsstiftendes heiligtum der führenden stadtgötter oder styrax kelter? 
Noch einmal zum haupttypus der kaiserzeitlichen Münzen von selge

6.1. der Wappentypus der kaiserzeitlichen selgeischen Münzen

der haupttypus1 der kaiserzeitlichen Münzen von selge, der aufgrund kontinuierlicher wie umfang
reicher emis sionen sich als solcher deutlich aus der gesamten Prägung der stadt heraushebt, bildet 
ein aus Quader stei nen gemauer tes Podium (abb. 1i, j, k) mit kultob jekten ab.2 in den meisten Fällen 
führt eine einzige trep pe auf der rech ten sei te auf es hinauf (abb. 1c, e, g, h, i, o); einige Münzbilder 
bekunden hingegen, dass es über zwei, rechts und links außen pla zierte trep pen zu gänglich war 
(abb. 1j, k, n).3 da die sich in die sem detail unter scheidenden reverse nicht in eine zeit liche abfolge 

1 Man kann auch von ‹Wappentypus› in dem sinne sprechen, dass dieses Münzbild über längere zeit als erken nungs
zeichen selges diente und der stadt eine bildliche identität verlieh.
2 das ist auf größeren Nominalen deutlich zu erkennen, wo einzelne Quadern des Podiums stilisiert wiedergegeben 
sind; vgl. etwa imhoofBlumer, kM, 406 Nr. 27 mit tf. XV Nr. 12 = Price – trell, coins, 142 Fig. 252; stem pel gleiches, bes ser 
erhaltenes exemplar in auktion Münzen und Medaillen aG 64, 1984, Nr. 180 (severus alex ander); sNG von aulock, Nr. 
5313 (Maximus); sNG von aulock, Nr. 5326 (aure lian).
3 Mit zwei treppen: Prägungen mit Julia Mamaea (sNG France 3, Nr. 2058), severus alex ander (Münzen und Medaillen 
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einzupassen sind, sondern das Po dium – off ensichtlich nach dem Geschmack der stem pel schneider 
– immer wieder mit anderen trep pen zugängen ab ge bil det wurde, sind die Münzbilder mit nur einer 
treppe an schei nend stär ker abstra hierte Wieder gaben die ses heiligtums. Weil es aber nie ohne 
eine trep pe dar ge stellt wurde, war den selgeern an schei nend daran ge le gen, mit diesen Münzen zu 
bekunden, dass das Po di um zu gäng lich, also kein ἄβατον war.

auf dem Podium stehen in zwei unter schied lich großen halterungen oder Behältnissen4 zwei an der 
Ge samt höhe des Monuments gemessen recht hoch auf ra gen de stäm me, die an beiden seiten – deut
lich sicht bar – kurze stum mel aufweisen. zahl und aus sehen dieser stum mel variieren bei den ver
schie denen Prä gun gen dieses typus recht stark: Mal sind es nur zwei stum mel auf jeder seite (abb. 
1a, d, h),5 häufiger aber drei (abb. 1b, j, i, e, f)6 oder vier (abb. 1 c, d, e, m, o)7, seltener sogar fünf 
(abb. 1 n, o),8 die ent we der versetzt zu ein ander9 oder genau gegenüber10 am stamm ansitzen. dabei 
muss weder die zahl der stummel auf jeder der beiden seiten eines stammes übereinstimmen noch 
die Gesamtzahl der stummel der beiden stämme. Bei den meisten dar stel lun gen stehen die stummel 
recht winklig zum stamm,11 bei an deren weisen sie im spitzen Winkel zum stamm nach oben (1f, j, k);12 
wieder andere emis sio nen kombinieren die waage rechte und spitz winkelige aus richtung der stum
mel (abb. 1f, n).13 Besonders aufschlussreich ist die darstellung der stummel auf einer Münze mit dem 
Porträt der salo nina. dort stehen die untersten stummel im senkrechten Winkel nach oben, die drei 
mittleren setzen rechtwinklig an, und die ober sten bilden eine art ‹krone› wie bei einem Nadelbaum 
(abb. 1n).14 insgesamt ent steht der ein druck, dass diese stummel ein zwar stark variierendes, aber 
charakteristisches (und somit bei der darstellung un ver zichtbares) Merkmal der beiden stämme 
sind. aufgrund der kon sta tierten un ter schiede stellt sich die letzt lich nicht beantwortbare Frage, ob 
die stempel schneider dieselben stämme im mer wie der anders und damit sehr ungenau darstellen 

deutsch land Gmbh 16, 2005 [sammlung righetti 5], Nr. 828) und salonina (sNG France 3, Nr. 2078); vgl. trell, Phoe ni cian 
World, 121. 
4 sie sind anhand der Münzbilder nicht genauer zu bestimmen. drollig ist die deutung dieser Behältnisse von Bau
mann, Pflanzenbilder, 60, der offensichtlich aufwändige kübel mit exotischen Pflanzen auf modernen ter rassen vor augen 
hat: «die darstellung des Baums in kü bel artigen trö gen läßt auf die kost barkeit des Baums schliessen, der viel leicht in 
der kaiserzeit, als diese Mün zen geprägt wur den, in kultur genommen wurde». der Verfasser dieses Buches, das außer 
hübschen Bildern wenig Geistreiches, dafür aber viele irrtümer bietet, hat sich weder über die (en demische) Ver brei tung des 
kleinasiatischen styrax in dieser re gion noch über die sel geische Münzprägung ausreichend infor miert.
5 sNG France 3, Nr. 1959 (hell.); auktion cNG triton 9, 2006, Nr. 972 (hell.); auktion cNG Mail Bid sale 78, 2008, Nr. 
881 (hell.). 
6 sNG von aulock Nr. 5284 (hell.); auktion cNG Mail Bid sale 73, 2006, Nr. 387 (hell.); sNG France 3, Nr. 2017 (an to
ni nus Pius); sNG PfPs 5, Nr. 422 f. (commodus); sNG von aulock Nr. 5318 (herennia etrus cilla).
7 sNG PfPs 5 Nr. 410 f. (hadrian); sNG von aulock Nr. 5300 (antoninus Pius); sNG von aulock Nr. 5324 (sa lo nina).
8 sNG PfPs 5 Nr. 441 (commodus); sNG von aulock Nr. 5326 (aurelian)
9 sNG von aulock (antoninus Pius); Price – trell, coins, 142 Fig. 252 in Berlin (severus alexander); auktion Busso Peus 
366, 2000 (slg. Burstein), Nr. 919 (aurelian).
10 sNG von aulock Nr. 5300 (hadrian); sNG von aulock Nr. 5317 (herennia etruscilla).
11 z.B. sNG von aulock Nr. 5300 (hadrian); sNG von aulock Nr. 5324 (salonina).
12 z. B. sNG France 3, Nr. 2037 (commodus); sNG France 3, Nr. 2058 (Julia Mamaea); sNG von aulock Nr. 5313 (Ma xi
mus).
13 sNG PfPs 5 Nr. 470 (Maximus).
14 auktion egger 46 Nr. 2101 (= Wien inv. 36321).
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oder ob sie häufiger wechselnde stämme recht objekt ge treu, d.h. mit all ihren unterschieden, auf den 
Mün zen ab bilden. 

das Podium – Martin Jessop Price und Bluma L. trell bezeichneten es als «the most extraordinary 
mo nu ment found on the coins of anatolia»15 – ist auf allen kaiserzeitlichen Münz bildern durch altäre 
mit aschen kegel, flackernder Flamme oder aufsteigendem rauch, ferner durch Gir lan den, Wimpel, 
Wei he ga ben, schranken, eine kryp ta und Götter attribute sowohl als heili ger Ort als auch als stätte 
aktiven kults aus ge wiesen. 

Vor den halterungen für die stämme – in hadrianischer zeit neben ihnen (abb. 1c, d)16 – ste hen 
nämlich zwei rechteckige oder runde altäre, von de nen Flam men aufl o dern bzw. auf denen ein 
aschen kegel sichtbar ist (abb. 1h, i, j, k).17 in der Bild sprache der kaiser zeit lichen Lo kal prä gungen 
bedeutet dies, dass auf dem Podium kult ausgeübt wird und die prä gende stadt dort akte der Fröm
migkeit (εὐ σέ βεια)18 voll zieht. sie bekun det mit dem hinweis auf aktiven kultbetrieb und tätige 
Fröm mig keit ihre Götterliebe (φιλο θεότης).19 über die art der auf den altären verbrannten Opfer 
geben die Münzen keine auskunft.20 

auf kultische Begehungen, insbesondere auf Feste, die in dem heiligtum gefeiert wur den, lassen auch 
die Gir landen schließen, mit denen auf einigen Münzen die halterungen der ‹stämme› geschmückt 
sind (abb. 1).21 Girlanden wei sen nämlich in der sprache der Münz bilder allgemein auf Feste hin, die 
in kult stätten ge feiert wurden oder zumindest von ihnen ihren ausgang nahmen.22 

anscheinend an besondere, unregelmäßig abgehaltene Feste erinnern jene Weihegaben in diesem 
heilig tum, die auf einigen Fest prä gungen sel ges dar ge stellt sind. Bei den seit der severerzeit immer 
häufiger be gan ge nen Feiern an lässlich militärischer erfolge – den soge nannten epi ni kien23 – 

15 Price – trell, coins, 712.
16 z.B. Berlin (= abb. 1 c); cambridge/slg. Mossop (= abb. 1 d); sNG von aulock Nr. 5300; sNG France 3, Nr. 2014 f.; sNG 
PfPfs 5 Nr. 410 f. 
17 deutlich sichtbare aschenkegel etwa bei sNG France 3, Nr. 2058 (Julia Mamaea; = abb. 1j), auflodernde Flammen oder 
rauch bei auktion Gorny & Mosch 160, 2007, Nr. 1960 (severus alexander; = abb. 1k). Für derartige euse beiasymbole vgl. 
auch von Mosch, Bilder, 56.
18 den sakralen charakter der stätte betonte bereits imhoofBlumer, MGr, 344: «a en juger par ces exemples, et par 
l’appareil sacré qui entoure les deux arbres des monnaies de selgé, il parait qu’on rendait des hon neurs divins à ces arbres, 
comme on le faisait au cyprès»; ferner trell, tomb, 163172.
19 Vgl. dazu Menander rhetor 362, der bei der εὐσέβεια zwei aspekte herausstellt: τῆς δ᾿ αὖ περὶ τοὺς θεοὺς εὐσε βείας 
τὸ μέν τί ἐ στι θεοφιλότης, τὸ δὲ φιλοθεότης. θεοφιλότης μὲν τὸ ὑπὸ τῶν θεῶν φιλεῖσθαι καὶ παρὰ τῶν θεῶν πολ λῶν τυγ
χά νειν, φιλοθεότης δὲ τὸ φιλεῖν τοὺς θεοὺς καὶ φιλίαν ἔχειν περὶ αὐτούς. Bei der Frömmigkeit gegen über den Göttern ist der 
eine Aspekt der der Gottgeliebtheit, der andere aber der der Gottesliebe. Von Gott ge liebtheit spricht man, wenn man von den 
Göttern geliebt wird und bei den Göttern viel erreichen kann, von Gottes liebe aber, wenn man die Götter liebt und viel Liebe 
für sie hat.
20 die Behauptung von amigues, styrax, 298: «Le texte de strabon permet d’identifier cette matière en combustion avec 
le résidu du styrax liquide» ist durch nichts gerechtfertigt. es dürfte allem, was wir über Opfer wissen, widersprechen, dass 
Göttern nur styrax geopfert wurde.
21 Girlanden sind gut zu erkennen auf Prägungen mit herennia etruscilla (sNG von aulock Nr. 5317 f.) und mit aurelian 
(auktion Peus 366, 2000 [slg. Burstein], Nr. 919).
22 Vgl. r. turcan, Les guirlandes dans l’antiquité classique, Jbac 14, 1971, 92139, bes. 113117, wo er den schmuck 
von altären und statuen behandelt, und 119126, wo er auf Girlanden als Festschmuck zu sprechen kommt; ferner a. 
alföldi, die alexandrinischen Götter und die Vota publica am Jahresbeginn, Jbac 8/9, 1965/66, 5387, bes. 73, wo er auf 
Münzdarstellungen von Girlanden als Festschmuck eingeht: «die festliche stimmung unterstreicht bei diesen re lief
medaillons die ständige zufügung von Guirlan den und Palm zwei gen».
23 Vgl. dazu vorläufig meine Bemerkungen in Nollé, akklamationsmünzen, 323328.
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wurde das heilig tum mit Beu te stücken ausgestattet, die einige kai ser der stadt selge, die sich als 
Bündnerin der römer be zeich nete,24 für eine spürbare unter stützung ihrer Feldzüge schenkten. Bei 
diesen städtischen hilfe leis tungen bzw. der ab leis tung von Bündnerpflichten ist an die Lieferung 
von kriegs wichtigen Gütern – im Fal le von sel ge kom men am ehesten holz und holzprodukte wie 
harz und Pech, aber auch Getreide und Öl in Frage – wie auch an die entsendung von hilfstruppen 
zu denken.25 auf der rück seite einer medail lon artigen Münze sel ges, die auf ihrem Obvers die 
einander zugewandten Por träts caracallas und Getas trägt, sind die bei den stäm me des heiligtums 
mit Wimpeln, die im Wind flat tern, ge schmückt. Vor dem kult platz steht eine Pan hoplie, d.h. eine 
er beutete rüstung, die daran erinnern sollte, dass selge einen pro pa gan distisch als großen er folg 
stilisierten Feldzug der severer, ver mutlich den 1. Partherkrieg im Jahre 198 n. chr., in der einen 
oder anderen Weise unterstützt hatte und dafür u.a. mit diesen Beute stücken be lohnt worden war. 
die stadt war wie anazarbos eine Ῥωμαϊκοῖς τροπαίοις κε κοσμη μένη.26 die Prägung der Münze 
steht ganz offen sicht lich im kontext eines damals in selge ze le brierten siegesfestes: so gut wie sicher 
scheint es mir, dass es sich um eine Festprägung han delt, die bei der selgeischen epini kien feier an 
besonders verdien te Bürger ausgegeben wurde (abb. 1g). un ter dem letz ten severerkaiser, severus 
alex ander, wurde in dem sel geischen heilig tum erneut ein römischer sieg ge fei ert. dabei wurden 
rechts und links von den beiden ‹stäm men› zwei säulen errichtet; auf der einen stand der ad ler des 
zeus, der auch als adler des römischen iupiter verstanden werden konnte, auf der anderen aber eine 
Nike bzw. Victoria (abb. 1i). Letztere bekränzt das heiligtum der führenden stadtgottheiten, die 
durch ihren ideellen Bei stand im Glauben der selgeer auch, wenn nicht sogar entscheidend anteil an 
dem propagierten sieg27 des kaisers hatten. es ist ein wohl bekanntes Phänomen, dass die führen den 
stadtgottheiten – und nur sie – von einer oder manchmal auch zwei Niken bekränzt wurden. deshalb 
ist eine Nike, die auf einer städtischen Münze eine Gottheit be kränzt, ein deutliches indiz für deren 
zu ge hörigkeit zum kreise der πολι οῦχοι.28 die Niken können, wie im Falle von selge, ge le gent lich 
auch auf säulen stehen, wie etwa im pontischen komana, wo die Göttin Ma zu beiden seiten von je 
einem säulenmonument mit einer sie be kränzenden Nike umgeben ist (abb. 6).29 

Für das schmücken des selgeischen heiligtums in der zeit des severus alexander mit den beiden 
Pfei ler monumenten lässt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein kon kretes szenarium ver
muten. se verus alexander war der kaiser, der nach mehreren Jahr zehnten severischer herrschaft 
erken nen muss te, dass die Belastung der städte mit aurum coronarium – das zu Machtübernahme, 
dynastie festen und kaiserlichen siegen von den Gemeinden des imperiums zunächst freiwillig und 
gern, dann aber mehr oder weniger un frei willig in Form von Goldkränzen, goldenen statuetten 
oder Goldmünzen entrichtet wurde – zuneh mend de ren Leistungs fähigkeit überforderte. in dieser 

24 Nollé – schindler, selge, 80 f. Nr. 12: [ἡ] λαμπροτάτη | [π]ρώτη φίλη | καὶ σύμμαχος Ῥωμαίων Σελγέων [πό] λις. 
25 Vgl. dazu Nollé, colonia und socia, 360 ff.
26 sNG France 3, Nr. 2051; in der Beschreibung dieser Münze findet sich in diesem katalog kein hinweis auf die Beu
testücke; eine umzeichnung der Münze in a.B. cook, zeus 2,1, New York 1928, 492 f. ausführlich zu ihrer datierung und 
in ter pretation Nollé, selge/Bemühungen, 710. auf den stadttitel von anazarbos ist kürzlich r. ziegler, «Geschmückt mit 
römischen tropaia»: ein Beitrag zur stadttitulatur von anazarbos in kilikien, JNG 20032004, 1524, eingegangen, der in 
diesem interessanten aufsatz den schmuck allzu sehr auf die baulichen Monumente be zieht, die die stadt anazarbos zur 
erinnerung an rö mische siege errichtete.
27 zu den epinikien unter severus alexander vgl. vorläufig Nollé, sel ge/Bemühungen, 710 anm. 40
28 Vgl. L. robert, Monnaies grecques de l’époque impériale, rN Vi 18, 1976, 43 anm. 81 (= OMs 6, 155 anm. 81): «la 
couronne ne semble jamais donnée qu’à la grande divinité de la ville, à la souveraine». dazu mit einem wei teren Beispiel 
Nollé, Losorakel, 266 (timbriada).
29 ein sehr gut erhaltenes exemplar in der auktion Gorny & Mosch 117, 2002, Nr. 386 (= abb. 6).
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zeit wurden die finan ziellen spielräume des römischen staates, aber auch die seiner städte spürbar 
und sichtbar enger. deshalb erließ der kaiser in einer uns nur frag men tarisch erhaltenen kon sti
tution den städten die außen stände an derartigen zahlungen, wollte und konnte aber andererseits 
nicht völlig auf diese ein nah mequelle verzichten und machte die Not des staates für seine haltung 
verant wort lich.30 aus einem Brief des dynastiegründers und seines sohnes cara cal la an die stadt 
aizanoi erfahren wir von dem kaiser lichen usus, gelegentlich goldene Ge schenke, die städte den 
kaisern ge macht hatten, den Poleis großzügig zurück zusenden. im Falle von aizanoi schickten 
severus und caracalla der phrygischen stadt eine goldene Nike zu rück, «auf dass sie bei den hei
mat lichen Göttern stehe».31 auf diese Weise kündete sie nicht nur von der sieghaftigkeit, sondern 
auch von der Großzügigkeit des kaiserhauses. Mö   glicher wei se war auch die Nike, die auf dem einen 
Pfeiler monument im selgeischen haupt heiligtum stand, ein aurum coronariumPräsent, das severus 
alexander der stadt zu rück  gesandt hatte, vielleicht auch deshalb, weil sie die kaiserlichen heere bei 
ihren Feldzügen tatkräftig unterstützt hatte. die selgeer stellten die zurückgekehrte Nike dann voller 
stolz in ihrem heiligtum auf und prägten eine Münze, die daran er innerte. auf einen ähnlichen Fall 
in der zeit des kaisers decius weisen darstellungen des sel ge i schen heilig tums hin, unter das ein 
kranz plaziert wur de (abb. 1l). dieser ist am einfachsten mit der rückgabe eines goldenen kranzes 
an die stadt durch den kaiser de cius zu erklären.

auf einigen Münzbildern sitzen auf den spitzen der stämme Vögel. in dem hier skizzier ten ambiente 
ist kaum daran zu denken, dass sie allein die tatsache wiedergeben sollten, dass sich Vögel immer 
wieder auf ihnen niederließen. da in der antike fast alle großen hei lig tümer auch Weissagungen 
lieferten, lässt sich dieses detail des selgeischen haupt heilig tums mit zwei Nachrichten in ciceros 
‹de divinatione› ver binden: die kiliker, Pam phylier und Pisider – cicero betont, dass er diese Völker 
aufgrund seiner statt halter schaft gut kennt – achteten auf den Flug und den schrei der Vögel, um 
daraus aussagen über die zu kunft zu gewinnen.32 Orakel aller art waren bei den selgeern offen
sichtlich sehr ge schätzt. schon die frühen Prä gun gen der stadt weisen mit dem Beizeichen astragal 
– be sonders in Verbindung mit der stadtgöttin athena, aber auch mit herakles – auf astra galo 
mantie in den bedeutendsten heiligtümern der stadt hin (7ac).33 auf einem selgeischen stater sind 
sogar beide Formen der Mantik miteinander verbunden, in dem ein Vogel auf einem astragal sitzend 
dargestellt ist (abb. 7b).34

auf den Münzen einiger emissionen ist das Podium von einem zaun umgeben (abb. 1o),35 was unter
streichen soll, dass es sich um ein temenos, d.h. um einen von der säkularen Ver wendung ausge nom

30 Grundlegend noch immer Th. klauser, aurum coronarium, rM 59, 1944, 129153; für die über for derung der Ge mein
den durch caracalla vgl. cassius dio LXXViii 9, 2; zu dem edikt des severus alexander Oliver, con stitutions, 529541 
Nr. 275 und dazu J. Nollé, die forcierte krise: zur haushalts und Finanzpolitik der severer, in: Mitteilungen des Freun
des kreises der staatlichen Münzsammlung 1, München 1997, 930. Für die rücksendung eines Goldkranzes durch kaiser 
hadrian vgl. t. ritti, documenti adrianei da hierapolis di Frigia: Le epistole di adriano alla città, in: G. Follet (hrsg.) 
L’hellénisme d’époque romaine. Nouvaux documents, nouvelles approches (ier s.a.c. – iiie s.p.c.), Paris 2004, 297346.
31 Oliver, constitutions, Nr. 213 παρὰ τοῖς ἐνχωρίοις θεοῖς ἐσ[ό]μενον. Vgl. dazu Nollé, akklama tionsmünzen, 339.
32 cicero, de div. i 2: cilicum autem et Pisidarum gens et his finitima Pamphylia, quibus nationibus praefuimus ipsi, 
volatibus avium cantibusque ut certissimis signis declarari res futuras putant. und i 25: auspicia vero ves tra quam constant! 
quae quidam nunc a romanis auguribus ignorantur ... a cilicibus, Pamphyliis, Pisidiis, Ly ciis tenentur. die identifikation 
der Vögel als ‹Orakelvögel› bereits bei head, hN, 519: «the two birds are clearly oracular»; vgl. auch Nollé, sel ge/Be mü hun
gen, 708 anm. 14.
33 Vgl. dazu meine ausführungen in Nollé, Losorakel, 14 f.
34 sNG PfPs V Nr. 327.
35 Münze im British Museum, London (abgebildet und kommentiert in Price – trell, coins, 144 Fig. 262); vgl. trell, tomb, 
166: «The sanctity of the selge tomb/altar/shrine is emphasized by a low barrier ... ».
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menen hei li gen Be zirk handelt. solche Gatter bzw. zäune oder schran ken,36 die ein ‹Naturheiligtum› 
unter freiem him mel, in dessen zentrum ein ‹heiliger› Baum steht, umgeben, sind auf weiteren 
kleinasiatischen Mün zen dar ge stellt, z.B. auf solchen von aphrodisias (abb. 2a, b)37 und dem von 
selge nicht weit entf ernten Lyrbe (abb. 3a, b).38 ein heiliger Palmbaum mit eigener umfriedung ist auf 
den Münzen von ko rinth wie der ge geben: er steht, wie eine weitere korinthische Prägung zeigt, in der 
Nähe des Posei don tempels von isthmia, und es ist anzunehmen, dass es sich um jenen Baum han delt, 
aus dem die Palmwedel für die sieger ge schnitten wurden. (abb. 4a, b).39

die Münzen des selgeischen haupttypus geben auch einen hinweis darauf, welchen Göttern der 
kult auf dem Podium gewidmet ist:40 auf fast allen41 Prägungen dieses typus stehen nämlich neben 
den halterun gen für die ‹stämme› zwei göttliche attribute: donner keil und keu le. damit ist völlig 
gesichert, dass die kult stätte zeus und herakles geweiht war. in der regel ist auf der linken seite 
der Münze (d.h. auf der rech ten seite des Podiums) ein donnerkeil plaziert, auf der rechten seite des 
Geldstücks (d.h. auf der linken seite des Podiums) eine keule. zeus und sein sohn herakles werden 
durch diese Prägungen als in ha ber des Podiumheiligtums ausge wie sen. ihnen, in weitaus geringerem 
Maße athena und ar temis, waren auch die vor kaiserzeitlichen Münzen der stadt gewidmet, was 
nichts an deres bedeuten kann, als dass zeus und herakles die πολι οῦχοι θεοί42 selges waren. eine 
kaiserzeitliche inschrift aus selge belegt, dass der da mals offensichtlich wichtigste agon der stadt 
dem zeus kesbelios in Verbin dung mit dem kaiser ge wid met war.43 es ist ein wohlbekanntes 
Phänomen der kai serzeit, dass der kult führender stadtgötter mit dem kai serkult ver bun den wurde. 
aus dem nichtgrie chischen Beinamen des zeus geht hervor, dass er bzw. sein kult tief in der vor
griechischen, d.h. klein asiatischen kultur selges verwurzelt war.44 ihm hatte man offenbar den schutz 
der akropolis von sel ge an vertraut, die nach dem zeugnis45 des Polybios kes be lion hieß. deshalb 
liegt die Vermutung nahe, dass das auf den Münzen abgebildete ‹Natur›heiligtum die Burg von 
selge bekrönt hat. dort habe ich einen altar ent deckt, der sowohl die keule des herkules als auch das 

36 im zusammenhang mit den schranken um das heiligtum von selge geben Price –  trell, coins, 145 Beispiele für 
tempelschranken, die allerdings mit der umzäunung des heiligtums von selge nur bedingt vergleichbar sind.
37 Macdonald, aphrodisias, 32: «On some specimens the tree is surrounded by a lattice enclosure». Vgl. etwa ebd. 99, 
r265270 (Vs. synkletos, 209211 n. chr.; r266 = abb. 2a; r270 = abb. 2b); 111, r 340346 (Vs. synkletos); 116, r341 (Vs. 
demos); 138, r462 f. (Vs. Bule).
38 sNG Levante i Nr. 268 (= abb. 3a; Gordian iii.; vgl. dazu Vermeule, imperial art, 152, der die schranken für Naiskoi 
hält), Nr. 290 (Valerianus i.) und Nr. 291 (= abb. 3b; salonina). 
39 auktion Lanz (Münzen von korinth, sammlung Bcd) 105, 2001, Nr. 772 (= abb. 4a; Lucius Verus) und Nr. 712 (= abb. 
4b; Marc aurel).
40 schon richtig erkannt von imhoofBlumer, MGr, 344 f.
41 ausnahmen bilden Prägungen unter antoninus Pius, bei denen neben den halterungen altäre stehen, z.B. sNG France 
3, Nr. 2014 f., und Prägungen mit Julia Mamaea (sNG France 3, Nr. 2058), wo die altäre vor den halterungen stehen, aber 
der Platz neben ihnen zu klein ist, um noch die Götterattribute unterzubringen.
42 zu diesem Begriff vgl. etwa a. Wilhelm, Griechische Grabgedichte aus kleinasien, sitzungsber. Berl. akad. Wiss., 
Berlin 1932, 792865, bes. 803 (= ders., akademieschriften zur gr. inschriftenkunde 2, Leipzig 1971, 336409, bes. 347); 
robert, Ét. anat., 2327; Nollé, etenna, 81 f. zur darstellung von προ εστῶτες θεοί auf städti schen Münzen.
43 Nollé –  schindler, selge, 8488 Nr. 15: μετὰ δὲ τοῦτο ἀγωνοθετεῖν καὶ προκαθέζεσθαι ἀγ[ῶ]νος πεντα ετη ρικοῦ 
οἰκουμενικοῦ Καισαρείου Κεσβελίου Ἀντωνείου. Danach aber war er Agonothet und Vor sitzender des alle fünf Jahre 
ausgetragenen ökumenischen CaesariusKesbeliosAntoniosAgons.
44 Vgl. dazu ebd. 86.
45 Polybios V 76, 2 (zur konstituierung des textes vgl. Nollé – schindler, selge, 86): ὁ δὲ Γαρσύηρις ... προῆγεν ὡς ἐπὶ 
τὸ Κεσβελιον καλούμενον. τοῦτο δ᾿ ἐστὶ μὲν Διὸς ἱερόν, κεῖται δ᾿ εὐφυῶς κατὰ τῆς πόλεως· ἄκρας γὰρ λαμ βά νει διάθεσιν. 
Garsyeris aber rückte gegen das sogenannte Kesbelion an. Dabei handelt es sich um ein Heiligtum des Zeus; es liegt aber auf 
einer Höhe über der Stadt. Und so hat es die Funktion einer Burg.

..



14 Johannes Nollé

Blitzbündel des zeus im relief wiedergibt und damit die Praktizierung des gemeinsamen kultes beider 
Götter an dieser stelle der stadt bezeugt.46 auf den Münzen, die das gemeinsame Podiumheiligtum 
von zeus und herakles abbilden, steht das attribut des Götter va ters, wie es zu erwarten ist, auf der 
rech ten ehrenseite des Monu ments.47 deshalb, aber auch wegen der be son deren Bedeutung des zeus, 
die – wie dargelegt – inschriften und literarische zeugnisse spiegeln, ist es verfehlt, mit imhoof
Blumer dem zeus eine sekundäre rolle in dieser kultge meinschaft zu zu wei sen.48 da bereits auf einem 
hochhellenistischen Münztypus – der grob in die zeit zwischen 300 und 190 v. chr. zu datieren ist – 
die keule des herakles und ein stamm neben einander plaziert sind,49 ist die existenz dieser kultstätte 
bereits für diese zeit erwie sen. alles spricht aber da für, dass dieser ungriechische kult noch erheblich 
älter ist und viel weiter, d.h. in die kleinasiatische Vergangenheit selges, zurück reicht.50 

schließlich lassen jene Münzen, die in dem sockel des Podiums eine tür darstellen, er kennen, dass 
es eine krypta gab, die unter die kultplattform führte; ihre schweren rahmen sind auf einigen Prä
gungen deutlich auszumachen.51 krypten antiker sakralbauten sind zwar verhältnismäßig selten, 
kommen jedoch gelegentlich auch bei klein asiatischen heiligtümern vor, die stark in anatolischen 
traditionen ste hen, wie etwa beim zeus tem pel von aizanoi oder beim Orakelheiligtum von klaros.52 
der isthmische kultbau des Palaimon, un weit des Poseidontempels, besaß spätestens seit der zeit Marc 
aurels eine unterirdische kammer, deren türzugang unter dem Podium auf Mün zen dargestellt bzw. 
herausgestellt ist (abb. 5). Wahrscheinlich führte sie zum heroengrab des Palaimon.53 ich möchte es 

46 zu ihm vgl. Nollé – schindler, selge, 86 anm. 21; Nollé, selge/Bemühungen, 709.
47 zur Bedeutung von rechts und links auf Münzen vgl. M. und J. Nollé, Vom feinen spiel städ tischer diplomatie. zu 
zere moniell und sinn kaiserzeitlicher homo noiaFeste, zPe, 102, 1994, 241262.
48 imhoofBlumer, MGr, 344 f.: «il parait donc que l’arbre et l’autel, les plus importants, étaient affectés au culte d’héraclès, 
et les autres à celui de zeus, qui dans le sanctuaire, que représentent les mon naies, n’aurait joui que d’une vénération 
secondaire».
49 Vgl. die Belege in anm. 5 f.
50 zu den Baumkulten in hethitischer zeit vgl. etwa haas, Berggötter, 13: «die Wettergötter leben in den Gebirgen, wo 
sich an heiligen hainen bei Quellen, Felsen und besonderen Bäumen ihre bevorzugten stätten befinden» und weiter unten; 
vgl. ferner meine erwägungen, den zeus und herakles von selge mit tarhunt und runzas zu ver binden: Nollé, selge/
Bemühungen, 712. zum Beharren der selgeer auf ihre alten traditionen vgl. Nollé, hel leni sierung, 511 f.
51 sNG France 3, Nr. 2051 (caracalla und Geta caesar) und 2044 (caracalla unter septimius severus); das wurde bereits 
von trell, tomb, 166 erkannt: «One example, suspiciously tooled, shows a door into a crypt»; vgl. Nollé, sel ge/Be mühungen, 
708.
52 zu aizanoi vgl. r. Naumann, der zeustempel zu aizanoi, Berlin 1979, 66 f., der auf ältere inter pre tationen zu rück grei
fend in der krypta einen kultraum der Meter steunene sehen möchte, so dass der tempel in einer art dop pel de dikation 
zeus und Meter geweiht gewesen wäre. diese ansicht wird mit recht von k. rheidt, römischer Luxus – ana to li sches erbe. 
aizanoi in Phrygien. entdeckung, ausgrabung und neue Forschungsergebnisse, an tike Welt 28, 6, 1997, 479499, bes. 493 
in Frage gestellt, ohne dass rheidt eine überzeugende erklärung für die aufwän di ge sub struktur des tem pels präsentieren 
kann. ich glaube, dass die ‹höhle› unter dem tempel an die Geburt des zeus und das Versteck des von kronos bedrohten 
Gotteskindes erinnern soll, was nicht ausschließt, dass in ihr bestimm te riten vollzogen wurden, ohne dass sie dabei für ein 
größeres Publikum zugänglich war. Für klaros vgl. taci tus, ann. ii 54, wo die dort genannte höhle (specus) mit der krypta 
des tempels zu identifizieren ist, in der die heilige Orakelquelle entsprang; vgl. au. Busine, Paroles d’apol lon. Pratiques et 
traditions oraculaires dans l’antiquité tardive (iieVie siècles), Leiden/Boston 2005, 48.
53 Vs. Marc aurel; rs. c L i cOr (i. a.); rund tempel des Palaimon auf hohem Podium; in dem Po dium der eingang zur 
krypta, l. davon Baum, davor Opfer stier (auktion Lanz 105 [Bcd sammlung korinth], 2001, Nr. 714 = abb. 5a) und Vs. 
Lucius Verus; rs. c L i – cOr (i. a.); rundtempel des Palaimon auf hohem Podium, darin die statue eines delphins mit 
dem toten Palaimon auf seinem rücken; in dem Podium der eingang zur krypta (auktion Lanz 105 [Bcd sammlung 
korinth], 2001, Nr. 754 = abb. 5b); vgl. Pausanias ii 2, 1 (dazu und zu den Bauphasen des Palai mo nions ist der grund legende 
kommen tar von d. Musti – M. torelli, Pausania. Guida della Grecia. Libro ii. La corin zia e l’argolide, o.O. 52008, 211 ff. 
und 391 f. heran zu zie hen) und für die Münzen F. imhoofBlumer – P. Gard ner, a numismatic commen tary on Pau sa nias, 
Lon don/Bun gay 1887, tf. B Xi und Xii.
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auch im Falle selges nicht ausschließen, dass die dar ge stellte tür, die unter das Podium des zeus und 
heraklesheiligtums führ te, der zugang zu einem he ro en grab war. da mit ist alles zusammengetragen, 
was sich mit einiger sicherheit über das auf dem sel geischen haupttyp ab gebildete Monument sagen 
lässt. 

6.2. deutungen: styraxbäume, eyaBäume oder Blitzmal und herakleskeule?

Friedrich imhoofBlumer hat erwogen, dass es sich bei den beiden stämmen des heilig tums um 
styraxbäume han deln könnte.54 er ging dabei von der Beschreibung selges bei strabon55 aus, der 
neben anderen Pro duk ten der stadt, die die Grundlage für ihren reichtum bildeten, auch die styr ax
ge winnung erwähnt: Geradezu ein Wunder ist die Natur die ser Region. Denn in den Höhen regionen 
des Taurus kann das Land Zehn tausende ernäh ren und ist so ertragreich an Früchten, dass viele 
Orte mit Ölbäumen bepflanzt und mit schö nen Weinstöcken be   standen sind und vielfältigen Arten 
von Weidevieh reichlich Futter bieten. Im Umkreis aber stehen dar über Waldungen verschie dener 
Baumarten. Besonders reichlich aber wächst bei ihnen der Styrax, ein nicht be sonders großer Baum, 
von dem auch die StyraxLanzenschäfte gemacht werden, die denen aus der Kor  nel kirsche gleichen. In 
den Baumstämmen aber lebt eine Art Holzwurm, der sich durch das Holz bis zur Oberfläche durchfrisst 
und zunächst eine Art feiner Körner nach außen drückt, die Kleie oder Säge mehl glei chen und einen 
Haufen am Fuß des Baumes bilden. Dann aber fließt eine Substanz herab, die leicht fest wird wie 
Gummi. Ein Teil dieser zähen Masse läuft aber bis zu den Körn chen am Fuß des Bau mes und ver mischt 
sich mit ihnen und der Erde. Lediglich der Teil, der sich auf der Oberfläche befin det, bleibt unvermischt; 
ebenso bleibt der Teil rein, der auf der Oberfläche des Stam mes, an dem er her unter fließt, hart wird. 
Auch aus dem unreinen Produkt stellen sie eine Mischung her, die mit Holz und Er de untermengt ist, 
aber besser duftet als das reine, deren übrige Eigenschaften jedoch schwächer aus geprägt sind – die 
meisten aber wissen das nicht. Sie wird größtenteils für Rauchopfer im Kult verwen det. Hoch ange sehen 
ist auch die selgeische Iris und die aus ihr bereitete Salbe. 

dieser text brachte im hoofBlu mer auf den Gedanken, dass auf den hellenistischen klein münzen 
selges herakles mit sty rax laub be kränzt sei, und schloss dar aus wieder auf die kultische Bedeutung 
dieses Baums in selge, so dass er schließlich die ‹stäm me› mit styraxbäumen identifizierte.56

Bluma L. trell bestritt hingegen die Verbindung des heiligtums bzw. des zeus und he ra  kleskultes 
mit styrax und brachte die Vorstellung auf, dass die ‹stämme› in der tradi tion der hethitischen ‹eya›

54 imhoofBlumer, MGr, 343 ff., der frühere deutungen als «obélis ques, phares ou des torches» mit recht ablehnte.
55 strabon Xii 7, 3 (c 570/1): θαυμαστὴ δ᾿ ἐστὶν ἡ φύσις τῶν τόπων· ἐν γὰρ ταῖς ἀκρωρείαις τοῦ Ταύρου χώρα μυ ρι
άδας τρέφειν δυναμένη σφόδρα εὔκαρπός ἐστιν, ὥστε καὶ ἐλαιόφυτα εἶναι πολλὰ χωρία καὶ εὐάμπελα, νο μάς τε ἀφθόνους 
ἀνεῖσθαι παντοδαποῖς βοσκήμασι· κύκλῳ δ᾿ ὑπέρκεινται δρυμοὶ ποικίλης ὕλης. πλεῖστος δ᾿ ὁ στύ ραξ φύεται παρ᾿ αὐτοῖς, 
δένδρον οὐ μέγα ὀρθηλόν, ἀφ᾿ οὗ καὶ τὰ στυράκινα ἀκοντίσματα, ἐοικότα τοῖς κρα νεΐ νοις· ἐγγίνεται δ᾿ ἐν τοῖς στελέχεσι 
ξυλοφάγου τι σκώληκος εἶδος, ὃ μέχρι τῆς ἐπιφανείας διαφαγὸν τὸ ξύλον τὸ μὲν πρῶτον πιτύροις ἢ πρίσμασιν ἐοικός 
τι ψῆγμα προχεῖ, καὶ σωρὸς συνίσταται πρὸς τῇ ῥίζῃ, μετὰ δὲ ταῦτα ἀπο λείβεταί τις ὑγρασία δεχομένη πῆξιν ῥᾳδίαν 
παραπλησίαν τῇ κόμμει· ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ψῆγμα πρὸς τῇ ῥίζῃ κατενεχθὲν ἀναμίγνυται τούτῳ τε καὶ τῇ γῇ, πλὴν ὅσον 
ἐπιπολῆς συστὰν διαμένει καθαρόν, τὸ δ᾿ ἐν τῇ ἐπι φανείᾳ τοῦ στελέχους καθ᾿ ἣν ῥεῖ πήττεται, καὶ τοῦτο καθαρόν· ποιοῦσι 
δὲ καὶ ἐκ τοῦ μὴ καθαροῦ μῖγμα ξυλο μιγές τι καὶ γεωμιγές, εὐωδέστερον τοῦ καθαροῦ, τῇ δ᾿ ἄλλῃ δυνάμει λειπόμενον 
(λανθάνει δὲ τοὺς πολ λούς), ᾧ πλείστῳ χρῶν ται θυμιάματι οἱ δεισιδαίμονες. ἐπαινεῖται δὲ καὶ ἡ Σελγικὴ ἶρις καὶ τὸ ἀπ᾿ 
αὐτῆς ἄλειμμα.
56 imhoofBlumer, MGr, 344: «J’ai déjà relevé la particularité que les feuilles des arbres ressemblent à celles dont est 
couronné héraclès sur les monnaies autonomes. a première vue ou les prendrait pour des feuilles de chêne; mais, en les 
examinant de plus près sur les divers exemplaires, on découvre qu’elles se rapprochent beaucoup des feuil les du styrax ou 
storax, arbuste que strabon (p. 570) décrit assez longuement, en parlant précisément du territoire de selgé». dagegen stellte 
amigues, styrax, 295 richtig fest: «si l’on compare une de ces monnaies de selgé ... avec des rameaux feuillés d’aliboufier ... 
et de liquidambar ..., on n’aperçoit aucune ressemblance». Völlig un ver ständlich ist mir, wie Baumann, Pflanzenbilder, 60 



16 Johannes Nollé

Bäume ste hen könnten, die in heiligtümern aufgestellt und an deren zweigen Votivgaben aufgehängt 
wurden.57 al lerdings sind auf keiner der selgeischen Münzen solche Gaben dargestellt, so dass diese 
deutung wenig Wahrscheinlichkeit für sich be anspruchen kann.58

Vor einiger zeit habe ich, eine idee von Peter Weiss aufgreifend und ausweitend, die Ver mutung 
geäußert, dass es sich bei den ‹stämmen› möglicherweise um vom Blitz ge troff ene Bäume handelt, 
die durch den Wet terstrahl des zeus geheiligt wurden und die Macht (δύναμις) des höchsten 
selgeischen Gottes sichtbar, d.h. epiphan, ma chen sollten. ähnliches nimmt d.J. Mcdonald auch für 
den dürren Baum an, der auf den Mün zen von aphrodisias dargestellt ist.59 ich glaube, dass im Falle 
von aphrodisias der vom Blitz ge troff ene Baum eine rolle bei der Gründung eines jener städtchen 
spielte, die später in aphrodisias auf ge gan gen sind. es ist auch sonst bezeugt – etwa im Falle von 
Lampsakos –, dass ein Blitzein schlag als Omen den aus gangs punkt für eine stadtgründung bildete.60 
Bei den Bäumen von selge habe ich an riesenwachol der bäume ge dacht, die geradezu cha rak teris
tisch für die Flora in der umgebung selges sind.61 Mög licher weise hieß es in den Patria tra ditionen 
von selge, dass herakles den kult seines Vaters begründet hatte, indem er als erster einen solchen, 
von seinem Vater geheiligten Baum mit seinen riesenkräften in das heiligtum auf dem kesbelion 
geschafft hatte. Für nicht ausge schlos sen halte ich, dass selgeischen Lokal tra ditionen zufol ge herakles 
einen solchen Baum als keule be nutzte, da auf den selgeischen Münzen seine keule und die stämme 
oft sehr ähnlich wieder ge ge ben sind. 

6.3. eine neue deutung von suzanne amigues: styraxpressen

die hier skizzierte deutung des identitätsstiftenden hauptheiligtums von selge wird jetzt in einer 
umfang reichen abhandlung von suzanne amigues bestritten. ausgang ihrer über legun gen ist dabei 
die identifi ka tion der stämme auf dem selgeischen Podium mit styrax bäumen durch imhoofBlumer, 
dem sie aller dings weder in der identifizierung der stämme als Bäume noch in der des Podiums 
als heiligtum folgen will. Vielmehr möchte Frau amigues die stämme und ihre halterungen als 
styraxpressen deuten. zu diesem zwe cke bringt sie gegen meine deutung der stämme einerseits 
ein «bon sens»argument vor, an dererseits pos tu liert sie, dass styrax auf den Münzen von selge 
thematisiert sein müsse. 

Gegen meine deutung der dürren stämme mit aststummeln als vom Blitz getroffene Bäume wendet 
sie ein, dass jeder, der einmal einen vom Blitz getroffenen Baum gesehen habe, einen gevierteilten 
stamm und zer stückelte äste im Gedächtnis behalte, und die seien auf den Münzen von selge nicht 
zu sehen.62 ich will und kann nicht gegen die erinnerungen von Frau amigues argumentieren, denn 

f. ein gut erhaltenes hellenistisches Münzbild des hera kles mit dem vermeintlichen styraxkranz abbildet, darunter einen 
blühenden styraxbaum mit völlig anderen Blät tern, und dennoch behauptet, die Münze stelle styrax laub dar. 
57 trell, tomb, 166; dies., Phoenician World, 121; Price – trell, coins, 143: «The cult trees have generally but in correctly 
been called styrax trees». zu den e(y)a(n)Bäumen vgl. jetzt insbesondere J. Puhvel, hittite etymo logical dictionary 2, 
Berlin/New York/amsterdam 1984, s.v. e(y)a(n), 254.
58 in diesem Punkt ist amigues, styrax, 300: «il n’est pas dit pourquoi ces supports d’offrandes sont toujours à selgé dés
espérément vides ...» zuzustimmen.
59 d. Macdonald, The coinage of aphrodisias, London 1992, 33; ders., some problems in aphro disian numis matics, in: 
r.r.r. smith – k.t. erim (hrsg.), aphrodisias Papers 2. The theatre, a sculptor’s workshop, philo sophers, and cointypes, 
ann arbor (Mi.) 1991, 169175, bes. 174.
60 auf die Patriatraditionen von aphrodisias werde ich andernorts zu sprechen kommen. Für Lampsakos vgl. vorläufig 
das etymologicum Gudianum, s.v. Lampsakos und Pomponius Mela i 19.
61 Weiss, Pisidien, 152; Nollé, selge/Bemühungen, 709.
62 amigues, styrax, 300: «cette nouvelle exégèse ne résiste pas elle non plus à une objection de bon sens: il suffit d’avoir vu 
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dabei handelt es sich um eine persönliche Ge staltung von Wirklichkeit, doch kann man sich darauf 
verständigen – und das ist eher «bon sens», zumindest aber empirie –, dass Blitzeinschläge keine 
nor mier ten Baumleichen hinter lassen, die alle gleich aussehen. ich habe oft – und gerade in der 
Gegend von selge – vom Blitz getroffene Bäume ge sehen,63 die den stämmen auf den Münzen von 
selge gleichen. 

das zweite argument von Frau amigues lautet, dass für den Fall, dass man die stämme auf den 
Münzen von selge nicht mit styrax in Verbindung brächte, dieses für die Pisider stadt so wichtige harz 
in einer zeit, wo es sehr be gehrt war, keine Berücksichtigung auf den Münzen gefunden hätte.64 dieser 
argumen ta ti on liegt der fatale trug schluss eines vor allem ökonomisch denkenden Menschen des 20. 
und 21. Jhdts. zu grunde, dass an tike Münzen wirtschaftliche Fakten zur darstellung bringen sollten. 
in Wirklichkeit tun sie dies höchst selten, und wenn, allenfalls sekundär. die ähren von Metapont, 
die Feigenblätter von idy ma und auch das silphium von kyrene – das sie erwähnt – sind hinweise auf 
den Beistand von Göttern, die einer stadt mit diesen Nutzpflanzen ein besonderes Geschenk gemacht 
hatten. Oft rekla mieren die städte mit solchen Münzbildern, durch den Gunsterweis einer bestim
mten Gottheit πρῶτος εὑρετής bestimmter Nutzpflanzen gewesen zu sein. Besonders bekannt ist 
das z.B. für den Ölbaumzweig auf den attischen tetra drach men, die nicht etwa auf den attischen 
Ölexport hinweisen wollen, sondern daran erinnern, dass athena beim kampf mit Po seidon um das 
attische Land den athenern den Ölbaum geschenkt hat.65 so war athen nicht nur durch demeter 
und triptolemos der erfinder des Getreideanbaus, sondern konnte durch das Geschenk der athena 
auch den anfang aller Öl baumkulturen für sich beanspruchen. erinnern wir uns daran, dass die 
städtischen Münzen der kaiserzeit (wie auch der Jahr hun derte davor) die religiöspolitische identität 
einer stadt zum ausdruck bringen, indem vor allem die gött lichen schützer der Po leis bzw. ihre 
attribute, heiligtümer oder Feste dargestellt werden. das schließt nicht aus, dass etwa die intensive 
Ver eh rung von dio ny sos und seine darstellung auf städtischen Münzen mit umfänglichem Weinbau, 
von de me ter mit einer bedeutenden Ge trei deproduktion oder von hephaistos mit einem intensiv 
betrie be nen schmie de  hand werk in einer stadt66 zu tun haben. angesichts der zurück haltung der 
a n ti ken Menschen, wirt schaft liche Ge ge ben heiten auf Münzen zur darstellung zu bringen, ist es 
keine überraschung, wenn die sty rax pro duk tion von selge auf dessen städtischen Münzen nicht 
reflektiert wird. das Postulat «On peut s’at tendre à ce que selgé ait fait de cette ressource originale un 
de ses emblèmes monétaires»67 ist in keiner Weise zwin gend: zum einen ist es nicht erwiesen, dass 
die styraxProduktion für die Wirtschaft der stadt sel ge eine solche heraussragende rolle gespielt 
hat, wie es Frau amigues unterstellt. sie hat manchen selgeern ein gu tes zubrot verschafft; es hat 

un arbre foudroyé pour garder le souvenir de son tronc écartelé et de ses branches déchiquetées; rien de tel sur les monnaies 
de selgé».
63 so auch Weiss, Pisidien, 152: «Wie die darstellungen zeigen, handelt es sich um abgestorbene Bäume, und zwar sicher 
um große Nadelbäume; solche silhouetten sieht man in selge und umgebung ohne langes su chen». Vgl. zu diesem Thema 
zuletzt O. köyağasıoğlu, zeus kesbelios kült alanı ve selge sikkelerine yan sıması, in: O. tekin – a. erol (hrsg.), ancient 
history, Numismatics and epigraphy in the Mediterranean World. studies in memory of c.e. Bosch and s. atlan and in 
honour of N. Baydur, İstanbul 2009, 205214, der zu dem schluss kommt «that the objects depicted on the roman imperial 
coins of selge are the twin cultus objects rather than styrax trees and their roots may have been sought in Mesopotamia or 
in the Bronze age cultures of the aegean World or anatolia».
64 amigues, styrax, 300: «en outre le styrax serait absent de ce monnayage précisément à l’époque où, nous le ver rons, la 
pénurie de gommerésine d’aliboufier a déterminé une forte demande de son succédané extrait du liqui dam bar».
65 Von Mosch, Bilder, 29 f.
66 Letzteres habe ich in Nollé, hephaistos, dargelegt.
67 amigues, styrax, 294.
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aber mit sicherheit andere agrarpro dukte selges gegeben, die ökonomisch weitaus be deu tender 
waren als der styrax: dazu müssen wir etwa das Olivenöl68 und das holz69 rechnen. auch an die 
von stra bon erwähnte selgeische iris erinnert die stadt, nach der diese Pflanze benannt ist, nicht auf 
ihren Mün zen.70 zum anderen hätten, wenn das Postulat von Frau amigues zuträfe, insbesondere 
kremna und Pedne  lis sos, auf deren ter ritorien sich nach der karte im aufsatz von Frau amigues 
das hauptver brei tungs gebiet der sty rax bäu me be findet und sich wahrscheinlich auch in der antike 
befand,71 Münzen prägen müs sen, die sich auf die sty rax gewin nung beziehen. Nicht aus zu den ken 
ist schließlich, wieviele Wein pres sen auf kleinasiatischen städ tischen Prägun gen erschei nen müss
ten, wenn alle jene städte kleinasiens, die für ihre Weine berühmt wa ren, diese auf ihren Münzen 
abge bil det hätten! in Wirklichkeit ist bisher keine ein zige darstellung einer sol chen auf einer Münze 
bekannt ge wor den.

Genauso wenig aussichtsreich ist es, aufgrund von selgeischen Münzen, die asklepios zeigen, zu 
postu lie ren, dass der hier zur diskussion stehende haupttypus dieser stadt etwas mit styrax zu tun 
haben müsse. Frau amigues greift dabei auf die argumentation des Medi zin historikers e.P. Moog 
zurück. dieser publizierte, nachdem er eine selgeische Münze mit tranquillina auf der Vorderseite 
und asklepios auf der rück seite im Münzhandel erworben hatte, diese voller sammlerstolz an 
abgelegenem Ort als das dritte be kannte numismatische zeugnis für den asklepioskult von selge.72 
selgeische asklepiosmünzen gibt es in weit größerer zahl, als sie Moog bekannt sind,73 jedoch besteht 
weder eine Not wendigkeit, sie mit der sel ge ischen styraxproduktion in Verbindung zu bringen, noch 
be sitzen wir den geringsten hinweis darauf, dass dies von den selgeern mit ihren askle pios prägungen 
getan wurde. abgesehen davon, dass wie bei stra bon zu lesen ist, das styraxharz in Pisidien vor 
allem als räucherwerk verwendet wurde bzw. sein holz für Lan zen schäfte – also von dem antiken 
Geographen im Falle von selge nicht einmal in einen medizini schen zusam men hang ge stellt wird 
–, emittierte fast jede stadt kleinasiens in den ca. 250 Jahren der römischen kaiserzeit mehr oder 
weniger zahlreiche Münzen mit asklepios, oft auch zusammen mit hy gieia und hin und wieder 
in Begleitung des teles pho ros. Mit aus nahme jener Orte, in denen der asklepioskult mit einem 
bedeu ten den heil zentrum verbunden war und von denen er deshalb in zahlreichen emissionen mit 
vielen unter schied lichen ty pen zur dar stellung gebracht wurde, hat die spora dische Prä gung von 
asklepios münzen in der regel mit auftre tenden seuchenzügen zu tun. seiner wurde immer dann 
auf den städtischen Prägungen gedacht, wenn sein kult bei epidemien in einer stadt besondere Be
deutung er langte. es ist spre chend, dass die selgeischen Prägungen mit asklepios unter Marc aurel 
und Lucius Verus – also unter dem eindruck der großen seu che – einsetzten.

Wenn bereits der ansatz der amigues’schen argumentation – bei der es darum geht, eine rseits meine 
deu  tung der Bäume von selge als unmöglich zu erweisen, andererseits die darstellung von styrax 
auf den Münzen von selge als zwingend zu postulieren – in keiner Weise gelungen ist, geht die neue 

68 strabon Xii 7, 3 (c 570): σφόδρα εὔκαρπός ἐστιν, ὥστε καὶ ἐλαιόφυτα εἶναι πολλὰ χωρία καὶ εὐάμπελα.
69 darauf spielt strabon, ebd., an: κύκλῳ δ᾿ ὑπέρκεινται δρυμοὶ ποικίλης ὕλης.
70 siehe strabon, ebd.: ἐπαινεῖται δὲ καὶ ἡ Σελγικὴ ἶρις καὶ τὸ ἀπ᾿ αὐτῆς ἄλειμμα.
71 amigues, styrax, 291 Fig. 15.
72 Moog, asklepioskult. 
73 ich kenne asklepiosprägungen von selge mit den Porträts von Lucius Verus, Marc aurel, com mo dus, Geta caesar, 
Gordian iii. und aurelian.



 Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte 69 19

interpretation der ‹stämme› von Frau amigues, sie stellten styraxpressen vor, vollends in die irre und 
entbehrt nicht einer gewissen komik. 

strabon gibt nicht den geringsten hinweis darauf, dass bei der Gewinnung des sel ge ischen styrax 
Pres sen zum einsatz kamen, wie das bei der neuzeitlichen styraxge winnung der Fall ist. strabon 
weiß offen sichtlich nur von dem sammeln des harzes, das aus den sty rax bäumen ausfloss. das stellt 
für Frau amigues jedoch kein Problem dar: sie behauptet, stra bon hätte keine genaue kenntnis über 
die styrax ge win nung in selge gehabt: «elles [= les difficultés d’accès] expliquent également que la 
source de stra bon, par hypo thèse arté mi dore, donne sur le styrax de selgé des renseignement confus: 
le voyageur a pu se faire mon trer l’aliboufier au voisinage même de la ville; il lui a été impossible 
d’observer le liqui dambar et son exploitation. dans de telles conditions, les erreurs et les lacunes 
étaient inévi tables».74 es ist immer höchst misslich, wenn eine Gelehrte unserer zeit, ohne sich auf 
ein an deres antikes zeugnis oder Monu ment stützen zu können, die richtigkeit der aussage eines 
antiken Fachautors bestreiten möchte.

eine spindelpresse, wie Frau amigues sie für die Gewinnung selgeischen styraxes kon statiert und wie 
sie auf den selgeischen Münzen abgebildet sein soll, braucht einen im rechten Winkel zum Pressbaum 
stehen den he bel arm, um den Pressbaum herunterdrehen bzw. winden zu können. das ist bei den 
vermeintlichen sty rax pressen von selge aber nicht der Fall:

•	 es gibt anstelle eines armes bis zu fünf verschiedene ‹ärmchen› auf beiden seiten des Press
baumes. da ein arm ausgereicht hätte, sind alle anderen überflüssig, zumal wenn sie ganz oben 
unter der spit ze des Pressbaums sitzen. auch dieses Problem interpretiert Frau amigues weg: 
es war der ‹hor ror vacui› eines stem pel schneiders, der ihn mehr arme, als in Wirklichkeit 
vorhanden waren, dar stel len ließ: «de plus nom breuses paires ne sont peutêtre pas fonctionelle: 
le graveur a pu simple ment chercher à meubler le champ disponible».75

•	 da die untersten arme schon kurz über der Führung des Pressbaumes sitzen, muss unter stellt 
wer den, dass der Pressbaum auf den darstellungen schon weit herunter ge dreht worden ist; 
andernfalls hät te man ihn nicht weiter herabwinden können, weil die überflüssigen hebelarme 
dabei im Wege ge standen hätten. Geht man aber davon aus, dass der Pressbaum bereits völlig 
heruntergedreht ist, wird es völlig unerklärlich, warum der vermeintliche Pressbaum eine solche 
höhe hat.

•	 die notwendigen wie überflüssigen arme des ‹Pressbaums› sind so kurz bzw. stummel artig, dass 
der je ni ge, der sie bedienen musste, enorme schwierigkeiten gehabt hätte, einen dieser arme zu 
fas sen, ge schweige denn kraft mit ihm auszuüben, um den Press baum nach unten zu winden. 
Press baum arme müssen, damit ein arbeiter einen ge ei g neten zugriff auf sie hat und mit ihnen 
he bel wir kung erzielen kann, um einiges über ihre Basen hinausragen. Frau amigues zieht es vor, 
die ses Pro blem erst gar nicht zur sprache zu bringen.

•	 Bei einer reihe von darstellungen stehen, wie bereits dargelegt wurde, die stummelarme nicht 
in einem Winkel von 90° zum Pressbaum, sondern sind in einem spitzen Winkel nach oben 
gerichtet, so dass, wie Frau amigues anmerkt, schon imhoofBlumer an «un arbuste en vase» 
gedacht hatte. anstatt daraus den schluss zu ziehen, dass ihre deu tung der stummel als hebel 
einer Presse nicht richtig sein kann, gibt Frau amigues den sel ge ischen stempel schneidern – 
hellenistischen wie kaiserzeitlichen – die schuld für diese un ver ein bar keit mit ihrer interpretation. 

74 amigues, styrax, 290.
75 ebd. 306.
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sie konstatiert eine ent wick lung «à partir d’une première représen tation maladroite jusqu’à une 
image schématique»76 und führt die spitz winklig ansetzenden stum melarme auf einer Münze mit 
dem Bildnis der Julia dom na auf «une frappe moins soignée» zu rück.77 ich kann nicht umhin, 
festzustellen, dass bei einem solchen umgang mit den Befunden sich am ende alles beweisen 
lässt.

das ensemble auf dem haupttypus von selge ist für Frau amigues nicht die stilisierte Wiedergabe 
einer kultstätte, sondern die «juxtaposition d’emblèmes de la cité», von denen die einen, nämlich 
die Pressen, «ma tériels et spécifiques» seien, die anderen, nämlich die donnerkeile des zeus und die 
keule des hera kles, «symboliques et conventionelles».78 Wie die Plazierung der Pressen auf einem 
Podium mit trep pen aufgang und Weihegaben zu deuten ist, verrät uns die interpretin nicht. die 
Opferaltäre, die wie je der kenner der kaiser zeitlichen Münzprägung weiß, ein hinweis auf städtische 
kultausübung und Fröm mig keit sind, werden als anspielung auf die Verwendbarkeit des styrax für 
rauchopfer ge deutet. 

schließlich war Frau amigues noch eine erklärung dafür schuldig, warum das vermeint liche stadtem
blem einer styraxpresse gleich dop pelt auf den Münzen wieder gegeben ist. sie hält diese dopplung für 
sym bo lisch, was auch immer sie darunter versteht, und vergleicht sie mit einem kultensemble, auf das 
sie aber mangels nachvollziehbarer argumente nicht weiter eingeht. so bleibt es bei dem kryp tischen 
satz: «On se souvient que Pline signale aux environs d’héraclée Pontique un sanctuaire de Jupiter 
avec deux chênes plantés par her cule. La dualité est ici comme là manifestement sym bolique.»79

auf die eingangs von mir erwähnte Weihung einer Panhoplie bzw. auf das schmücken der ‹Pressbäume› 
mit Wimpeln und das der halterungen mit Girlanden geht die autorin, da diese Objekte mit ihrer 
inter pretation völlig unvereinbar sind, erst gar nicht ein: «Mais l’essentiel pour notre propos est la 
per manence du motif fondamental, la presse à styrax. c’est la preuve d’une exploitation intensive 
du li qui dambar pisi  dien jusqu’à la fin du iiie siècle de notre ère».80 erst recht nicht schenkt sie der 
Bekränzung der ver meintlichen Pressbäume durch Nike bzw. Victoria auf der Münze des severus 
alexander Beachtung.

Während Frau amigues’ aufsatz durchaus interessante aspekte zum styrax in kleinasien enthält, 
sind ihre ausführungen über die vermeintlichen «styraxpressen» auf den Münzen von selge nur eine 
«expli cation irre ce va ble»81 und tatsächlich eine unnötige «dépense d’imagination»,82 die auf einer 
offensichtlich völ ligen un kenntnis der kleinasiatischen Nu mis matik und ihrer Bilderwelt beruhen. 
Man sollte sie mög lichst schnell vergessen, da sie der ehrwüdigen zeitschrift, in der sie er schie nen 
sind, und den beiden ver dien ten fran zösischen Wissenschaftlern, denen sie gewidmet sind, keine ehre 
ma chen. Meine Phantasie  reicht nicht aus, mir vorzustellen, wie Louis robert mit diesem aufsatz im 
«Bulletin épigraphique» verfahren wäre.

76 ebd.
77 ebd. 
78 ebd. 
79 ebd. 304 f.
80 ebd. 307 f.
81 ebd. 301.
82 ebd.
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7. die Nymphe, die «Nein!» sagte: zur eponymin des lykischen arneai

7.1. die attackierte Quellnymphe von arneai

Von jenen äußerst seltenen Bronzemünzen, die das abgelegene zentrallykische Gebirgs städtchen 
arneai (abb. 8)83 in der zeit Gor dians iii. (238244) präg te,84 bildet eine auf ihrer rückseite eine 
nackte Frau in hock stellung sowie ein Mischwe sen aus Mann und Bock ab, das sie massiv bedrängt 
(abb. 9). der Lüstling ist auf einem wei teren Münztypus von arneai auch allein wiedergegeben (abb. 
10ac)85 und muss – daran kann kein be rech tigter zwei fel auf ommen – als Pan gedeutet werden.86 
Ganz offensichtlich handelt es sich bei der darstellung um eine mythologische szenerie, die, wie 
der Baum signalisiert, in der freien Natur spielt, anscheinend irgendwo auf dem terri to rium von 
arneai.87 das nackte88 weib liche Wesen ist aufgrund des am bi entes und der geschilderten situation, 
aber auch wegen der beigefügten Objekte als Nym phe zu deuten. sie hat ihr linkes knie auf einem 
Gegenstand abgestützt, der von Louis robert als La gobol des Pan gedeutet wur de.89 dafür scheint er 

83 zu seiner Lage oberhalb des Myrostales und vor der majestätischen Gebirgskulisse des susuz dağ vgl. jetzt Şa
hin – adak, stadiasmus, 201 mit zwei Bildern auf 207 und einer sehr nützlichen karte. Weitere in for ma ti o nen über die 
stadt bei M. zimmermann, untersuchungen zur historischen Landeskunde zentral ly kiens, Bonn 1992, 132135 und 137
141; h. hellenkemper – F. hild, Lykien und Pamphylien (tabula imperii Byzantini 8) 2, Wien 2004, 454 f., s.v. arneai. zur 
schweren erreichbarkeit arneais vgl. von aulock, Lykien, 38. schweyer, Pays lycien, 37 betont die strategische Bedeutung 
des Ortes als «un poste de surveillance sur l’axe Nordsud re liant la cibyratide à la Lycie centrale».
84 er ist, soweit ich weiß, bis heute anscheinend nur ein einziges Mal aufgetaucht: robert, Villes et monnaies, 215 mit tf. 3, 
1 publizierte als erster diese Münze nach einem Photo, das er von henri seyrig (18951973), dem bedeu tenden französischen 
(elsässischen) altertumswissenschaftler und Numismatiker, erhalten hatte. Nach Louis ro bert ist sie identisch mit dem 
exemplar der sammlung von aulock: sNG von aulock Nr. 4272; von aulock, Lykien, 57 Nr. 23 mit tf. 2, 23 = abb. 7: Vs. 
ΑVt kai M aNt ΓΟΡΔΙΑΝΟc cЄB; dra pier te Büste Gordians iii. mit Lor beerkranz n. r. — rs. aPNЄatωΝ; für die 
Beschreibung der Münze s. o.
85 Mir sind exemplare von drei (!) verschiedenen stempeln dieses rückseitentypus bekannt, der also in größerer Men ge 
emittiert wurde und deshalb als der haupttypus arneais ausgemacht werden kann: 1. aPNЄatωΝ; nack ter Pan in Va., die 
r. erhoben, in der ges. L. Lagobol, der Winkel zwischen r. Ober und unterarm deutlich größer als 90º, rechte untere haste 
des zweiten alphas des ethnikons fast am r. ellbogen Pans (auktion MuM 41, 1970, Nr. 436 [doppelt gelocht]; von aulock, 
Lykien, 58 Nr. 24 tf. Nr. 24 [im handel]; auktion Gorny & Mosch 107, 2001, Nr. 313 = abb. 8a = auktion Gorny & Mosch 
115, 2002, Nr. 1389; auktion auctiones 29, 2003, Nr. 359). — 2. rs. aPNЄatωΝ; wie zuvor, aber der Winkel zwischen 
r. Ober und unterarm beträgt nur wenig mehr als 90º, r. untere haste des zweiten alphas des ethnikons in deutlichem 
abstand zum r. ell bogen Pans (auk tion Peus 366 [slg. Burstein], 2000, Nr. 817 = abb. 8b = auktion cNG, Mail Bid sale 
69, 8. Juni 2005, Nr. 1030). — 3. rs. aPNЄΑtωΝ; wie zuvor, aber r. arm nicht angewinkelt, sondern leicht bogenförmig 
(auktion Freeman & sear, Mail Bid sale 13, 25. august 2006, Nr. 294 = abb. 8c).
86 Pan ist in Lykien schon auf einer aesMünze des Perikles von Limyra bezeugt (BMc Lycia, 36 Nr. 158162 mit tf. iX 
6; sNG von aulock Nr. 4257 f.; sNG kopenhagen Nr. 34 ff.), vgl. dazu J. Gorecki, Münzprägung und Münzfunde, in: J. 
Borchhardt (hrsg.), die steine von zêmuri. archäo logische For schungen an den verborgenen Wassern von Limyra, Wien 
1993, 127. der dynast Perikles herrschte, wie aus einer lykischen Grabschrift aus arneai (taM i 83) hervorgeht, über das 
städtchen. insgesamt zu den sonst spärlichen zeugnissen für den Pankult in Lykien vgl. robert, hellenica 10, 219; Frei, 
Götterkulte, 1820 f.
87 Vgl. robert, Villes et monnaies, 216: «un arbre indique que la scène se passe dans la forêt ou sous un arbre isolé dans 
la montagne, près d’une source». Für den topos der baumbeschatteten Quelle hat herter, Nymphai, 1535 zahlreiche Belege 
zusammengetragen.
88 zur Nacktheit der Nymphen findet sich einiges bei a. Balland, sur la nudité des Nymphes, in: Mélanges offerts à J. 
heurgon 1, Paris 1976, 111; vgl. aber auch herter, Nymphai, 1578 ff.
89 robert, Villes et monnaies, 216: «son pied droit es posé sur un objet allongé, comme un bâton, qui doit être le pedum 
de Pan».
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jedoch zu dick und zu kurz zu sein. eher dürfte eine am phora gemeint sein, die trefflich zur ikono
gra phie einer Quellnymphe passen würde.90

die Münze des lykischen Ge birgs städtchens evoziert mit spar samen Mitteln ein Nymphenbild, das 
spät es tens seit dem 7. Jhdt. v. chr. bei den Griechen kursierte und allgemein verstanden wurde. in 
dem aus dieser frühen zeit stam men den homerischen hymnus auf aphrodite fragt der trojaner 
anchises die Göttin, als sie in Gestalt eines wunderschönen Mädchens zu ihm kommt, um sich ihn als 
Geliebten zu erwählen, ob sie eine der idä ischen Nymphen sei: Bist du eine der Nymphen, die schöne 
Haine beherrschen, | oder der Nymphen, die dieses so schöne Gebirge b ewohnen, | und die Quellen der 
Flüsse und grasbewachsene Auen? 91 Nym phen galten die gesam te antike hindurch als Lebensgeister 
von Bergen, Bäumen, Quellen und Wiesen, d.h. des gesam ten Naturpanoramas, wie es sich in der 
umgebung des lykischen arneai so eindrucksvoll darbietet.92 in dem bereits genannten ho me rischen 
hymnus verbindet aphro dite das Le ben der Nym phen – denen, wie es dort heißt, silene und der 
hirtengott hermes nach stellen – schick sal haft mit jenen Bäumen, die gleich zeitig mit ihnen geboren 
wer den, wach sen und schließ lich auch sterben: Denen [den Nymphen] nun woh nen Silene und des 
Argos gut spä hender Mörder | bei, voller Lieb’ in den Winkeln begehren schaf ender Höhlen. Denen zu
gleich wach sen mit der Geburt bald Tannen und Eich bäum’, | hoch ihre Wip fel er he bend, auf Menschen 
er näh render Erde, | prangend gar schön voller Grün, in den hochaufragenden Ber gen: | Ein drucks voll 
stehen sie da, und man nen net sie heilge Be zir ke, | Göt tern zu eigen. Nicht fällen die Sterblichen sie mit 
dem Eisen.93

Während die von aphrodite geschilderten Nymphen des troischen idagebirges sich mit silenen und 
her mes vergnügen,94 ist die Nymphe auf der Münze von arneai offenbar nicht so empfänglich für das 
Liebes begehren und die stürmische attacke des bocks gestaltigen Gottes, den chloë im roman des 
Longos als liebestoll und untreu bezeichnet:95 unzwei deutig wehrt sich die Nymphe von arneai gegen 
den gie rigungeschlachten und unzuver lässigen Lieb haber, der mit seiner linken hand nach ihrer 
Brust greift.96 Mit ihrer Lin ken hat sie sein linkes horn ge packt, um ihn von sich wegzu drücken und 
ihn daran zu hindern, sie zu küs sen. in ih rer ge senk ten rech ten hält sie einen Ge gen stand, in dem 

90 herter, Nymphai, 1579 f.; dort auch der hinweis auf Nymphen, die den Fuß auf eine «urne» gesetzt haben; ebd. 1580 
zu darstellungen von Nymphen mit amphora auf reliefs.
91 V 97 ff.: ἤ τις νυμφάων αἵ τ᾿ ἄλσεα καλὰ νέμονται, | ἢ νυμφῶν αἳ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι | καὶ πηγὰς πο τα μῶν καὶ 
πίσεα ποιήεντα.
92 Vgl. Larson, Nymphs, 8: «in the Greek imagination, nymphs are inseparable from the landscape».
93 V 262268: τῇσι δὲ Σειληνοί τε καὶ εὔσκοπος Ἀργειφόντης | μίσγοντ᾿ ἐν φιλότητι μυχῷ σπείων ἐροέντων. | τῇσι δ᾿ 
ἅμ᾿ ἢ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι | γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ | καλαὶ τηλεθάουσαι ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν. | 
ἑστᾶσ᾿ ἠλίβατοι, τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν | ἀθανάτων· τὰς δ᾿ οὔ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ.
94 anscheinend bezeichnete das Wort ‹Nymphe› von seiner etymologie her «ursprünglich jedes Mädchen in mann
barem alter», insbesondere aber die Braut, vgl. herter, Nymphai, 1528 und 1547 über die Nymphen als Be glei terinnen der 
keuschen artemis: «aber sie sind nicht wie ihre herrin artemis repräsen tan tinnen der Jung fräulichkeit ..., wie es ja auch 
ihr Name Νύμφαι nicht erwarten läßt ... . in erster Linie sind es die Götter der frei en Natur, mit de nen sie sich in Liebe 
vereinen ...». Vgl. euripides, helena, 183190, der den chor helena mit einer Quellnymphe vergleichen lässt, die sich nach 
der Liebe Pans sehnt: Νύμφα τις | οἷα Ναὶς | ὄρεσι φυγάδα νόμον ἱεῖσα | γοερόν, ὑπὸ δὲ πέτρινα γύαλα | κλαγγαῖσιν | Πανὸς 
ἀναβοᾷ γάμους. 
95 Longos ii 39: ἐρωτικὸς ... καὶ ἄπιστος; vgl. auch statius, silvae, ii 3 und ausonius, Mosella, 169177, die die Flucht von 
Nymphen vor Pan schildern.
96 roberts, Villes et monnaies, 215 richtige Beschreibung dieses sachverhalts: «cependant que celuici semble porter 
une main sur sa gorge» wurde von W. schwabacher missverstanden. in Gnomon 38, 1966, bes. 506 meinte er deshalb, 
roberts richtige Beschreibung der Münze kritisieren zu müssen, was diesen, Monnaies grecques, 80 ff. zu einer schar fen wie 
suffisanten replik herausforderte, in der er darauf hinwies, dass das französische Wort ‹gorge› nicht nur den hals, sondern 
auch den Busen bezeichnen kann.
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robert eine doppel flöte er ken nen will.97 Mögli cher weise hat sie die ab sicht, mit dem instrument auf 
den liebestollen Gott einzu schla gen.

Gruppen dieser art – Pan oder andere Naturwesen bedrängen Nymphen – sind in Ge mälden oder 
plasti schen Gruppen von künstlern der antike in vielen Varianten geschaffen worden,98 doch erschöpft 
sich die Funk tion eines Münzbilds wie das von arneai nicht darin, ein kunst werk abzubilden, das 
es vielleicht in dieser stadt gab. die wenigen Münzbilder, die in der zeit Gordians iii. bei jener ein
maligen Präge ak tion der lykischen städte ge schaff en wurden, sind, wie sich auch bei den Münzen 
anderer Poleis beo bach ten lässt, da zu ge nutzt worden, wesent liche aspekte der städtischen identität 
herauszu stel len und den Bür gern nahezubringen. das dürft e auch bei diesem höchst spezifischen 
und markanten typus der Fall sein. Louis robert schrieb im 10. Band seiner hellenica zu dieser 
szene: «Peutêtre la Nymphe etaitelle ici une eponyme de la ville d’ar neai». Be gründet oder weiter 
ausgeführt hat er diese Vermutung allerdings nicht.99

7.2. arneai der Quellort

das Vorkommen einer Quellnymphe auf einer Münze von arneai ist für den, der das stadt und Land
schaftsbild arneais vor augen hat, nahe liegend, fast schon zu erwarten: Quellen – d.h. in der sprache 
der antike: Nymphen100 – prägen, wie sich schon august schön borns Beschreibung von arneai bei 
carl rit ter101 ent nehmen lässt und wie ich bei einem Besuch im Jahre 2005 selbst feststellen konnte, 

97 Für die annahme, dass dieser doppelaulos das instrument der Nymphe und nicht Pans ist, vgl. die argu men tation 
von robert, Villes et monnaies, 216 anm. 1. anscheinend haben die lykischen Nymphen auch Musen funktionen, vgl. ebd., 
219 anm. 1: «sur la plupart des reliefs, ces Nymphes sont musiciennes; ... . ces reliefs montrent bien le rapport étroit entre la 
Nymphe de la monnaie d’arneai et l’instrument de musique qu’elle tient; que ce soit son propre instru ment, ou qu’elle l’ait 
enlevé à Pan, elle est une Nymphe musicienne». zuletzt zu dieser Musenfunktion auch d. schürr, Nymphen von Phellos, 
kadmos 36, 1997, 127140, bes. 139.
98 Vgl. etwa herter, Nymphai, 1574 f. und stähli, Ver weigerung.
99 robert, Villes et monnaies, 215 mit tf. 3, 1. zur vermuteten eponymität ebd. 219, ihm folgend Balland, Letoon, 21. 
allgemein zur Bedeutung von Nymphen für die Genealogien der städte herter, Nymphai, 1547.
100 Für die allegorische Bezeichnung von Wasser und Quellen als Νύμφαι vgl. herter, Nymphai, 1534.
101 ritter, erdkunde 2, 1135 ff.: «schönborn mit seinem Ge fährten Prof. Löw, der erst an spratt über irnas (er schreibt 
erneß) genauere Nachricht mittheilen konnte, ist der einzige reisende, der von arycanda kommend von N.O. her über die 
scheidenden Berghöhen (am 14. april 1842), dieselbe irnas auf seinem Marsche nach dem castellberge von kassaba besucht 
hat. er stieg von arycanda den ersten tag gegen West empor über die Jazyr Jaila, wo er bei einigen hirten über nach tete, 
und am folgenden tage (den 15. april) um halb 7 uhr des Morgens noch ein paar stunden durch tiefe schluchten bergan 
bis zu einem furchtbaren abgrunde, der sich in einer tiefe von 500 Fuß zur seite er öffnete. Man mußte ihn gegen N.W. 
umgehen; er gelangte hier nach einer halben stunde zu zwei von den Ber gen herab stürzen den Gießbächen, die sich tief 
unter dem eingeschla genen Weg zu dem irnas tschai vereini gen. kurz darauf stieg man zu einem flachen abhange, der an 
drei seiten steil abfiel, in den kas saba kessel hinab. auf ihm lag zwischen wohl be wäs ser ten anmuthigen Gärten das dorf 
irnas, und dicht da bei die antike arneae, welche durch inschriften ihre Bestä tigung erhält. sie liegt südwärts vom heutigen 
dorfe und ist durch die Natur von allen seiten gesichert: denn außer dem tiefen abfall von drei seiten liegt ihr gegen 
Nord ein Gewühl von Felsen und Felsblöcken vor, die das herannahen äußerst erschweren. die sar cophage bei arneae 
sind von lycischer Form. die stadtmauern, von denen ein großer Theil erhalten ist, be stehen aus ansehnlichen zum Theil 
mächtigen Felsstücken; mehrere Thore mit den daran stoßenden Thür men sind noch sehr wohl erkennbar, und auch in der 
stadt bestehen noch Mauern von ein zelnen häusern. Wie in kesme fand sich auch hier eine Felsenhöhlung mit senkrechten 
Wänden; hier war sie oval und lang in der Nähe eines Thores; sculpturreste fehlten durchaus. in den Gärten schlugen die 
Granatenbäume eben aus, dicke Weinreben, gewal tige Feigenbüsche und große Nuß bäume zierten die Gärten, und die 
Vegetation war schon sehr üppig vorgeschritten. Von irnas führt ein Weg auch westwärts nach almaly, an fäng lich an der 
südseite der Berge, die im Norden des kassa ba thales liegen, spä ter aber wendet er sich nordwärts über sie hin bis zum kasch 
Jailassy und so zur großen hochebene; direct gegen Norden wollte man dagegen nichts von communication wissen. Von 
irnas, das auf diese Weise mit si cher heit er mittelt war, setzte schön born seinen Marsch nach dem kegelberge von dere 
aghzy und kassaba fort». zu august schön born, einem der «plus energiques et des plus méritants parmi les voyageurs en 
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das Bild des auf 630 m höhe idyllisch im Gebirge gelegenen lyki schen städt chens:102 im heutigen 
dorf ernez, das den Namen der antiken stadt bewahrt hat,103 fließt über all Wasser. es bringt eine 
üppige Vege ta tion zu tan de104 und trägt außerdem erheblich zum Wasser reichtum des My ros/dem re 
Çay bei. auf dem ter ri torium von arneai, südöstlich der stadt, ent springt die Gökçealan Pınarı, die 
hauptquelle des tokluca de resi, des östlichen zuflusses des My ros/dem re Çayı.105

sogar der Name der kleinen stadt – er ist lykisch – stellt ihre reiche Wasseraus stat tung heraus. arneai 
bedeutet nämlich nichts ande res als ‹Quellort›. Bereits Paul kret sch   mer hat dieses top onym, indem 
er auf eine abhand lung von emil Forrer zu rück griff,106 neben den lykischen107 Na men für Xan thos 
– der arñna/Ἄρνα lautet – gestellt.108 kretsch mer schloss beide Ortsnamen an die indo ger manische 
Wurzel für ‹fließen› an, die auch im deut schen Verb ‹rinnen›109 aufscheint. im Lykischen wie im 
hethitischen ist sie um die Pro the se ‹a› erweitert. das lykische toponym der griechisch Xanthos 
genannten stadt versuchte kretsch  mer damit zu erklären, dass der Name des vorbei fließenden 
Flusses, der schließlich Xanthos hieß, ur sprüng lich ar nos oder ähn lich – also ‹das rinnsal› – gelautet 
habe und irgendwanneinmal auf die siedlung an seinen ufern über tra gen worden sei.110 Viel an
sprechender ist die Vorstellung, die rené Lebrun entwickelt hat: er geht da von aus, dass die stadt, 
die später Xanthos genannt wurde, zunächst nach dem 3 km südlich der stadt ge le genen kultplatz 
um eine heilige Quelle – die spätes tens seit dem 5. oder frühen 4. Jhdt. v. chr. der Le to geweiht 
war – arñna geheißen habe.111 hethi ti sche dokumente zeigen, dass die Vorgängersiedlung der Polis 
Xanthos bzw. das Letoon bereits in der ausgehenden Bron ze zeit unter dem Na men awarna exis
tierten.112 Ob diese frühe siedlung im um kreis des Letoons zu suchen ist und noch nicht gefunden 
wurde oder in der Nähe des heutigen Xanthos bestanden hat, ist bis jetzt noch ungeklärt.

Paul kretschmers erkenntnis, dass arneai von den Lykiern als ‹Quellort› verstanden wurde, stützte 
Gün ther Neumann noch weiter ab, indem er darauf aufmerksam machte, dass ein quellenreiches 

anatolie» vgl. robert, carie, 59 ff.
102 Für die kleinheit vgl. stephanos von Byzantion, s.v. Ἀρνεαί, πόλις Λυκίας μικρά, ὡς Καπίτων Ἰσαυρικῶν τρίτῳ.
103 zur Bewahrung des antiken Namens vgl. L. robert, La persistance de la toponymie antique dans l’anatolie, in: La 
toponymie antique. actes du colloque de strasbourg, 1214 juin 1975 (travaux du centre de recherche sur le ProcheOrient 
et la Grèce antiques 4), Leiden 1977, 1163, bes. 40 (= ders, OMs 6, 469521, bes. 498).
104 ritter, erdkunde 2, 1135 ff.
105 Vgl. dazu die karte von Şahin – adak, stadiasmus.
106 e. Forrer, Quelle und Brunnen in altVorderasien, Glotta 26, 1938, 178202.
107 Für die lykischen zeugnisse vgl. die trilingue aus dem Letoon (Metzger etc., stèle, 62); dazu zgusta, ON, § 971; h. c. 
Melchert, a dictionary of the Lycian Language, ann arbor/New York 2004, 5, s.v. arñna und arñnas; G. Lang, Lykisch, 
Norderstedt 22003, 24, 205 und Lebrun, Propos, 170 zu der lu wi schen Namensform ‹awarna› in der inschrift von Yalburt 
(zeit Thudaliyas iV., ca. 12381215); ferner keen, Lycia, 57 und zuletzt zu sam menfassend Neumann, Glossar, 21 f. die grie
chische Form des lykischen toponyms gibt ste phanos von By zan tion, s.v. arna, der es von einem eponymen Gründerheros 
arnos herleitet, von dem es heißt, er habe einen ge wissen Protogonos im krieg besiegt: Ἄρνα, πόλις Λυκίας. οὕ τω γὰρ ἡ 
Ξάνθος ἐκαλεῖτο ἀπὸ Ἄρνου τοῦ κατα πο λεμήσαντος Πρωτό γο νον.
108 P. kretschmer, die stellung der lykischen sprache, Glotta 28, 1940, 101116, bes. 115.
109 der Große duden. 7 etymologie, Mannheim 1963, 570 f. s.v. rinnen.
110 dagegen spricht, dass der Xanthos früher sirbis oder sibros geheißen hat, der Name arnos aber nicht überliefert ist; 
vgl. dazu ausführlich Gindin, troja, 60 ff.
111 Lebrun, Propos, 170 f. anm. 21.
112 J.d. hawkins, The hieroglyphic inscription of the sacred Pool complex at hattusa (südBurG), Wiesbaden 1995, 70 
f. 13 § 3 mit den kommentaren auf s. 49 und 81. die ältesten Monumente, die die ausgrabungen in Xan thos und im Letoon 
bisher in spärlicher zahl aufgedeckt haben, stammen erst aus dem 6. Jhdt. v. chr. es bleibt aber zu berück sichtigen, dass 
nach herodot i 176 Xanthos um die Mitte des 6. Jhdts. v. chr. die bedeutendste stadt Lykiens war (vgl. J. des courtils – L. 
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dorf auf dem territorium von My ra, das in der Vita des hl. Niko laus erwähnt wird, arnabanda, d.h. 
‹Ort mit Quelle›, heißt.113 außerdem konnte er noch zeigen, dass es schon im hethitischen wenigstens 
ein toponym – das des wichtigen kult platzes arin na – und ein Oronym – das des arnuuandaš
Gebirges – gab, das mit dem ähn lich lautenden hethi ti schen Wort für Quelle ge bildet oder zumindest 
mit ihm in Verbindung gebracht wurde.114 

die Münze von arneai/‹Quellplatz› aus der zeit Gordians iii. bildet also die eponyme Personfikation 
der hauptquelle von arneai ab. es ist sicher, dass sie, als diese Münze ge prägt wurde, in dem städtchen 
kul tisch verehrt wurde.115 recht wahrscheinlich ist, dass der kult der eponymin bis in die lykische 
zeit arneais116 zurückreicht, als der Ortsname von seinen Bewohnern noch richtig verstanden wurde. 
Nymphen kulte sind nämlich in Lykien gut bezeugt.117 an der heiligen Quelle des Letoons von arñ
na/Xan thos ist die Verehrung die ser Gewässergottheiten inschriftlich belegt; ihnen wurde dort 
zusammen mit der trias von Leto und ihren beiden kin dern gehuldigt.118 der Nymphenkult von 
Xanthos reicht nicht nur bis in die lykische zeit zurück, sondern verwendet für die Bezeichnung der 
Nymphen ein spezifisch lykisches, nicht dem Griechischen ent lehn tes Theonym – eliyâna –,119 so dass 
autochthone Wurzeln ihres kultes dort ge si chert sind. in der in schrift des dynasten arbinas werden 
die Nymphen in das Gefolge der artemis ein gereiht.120 hinter dieser Ver bin dung ist allerdings eher 
eine übernahme aus dem griechischen Mythos als eine lykische Vorstellung zu ver muten.121

7.3. arne die Neinsagerin

Mit der zunehmenden hellenisierung gingen in Lykien die kenntnisse der ein hei mischen sprache 
ver lo ren122 und damit auch die Fähigkeiten, die überkommenen Orts namen richtig zu verstehen. 

cavalier, The city of Xanthos from archaic to Byzantine times, in: d. Par rish [hrsg.], urban ism in Western asia Minor, 
Jra suppl. ser. 45, 2001, 149171, bes. 149), was mit den bis he ri gen Grabungs befun den auf der akropolis von Xanthos nicht 
in einklang gebracht werden kann. Wo ge nau die ses frü he zentrum gelegen hat, ist bis heute ungeklärt. 
113 Neumann, Lykisch ii, 208 f. (bzw. 123 f.), der sich auf die Vita des hl. Nikolaos (h. Blum, die Vita Nicolai sio nitae. 
übersetzt und kommentiert, Bonn 1997, 20 ff. § 20 ff.) bezieht.
114 Vgl. Neumann, Lykisch ii, 209 (bzw. 124); ferner e. Laroche, in: Metzger etc., stèle, 62 anm. 6: «Le nom Arna, comme 
le toponyme bien connu Arinna, signifie «source»; zu arinna zuletzt M. Popko, arinna. eine heilige stadt der hethiter 
(studien zu den Boğazköytexten 50), Wiesbaden 2009, 14.
115 zu den Münzen als reflexen städtischer kulte vgl. Nollé, etenna, 7886.
116 aus dieser zeit blieben neun lykische Felsgräber erhalten, vgl. schweyer, Pays lycien, 37.
117 übersichten bei robert, Villes et monnaies, 217219; Frei, Götterkulte, 18161821; Larson, Nymphs, 209 f.
118 er ist auf der trilingue erwähnt, s. Metzger etc., stèle, 33 z. 3235, wo es über denjenigen, der die stele umstößt, heißt: 
ἂν δέ τις μετακινήση|ι, ἁμαρτωλὸς <ἔ>στω τῶν θεῶν τούτω|ν καὶ Λητοῦς καὶ ἐγγόνων καὶ Νυμ|φῶν.
119 Vgl. etwa t.r. Bryce, The Lycians in Literary and epigraphic sources, copenhagen 1986, 174 gruppiert die Nymphen 
unter «deities of possible Bronze age anatolian origin» und führt 179 aus: «Their cult may have ori gi nat ed in the Bronze 
age, but if so it was very likely a purely local cult of western anatolia».
120 J. Bousquet, Les inscrip ti ons grécolyciennes, in: Fouilles de Xanthos 9, 1, Paris 1992, 155187: σοὶ δ[οῖεν] νί κης στ[εφ]
άνο[υς . . ]υπερ[ . . . . . ] | Λατὼ [κἀπ]όλλων, Ἀρβίναι, εὐτ[υ]χίας, | εἴ τε γὰ[ρ ἀθ]ά[νατο]ν Γέργι δοίη κ[λ]έος ἔσσα[ι] | Ἄρτεμ[ις 
ἠδὲ Ν]ύμφαι μὴ κάκ[ι]ον πατέρω[ν.]
121 Für die Verbindungen der Nymphen mit artemis vgl. herter, Nymphai, 1545 und 1572.
122 die Verwendung von inschriften in lykischer sprache bricht bald nach der eroberung Lykiens durch alexander den 
Großen ab. Wie lange Lykisch noch als gesprochene sprache weiterexistierte, ist unklar; F. starke, dNP 7, 1999, s.v. Luwisch, 
530 glaubt, dass es noch bis in die römische kaiserzeit ge sprochen wurde. allerdings vermag sein hinweis auf k. hauser, 
Grammatik der griechischen inschriften Lykiens, Basel 1916, 151 diese aussage nicht zu belegen. ein besser begründetes 
Bild zeichnet t.r. Bryce, in: h.c. Melchert (hrsg.), The Luwians, Leiden/Boston 2003, 122 ff., der zu dem schluss kommt, 
dass relikte luwischlykischer kultur noch bis in die kaiserzeit in abgelegenen Ge meinden existiert haben mögen, aller
dings: «Of course by their very nature such communities were unlikely to leave their mark on either the material or the 

.
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cicero, der die Ly kier aus eigener anschauung kannte, bezeichnet sie als Griechen, 123 d.h. sie 
besaßen in seiner Wahr neh mung auf Grund der adaptierten sprache und kultur keine eigenständige 
autochthone Prägung mehr. aller dings muss eingeräumt wer  den, dass cicero die Lykier weder über 
längere zeit noch intensiver ken nenlernen kon nte, und in die entlegenen Gebirgstäler im inneren 
des Landes ist er nie gekommen. den noch dürfte seine einschätzung die tendenz, dass die lykische 
sprache zunehmend weniger verstanden und ver wendet wurde, richtig beschreiben. zudem wuchs 
bei den Lykiern selbst das Bestre ben, sich grie chisch zu präsentieren und den Namen der heimat
stadt als Wort der neuen, prestige träch tigeren Mutter spra che zu ver stehen. so kam schließ lich immer 
weniger Men schen bei dem Namen von arneai das lyki sche Wort für Quel le in den sinn. sogar die 
meis ten My tho logen und antiquare verstanden es nicht mehr, wie das Lem ma ‹arna› bei stephanos 
von Byzanz zeigt: die Xanthier erfanden einen gewissen ar nos/ar nas, den sie als eponym und einen 
der Gründer ihrer stadt ansahen,124 und die arneaten etymo logi sier ten, wie ich gleich zeigen werde, 
den Namen ihrer Nymphe so, dass sie keine kenntnis der alten Landessprache mehr be sessen haben 
können.

Für die erklärung der szenerie jener eingangs vorgestellten Münze mit der attacke Pans auf die 
Quell nymphe, hinter der auch Frei und Balland mit recht einen Mythos vermuten, hilft ein eintrag 
im etymologicum Magnum weiter, der sich mit einer Nymphe namens arne beschäftigt, die als die 
herrin einer Quelle beim ar ka di schen Mantineia galt.125 in grauer Vorzeit soll die Göttermutter rhea 
ihr, die da mals noch sinoessa geheißen habe,126 die auf zucht ihres sohnes Poseidon anvertraut haben, 
weil rheas kin der fressender Gatte kronos dem neugeborenen kind nach dem Leben trachtete.127 in 
jenem eintrag, der sich auf das 3. Buch der ‹korinthiaka› eines gewissen The seus stützt, wird erzählt, 
dass kronos ge nauere Nach for schungen nach dem gerade geborenen, aber von seiner Mutter in 
sicherheit gebrachten Posei don baby ange stellt und dabei auch die Nymphe sinoessa streng befragt 
habe. diese verneinte jedoch nachdrücklich (ἀπαρνέομαι), irgend etwas von einem kind zu wis sen. 

written record, or to attract the attention or the interest of those who put their observations on the Lycians into writing». 
zuletzt r. Lebrun, Les permanences culturelles louvites dans la Lycie helléni stique, in: h. Bru – F. kribihler – st. Lebreton 
(hrsg.), L’asie Mineure dans l’antiquité. Échanges, popula tions et territoires, rennes 2009, 379388, der das Weiter leben 
der luwischen kultur im hellenistischen Lykien unterstellt, allerdings keine konkreten Beweise für das Fortexistieren der 
sprache beibringen kann. 
123 Verr. ii 4, 21: Phaselis illa, quam cepit P. servilius, non fuerat urbs antea cilicum atque praedonum; Lycii il lam, Graeci 
homines, incolebant. Jenes Phaselis, das Publius Servilius einnahm, war zuvor keine Stadt der Kiliker und Seeräuber. Lykier 
bewohnten es, griechische Leute. dabei kommt es nicht darauf an, dass Phaselis eine griechische Gründung war, sondern 
darauf, dass cicero die lykischen Bewohner als Griechen bezeich net, was nur auf ihrer Verwendung der griechischen 
sprache beruhen kann.
124 Ἄρνα, πόλις Λυκίας. οὕτω γὰρ ἡ Ξάνθος ἐκαλεῖτο ἀπὸ Ἄρνου τοῦ καταπολεμήσαντος Πρωτό γονον. τὸ ἐθνικὸν Ἀρναῖος 
καὶ Ἀρνεύς. 
125 s.v. arne; vgl. FGrh 453 F 1 mit dem kommentar von F. Jacoby. zu dieser Quelle und ihrer Lage vgl. Jost, arcadie, 281 
f. mit karte Pl. 32.
126  eine Nymphe sinoë ist in der Mythologie als amme Pans bekannt, vgl. dazu etwa zwicker, re iii a 1, 1927, s.v. Σινόη, 
247. Was daraus für diese sinoëssa zu folgern ist, bleibt ungewiss.
127 zu den Nymphen als kurotrophoi vgl. herter, Nymphai, 1550 f. Ob wir aus dem Namen der Quelle darauf schließen 
müssen, dass in Griechenland wie in kleinasien einmal dieselbe indoeuropäische Wur zel zur Bezeich nung von ‹Quelle› 
verwendet wurde, sei dahingestellt. eine andere er klärung des Namens der mantineischen Quellnymphe gibt Pausanias 
Viii 8, 2: In dieser [Ebene] befindet sich neben der Landstraße der Arne genannte Brunnen. Auch dieses wird von den Arkadern 
erzählt: Als Rhea den Poseidon gebar, habe sie ihn in eine Herde gelegt, damit er hier mit den Widdern lebe, und danach sei 
auch die Quelle benannt worden, weil die Widder um sie weideten. Sie habe zu Kronos gesagt, sie habe ein Pferd geboren und 
ihm ein Fohlen statt ihres Kindes zum Verschlingen gege ben, wie sie ihm auch später statt des Zeus einen Stein gab, in Windeln 
gewickelt. Pausanias bringt den Namen der Quelle nicht mit ἀρνέομαι in Ver bindung, sondern mit ἀρνειός ‹Widder›. 
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deshalb sei sinoessa von da an arne, d.h. die ‹Neinsagerin/Leugnerin›, ge nannt worden: Arne, eine 
Nymphe, die Ziehmutter des Poseidon: Es wird aber auch Arne (Leugnerin/Neinsagerin) jene Nymphe 
genannt, die Sinoessa heißt, weil sie den Poseidon von der Rhea erhalten hatte, um ihn aufzuziehen, 
es aber gegenüber dem Kronos ableugnete. Und daher wurde sie Arne genannt. So Theseus im 3. 
Buch seiner Korin thischen Geschichte.128 Poseidon (hippios) ist eine der führenden stadt gott  hei ten 
von Mantineia. die se Geschichte wird ähnlich auch für Böotien tradiert, wo es eben falls eine stadt 
namens arne gab.129

Wie die Münze zeigt, haben die Bewohner von arneai den einheimischen lykischen Namen ihrer stadt 
in ähn li cher Weise griechisch etymologisiert, d. h. mit dem griechischen Verb ἀρνέομαι in Verbindung 
ge bracht und daraus einen aitiologischen Mythos für ihren stadt namen herausgesponnen.130 
die Münze stellt das Nein sagen der Nymphe gegenüber den unzivilisierten annäherungen des 
Naturgottes Pan dar und er klärt  mit dieser ab wei sung bzw. der tugendhaftigkeit / σωφροσύνη131 
der stadtheroïne den Namen der Polis arneai. aus dem lykischen ‹Quell ort› wurde die griechische 
‹stadt der Neinsagerin›. Wie weit sich dabei ein findiger helle nischer Poet oder Mythograph an tra
la tizi schem sagengut, wie etwa dem hier vorgestellten, orien tierte oder er selbst zu einer solchen er
klä rung fand, wird an gesichts der traurigen überlieferung von Lokal sagen, ins be son dere der von 
so kleinen und un be deu ten den städten, wie es das lykische arneai ist, kaum mehr zu klä ren sein. 
es ist aber recht wahr schein lich, dass ein fin diger heimatdichter beim Blättern in mytho logi schen 
Nach schlag werken auf den Na men der Nymphe des arkadischen oder böotischen arne und ihre Ge
schichte gestoßen ist. 

7.4. abschließende überlegungen

alles spricht dafür, dass in dem kleinen Bergstädtchen die Nymphe arne, seitdem man ihren Namen 
gut grie chisch verstand, nicht nur der (volks etymologischen) erklärung des stadtnamens diente, 
sondern auch eine Vorbild funktion für die Frauen dieser lykischen almenregion hatte.132 sie wies 

128 Ἄρνη· νύμ φη, τροφὸς Πο σει δῶ νος· εἴρηται δὲ καὶ Ἄρνη ἡ νύμφη Σινόεσσα καλουμένη, ὅτι τὸν Ποσει δῶ να λα βοῦσα 
παρὰ τῆς Ῥέας ἐκτρέφειν, πρὸς τὸν Κρόνον ζητοῦντα ἀπηρνήσατο· καὶ ἐντεῦθεν Ἄρνη ὠνο μά σθη. οὕτω Θη σεὺς ἐν 
Κορινθιακῶν τρίτῳ. Vgl. Jost, arcadie, 288292. 
129 tzetzes, kommentar zu Lykophron, alex., 644 (FGrh 453 F 1): Ἄρνη, πόλις Βοιωτίας ἀπὸ Ἄρνης τῆς Ποσειδῶ νος 
τροφοῦ, ὅτι Κρόνου ζητοῦντος Ποσειδῶνα ἀπαρνήσατο μὴ ἔχειν αὐτόν, ὅθεν ἡ πόλις ἐκλήθη Ἄρνη πρό τε ρον Σι νό εσσα 
καλουμένη, ὥς φησι Θησεὺς ἐν τρίτηι Κορινθιακῶν. Vgl. dazu Jost, arcadie, 282 anm. 2 mit älterer Literatur und einer 
ausführlichen argumentation für die ansicht, dass der Mythos ursprünglich in arkadien angesiedelt gewesen und erst 
sekundär nach Böotien gekommen sein könnte.
130 eine ähnlich banale Namenserklärung ist etwa die von eumeneia bei stephanos von Byzantion, wo es heißt  Ὕλλος 
καλῶς [= εὖ] μείνας ὠνόμασεν οὕτω; vgl. dazu Weiss, eumeneia, 630 f.
131 Vgl. dazu h. North, The mare, the vixen and the bee, sophrosyne as the virtue of women in antiquity, ics 2, 1977, 35
48; J. Pircher, das Lob der Frau im vorchristlichen Grabepigramm der Griechen, innsbruck 1979, 22 ff.
132 Für die Vorstellung, dass die stammeltern einer stadt Vorbildfunktionen haben – ausdrücklich auch in hinsicht 
auf die σωφροσύνη –, vgl. etwa dio chrysostomos XXXiX 1: θεοὶ γὰρ οἰκισταὶ καὶ συγγε νεῖς καὶ προπάτορες οὐδὲν 
οὕτως ἐθέλουσι τοὺς αὑτῶν ἔχειν, οὔτε χώρας κάλλος οὔτε καρπῶν ἀφθονίαν οὔτε πλῆθος ἀνθρώπων ὡς σωφροσύνην 
καὶ ἀρετὴν καὶ πολιτείαν νόμιμον καὶ τῶν μὲν ἀγαθῶν πολιτῶν τιμήν, τῶν δὲ κακῶν ἀτιμίαν. Die Götter als Gründer, 
Stammesverwandten und Ahnherren wünschen sich bei den Ihrigen nämlich weder Schön heit des Landes noch Reich tum 
der Ernte noch Bevölkerungsreichtum so sehr wie Ehrbarkeit, Tüchtig keit, gesetzliche Verwaltung, Ehrung der guten und 
Verachtung der schlechten Bürger. Vgl. auch k. hübner, die Wahrheit des Mythos, München 1985, 136: «das gleiche gilt 
schließlich für die regeln in Ge mein schaft und Geschichte. ein Gott prägt die Verhaltensregeln in sippe, Phratrie und Polis, 
er hat sie irgendeinmal zum ersten Mal «gezeigt» und seither werden sie stets identisch wie derholt».
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die un ge stü me wie un zi vi lisierte an nä he rung Pans zurück und erfüllte damit die Verhaltensnormen 
einer respektab len Bür gers frau.133

allerdings kommt mir im Falle von arneai auch die bekannte ti roler Volkweise in den sinn, die 
augen zwinkernd von dem Ver hal ten einer schönen sennerin erzählt, die ‹auf der alm, da gibts koa 
sünd’› zu singen pfleg te.134 Wie die schöne sennerin im tiroler Volkslied – um in der antike zu 
bleiben: wie auch andere Nymphen – muss die Nymphe arneai, wenn sie die rol le einer stamm mutter 
ihrer stadt ge win nen sollte, entweder einem zwei ten, aber kul ti vierteren Wer ben Pans nachgegeben 
haben – darauf könn ten die Prägungen arneais mit Pan dar stel lun gen hinweisen, die darauf schließen 
lassen, dass dem hir ten gott trotz dieser zurückweisung eine wichtige rolle in arneai zukam135 – oder 
einen ande ren Freier erhört haben. Bei dieser Frage lässt uns die über lieferung im stich.

der hier aufgezeigte hintergrund der Panprägungen von arneai macht die Problematik der voreiligen 
und ohne gründliche einzeluntersuchungen gezogenen schlussfol gerungen klaus tuchelts deutlich, 
dem zufolge die zahlreichen Pan darstellungen auf klein asia tischen stadtmünzen der kaiserzeit 
lediglich auf «my tho lo gischem ek lek tizis mus» be ruh ten.136 dahinter steht die vollkommen in die 
irre gehende auff as sung, dass die städt väter der antiken Poleis wahllos gefällige Bildchen von 
irgendwelchen kunstwerken, Göttern oder My then auf die rückseiten ihrer Mün zen ge setzt hätten. 
dem widerspricht all das, was bisher über die städ ti sche Münz prä gung, die lokalen kulte und die 
Patriatraditionen in vielen gründlichen und tiefschürfenden ein zel unter su chun gen fest gestellt 
werden konnte. ich bin da von über zeugt, dass auch die anderen Pandar stel lungen sich wie die 
Panprägungen von arneai als bild li che um set zungen von Patria tra di tionen und als hin weise auf 
städ tische kulte ver stehen und erweisen lassen. Vergessen wir nicht, dass Pankulte und tra di tio nen 
in recht ver schiedenen zusam men hängen stehen können: Mal ist es die naturräumliche aus stattung 
einer stadt, ihr pas to rales ambiente, das diesen Gott wie hermes und die Nym phen der Verehrung 
emp fahl oder zur Mythenbildung anregte; oft erscheint er im diony sischen zusam men hang,137 und 
schließlich sind es in klein asien ver brei tete traditionen von arka dischen Gründungen, auf denen 
sein kult oder Patria erzäh lungen über ihn aufbauten. das aber detailliert darzulegen, muss einem 
anderen Beitrag vorbehalten blei ben.

133 Vgl. dazu stähli, Verweigerung, 303.
134 «Von der alm, da ragt ein haus | friedlich übers tal hinaus, | drinnen wohnt mit frohem sinn | eine schöne sen nerin. 
| senn’rin singt so manches Lied, | wenn durchs tal der Nebel zieht. | horch, es klingt durch Luft und Wind: | auf der alm, 
da gibt’s koa sünd’! | hol di ei i di!» etc.
135 dagegen spricht jedoch die Feststellung, die r. Merkelbach, die hirten des dionysos, stuttgart 1988, 34 trifft: «die 
auen und Wälder durchschweifend, hat Pan sich immer wieder in Nymphen verliebt; aber immer haben sie seine Wer bung 
zurückgewiesen», was die zurückweisung der Pan’schen an nähe rungen zu einem Mythologem macht.
136 tuchelt, Pan, 232.
137 Nicht ohne Grund bezieht Bernhart, dionysos, auch Pandarstellungen in sein Buch ein.
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8. die Brücke von antiocheia am Mäander 

8.1. antiocheia am Mäander und seine steinerne Brücke

Jenes karische antiocheia, das an der einmündung des MorsynosFlusses in den Mäander lag,138 
wurde in der an tike meist als antiocheia am Mäander bezeichnet.139 der Beiname stellt heraus, wie 
stolz antio cheias Bür ger dar auf waren, dass ihre Vaterstadt an dem großen kleinasiatischen strom 
lag.140 eine beson dere Verknüpfung der antiocheischen Ge schicke mit dem Fluss bestand darin, dass 
die stadt als einzi ge der Mäanderpoleis über eine steinerne Brücke ver fügte, die das über que ren 
des Flusses erleichterte. diese Brücke verlieh antiocheia eine besondere iden tität. sie war für den 
Verkehr im westlichen klein asien so wichtig, dass stra bon sie in sei ner ‹Geo graphie› eigens er wähnt: 
An ti ocheia ist eine mittelgroße Stadt, die unmittelbar am Mä an der liegt, in jenem Teil (Kariens), der 
Phrygien zugewandt ist. Eine Brücke führt über den Fluss.141 die herausragende Bedeutung die ser 
Brücke bestand darin, dass sie jener wichtigen Fernstraße, die ionien mit dem inneren anatoliens 
und weiter mit dem euphrat verband,142 einen komplikationslosen Wechsel von dem einen ufer des 
Mäan ders auf das an dere er mög lichte.143 ein reisender, der von inneranatolien nach Westen unter
wegs war, hät te, wenn die hauptstraße weiterhin auf dem südufer des Mäanders verlaufen wäre, 
nach einander die grö ße ren Flüs se, die karien in den Mäander entwässern, überqueren müssen.144 
zudem lagen die antiocheia benachbarten grö ßeren Mäan der talstädte, Nysa und tralleis, wie die 
meisten ionischen zen tren – Mag nesia, Priene, ephe sos und smyrna – alle nörd lich des Mäanders, 
so dass die von Laodikeia am Lykos kom men de stra ße, um zu den hauptorten ioniens zu gelangen, 
zwangs läufig den Fluss passieren musste. abgesehen von dieser wich tigen WestOstroute führ te von 
antiocheia eine straße nach süden in das Morsynostal hinein und von dort weiter über aphrodisias 

138 eine gute Beschreibung der vorteilhaften Verkehrslage der stadt gibt Magie, rule, i 128.
139 Belege bei Magie, rule, ii 988 anm. 26 und cohen, settlements, 253.
140 auf ihren hellenistischen Münzen erinnerten sie mit einem Mäanderkreis an diese Lage (vgl. Nollé, Beiträge 4, 52 mit 
anm. 14), auf den kaiserzeitlichen durch darstellungen des Flussgottes Mäander (imhoofBlumer, Flg., 289 Nr. 285 f.). der 
stolz einer Frau aus antiocheia auf die Lage ihrer πατρίς am Mäander wird besonders deutlich in zwei Versen eines kaiser
zeitlichen Grabgedichts, das auf syros entdeckt wurde (iG Xii 5, Nr. 677, z. 7 f.; Peek, GV i, Nr. 2030; vgl. robert, délos, 
446 f. anm. 73) und in dem es heißt: [πάτρη] δ’ Ἀντιόχεια κλυτῆς ἀλόχοιο παρ’ ὄχθαις | [Μαιάνδ]ρου ποταμοῦ καλλινάου 
χθαμαλαῖς. Heimat der berühmten Gattin ist aber Antiocheia an den flachen Ufern des Mäanders, des schönfließenden 
Flusses.
141 strabon Xiii 4, 15: ἡ μὲν οὖν Ἀντιόχεια μετρία πόλις ἐστὶν ἐπ’ αὐτῷ κειμένη τῷ Μαιάνδρῳ κατὰ τὸ πρὸς τῇ Φρυγίᾳ 
μέρος, ἐπέζευκται δὲ γέφυρα; L. robert, hellenica 13, Paris 1965, 165 f.: «cette ville toujours im por tante dans l’antiquité, 
avec son riche territoire et son pont sur le Méandre, signalé par strabon et figuré sur des monnaies, était limitrophe 
d’aphrodisias»; robert, carie, 39: «Les anciens arrivaient à antioche et à son pont sur le Méandre si important pour le 
trafic». reste der Brücke sind anscheinend nicht erhalten, vgl. G.e. Bean, The Princeton encyclo pedia of classical sites, 
Princeton 1976, s.v. antioch on the Maeander, 61.
142 Von Banse, türkei, 143 stellt heraus, dieser Verkehrsweg sei «die große eingangsstraße und der schlüs sel des süd west
lichen ana tolien».
143 das wurde schon von hirschfeld, re i 2, 1894, s.v. antiocheia 16, 2446 vermerkt: «a. lag an der grossen kara wa nen
strasse von ephesos nach dem euphrat (strab. XiV 663; vgl. auch Liv. XXXViii 13)»; vgl. dazu robert, hellenica 2, 95 mit 
anm. 7: «à antioche de carie, le dieufleuve est couché sur le pont du Méandre, cet ouvrage important où la route d’Éphèse 
vers la Phrygie, la kibyratide et la Pamphylie quittait la rive droite du fleuve; à la même époque, à Mopsueste, le Pyramos est 
étendu sur son pont».
144 zu dem Grund für den seitenwechsel der straße vgl. Philippson, reisen V, 37 f.: «Ganz auffallend wird dabei in der 
Mäanderebene der Nordrand von dem Verkehr und den siedlungen bevorzugt, wohl hauptsächlich deshalb, weil hier nicht, 
wie am südrand, große Nebenflüsse dem Verkehr oft schwer zu besiegende hindernisse dar bie ten»; vgl. auch von Banse, 
türkei, 143.
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und herakleia an der salbake auf jene straße, die Laodikeia mit kibyra verband (abb. 11).145 Von 
kibyra aus konn ten verhältnis mäßig schnell die häfen Pamphyliens oder Lykiens er reicht wer den. 
Jeanne und Louis robert glaubten, dass diese von antiocheia nach süden führende straße häu figer 
für rö mi sche hee res züge gegen die Parther ge nutzt wurde.146 schließ lich zweigte bei antiocheia noch 
jene kleinere straße ab, die südlich des Mäanders am rand der ka rischen Berge vorbei verlief und 
zu den kleinen städtchen im harpasostal, nach Orthosia und euhippe, dann auch nach alabanda 
und am ende, am Meer angekommen, nach Milet führte.147 da antiocheia auf grund seiner straßen
ver bin dungen ein mili tärisch wie ökono misch wich tiger Verkehrs knoten punkt war, lohn ten sich der 
aufwän dige Bau einer Brü cke und ihr kost spieliger unterhalt. die rolle antio cheias als drehkreuz 
des Verkehrs und die damit ver bundene er rich tung einer steinernen Brücke erinnert in vielerlei hin
sicht an die situa tion des mittel al ter lichen re gens burgs, das seit der 1. hälfte des 12. Jhdts. als schnitt
punkt wichtiger Fern straßen mit kom fortablem Fluss übergang große Bedeutung und erklecklichen 
reich tum ge wann.148

angesichts der Bedeutung, die die Mäanderbrücke von antiocheia hatte, ist es zwar nicht zwingend, 
aber auch nicht überraschend, dass sie auf städtischen Münzen abgebildet wird. auf einer Prägung 
des decius ist der Fluss, der durch die abgebildete Brücke hindurchfließt, mittels einer Münzlegende 
namentlich als MЄ aNΔΡOc ausgewiesen (abb. 12a), so dass an der identität des überbrückten 
stromes kein zweifel be ste hen kann. Bemer kenswert ist allerdings, dass diese Brücke, die – wie dem 
zeugnis strabons zu ent nehmen ist – bereits um die zeitenwende existierte,149 anscheinend erst auf 

145 Für diese straße vgl. talbert, atlas, karten 61 und 65. es ist bezeichnend, dass antiocheia mit den beiden wichtigsten 
Nachbarstädten an der einen wie der anderen straße – also mit Laodikeia und mit aphrodisias – ho mo noia bekundete, vgl. 
P.r. Franke – M.k. Nollé, die homonoiaMünzen kleinasiens und der thrakischen rand gebiete i, saarbrücken 1997, 7 f. 
eini ge der homonoiamünzen auf die eintracht mit aphrodisias scheinen darauf hinzuweisen, dass antiocheia mit seiner 
Nach barstadt die Verehrung der aphrodite von aphrodisias teilte, so dass die aphro dite prägungen von an tio cheia (z.B. 
im hoofBlumer, kM, 112 Nr. 22) anscheinend auf einen Fi lial kult dieser Gottheit hinweisen.
146 das scheint richtig zu sein, allerdings steht nicht fest – wie robert, carie, 39 und 223 meinten –, dass es sich bei dieser 
straße um den Marschweg des kaisers trajan handelt, und ziemlich unwahrscheinlich ist es, dass ca ra calla über diese 
route in den Partherkrieg gezogen ist (ebd. 39 und 274 ff.). Während es so gut wie sicher ist, dass trajan im Winter 113 
durch antiocheia am Mäander kam, wissen wir nicht, ob er von dort weiter über aphro disias und herakleia an der salbake 
oder über Laodikeia am Lykos nach kibyra gelangte und von dort nach Lykien oder Pamphylien zog, wo er sich einschiffte 
(vgl. etwa h. halfmann, itinera principum. Geschichte und typolo gie der kaiser reisen im römischen reich, Wies baden 
1986, 187). caracalla ist, wie es scheint, über Prusias ad hypi um, ankyra und die kilikische Pforte nach syrien marschiert 
(ebd. 227; ausführlich W. ameling, eine neue inschrift aus Prusias ad hypi um, ea 1, 1983, 6374, bes. 6873: der Weg 
caracallas durch kleinasien im Jahre 215; zuletzt dazu M. adak, zwei neue archon ten listen aus Prusias ad hypium, chiron 
37, 2007, 110, bes. 6). 
147 zu dieser recht unbedeutenden straße am südufer des Mäanders vgl. Magie, rule, ii 989 anm. 26, ferner Mar chese, 
Maeander, 250. sie ist bei talbert, atlas, karte 61 nicht verzeichnet.
148 e. Feistner (hrsg.), die steinerne Brücke in regensburg (= Forum Mittelalter, Band 1), regensburg 2005.
149 es ist unklar, wann bei antiocheia die erste steinbrücke über den Mäander gebaut wurde. Wäh rend h. kaletsch, dNP 
1, 1996, s.v. antiocheia 6, 765 f., in einem von Fehlern strotzenden Beitrag – der nicht einmal den erkenntnisstand des re
artikels von 1894 bietet und diesen als einzigen Literaturhinweis präsentiert – glaubt bzw. den eindruck erweckt, die Brücke 
habe schon zu zeiten des aufenthalts des Vulso in antiocheia (Livius XXXViii 13), also im Jahre 189 v. chr., bestanden, 
denke ich eher an einen Bau in der zeit des M’. aqui lius, als dieser das Fernstraßennetz der geerbten Pro vinz erneuerte 
bzw. ausbaute. seine straßenbauaktivitäten sind in der Nähe antio cheias – nämlich auf dem terri torium von tralleis – 
durch Meilensteine bezeugt, die offensichtlich beim ausbau der straße von ephesos nach Lao dikeia errichtet wurden; vgl. 
dazu st. Mit chell, The ad mi nistra tion of roman asia from 133 Bc to ad 250, in: W. eck (hrsg.), Lokale autonomie und 
römi sche Ord nungs macht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahr hun dert (schriften des historischen kollegs 
42), München 1999, 1746, bes. 1721. alternativ lässt sich erwägen, dass die an ti o cheische Brücke bereits kurz nach der 
Befreiung von rhodos gebaut wurde, als antiocheia Landbesitz auf dem an deren ufer des Mäanders erhielt und mit dem 
Bau einer Brücke die zusammengehörigkeit seines territoriums unter strei chen konnte. der Bogen auf der Brücke, der auf 
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Münzen des fortge schrit tenen 3. Jhdts. n. chr. dargestellt wird: die bis jetzt bekannt gewordenen 
antiocheischen Geldstücke mit Brü ckendar stel lungen tra gen nämlich auf ihren Vorderseiten 
nur die Bildnisse der kaiser decius (abb. 12ab),150 Va leri anus (abb. 12c)151 und Gallienus (abb. 
13al).152 Während die Brückenprägungen mit den Por träts des de cius und Va le rianus recht selten 
und ziemlich qualitätvoll gearbeitet sind, wurden die mit dem Bildnis des Gallienus offen sichtlich 
während seiner alleinherrschaft in völlig anderem stil produziert und in größerer Menge mit vielen 
Vorder und rück seiten stempeln und zahlreichen Bild vari an ten wie auch, der schlechten Qualität 
nach zu urteilen, in ziem licher hast geprägt. aus der zahl der rückseitenstempel ergibt sich – wie der 
appendix zeigt, der nur publi zier te Münzen be rück  sichtigen konnte und nicht die unveröffentlichten 
Bestände der Museen oder Privat samm ler –, dass mit der gallienischen Brückenemission eine enorme 
Menge an städtischem Wechselgeld in umlauf ge bracht wurde. das deutet wiederum auf einen 
außergewöhnlich ho hen Bedarf an lokaler Münze hin, der in dieser zeit und situation nur mit der 
an wesen heit einer größeren zahl römischer soldaten erklärt werden kann.153

die Vorderseiten der gallienischen Brückenprägungen zeigen allein den kaiser Gallienus – also nicht 
salo nina – aus nahms los als krieger mit helm, Panzer, schild und Lanze (abb. 13al). sie bringen durch 
die Büste des kaiserlichen Vorkämpfers die antiocheische Brücke mit der aufs äußerste angespannten 
militäri schen situation der zeit in Verbindung. augen schein  lich woll ten die an tio cheer mit ihren 
Brü cken prägungen unter Gal lie nus nach drück lich auf die rolle hinweisen, die ihre Brücke in dieser 
krisenzeit spielte: Nachdem die sassaniden im Juni oder Juli 260 n. chr. kaiser Vale rianus gefangen 
genommen hatten und dann bis nach selinus in kilikien und iko nion in Lykaonien vor ge stoßen 
waren,154 gewann die Mäander talstraße und damit auch die an ti oche ische Brü cke für die rück ge win
nung der von den sassani den erober ten Gebiete an Bedeu tung, ging es doch darum, frische rö mische 
hee res verbände und den benötigten Nachschub schnell von der ägäis in das in nere klein asi ens und 
an die südküste zu schaffen.155 da dies, um eine Frühjahrs oder Früh sommer offen sive der schnellen 

den Mün zen dargestellt ist, wäre dann als eine art tri umph bogen zu erklären. Ohne neue Quellen zeug nisse wird sich das 
Problem jedoch nicht abschließend lösen las sen.
150 es gibt zwei rs.Varianten der decischen Brückenprägungen: Bei der einen ist der Flussgott durch die Legende als 
Meandros be zeichnet: Vs. aVt k traiaNOc ΔЄ kiOc; drapierte Büste des decius mit Lorbeerkranz n. r. – rs. aN ti
OXЄΩΝ  ΜЄΑΝΔΡΟc (letztes Wort i. a.); sechs  bogige Brücke mit Bogen kon struktion auf der l. seite, auf der Brücke 
Flussgott mit schilf und Füllhorn n. l. la gernd; hinter ihm tyche und athena n. l. st. (London: B.V. head, BMc caria 22, 
Nr. 52; Paris: rayet – Thomas, Milet, 8 anm. 1 mit um zeich nung der rs. = abb. 12a und imhoofBlumer, Flg., 289 Nr. 
286 mit abb. der rs.); bei der anderen Variante fehlt eine solche Legende: Vs. aVt k traiaNOc ΔЄkiOc; drapierte 
Büste des decius mit Lorbeerkranz n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; sonst wie zuvor (sNG von aulock Nr. 8058; auktion Finarte 
[sammlung Fontana] 1996, Nr. 1225; auktion cNG 181, 2008, Nr. 139 [J.s. Wagner coll.]; auktion Lanz 147, 2009, Nr. 456 
= abb. 12b).
151 BMc caria 23, Nr. 56 (London); auktion cNG triton 13, 2010, Nr. 336 = abb. 12c (tyche ist zweifelsfrei zu erkennen, 
wird aber als «figure holding walking staff» beschrieben).
152 Vgl. den appendix, der eine übersicht über die mir bekannten stempel gibt.
153 diesen zusammenhang hat insbesondere r. ziegler in zahlreichen Beiträgen zu den Verhältnissen in kilikien heraus
gearbeitet, vgl. etwa ders., kaiser, heer und städtisches Geld. untersuchungen zur Münz prägung von anazarbos und an
derer ost kili ki scher städte, Wien 1993, 137153; ders., zur Geld und Wirt schafts geschichte von anemurion, in: samm lung 
köhlerOsbahr iii/3. Griechische Münzen und ihr umfeld. die Prägungen der kilikischen stadt anemurion, duisburg 
2008, 2639.
154 zu dem datum der Gefangennahme Valerians i. vgl. jetzt a. Goltz – u. hartmann, Valerianus und Gallienus, in: 
Johne, soldatenkaiser, 248 f. mit der älteren Literatur. zu dem persischen Vorstoß nach Westen vgl. noch immer ketten
hofen, kriege, 113 ff. (selinus) und 120 ff. (ikonion).
155 Für eine gute skizze der strategischen Lage in dieser zeit (mit der älteren Literatur) vgl. a. Goltz – u. hart mann, 
Valerianus und Gallienus, in: Johne, solda tenkaiser, 257262; speziell zur Lage in kleinasien J. Nollé, in: r. Martini – ders., 
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iranischen reiterverbände abwehren zu können, auch im Winter, wenn die schiff fahrt ruhte oder 
sehr gefährlich war, gesche hen musste, gewannen die Land verbin dun gen eine kriegsent schei den
de Bedeu tung. Größere heeres gruppen im Win ter mit Flö ßen über einen strom wie den Mäander 
über zusetzen, hätte schnell dazu geführt, dass die sol daten im feuch ten ufer bereich mit schlamm 
und Matsch zu kämpfen ge habt hätten oder gar in ihm stecken geblieben wären. überdies hätte das 
übersetzen viel zeit in an spruch genommen. Pon tonbrücken, wie die römer sie anzulegen wussten, 
waren im mer in Ge fahr, von einem rei ßen den strom weg ge spült zu werden. so war die steinerne 
Brücke von an  tiocheia ein se gen für den römi schen aufmarsch und die Logistik der kaiserlichen 
heere.

andererseits wäre die Brücke für den persischen Feind, der schon einmal weit nach Westen 
vorgestoßen war und der bei erneuten angriffen sich der OstWestroute am Mä ander entlang hätte 
bedienen können, von größtem Nut zen gewesen. insofern werden die römischen Militärbefehlshaber 
es für nötig gehalten haben, die Brü cke und antiocheia mit einer starken Besatzung zu sichern. 
antiocheia gehörte in der zeit der al lein herr schaft des Gallienus mit sicherheit zu jenen städten, die 
die römer zu Festungen ausbauten und die bei den de fen siven wie offensiven Planungen der Militärs 
eine äußerst wichtige rolle spielten.

aus diesen überlegungen ergibt sich, dass die gallienischen Brückenmünzen in den Jahren 260 und 
261 n. chr. geprägt wurden. im Jahr 262 n. chr. stieß Odeinathos, der Fürst von Palmyra, bereits 
bis ktesiphon, der hauptstadt der sassaniden, vor, und mit diesem Feldzug gewannen die römer 
und ihre Verbündeten die handlungsinitiative im Osten zu rück. der kriegsschauplatz der OstWest
konfrontation verlagerte sich wieder in den Orient, d.h. nach syrien und Mesopotamien. die Brücke 
und damit auch antiocheia am Mä an der verloren damit rasch jene außerordentliche Bedeutung, die 
sie auf einem der höhe punkte der reichskrise gewonnen hat ten.156 

Wie die Brückenprägungen zeigen, rechnete sich antiocheia die in stand haltung der Brücke und 
die Bewah rung ih rer Passier bar keit in den geschilderten schweren stunden des reiches als be deu
tenden Beitrag zur abwehr des ira ni schen Feindes an. der unterhalt einer Brücke war teuer,157 
und im Gegensatz zu der Brückenprägung des kiliki schen Mop su hestia158 aus der zeit der ge mein
samen herrschaft von Valeria nus und Gallienus – auf der mit der Legende ΔΩΡЄΑ (d.h. kaiserliche 
schenkung) voller stolz auf kai ser liches engage ment für die instandsetzung der Brücke über den 
Pyra mos hingewiesen wird (abb. 14) –, bringen die Geld stücke von antiocheia am Mäander die rö
mi schen kaiser nicht als Brücken euer geten ins spiel. aus diesen überlegun gen ergibt sich, dass die 

termessus Maior di Pisidia. Monete semiautonome con «testa di zeus» dell’anno Θ (9 = 260261 d.c.) di Gallienus: Note 
introduttive, annotazioni Numismatiche, suppl. XiV, Milano 1999, 22 ff. die strategische Be deu tung der Brücke hat bereits 
Wallner, soldatenkaiser, 148 richtig gesehen.
156 zur chronologie vgl. ketten hofen, kriege; vgl. ferner a. Goltz – u. hartmann, Valerianus und Gallienus, in: Joh ne, 
soldatenkaiser, 257259.
157 Vgl. dazu etwa Th. Pekáry, untersuchungen zu den römischen reichsstrassen, Bonn 1968, 126. Nichts deutet dar auf 
hin, dass die kosten für den unterhalt der Brücke, wie es sonst beim straßenunterhalt bezeugt ist, von mehreren Gemeinden 
ge tra gen wurden. 
158 Brückenprägungen aus dem Jahr 323 = 255/56 n. chr.: rs. aΔΡi ΜΟΨЄatΩΝ  Єt Γ|ΚΤ (i. F.)  ΔΩΡЄΑ (zwi schen 
den Brückenpfeilern) – ΠVΡΑΜΟc (i. a.); fünfbogige Brücke mit Bogen auf der l. seite, auf der Brücke der n. l. gelagerte 
Flussgott Pyramos (h. von aulock, die Münzprägung der kili kischen stadt Mopsus, aa 78, 1963, 231278, bes. 275 Nr. 85 
mit exem plaren der sammlungen München, Leake, BM, Paris, von aulock; sNG Levante i Nr. 1359; auktion Finarte 1996 
[sammlung Fontana], Nr. 1251 = abb. 14; auktion helios 3, 2009, Nr. 655; vgl. dazu Th. Pekáry, kaiser Valerians Brü cken
bau bei Mopsos in kilikien, in: Bonnerhisto riaaugustacol lo qui um 1964/65, Bonn 1966, 139141 und zieg ler, Prestige, 
116 mit anm. 304). auch im Falle der Brückenbauaktion von Mop su   hestia ging es um die sicherung und Ver bes serung der 
rö mischen Lo gistik.
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Brü cken dar stel lungen auf den gallieni schen Mün zen von antiocheia am Mäander weniger auf die 
wirt schaftliche Be deu tung der Brücke oder ihre restau rie rung durch eine kaiserliche euergesie159 
hin weisen wol len, als viel mehr die sym ma chie leis tung160 und Wich tig keit an tio chei as in einer 
der kri tischs ten situa ti onen des rei ches her aus stellen sol len: in dieser zeit entsprach die Geltung 
antiocheias der seiner Brücke, und dies brin gen die gallienischen Brücken prä gun gen auch deutlich 
zum ausdruck. die von ihrer emissionsstärke her ver hält nis mä ßig schwachen Brü cken prä gun gen 
mit den Por träts des decius und Valerianus zei gen, dass die rö mi schen truppen und Nach schub
transporte über die se route an ge sichts der aggressionen Šāhpuhrs i. schon früher einsetzten und 
bereits damals die antioche ische Mäan derbrücke eine gewisse Be deutung zu ge win nen begann.161

antiocheia scheint während der alleinherrschaft des Gallienus zu einer wichtigen etappe für die 
römi schen truppen geworden zu sein. darauf deutet ein weiterer Münztypus der gallienischen zeit 
hin, der den schmie degott hephais tos bei der Fertigung eines helmes zeigt (abb. 15).162 Vor einiger 
zeit habe ich dargelegt, dass dieses Münzbild auf ein flo rierendes schmie de hand werk hinweist und 
vor allem auf die Be reit stellung von Waffen für die römische ar mee.163 in der ge schil der ten militä
rischen situation ist es klar, dass städte wie antiocheia und aphro di sias, auf deren terri to rium bzw. 
in de ren umgebung es reiche eisen erzvor kom  men gab,164 die aus stat tung der durch mar schieren den 
trup pen ver bände ergänzten und ver bes serten. zu  sätz  lich konnte antiocheia mit seinem großen und 
frucht ba ren ter ri torium – das strabon eigens er wähnt165 – einen spürbaren Bei trag zur Versorgung 
der durch zie hen den truppen leisten. 

Nicht ohne Grund weisen zahlreiche städtische emissionen, die demeter und dionysos ab bil den, 
darauf hin, dass in antiocheia beiden Gott heiten große Verehrung zu teil wur de, weil sie für reiche 
ern ten bzw. ergiebige Lesen gnädig gestimmt werden muss ten. aus den antiocheischen Münzen 
ergibt sich, dass in der kaiserzeit auf den Münzen kon ti nuier lich der Getrei degöttin gedacht wurde 
und dass sie in der stadt einen größeren tempel besaß (abb. 16ab).166 auf den Getrei dereichtum des 

159 Wie etwa robert, délos, 446 anm. 71: «des monnaies du iiie siècle de notre ère célèbrent quelque restauration monu
men tale de ce pont». Gegen die Vorstellung, der Brücke wäre nach einer größeren restau rie rung gedacht worden, spricht 
zum einen, dass es emissionen unter drei kaisern gibt, zum anderen der verhältnis mäßig lange zeitraum derartiger emis
sionen von ca. 249261/2. sprechend ist überdies, dass der schwer punkt der Brücken münzenemissionen in der zeit der 
allein herrschaft des Gallienus liegt. 
160 unklar ist, ob antiocheia sich als socius der römer bezeichnen durfte, wie es etwa die Nachbar stadt aphrodisias tat; 
zu dem symmachiegedanken in der römischen kaiserzeit vgl. Nollé, colonia und socia, passim, mit weiterer Literatur.
161 zu den kriegsvorbereitungen des decius gegen die sassaniden vgl. ziegler, Prestige, 105108 und Weiss, auxe, 369; 
jetzt auch u. huttner, Von Maximinus Thrax bis aemi li a nus, in: Johne, sol datenkaiser, 206 f.
162 Vs. aV k Π    ΛΙΗΝΟc; drapierte Büste des Gallienus n. r. — rs. aNtiOXЄ; hephaistos n. r. sitzend schmie det vor 
ihm stehenden helm (sNG kopenhagen, caria, Nr. 64; Paris: F. Brommer, die klein asiatischen Münzen mit hephaistos, 
chiron 2, 1972, 531544, bes. 539 Nr. 12 mit tf. 28, 5 = Nollé, hephaistos, 64 abb. 11 = abb. 15).
163 Nollé, hephaistos, 73 anm. 90.
164 ebd. 73 mit anm. 90. Vgl. auch die karte in Marchese, Maeander, 41 Plate ii.
165 strabon Xiii 4, 15 (c 631): χώραν δ᾿ ἔχει πολλὴν ἐφ᾿ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ πᾶσαν εὐδαίμονα, πλείστην δὲ φέρει τὴν 
καλουμένην Ἀντιοχικὴν ἰσχάδα· τὴν δὲ αὐτὴν καὶ τρίφυλλον ὀνομάζουσιν· Sie [= die stadt antiocheia] hat viel er trag reiches 
Land zu beiden Seiten des Flusses; am meisten bringt es die sogenannte antiocheische Feige hervor. Dieselbe nennt man auch 
Triphyllon. zur Lage antiocheias an zwei schwemm land ebenen vgl. Mar chese, Maeander 134 f. (mit Lagekarte).
166 z.B. auf den rs. pseudoautonomer Münzen: Vs. BOVΛh; kopf der Bule n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; demeter n. l. st. 
(BMc caria 15 Nr. 10); Vs. iЄPa cVNkΛΗΤΟc; drapierte Büste des senats n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; demeter in Va. 
st., kopf n. l. gewandt, in der vorgestr. r. Gebinde aus ähren, mit der erhobenen r. Fackelstab hal tend (auktion Peus 366 

[slg. Burstein], 2000, Nr. 668; sNG München, karien, Nr. 71 = abb. 16b). auf Münzen mit dem Porträt Marc aurels: Vs. aV 
kai M  aNtΩΝΙΝΟc; drapierte Büste mit Lorbeerkranz n. l. — rs. aNtiOXЄΩΝ; demeter n. l. st., in der r. Gebinde 
aus ähren und Mohn, mit der L. Fackelstab haltend (sNG München, karien, Nr. 84 = abb. 16a; sNG München, karien, Nr. 
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antiocheischen territoriums weist auch jene ikonographisch bemer kens werte städtische Münze hin, 
die den Flussgott Morsy nos nicht lie gend, son dern stehend zeigt: Wäh rend er in seinem linken arm 
einen schilfstängel hält, sind in seiner vor ge streckten rechten zwei ähren zu erkennen; seinen linken 
Fuß hat er auf eine amphora gesetzt, aus der Wasser aus fließt (abb. 17a).167 Möglicherweise wurde 
auch sarapis, der auf der Vorderseite einer pseudo auto nomen kleinmünze antiocheias vor kommt 
(abb. 17b),168 in seiner rolle als Gewährer und schüt zer des Getreide segens verehrt.169 kaiser zeit liche 
Prä gun gen mit Bildern des dio ny sos sind ebenf alls häufig (18ae).170 er gehörte mit sicherheit zu 
den wich tigsten Gottheiten der stadt, da er schon auf einer helle nis tischen tetradrachme abgebildet 
wird (18a).171 Grund für seine herausge hobene stel lung im antio che ischen Pantheon könnte sein, dass 
antiocheia wie vie le andere städte im Mäander ein zugsgebiet172 die Ge burt des Wein gottes auf seinem 
territorium behauptete. das indiz für eine solche antio che ische Patria tra dition ist, dass ein typus 
der unter der aufsicht des ti berius claudius Frugi in der zeit des domitian realisierten dionysos
emis sion173 einen Lik nophoren zeigt, der die einst dem Gott als Wiege dienende Ge trei de schwinge 

85); Vs. ΑΥ ΚΑΙ Μ Α  ΑΝΤΩΝΙΝΟc; drapierte Büste des Marc aurel n. l. — rs. ΑΝΤΙΟΧЄΩΝ; wie zuvor (Weber coll. 
6366; BMc caria Nr. 19; sNG von aulock Nr. 2425); Geta: Vs. ΑVt ka  cЄΠ ΓЄΤΑ c; Büste mit Lor beerkranz n. r. — rs. 
aNtiOXЄΩΝ; wie zuvor (sNG kopenhagen, caria Nr. 57). auf einer unter antoninus Pius geprägten Münze mit Marc 
aurel ist demeter in einem tempel stehend abgebildet: Vs. M aVPh ΛΙΟc  OVhPOc kaicaP; bar häup tiger kopf des 
Marc aurel n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; demeter in stilisier tem tempel n. l. st., in der r. Ge binde aus ähren und Mohn, mit 
der L. Fackelstab haltend (imhoofBlumer, kM, 111 Nr. 18). 
167 Vs. zeVc  BOVΛΑΙΟc; kopf des zeus Bulaios n. l. — rs. aNtiOXЄΩΝ  ΜΟΡcVNOc; wie im text beschrieben 
(sNG von aulock Nr. 2418 = M. caccamo caltabiano, LiMc Viii 1, 1997, s.v. Morsynos, 860 f. Nr. 1 = abb. 17a); vgl. im  hoof
Blumer, kM 1, 110 Nr. 11 mit tf. iV 8 = ders., Flg., 290 Nr. 289 mit tf. iX 26, der ein exemplar aus dem Va  ti kan abbildet, auf 
dem die ähren nicht zu erkennen sind, so dass er erwog, der Flussgott halte eine Patera in seiner r.
168 Vs. Büste des sarapis mit Modius n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ (letzter Buchstabe i. a.); adler mit gespreizten Flü geln in 
Va. (auktion Münzen & Medaillen Gmbh 30 [slg. r. Müller], 2009, Nr. 772 = abb. 17b).
169 in der identifikation mit zeus und helios (und dionysos), aber auch in seiner rolle als allgott ist sarapis auch ein 
Vege ta ti ons gott (vgl. etwa roeder, re ia 2, 1920, s.v. sarapis 1, 23942426, bes. 24182423); er ist ferner ein schutzgott der 
annona (vgl. etwa a. alföldi, die alexandrinischen Götter und die Vota publica am Jahresbeginn, Jbac 8/9, 1965/66, 5387, 
bes. 58). ab ge sehen von dieser Münze weist nur noch eine antiocheische Prägung aus helle nis ti scher zeit, die neben einem 
dreifuß den kopfschmuck der isis zeigt, auf den kult der ägyptischen Götter in der stadt hin (vgl. z.B. imhoofBlumer, kM 
1, 109 Nr. 7 mit tf. iV 7).
170 stereotype Prägungen des folgenden rs.typus: dionysos in Va. st., kopf n. l. gewandt, in der vorgestr. r. Oinochoë, 
aus der er Panther zu seinen Füßen Wein spendet, im l. arm, der in einigen Varianten auf einer säule aufgestützt ist, 
Thyrsosstab haltend: mit dem demos (sNG kopenhagen, caria, Nr. 44); mit domitian (sNG kopenhagen, caria, Nr. 49; 
sNG von aulock Nr. 2423); mit Marc aurel (imhoofBlumer, kM, 111 Nr. 19; sNG München, karien, Nr. 84; Bloesch, Win
terthur 2, 101 Nr. 3313 als caesar = abb. 18e); mit commodus (sNG kopenhagen, caria, Nr. 55).
171 Boston, Museum of Fine arts (comstock – Vermeule, Gc, 46 f. Nr. 188 = abb. 18a): Vs. kopf des dionysos mit efeukranz 
[nicht «vinewreathed», wie die Verf. schreiben; die korymben sind deutlich zu erkennen] n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ | 
aΔΡΑΣΤΟΣ | ΠΥΘΕΟΥ; Buckelstier n. l. stehend, darunter Mäandermuster; alles in einem (efeu?) kranz. Gleich mehrere 
Behauptungen in rPc ii 1, 186: «representations of dionysus had not appeared earlier on the coinage of antioch, but 
recur later ... . The personfication of the city and Liknophoros do not appear again on the coin age» sind unzutreffend: eine 
darstellung von dionysos kommt, wie diese Münze beweist, schon auf einer hellenistischen tetra drach  me von antiocheia 
vor, was diesen Gott als einen der πολιοῦχοι von antiocheia ausweist; der Likno phoros be gegnet nicht nur auf Münzen aus 
der zeit des domitian, sondern auch auf antiocheischen Münzen aus der regentschaft des Marc aurel (vgl. Babelon, inv. 
Wadd., und rPc online mit der abb. eines Wiener stücks), was allgemein die Bedeutung seines kults unterstreicht und 
dabei die Bedeutung seiner Geburt hervorhebt.
172 Vgl. dazu vorläufig Weiss, Lydiaka, passim.
173 Für die emission vgl. rPc ii 1, 186, Nr. 12171220: die typen zeigen den Liknonträger, der an die Geburt des Got tes 
erinnert (Nr. 1220), den traubenhaltenden dionysos, der auf die Weinlese anspielt (Nr. 1217,1 [Berlin] = abb. 18b), den sym
po si as tischen Gott, der einem Panther, der seinen Wagen gezogen hat, Wein aus schenkt (Nr. 1218,1 [Berlin] = abb. 18c), 
und die personfizierte stadt göttin antiocheia mit spendeschale, die offensichtlich die Verehrung des Weingottes durch die 
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auf sei nem kopf trägt (abb. 18d).174 Neben dem Getreide und Wein anbau hatten, wie wir aus stra bon 
wis sen, die Fei gen kul turen eine große Be deutung für die Land wirt schaft antio cheias,175 so dass die 
stadt auf grund ihrer guten agra rischen aus stat tung einen ins Gewicht fallenden Beitrag zur Ver sor
gung der durchzie hen den heere leisten konnte.

8.2. der Mäander, tyche und athena auf der Brücke – 
antiocheische identitäten im 3. Jhdt. n. chr.

die Münzbilder der Brückenprägungen von antiocheia am Mäander zeigen beinahe stereo typ eine 
sechs bo gi ge176 Brücke mit Ge länder, das manchmal die Form eines Gatters, dann aber die einer 
gemauerten stei nernen Brüstung hat. der personifizierte Mäan der ruht mit einem schilfzweig in 
der vorgestreckten rechten und einem Füllhorn im linken arm entwe der auf dem Brückengeländer 
oder auf einer kline.177 Während der schilfstängel an den rohrreichtum der Flussufer, aber auch an 
einen Mythos erinnert, der über den Mäander und seinen sohn kalamos (‹rohr›) erzählt wurde,178 
zeigt das Füllhorn, wie bewusst sich die antiocheer dessen waren, dass sie einen Großteil ihres 
reichtums dem Fluss verdankten. Barclay V. head schloss aus jenen dar stel lungen, die den Fluss gott 
auf dem Brücken ge länder zeigen, dass das Münzbild eine real existierende statue des Mäanders, also 
eine art Brückenfigur, abbilde. solche Brückenfiguren kennen wir z.B. vom Pons aelius in rom.179 
Wie auch immer, die entweder nur gedanklich vollzogene epiphanie des Mäanders auf einer kli ne 
oder auch die reale Plazierung einer statue von ihm auf dem Brückengeländer sollten anscheinend 
darauf hinweisen, dass der Fluss gott wegen der antiocheischen Brücke aus ruhen kann und keine der 
Fähren auf seinem rücken tragen muss180, mit denen gewöhnlich das über setzen über den strom 

stadt ausdrücken soll (Nr. 1219). Für die Münze mit dem Liknophoren vgl. die folgende Fußnote.
174 zu solchen Prägungen mit Liknophoren vgl. allgemein imhoofBlumer, GrM, 662 f. Nr. 411 mit tf. iX 23 = abb. 18d 
[athen] und Lederer, NBeitr., 60 f.; speziell für tmolos das corpusculum von c. Foss, a Neighbor of sardis: The city of 
tmolus and its successors, clant 1, 1982, 178205, bes. 181 Nr. J (= ders., history and archae ology of By zan  tine asia 
Minor, aldershot 1990, Nr. X, ebd.) = sNG von aulock Nr. 3240 = abb. 19. keine Berücksichtigung fanden die Likno pho
ren  dar stel lungen auf Münzen bei i. kraus kopf, Lik non, in: Thescra V, 2005, 278283. Von den städten, die Münzen mit 
Liknophoren prägten, stili sierten sich teos, Magnesia am Mäander und tmolos als Geburtsorte des dionysos; für teos 
vgl. diodor iii 66 (und dazu W. ruge, re 5a 1, 1934, s.v. teos, 539570, bes. 560), für Magnesia am Mäander s. schulz, die 
Münz prägung von Magnesia am Mäander in der römischen kaiserzeit, hil des heim/New York 1975, 73 f. Nr. 175 (dionysos
kind auf cista mystica, von korybanten um tanzt), 89 f. Nr. 280 (dionysoskind in Liknon); 111 Nr. 419 (dionysoskind in 
Liknon auf Ferculum) und für tmo los Weiss, Lydiaka, 99107.
175 Generell zu der antiken Feigenproduktion im unteren Mäandertal vgl. Marchese, Maeander, 49. Für antiocheia spe ziell 
stra bon Xiii 4, 15 (c 631), ein Graffito auf delos (a. severyns, deux «Graffiti» de délos, Bch 51, 1927, 234243, bes. 234
238 und robert, Ét. anat., 416 anm. 7), ferner die Beobachtungen mehrerer neuzeitlicher reisenden, die die kon ti nu i tät des 
Feigenanbaus bis in ihre zeit dokumentieren, z. B. Philippson, reisen V, 37; von Banse, türkei, 143; robert, do cu ments, 30 
f.
176 eine Prägung mit dem Porträt des Gallienus zeigt lediglich fünf Bögen: sNG von aulock Nr. 2430 = abb. 13l.
177 Für das Lagern des Flussgottes auf dem Brückengeländer vgl. die Prägung des decius (hier anm. 150 und abb. 12ab); 
für den Mäander auf der kline vgl. insbesondere abb. 12c, 13c, d, e und k, wo sogar die Nacken rolle der kline wie der
gegeben ist.
178 zu dem Mythos von kalamos vgl. Nollé, Beiträge 45, 5060.
179 Vgl. ein hadrianisches Medaillon (in einem renaissanceNachguss?) der staatlichen Münz sammlung München (h. 
küthmann – B. Overbeck, Bauten roms auf Münzen und Medaillen, München 1973, 64 Nr. 123), ferner Galliazzo, Ponti, ii 
1317.
180 Für den Fährverkehr über den Mäander vgl. strabon Xii 8, 19; dazu Magie, rule, ii 989 anm. 26 und J. engels, der 
verklagte Flussgott Mäander, historia 51, 2002, 192205, bes. 194. W.J. hamilton, researches in asia Mi nor, Pontus, and 
armenia i, London 1842, 529 berichtet davon, dass er am 18. Oktober 1836 für seinen Besuch der ruinen von antiocheia 
den 100 Fuß breiten Mäander mit einer Fähre überqueren musste. 
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bewerkstelligt wurde. die aufstellung einer Mäander statue auf der Brücke könnte aber auch eine art 
Beschwörung des Flussgottes und ein steingewordenes Gebet an ihn sein, dass er die Brücke trage 
bzw. ertrage.181

einer der beiden Brücken aufgänge ist durch ein dreibogiges, doppelstöckiges tor heraus gehoben. 
Während es auf vielen Münzen nur stark abstrahiert wiedergegeben ist, bilden einige Prägungen 
mehrere details ab: es hatte einen überhöhten Mittelbogen, über den nie drigeren seitenbögen 
standen säulen (abb. 12b und 13c, d, f, i, k).182 die annahme, dass dieser Bogen die territorial grenze 
von antiocheia markiere, wurde von Louis ro bert mit guten argumenten bestritten.183 er weist auf 
strabon hin, der ausdrücklich betont, dass anti o cheia – spä tes tens seit der der Befreiung kariens von 
der rhodi schen herrschaft im Jah re 167 v. chr. – durch Gebiets zu weisungen der römer184 zu beiden 
seiten des Flusses Land besitz hatte. des halb ist anzu neh men, dass die antioche er diesen Brückenbo
gen nicht zur Markierung ihrer territoriumsgrenze, sondern zur Propa gierung des ruhms ihrer 
stadt nutz ten und ihn mit statuen geschmückt hatten, die auf die glanzvolle Geschichte antio cheias 
hinwiesen und Gründer wie schutzgottheiten darstellten. Wahr schein lich wurde bei dem Bo gen 
eine art Brü ckenzoll erhoben, denn wir müssen annehmen, dass die antio cheer die kosten für den 
unterhalt der Brücke auf die reisenden umlegten und überdies an dem Verkehr, der über sie hinweg
ging, ver dienen wollten.185

auf dem torbogen der Brücke steht ein langbeiniger Wasser vogel, bei dem man an einen storch,186 
aber auch an einen reiher oder kranich denken kann. die Münzen reflektieren Lokalkolorit, näm
lich das reichliche Vorkommen von Wasser vögeln an den ufern des Flusses – in den auwäldern 
der altwasserarme des stark mäandrierenden stromes und auf seinen Feuchtwiesen –, aber auch 
die empfäng lichkeit der Griechen für dieses Natur schau spiel. schon homer begeisterte sich am 
kaystros, den die tür ken heute als den ‹kleinen Mäander› bezeichnen, für das Vogell eben in dessen 
Feuchtgebieten und schil dert es in seiner ilias mit meh reren Versen in einem Vergleich: Und sie – so 
wie viele Schwärme von geflügelten Vögeln, | Gänsen oder Kra ni chen oder Schwänen mit langen Hälsen, 
| auf der Asischen Wiese bei des Kaÿster Strömungen | hierhin und dorthin fliegen, prunkend mit den 
Flügeln | mit Geschrei sich vorwärts nieder lassend, und es erdröhnt die Wie se ... .187 auch das kleine 
städtchen Myous188, das vor der Ver landung der Mäanderbucht ursprünglich am austritt des Flusses 

181 Für den Gedanken, dass ein Flussgott eine Brücke ertragen/dulden muss (ἀνέχεσθαι), wenn sie Be stand haben soll, vgl. 
das epigramm aus adana, das vom überbrückten Fluss sagt: αὐτὸς τήνδε γέφυραν ἀνασχόμενος τελέσασθαι (Mer kelbach 
 stauber, step iV, 214 f. Nr. 19/14/01). denselben Gedanken formuliert statius, silvae iV 3, 76 ff., wo er den von domitian 
überbrücken Fluss Volturnus sprechen lässt: et nunc ille ego turbidus minaxque, | vix passus dubias prius carinas | iam 
pontem fero perviusque calcor. Vgl. auch a. seppilli, sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti, Palermo 1977 und reimbold, 
Brücke, 67, der auf das Fortleben der Vorstellung von einem übernatürlichen Brückenschützer hinweist.
182 F.s. kleiner, The trophy on the Bridge and the roman triumph over Nature, antcl 60, 1991, 182192, bes. 191 f. will in 
solchen Bögen den triumph des Bauherrn über die Natur reflektiert sehen; allgemein zu ihnen Galliazzo, Ponti, i 529535.
183 robert, hellenica 2, 95 mit anm. 7; vgl. ferner robert, délos, 446 f.
184 habicht, Volksbeschlüsse, 242 ff. Nr. 65, z. 22 f.: ἐπὶ τῶι γεγονότι προσορισμῶ[ι τῆς χώρας] | καὶ ἐπὶ τῶι διὰ τῆς τῶν 
προσόδων ἐπ[αυ]ξήσεως.
185 solche Brückenzölle sind uns für die byzantinische zeit bezeugt, vgl. etwa P. armstrong – W.G. caranagh – G. shipley, 
crossing the river: Observations on routes and Bridges in Laconia from the archaic to Byzantine Periods, aBsa 87, 1992, 
293310, bes. 299 f. die Brückentürme bzw. –tore mittel alter licher Brücken hatten eine ähnliche Funktion.
186 so etwa B.V. head, BMc caria, 23 Nr. 57: «but stork perched on top of gateway».
187 ilias ii 459463: τῶν δ ,̓ ὥς τ᾿ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά, | χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, | Ἀσί
ῳ ἐν λει μῶ νι, Καῡστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, | ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι, | κλαγγηδὸν προ καθι ζόν των, 
σμαραγεῖ δέ τε λειμών ... übersetzung von W. schadewaldt, homer. ilias, Frankfurt a. M. 1975, 35.
188 Vs. apollonkopf mit Lorbeerkranz n. r. – rs. MYh; Wasservogel n. r./n. l. gewandt in Mäander kreis (imhoofBlumer, 

.
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in die ägäis lag, bildet auf seinen klei nen Bronzen des 4. Jhdts. v. chr. einen der bei homer genannten 
Wasservögel ab, entweder eine Wildgans oder einen der ‹schwäne mit langen hälsen› (abb. 20ab).

Bei einem sehr sorgfältig gefertigten stempel aus der zeit des decius stehen hinter dem ge lagerten 
Mä an  der noch weitere Gestalten. Während bei dieser Prägung wegen der klein heit der darstellung 
und der er haltung der Münze die identifikation leicht zweifelhaft bleibt, sind auf besser erhaltenen 
exemplaren die beiden dargestellten Gottheiten sicher mit der stadttyche von antio cheia (12c)189 
und wahrscheinlich mit der antiocheischen athena (12bb)190 zu identifizieren. die bei dem ruhenden 
Flussgott stehende stadttyche beschreibt bildlich die geogra phische Lage anti o chei as ‹am Mäander› 
bzw. ‹oberhalb des Mäanders›. Letztlich handelt es sich dabei um eine Variierung des be rühm ten 
statuarischen typus der tyche des syrischen antiocheias, bei der der Flussgott Orontes zu Füßen der 
stadt göttin vorbeischwimmt.191 auf den Münzen antiocheias kommt die personifizierte stadt tyche 
immer wieder vor (abb. 21ab). hin und wieder wird sie in einem stilisierten tempel dargestellt, was 
darauf hinweist, dass die antiocheer für sie einen tempel, ein sogenanntes tycheion, errichtet hatte.192

athena ist neben zeus und apollon193 eine der führenden stadt gottheiten des karischen an ti o cheias. 
das häufige Vor kom men der Göttin auf den Münzen der stadt (abb. 22af) legt dies nahe,194 ihre 

kM 1, 90 Nr. 1/2; e. Babelon, traité des monnaies grecques et romaines ii 2, Paris 1910, 1057 f. Nr. 1774 f., der an einen 
Pelikan denkt, doch ist wegen der Form des schnabels eher an eine Wildgans oder an einen schwan zu denken; wenn es 
sich um einen schwan handelt, könnte eine Verbindung mit dem schutzgott der stadt, apollon terbintheus [zu ihm P. 
herrmann, Neue urkunden zur Ge schich te von Milet im 2. Jahrhundert v. chr., istMitt 15, 1965, 70117, bes. 90117: 2. 
antenblock vom tempel des apollon termintheus in Myus, bes. 92 anm. 62; r. Bol, der torso von Mi let und die statue 
des apollon termintheus in Myus, istMitt 55, 2005, 3764, bes. 59 f.] impliziert sein; weitere exemplare: sNG tur key 1 
[kayhan] Nr. 507511; auktion aufhäuser 12, 1996, Nr. 202 = abb. 20a; auktion Lanz 86, 1998, Nr. 179; Mün zen & Me dail
len deutschland Gmbh 15 [slg. righetti], 2004, Nr. 655 = abb. 20b).
189 Vgl. insbesondere die Münze auktion cNG triton 13, 2010, Nr. 336 (= abb. 12c), bei deren Beschreibung der Bear
beiter des ka ta log textes sich offensichtlich nicht im Geringsten um die identifikation bzw. interpretation der von ihm 
beschriebenen Gestalt schert und deshalb schreibt: «to right, figure, holding walking staff, traversing bridge left». steuerruder 
und Polos der tyche sind auch auf einer decischen Prägung zu erkennen (sNG von aulock Nr. 2431 = abb. 13a).
190 auf der Münze sNG von aulock Nr. 8058 = abb. 12bb ist ein Objekt auf dem kopf der Gestalt gut zu erkennen. da 
die Gottheit, die einen stab bzw. eine Lanze mit der erhobenen r. hält (in Frage kommen zeus, apollon, hera, ares und 
athena) dieses Objekt auf dem kopf trägt – auch in der Ver größerung gut erkenn bar –, liegt die identifizierung mit athe na 
nahe, wobei roma nicht ausgeschlossen werden kann.
191 zu ihr vgl. etwa t. dohrn, die tyche von antiochia, Berlin 1960; e. christof, das Glück der stadt. die tyche von 
antiochia und andere stadttychen, Frankfurt am Main/Ber lin etc. 2001; M. Meyer, die sog. tyche von anti o cheia als 
Münzmotiv in kilikien, Olba 2, 1, 1999, 185194.
192 Beispiele für tyche im tempel: Vs. Vs. iЄPa cVNkΛΗΤΟc; Büste des senats n. r. — rs. aNtiOXЄΩN (die beiden 
letzten Buchstaben i. a.); tyche in Va. in stilisiertem tempel st., kopf n. l. gewandt, mit der vorgestr. r. steuerruder, im l. 
arm Füllhorn haltend. (BMc caria, 17 Nr. 24 mit tf. iii 9 = abb. 21a); Vs. M aVP aNtΩ  ΚΑΙcaP; caracalla barhäuptig 
n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; stilisierter tempel, darin tyche mit Polos, steuerruder und Füllhorn n. l. st. (BMc caria, 21 Nr. 
45). Für tyche ohne tempel vgl. z.B. Vs. iЄPa ΓЄΡΟVcia; Büste der Gerusia n. r. — rs. aNtiOXЄΩN; tyche in Va. st., 
kopf n. l. gewandt, mit der vorgestr. r. steuerruder, im l. arm Füllhorn haltend (Lindgren i Nr. 606); Vs. aVt k M aNt 
ΓΟΡΔΙΑΝΟc; drapierte Büste mit Lorbeerkranz n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; wie zuvor (sNG kopenhagen, caria, Nr. 58 = 
rPc Vii 1, 238 Nr. 612 = abb. 21a); Vs. ЄreNia aitrVckiΛΛΑ; drapierte Büste der etruscilla n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; 
wie zuvor (sNG kopenhagen, caria, Nr. 62).
193 Für zeus s. unten. apollon wurde in antiocheia offensichtlich als der schutzgott der seleuki dischen Grün der dy nastie 
verehrt. auf den frühen hellenistischen Münzen der stadt kommt er vor (Vs. kopf des apollon mit Lorbeerkranz n. r. – 
rs. aNtiOXeΩΝ cΩciΠΟ; isiskrone und dreifuß, darunter Mäander [imhoofBlumer, kM, 108 Nr. 1 und 109 Nr. 7]); 
in seinem heiligtum wurden in stein gemeißelte staats urkunden aufgestellt, wie aus dem in ery thrai gefundenen antio
cheischen Psephisma für erythräische richter hervorgeht (anm. 199). in römischer zeit scheint er allerdings gänzlich an 
Bedeutung verloren zu haben, so dass er in der kaiserzeitlichen Münzprägung antiocheias keine rolle mehr spielt.
194 z.B. unter augustus bzw. tiberius (rPc i 466 Nr. 2834); Marc aurel (sNG München, karien Nr. 82); com mo dus (sNG 
von aulock Nr. 2426 = abb. 22e; BMc caria 20 Nr. 44); Gordian iii. (rPc Vii 1, Nr. 607, 2 [Wien] = abb. 22f); ferner auf der 
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dar stellung auf den Vorderseiten von pseu doauto nomen Prä gungen (abb. 22a) beweist es:195 Nur 
führenden stadt gott heiten wurde diese heraus stellung auf kaiserzeitlichen Prägungen zu teil. athenas 
Bedeutung für die stadt ist zunächst damit zu er klären, dass anti ocheia am Mäander einen atheni
schen könig – nämlich krana os, den sohn des kekrops – für sich als «Gründer» in anspruch nahm, 
der dem Mythos nach in enger Beziehung zu athena stand196 und den antiocheia auf einer Münze 
pro pagierte (abb. 23a).197 der ältere Plinius überliefert in seiner ‹Natur ge schich te›, dass antiocheia 
an die stelle zweier Mäandertalstädtchen namens symmaithos und kranaos ge treten sei.198 daraus 
hat die althistorische For schung mit recht den schluss gezogen, dass der seleu ki dische Grün derkönig 
der stadt – wahr scheinlich antiochos i.199 – antiocheia durch einen syn oi kis mos die ser beiden 
siedlungen gegründet habe.200 spätestens nach den römischen Landzu weisungen von 167 v. ch. ver
stärk te wenigstens eine weitere kleinstadt, die Plinius nicht kannte oder der erwäh nung nicht für 
wert hielt, die städtische Bevöl kerung und trug zur Vergrößerung des territoriums bei. dass es sich 
dabei um Narbis han delt, die als Gründer heroine auf einer kleinmünze antiocheias abgebildet wird 
(abb. 23b), ist möglich, aber vorerst nicht zu beweisen.201 

Vor kurzem haben hasan Beden und Francesco Mannucci behauptet, jenes kranaos, aus dem der 
se leu ki den könig einen teil der Bewohner seiner neuen stadt nahm, hätte nicht in der Nähe von 

rs. sog. pseudo autonomer Münzen mit der heroine Narbis (hier anm. 199), der hiera Bule (BMc caria 17, Nr. 23; Bloesch, 
Winterthur 2, Nr. 3309 = abb. 22b) und dem hl. senat (Bloesch, Winterthur 2, Nr. 3307 = abb. 22c; sNG München, karien 
Nr. 73 = abb. 22d) .
195 Vgl. z.B. Vs. drapierte Büste der athena mit aigis n. r. — rs. aNtiOXЄΩN; auf schenkel knochen/Blitz (?) stehender 
adler mit ausgebreiteten schwingen, kopf n. r. gewandt (imhoofBlumer, kM, 110 Nr. 12 f. und sNG von aulock Nr. 8055 
= abb. 22a); Vs. drapierte Büste der athena mit geschulterter Lanze n. l. — rs. aNtiOXЄΩΝ; hermes in Va. st., kopf n. 
l. gewandt, in der vorgestr. r. Geldbeutel, in der L. kerykeion (sNG München Nr. 62 f.).
196 das stellt insbesondere tambornino, re Xi 2, 1922, s.v. kranaos 3, 1569 f. heraus: «andererseits lassen mehrere züge 
des von k. berichteten Mythos auf eine enge Verbindung mit athena schließen: so sein eintreten für athena in deren streit 
mit Poseidon, die Benennung des Volks der athena und ihrer Burg nach dem Namen des k. es liegt also die Vermutung 
nahe, daß der Name k. in seiner ursprünglichen Form eine dem kreis der athena an ge hörige Gottheit bezeichnet hat, die 
im demos Lamptrai beheimatet gewesen ist». 
197 Vs. ΔΗΜΟc; drapierte Büste eines reifen Mannes n. r. — rs. kPaNaOc – aNtiOXЄΩΝ; kranaos mit chiton und 
chlamys n. l. st., in der vorgestr. r. Patera, L. gesenkt, opfert auf vor ihm stehenden altar mit lodernden Flammen (sNG 
von aulock Nr. 2421 = abb. 23a). Während robert, types, 582 (361) von der identität des anti o che i schen Grün derheros und 
des attischen urkönigs ausging («kranaos, quelle que soit son origine, portait un nom intel ligible et transparent en grec et 
pouvait facilement être identifiée à un roi mythique d’athènes, la plus belle des pa rentés.») und J.h.M. strubbe, Gründer 
klein asiatischer städte, ancsoc 1517, 19841986, 252304, bes. 273 ihm darin folgte, listete G. Bergerdoer, LiMc Vi 1, 
1992, 108 f., s.v. kranaos i und ii, zwei könige dieses Namens auf und unterschied zwischen dem attischen könig und dem 
eponym des karischen kranaos. die argu mentation von ro bert ist ihr unbekannt geblieben; dafür nennt sie unter kranaos 
ii zwei nichtexistente exemplare der kranaos mün ze.
198 Plinius V 108: caria interiorum nominum fama praenitet. quippe ibi sunt oppida Mylasa libera, antiochia, ubi fu ere 
symmaethos et cranaos oppida; nunc eam circumfluunt Maeander et Morsynus. Beide Poleis hätten auch bei den weniger 
sachlich als arbeitstechnisch gesetzten zeitlichen Grenzen in hansen – Nielsen, inventory, erscheinen müssen!
199 stephanos von Byzantion, s.v. antiocheia zur 11. stadt dieses Namens schreibt die Gründung einem antiochos zu, der 
einen seleukos zum Vater hatte. deshalb kommen, schenkt man stephanos Glauben, nur antiochos i. oder an tiochos iii. 
in Frage. eine pseudoautonome Bronze des 3. Jhdts. n. chr. von antiocheia zeigt einen könig antiochos: Vs. aNtiOXOc; 
drapierte Büste des königs antiochos mit diadem n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; ad ler fliegt über einem mit Girlanden 
verzierten altar n. r.; in seinen Fängen hält er einen großen knochen (imhoofBlumer, kM, 109 Nr. 8; ein weiteres exemplar 
in dieudonné, MGr, 6973 mit tf. iV 1 = abb. 23c; auktion hirsch 253, 2007, Nr. 22); auf diese dar stel lung und den ihr 
zugrunde liegenden Gründungs mythos werde ich demnächst in anderem zusammenhang zurück kommen. 
200 Vgl. cohen, settlements, 45 f.; ihm folgt capdetrey, Pouvoir 160 anm. 161.
201 die Vergrößerung des antiocheischen territoriums wird in einer samischen urkunde erwähnt: habicht, Volksbe
schlüsse, 242 ff. Bei dem städtchen, das antiocheia zugeschlagen wurde, könnte es sich um eine einheimische siedlung 
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antiocheia ge le gen, sondern im südlichen karien am Golf von keramos.202 dort wollen die beiden 
Gelehrten jenes kra naos lo ka lisieren, das – anscheinend im frühen 4. Jhdt. v. chr. – Bronzemünzchen 
prägte, die auf der Vorderseite einen helioskopf en face tragen, auf der rückseite aber eine traube und 
eine Garnele abbilden (abb. 24).  Bedens und Mannuccis hypothese scheitert daran, dass Plinius für 
die Lage von symmaithos und kranaos die territoriale Nähe zu antiocheia konstatiert: antiochia, ubi 
fuere symmaethos et cranaos oppida. das kleinmünzen prägende kranaos, das wegen der Fundorte 
seiner Geld stücke im südwestlichen karien zu lokalisieren ist, muss ein anderes sein. aufgrund des 
helios kopfes auf seinen Münzen ist anzunehmen, dass es in un mittelbarer Nähe des rho dischen 
Macht bereiches, d.h. seiner Peraia, zu lokali sie ren ist. traube und Garnele lassen darauf schließen, 
dass für diese kleine Polis Fischfang und Weinbau eine große rolle spiel ten und das städtchen 
demnach über eine kleine Fruchtebene mit hafen verfügt haben muss. Möglicher wei se ist dieses recht 
unbedeutende kranaos, das abgesehen von jener kurzen Münzemission spä ter nicht mehr als Polis203 
in erscheinung getreten und bis heute nicht genau lokalisiert ist, von einer seiner größeren Nach bar
städte in ihr territorium eingegliedert worden. ein passender kandidat dafür wäre kaunos, das, wie 
zwei inschriften bezeugen, eine Phyle namens kranaïs besaß.204 da die eine dieser beiden in schrift en 
auf dem sockel eines rundbaus steht, wo auch eine rhada man this als Phyle erscheint, spricht einiges 
dafür, dass sich auch kau nos – möglicherweise durch eine integrierte siedlung auf seinem terri
torium – nicht nur mit dem kreterfürsten rhada man thys, sondern auch mit dem attischen könig 
kranaos in Ver bindung brachte. schließlich bezeugt die vor mehr als einem Jahrzehnt in Bodrum 
entdeckte sog. salmakisinschrift aus dem späten 2. Jhdt. v. chr.,205 dass es eine mythische tra dition 
gab, der zufolge kranaos mit attischen siedlern in das karische halikarnass gekommen war, das bei 
der heutigen Quelle salmakis liegt: Aber wahrlich auch des Kranaos große Kraft etablierte die besten 
Kekropsnachfahren (= Athener) auf dem Boden der heutigen Salmakis.206 es wird zwar unmöglich 
sein, das aufommen und die herausbildung dieser tradition genau zu da tie ren, doch spricht alles 
dafür, dass sie spätestens in der see bunds zeit entstanden ist. Wahr scheinlich ist sie aber älter: ar chä
olo gi sche spu ren athenischer kontakte in diese region reichen viel weiter zu rück,207 und auch die 
traditionen über atti sche Gründer im benach barten ionien bildeten sich früher aus (s. u.).

über den ausgangspunkt der kranaostraditionen in karien lässt sich nur spekulieren. selbst wenn 
die ‹rück erinnerung› an frühe, etwa protogeometrische kontakte athens mit der karischen küste 

na mens Narbis gehandelt haben, deren eponymin auf einer Münze von antiocheia er scheint: Vs. NaPBic; kopf der Narbis 
mit Mauerkrone n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; athena, mit der gesenkten L. schild hal tend, mit der erhobenen r. Lanze, n. 
l. stehend (inv. Waddington Nr. 2158; imhoofBlumer, kM, 109 Nr. 9; sNG von aulock Nr. 2420; auktion Gorny & Mosch 
121, 2003, Nr. 317 = abb. 23b); vgl. dazu robert, types, 581 f. (= ders., OMs 1, 360 f.): «Nous avons ainsi aux origines 
d’antioche un toponyme carien, que la ville rappelait sur ses monnaies à l’é poque impériale».
202 Beden  Manucci, kranaos.
203 auch dieses kranaos fehlt in hansen – Nielsen, inventory.
204 ch. Marek, die inschriften von kaunos, München 2006, 252 Nr. 64 f.
205 Für diese datierung vgl. s. isager, The salmakis inscription. some reactions to the editio princeps, in: isager – Peder
sen, salmakis, 12 f.
206 s. isager, The Pride of halikarnassos. editio princeps of an inscription from salmakis, repr., zPe 123, 1998, in: 
isager – Pedersen, salmakis, 221 z. 27 f.: ναὶ μὴν καὶ Κραναοῖο μέγα σθένος ἔκτισ᾿ ἀρίστους | Κεκροπίδας ἱερῆς ἐν χθονὶ 
Σαλμακίδος.
207 Vgl. G.L. huxley, The early ionians, London 1966, 23: «Near termera at the end of the promontory of hali carnassus 
very early Protogeometric pottery of attic type was found in a cemetery, but we do not know how long the settlement 
lasted»; kritischer ist i.s. Lemos, The Migrations to the West coast of asia Minor: tradition and archaeology, in: cobet 
et alii, ionien, 713728. in jedem Fall halte ich es für aus geschlossen, dass sich hali karnassos bei seinem rückgriff auf 
kranaos an dem viel jüngeren antiocheia am Mäander orientierte, wie das etwa G.B. d’alessio, some Notes on the salmakis 
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eine rolle spielte, dürften die so beliebten volksetymologischen deutungen von toponymen eine 
größere Be deu tung gehabt haben. es ist nicht ausge schlossen, dass ein verbreitetes klein asiatisches – 
‹karisches›? – toponym208 bei der helleni sierung kariens den ausgang für die griechische Benennung 
eines Ortes mit dem hel lenischen Wort κραναός oder einer seiner ableitungen bildete209 und am 
ende den an lass für die my tho lo gische Verknüpfung mit dem athenischen urkönig kranaos ab gab. 
im Falle von halikarnassos könn  te die interpretation des epi cho rischen Na mens Ἁλικαρν/κραν
ασσός als ‹Berg/kranaosstadt am Meer› den aus gangs punkt für die konstruktion einer solchen 
Verbindung der stadt mit dem athenischen urkönig gebildet ha ben.210 

die häu fung von kra na os mythen in karien ist auffällig. Peter Weiss hat kürzlich auf der artige 
‹Mythen cluster› hingewiesen. solche «Nester» – um mit ihm zu sprechen – lassen sich z.B. für die 
Mythen über achä ische abstammung in Phrygien oder über lake dai monische in Pisidien, für Perseus
sagen im kili ki schen raum oder die Bellero phonlegende in karien aufzeigen.211 Offensichtlich griff en 
Nachbarstädte gerne, nicht selten rivalisierend, auf einen heros bzw. einen Gott zurück, wenn er in 
der Gegend schon mythisch ver ankert war. im Falle des athe nischen königs kranaos wurde die Ver
bindung mit dem fernen ka rien da durch erleichtert, dass kranaos der tradition zufolge von seinem 
schwiegersohn am phiktyon vertrieben wur de212 – was ihn wie Theseus zu einem athenischen Wan
der heroen machte – und anderer seits im benach barten ioni schen raum spä testens seit dem 7. Jhdt. v. 
chr. von einer umfassenden attischen kolonisation fabuliert wurde.213 

es scheint mir sicher, dass der athenakult von antiocheia am Mäander weitgehend in dem seiner 
Vor gän ger siedlung kra naos wurzelt: die dort praktizierte Verehrung dieser grie chischen Göttin 
oder einer autochthonen Vorgängerin, die mit ihr identifiziert wurde, dürfte als Werk des epony men 
mythischen urkönigs aus athen ausgegeben worden sein. Mit dem kultischen Gründungsakt des 

inscription, in: isager – Pedersen, salmakis, 47 erwägt: «The second colo nizer comes from atti ca: the choice of kranaos 
may have, perhaps, something to do with the existence of a carian city bearing this name, subsequently antiocheia ad 
Maeandrum (Plin. n.h. 5. 108), which is, however, far inland, and north, of halicarnassus».
208 Vgl. etwa Laumonier, cultes, 471 anm. 2; vgl. auch h.c. Melchert, a dictionary of the Lycian Language, ann ar bor/
New York 2004, 97: «krñna M2288 (or place name?). schürr, Kadmos 40.138, also compares krñ[] in 104c, 2». Für die weite 
Verbreitung im indogermanischen sprachraum sei nur daran erinnert, dass carnuntum mit derselben Wurzel gebildet ist 
und soviel wie ‹Felskopf› bedeutet.
209 zgusta, ON, 302: «§ 6172 der Name Cranaos, nach Plin. 5,108 ein karisches oppidum, ist jedoch griechisch, vgl. 
κραναός ‹felsig›.» Vgl. auch honigmann, re Xi 2, 1922, s.v. kranaoi, 1568 f.: «kranaoi, alter Name der athe ner als Bewohner 
der felsigen Berghöhen, nach denen athen selbst als κραναῶν πόλις ... bezeichnet wurde. ... Mit der Felsenstadt ist vielmehr 
die akropolis gemeint».
210 diese etymologisierung unterstellte bereits Grasberger, Ortsnamen, 133/135: «[133] zahlreiche Na men von Ortschaften 
und städten, die nach griechischer ansicht einfach von einem männlichen indi vi duum Namens Κάρ erbaut sein sollten, 
bedeuten überhaupt Burgen und Berg städte. die ON. Κράνη und Κάρ νη bezeichnen also «Felsenberg» von κρανός, rauh, 
felsig; Κράναοι, die kra na er, hies sen so als Be woh ner des steinigen Bodens von attika; Κρανοῦς, Καρσός, ein kastell; zwei 
akar na ni sche kastelle kra neia und koroneia führt Oberhummer an, akarnanien s. 26; Κράνεια, Κραναή, felsiges eiland; 
Κρά νιοι, Καρίνη (P. Hirsch p. 31) oder Κυρήνη, Καρήνη, unseren Namen höhen rain, hohenstein, hohen eck, hoch fellen, 
entsprechend. Ferner Καρία, Burg von Megara (Pausan. i, 40, 6). ... [135] eine seestadt mit einem Bergkastell be zeichnet der 
Name Ἁλικαρνασσός, vgl. unten».
211 Weiss, eumeneia, 636.
212 apollodor iii 187: Κραναὸν δὲ ἐκβαλὼν Ἀμφικτύων ἐβασίλευσε. Den Kranaos aber vertrieb Amphi ktyon und wurde so 
König. Vgl. dazu h. LloydJones, The Pride of halicarnassus, zPe 124, 1999, 114, bes. 8: «kranaos may have been chosen as 
the leader of the athenian contingent alleged to have come to hali car nassus because he was said to have been dethroned by 
his soninlaw amphiktyon ... ».
213 Vgl. dazu Prinz, Gründungsmythen, 347355: die rolle athens bei der Besiedlung kleinasiens, und jetzt auch J. cobet, 
das alte ionien in der Geschichtsschreibung, in: ders. et alii, ionien, 729740, insb. 732735: die antike über lieferung.
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kranaos wurde wie in ha li kar nassos auch die etablierung attischer kolonisten – in diesem Fall im 
Mäandertal – ver bun den. Für an tio cheia brachte diese behauptete und anscheinend jeder historischen 
realität entbeh rende ethni sche wie kultische Verwandtschaft mit athen gleich mehrere Vorteile. die 
syngeneia mit dem kul turellen zentrum des griechischen Mutterlandes war für die karische, d.h. 
barbarische stadt von grund le gender Bedeu tung für die schaffung hellenischer identität und damit 
für den respekt, den sie in der grie chi schen Welt bean spruchen konnte. die mythische Grün dung 
durch den attischen heros und die abstammung von ihm wurden, wenn wir Me nander rhetor folgen, 
weit mehr geschätzt und in viel höherem Maß für εὐγένεια214gehalten als die his to ri sche ktisis durch 
den hellenistischen könig, der ihr seinen Namen gab.215 ein Monument aus samos demons triert, 
dass antiocheia mit seiner athenischen Verwandt schaft tatsächlich auch Politik machte: Nach der 
Be freiung von der rhodischen herr schaft stellte die stadt um 167 v. chr. eine stele im heraheiligtum 
von samos auf. in sie war zunächst der text eines dokuments gemeißelt, in dem es anscheinend um 
die er weiterung ihres territoriums ging. selbst wenn das samische heraion bis in diese zeit noch 
einen abglanz seiner alten Bedeutung als überregionales heiligtum hätte herüber retten können, ist 
es für uns zunächst überraschend, dass die antiocheer eine aus fertigung dieses doku men tes dort 
aufstellten. auf lä rung gibt der nachfolgende text, bei dem es sich um einen Volksbeschluss der 
samier handelt, in dem diese die antiocheer als ihre Verwandten bezeich nen.216 

die art dieser Verwandtschaft wurde von den Ge lehrten, die sich mit dieser inschrift beschäftigt 
haben, ganz unterschiedlich erklärt. Während christian ha bicht zweifelnd samische siedler erwog, 
die bei der Grün dung der stadt durch antiochos i. von der io  nischen insel in die stadt am Mäander 
gekom men sein könnten,217 dach te Olivier curty richtiger an einen mythi schen hintergrund und 
meinte, die Verwandt schaft basiere darauf, dass samia, eine tochter des Mäanders, den samischen 
könig ankaios geehelicht habe.218 diese Mutmaßung lässt sich schon deshalb nicht absichern, da 
weder der Flussgott Mäander noch seine tochter samia als direkte ahn herren der antio cheer 
bezeugt sind. es ist wohl eher so, dass die Verwandt schaft zwischen antiocheia und samos darauf 

214 Vgl. zuletzt a. heller, Ἀρχαιότης et εὐγένεια. Le thème des origines dans les cités d’asie Mineure à l’époque im périale, 
ktema 31, 2006, 97108.
215 Menander rhetor 353, sagt, dass die Frage nach den Gründern einer stadt, viele aspekte hat: οἷον εὐθὺς εἰ «τίς 
οἰκιστής;» ζητοῖμεν, εἰ θεός, εἰ ἥρως, εἰ ἄνθρωπος, καὶ πάλιν κατὰ τύχας στρατηγὸς ἢ βασιλεὺς ἢ ἰδιώτης. ἐὰν μὲν τοίνυν 
θεὸς ᾖ, μέγιστον τὸ ἐγκώμιον, ὥσπερ ἐπ᾿ ἐνίων λέγεται, ὡς περὶ Ἑρμουπόλεως καὶ Ἡλιουπόλεως καὶ τῶν τοιούτων. ἐὰν 
δὲ ἡμιθέων καὶ ἡρώων ᾖ καὶ μετὰ ταῦτα θεὸς γενόμενος, ἔλαττον μὲν τὸ ἐγκώμιον, ἔνδοξον δὲ καὶ οὕτως, ὥσπερ ἐφ᾿ 
Ἡρακλείας, καὶ ὅσας ἢ Σαρπηδὼν ἢ Μίνως ᾤκισεν ἢ ἄλλοι ἥρωες. ἐὰν δὲ ἄνθρωπος, ἐὰν μὲν ᾖ στρατηγὸς ἢ βασιλεύς, 
ἔνδοξον, ἐὰν δὲ ἰδιώτης, ἄδοξον καὶ οὐκ ἐπιφανής. Wie aber ist vorzugehen – wenn wir sofort an schlie ßend von der Frage
stellung «Wer ist der Gründer?» ausgehen –, wenn es sich um einen Gott handelt, um einen Heros oder um einen Menschen, 
und dann wiederum, wenn es sich zufälligerweise um einen Feldherrn, einen König oder einen Privatmann handelt? Wenn 
der Gründer ein Gott ist, so ist das höchste Lob angebracht, wie in je nen Fällen, wo es so von einigen so heißt, wie etwa von 
Hermupolis oder Heliopolis oder dergleichen Städten. Wenn der Gründer aber einer der Halbgötter oder Heroen ist und später 
ein Gott wurde, ist das Lob zwar ge rin ger, rühmlich aber dennoch, wie etwa bei Herakleia oder bei den Städten, die entweder 
Sarpedon oder Mi nos oder andere Heroen gründeten. Wenn der Gründer aber ein Mensch ist, dann ist das Lob, sofern der 
Grün der ein Feldherr oder König war, rühmlich, wenn es sich aber um einen ganz gewöhnlichen Menschen handelt, ruhm los 
und tritt nicht in Erscheinung.
216 habicht, Volksbeschlüsse, 242 ff. Nr. 65, z. 18 ff.: πρὸς Ἀντιοχεῖς τ[οὺς πρὸς τῶι] | [Μ]αιάνδρωι συνγενεῖς καὶ φίλους 
καὶ εὔ[ν]ους καὶ ἰσοπολίτας καὶ συμ[μάχους ὑπάρ]|χοντας ἡμῶν.
217 ebd. 251. L. robert, Théophane de Mytilène à constantinople, crai 1969, 42–64, bes. 61 anm. 2 (= ders., OMs 5, 561
583, bes. 580 anm. 2) scheint diese ansicht zu unterstützen, indem er in diesem zu sam men hang auf seine ausfüh rungen 
zur ionischen kolonisation in frühhellenistischer zeit hinweist (L. robert, Les inscriptions, in: J. des Gagniers et alii [hrsg.], 
Laodicée du Lycos. Le Nymphée. campagnes 19611963, Québec/Paris 1969, 247389, bes. 330 f.). 
218 curty, Parentés, 61 ff.

.
. .
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zu rück geführt wur de, dass bei de athenische siedler für sich beanspruchten. in iamblichs ‹Vita des 
Pytha go ras› heißt es nämlich, dass der von kephallenia kommende samische Gründerheros ankaios 
auf Geheiß des apollon von delphi auch athe nische siedler für seine kolonie gründung auf die insel 
brachte: Wie es heißt, war Ankaios, der in Same auf Kephalenia wohnte, vom Stam me des Zeus – mochte 
er diesen Ruf nun seiner Tüchtigkeit oder einem besonderen Adel der Seele verdanken; an Einsicht und 
Ehre überragte er jedenfalls die übrigen Kephal e ner. Ihm soll die Pythia geweissagt haben, er müsse 
mit Leuten aus Ke phalenia, Arkadien und Thessa lien eine Kolonie gründen. Auch solle er Siedler aus 
Athen, Epi dauros und Chalkis hin zunehmen und als ihr Anführer eine Insel besiedeln, die wegen ihres 
vortrefflichen Bodens Melam phyllos (schwarzlaub) hei ße. Die neue Stadt solle er Samos nennen – als 
Pendant zu seiner Heimat stadt Same auf Kephal le nia.219 iam blich be tont, dass die verschiedenen 
kolonisten von samos in den kulten, in den Ver wandt schaft en und im Ver eins wesen der insel einen 
spürbaren Niederschlag hinter lassen hätten: Dass die Kolo nis ten grup pen aus den zuvor aufgezählten 
Orten zusammen kamen, beweisen nicht nur die Ehrerweise für die Götter und die Opferbräuche – da 
sie nun einmal mitgebracht sind aus jenen Orten, woher die Massen der Sied ler kamen –, sondern auch 
das, was mit den Verwandtschaften und den einhei mischen Ver einen zu tun hat, die die Samier nun 
einmal unterhalten.220 aus diesen zeilen geht klar hervor, dass iamblich gründ lich über die Patria tra
di ti o nen von samos recherchiert und in ihnen auch Nachrichten über die mythi sche Ver wandt schaft 
der samier mit athen vorge funden hat.

durch seine Verwandtschaft mit athen konnte antiocheia auch verwandtschaftliche Ver bindungen 
mit allen anderen ionischen städten konstatieren. daraus erklärt sich ver mutlich auch, dass die 
antiocheer um 200 v. chr. richter aus dem ionischen erythrai in ihre stadt kommen ließen, um 
anliegende streitfälle mög lichst unpar teiisch zu einem friedlichen und weithin akzeptierten ende zu 
bringen:221 Louis robert und andere Ge lehr te haben gezeigt, dass fremde richter oft und mit Vorliebe 
aus verwandten städten gerufen wurden.222 die erythräer waren mit den antio che ern vom Mäander 
verwandt, weil ein gewisser knopos, der ein Bastard sohn des athener königs kodros gewesen sein 
soll, als zweiter Gründer erythrais galt.223 er war in den Patriatraditionen erythrais offensichtlich so 
wichtig, dass – wie stephan von Byzantion überliefert – die stadt erythrai nach ihm auch knopupolis 
genannt wurde.224die Bedeutung der athena von antiocheia am Mäander erschöpfte sich aber nicht 

219 iamblich, Vita des Pythagoras ii. 3 (vgl. h.W. Parke – d.e.W. Wormell, The delphic Oracle ii, Oxford 1956, 95 Nr. 233): 
λέγεται δὴ οὖν Ἀγκαῖον τὸν κατοικήσαντα Σάμην τὴν ἐν τῇ Κεφαληνίᾳ γεγενῆσθαι μὲν ἀπὸ Διός, εἴτε δἰ  ἀρετὴν εἴτε διὰ 
ψυχῆς τι μέγεθος ταύτην τὴν φήμην αὐτοῦ ἀπενεγκαμένου, φρονήσει δὲ καὶ δόξῃ τῶν ἄλλων Κε φαλήνων διαφέρειν. τούτῳ 
δὲ γενέσθαι χρησμὸν παρὰ τῆς Πυθίας συναγαγεῖν ἀποικίαν ἐκ τῆς Κεφαληνίας καὶ ἐκ τῆς Ἀρκαδίας καὶ ἐκ τῆς Θετταλίας, 
καὶ προσλαβεῖν ἐποίκους παρά τε τῶν Ἀθηναίων καὶ παρὰ τῶν Ἐπι δαυ ρί ων καὶ παρὰ τῶν Χαλκιδέων, καὶ τούτων ἁπάντων 
ἡγούμενον οἰκίσαι νῆσον τὴν δἰ  ἀρετὴν τοῦ ἐδάφους καὶ τῆς γῆς Μελάμφυλλον καλουμένην, προσαγορεῦσαί τε τὴν πόλιν 
Σάμον ἀντὶ τῆς Σάμης τῆς ἐν Κεφαληνίᾳ.
220 ebd. τοῦ δὲ τὰς ἀποικίας ἐκ τῶν τόπων τῶν προειρημένων συνελθεῖν σημεῖόν ἐστιν οὐ μόνον αἱ τῶν θεῶν τιμαὶ καὶ 
θυσίαι, διότι μετηγμέναι τυγχάνουσιν ἐκ τῶν τόπων, ὅθεν τὰ πλήθη τῶν ἀνδρῶν συνῆλθεν, ἀλλὰ καὶ <τὰ> τῶν συγ γενειῶν 
καὶ τῶν μετ᾿ ἀλλήλων συνόδων, ἃς ποιούμενοι οἱ Σάμιοι τυγ χά νου σι. 
221 Ιverythrai Nr. 111.
222 L. robert, Les juges étrangers dans la cité grecque, in: Xenion. Festschrift für P.i. zepos, athen/ Frei  burg/köln 1973, 
765782, bes. 771 (= ders., OMs 5, 137154, bes. 143): «a quelle ville s’adressaiton? il peut s’agir de villes voisines ou plus 
ou moins proches. ... a l’occasion deux villes rapellent leurs liens de parenté ethnique, συγ γένεια, qu’elle soit naturelle ou 
légendaire». Vgl. ferner a.J. spawforth – s. Walker, The World of the Pan hel lenion 2, Jrs 76, 1986, 88105, bes. 90.
223 Pausanias Vii 3, 7; eine andere tradition – im Lexikon des harpokration, s.v. Ἐρυθραῖοι, die angeblich auf hel la nikos 
zurückgeht (FGrh 4 Fr. 48) – bezeichnet Neleus, einen legitimen sohn des kodros, als Gründer von ery thrai; vgl. dazu 
Prinz, Gründungsmythen, 323 anm. 23.
224 stephanos von Byzantion, s.v. erythrai: Ἐρυθραί, πόλις Ἰώνων, Ἑκαταῖος Ἀσίᾳ. ἐκαλεῖτο δὲ Κνωπούπολις ἀπὸ Κνώπου.
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darin, die von kra na os mit gebrachte Göttin der athenischen kolonisten zu sein. sie wurde auch 
mit der Minerva der kapitoli ni schen trias, die in antiocheia verehrt wurde, identifiziert.225 zeus 
kapetolios/iupiter capitolinus ist auf den antio che ischen Münzen immer wieder dargestellt (abb. 
26ac) und durch Legenden eindeutig als diese spezifische Wesenheit des Gottes aus ge wiesen.226 
das war nötig, weil in antiocheia auch ein kult des zeus Bu lai os exis tier te, den Münzen der stadt 
ebenfalls propagieren (abb. 17a).227 ein teil der Geld stücke, die zeus kapitolios/iupiter capitolinus 
gewidmet sind, zeigt den Gott in einem tempel thronend, weist also darauf hin, dass die stadt ihm 
zu ehren einen ansehnlichen kultbau unterhielt. auf Prägungen mit dem Porträt des Lucius Verus 
bzw. des Marc aurel ist der inschriftlich genannte zeus kapitolios zusammen mit seiner tochter 
Minerva darge stellt (abb. 27);228 weitere Münzen zeigen auch die dritte Gottheit der trias, hera (abb. 
28), deren kult möglicherweise auch bei der Verwandtschaft von antiocheia mit samos eine rolle 
spielte.229 zu ehren der kapito linischen trias wur den in antiocheia – vermutlich seit der Befreiung 
der stadt durch rom im Jahre 167 v. chr. –230 die kapitolia gefeiert, deren agon von Gallienus 
privilegiert und von den antiocheern als Gallieneia kapetolia bezeichnet wur de.231 es ist schon seit 
Langem rich tig erkannt worden, dass Valerianus und Gallienus auf dem höhepunkt der reichs
krise äußerst großzügig ago nisti sche Privi legien verteilten, um die Bevölkerung des reiches von der 

225 Gaebler, Losurne, 298 anm. 76; Mitchell, anatolia 1, 224; Wallner, soldatenkaiser, 147 f.
226 Ohne tempel: traian (BMc caria 19 Nr. 32; imhoofBlumer, MGr, 305 Nr. 11); Marc aurel (Paris laut Bosch kartei). — 
in tempel: antoninus Pius (sNG von aulock Nr. 2429); Marc aurel (Berlin laut Boschkartei); com mo dus (BMc caria 20 
Nr. 43; sNG Leypold i Nr. 795). 
227 Vs. zЄVc  BOVΛΑΙΟc; Büste des zeus Bulaios n. r. — rs. aNtiOXЄΩΝ; zeus Bulaios n. l. st., in der vorge str. r. 
Blitz, mit der gesenkten L. zepterstab haltend (auktion künker 97, 2005, Nr. 776); Vs. zЄVc  BOV ΛΑΙ Οc; Büste des zeus 
Bulaios n. l. — rs. Morsynos, vgl. hier anm. 167; Vs. ΔΗΜΟc ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ; dra pierte Büste des de mos n. r. — rs. ΖΕΥc 
ΒΟΥΛΑΙΟc; zeus Bulaios in Va., kopf n. l. gewandt, mit der erhobenen r. zep ter stab haltend, L. in die hüfte gestemmt 
(imhoofBlumer, kM 1, 110 Nr. 10). es ist nicht ganz klar, in wel cher Funk tion zeus in antiocheia so heißt. schon Jessen, 
re iii 1, 1897, s.v. Bulaios, Bulaia, 1019 f. (vgl. auch Nollé, Losorakel, 124) be schreibt sein Wirken als Verleihung guten rates 
und als schutz der Bule. es lag nahe, in einer stadt, die ihre iЄPa BOVΛΗ mit eigenen pseudo auto nomen Münzen feierte 
(Vs. iЄPa BOVΛh; kopf der Bule n. r. [BMc caria 17, Nr. 23; sNG kopenhagen, caria, Nr. 39]; Vs. BOVΛΗ ΑΝΤΙΟΧЄΩΝ; 
Κopf der Bule n. r. [Gotha]; Vs. BOVΛh; kopf der Bule n. r. [BMc, caria 15 Nr. 11; Weber coll. iii Nr. 6361]) ihn als gött
lichen Beschützer der Bule zu verstehen. allerdings ist auch daran zu denken, dass er durch den von ihm ent sandten adler 
zum Berater des stadtgründers anti o chos geworden ist und die stadt seinem guten rat letztlich ihre existenz verdankte. 
auf Letzteres werde ich bald ausführlich in einer skizze der stadtgründungen durch adleromi na zurück kommen.
228 Vs. aV kai ΛΟV aV OVhPOc; drapierte Büste des Lucius Verus mit Lorbeerkranz n. l. — rs. zЄVc kaΠЄΤΩ ΛΙΟc 
 [aNtiO XЄΩΝ]; zeus n. r. thronend, mit der erhobenen r. zepterstab haltend, in der vorgestr. L. Blitz, vor ihm athena n. 
l. st., auf der vorgestr. r. Nike haltend, mit der gesenkten L. schild (Missere, collezione, 31 f. Nr. 351 = abb. 27).
229 Vs. ΦΑVctЄiNa cЄBacth; drapierte Büste der Faustina n. r. — rs. hPa · ΑΝΤΙΟΧЄΩΝ; hera in Va. st., kopf n. l. 
gewandt, in der ges. L. zepterstab mit kuckuck obenauf haltend, mit der erhobenen r. in einer Pudi citiageste Gewand an 
der schulter raffend (BMc caria 20 Nr. 39 mit tf. iV 5 = abb. 28a; ähnlich, aber mit umgekehrter handhaltung imhoof
Blumer, kM 1, 111 Nr. 20 mit tf. iV 9 = abb. 28b).
230 es ist daran zu denken, dass der kult der kapitolinischen trias zusammen mit dem der dea roma (vgl. das in schrift
liche zeugnis bei habicht, Volksbeschlüsse 242 f. z. 5 f. und eine Münze aus der zeit tra jans bei imhoofBlumer, kM, 
111 Nr. 16; dazu r. Mellor, ΘΕΑ ΡΩΜh. The Worship of the Goddess roma in the Greek World, Göttingen 1975, 45; 
ferner ch.P. Jones, diotrephes of antioch, chiron 13, 1983, 369380, bes. 378 f.) schon in der 1. hälfte des 2. Jhdts. v. chr. 
eingeführt wurde.
231 Vs. «aV k ΠΟ [ΛΙ] links, ΓΑΛΛΙΗΝ rechts. Brustbild des kaisers mit strahlenkrone, Panzer und Mantel rechtshin». 
— rs. «aNti links, O|XЄ rechts, ΩΝ im abschnitt. zwischen zwei Börsen spielurne mit Palm zweig und der inschrift 
ΓΑΛΛΙΗΝ(ηα) auf einem tisch, zwischen dessen Füßen eine amphora steht; an der kante der tisch platte ΚΑΠЄΤΩΛΙΑ» 
(imhoofBlumer, kM 1, 517 Nr. 3); vgl. sNG München, karien, Nr. 93 = abb. 29d. 
Vs. aV k Π ΓΑΛΛΙΗΝΟc; drapierte Büste des Galli enus mit helm n. l. — rs. aNtiOX–ЄΩΝ | kaΠ ΙΤΟ ΛΛΙ (i. a.); 
Jupiter capitolinus n. l. thronend, auf der vor gestr. r. Nike, mit der erhobenen L. zepterstab haltend; l. vor ihm Preistisch 
mit Preiskrone, unter dem tisch Gefäß (sNG Lewis coll. ii 23 Nr. 1639 = abb. 29a); vgl. BMc caria 23 Nr. 58; sNG hunter 
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trüben alltags situation abzu len ken und auch das Be kenntnis zu den kaisern und den alten Göttern 
zu stärken.232 die Privile gierun g städtischer spiele war vor allem der dank für jene städte, die den 
kaiser und seine soldaten beim abwehr kampf der an al len Fronten das reich bedrohenden Feinde 
unterstützten. insofern sind die antiocheischen Mün zen, die sich auf die privilegierten kapitolia 
beziehen (abb. 29ad), ein Pendant zu den anscheinend zeitgleich geprägten Brü cken münzen: Wäh
rend letztere auf die Leistungen antiocheias hinweisen, streichen die agontypen die Be loh nun gen 
heraus, die die stadt für ihren einsatz erhalten hat. auf antiocheia trifft genau das zu, was ru precht 
zieg ler kürzlich all ge mein für die agonschen kun gen des Valerianus und Gallienus formu liert hat: 
«die Ge nehmigungen, agone austragen zu dürfen, mögen gelegentlich auch als aus gleich für Be las
tungen ge dacht gewesen sein, welche truppen bewegungen für städte stets bedeuteten. rom benötigte 
zu frie  den heit in der etappe, die interessen der kaiser und der städte trafen sich».233 

das recht, privilegierte kapitoliaagone abzuhalten, war offensichtlich ein besonderes Privileg. es 
gab nur wenige städte, die es besaßen, glich doch die abhaltung einer solchen Feier eine Provinzstadt 
der reichsmetropole an, die seit domitian ihre kapitolia mit grie chischen agonen beging. ruprecht 
ziegler hat zeigen können, dass jene syrischen städte, die von septi mius severus mit privilegierten 
kapetolia ausgestattet wurden – Lao di keia, heliopolis, tyros und sidon –, dieses recht zugleich mit 
ihrem latinischen rechts status ge wan nen. Von den drei234 kleinasiatischen städten, die das Privileg 
der austragung solcher spiele hatten, war Olbasa eine colonia, d.h. ein rom außerhalb roms.235 
antiocheia und aphrodisias,236 die ebenfalls kapitoliaagone be sa ßen, waren alte Bündner der 
römer, die sich offensichtlich einer besonderen hoch schätzung durch die kaiser erfreuten. 

8.3. die Potenz des Mäanders

auf allen Brückenmünzen ist dargestellt, wie die strömung des Mäanders in die Brückenpfeiler hin
ein schießt. die deutlich skizzierte kraft des Wassers reflektiert, dass der Mäander oft ein reißender 

Nr. 1910 = abb. 29b; sNG kopenhagen, caria, Nr. 63.
rs. ЄΠ ΑΡΧ ΑΦΡΟΔΙcΙOV iЄPakOc  aNtiOXЄΩ (i. a.) – ΓΑΛΛΙΗΝ (auf der Preiskrone) – ka ΠЄ tΩΛ; Ju pi ter 
capitolinus n. l. thronend, auf der vor gestr. r. Nike, mit der erhobenen L. zepterstab hal tend; l. vor ihm Preistisch mit 
Preiskrone, unter dem tisch Gefäß (Gaebler, Losurne, 298 anm. 76 mit abbildung der rs. auf tf. iii 12 = abb. 29c).
Wallner, soldatenkaiser, 147 f. war im zweifel ob er die Privilegierung in die zeit der gemeinsamen herr schaft von 
Valerianus und Gallienus oder in die zeit der alleinherrschaft des Gallienus datieren sollte. aus dem stil jener Münzen, die 
sich auf die kapitolia beziehen, ergibt sich eindeutig, dass sie in der zeit der alleinherrschaft des Gallienus geprägt wurden. 
dazu passt, dass die spiele nur Gallieneia kapetolia heißen. Nähme man an, dass die Privilegierung schon während der 
samtherrschaft von Valerianus und Gallienus erfolgt ist, müsste man unter stel len, dass die antiocheer es unterlassen 
hätten, diese Privilegierung mit Mün zen (des Valerianus und Gallienus) zu feiern, und später den Namen des Valerianus 
aus der agon be zeich nung entfernt hät ten.
232 z.B. Mitchell, anatolia 1, 224; W. Leschhorn, die Verbreitung von agonen in den östlichen Provinzen des römi schen 
reiches, stadion 24, 1998, 3157, bes. 39. 
233 r. ziegler, die agonistik im kleinasien des 2. und 3. Jahrhunderts n. chr. – religiöse, kulturelle und politische Be deu
tung, in: J.F. eckholdt – M. sigismund – s. sigismund (hrsg.), Geschehen und Gedächt nis. die hellenis tische Welt und ihre 
Wirkung. Festschrift für W. Orth zum 65. Geburtstag, Berlin 2009, 203225, bes. 216.
234 an die von Weiss, auxe, 361 anm. 24 vermuteten kapitolia Perges, deren existenz auf einer un sicheren wie unwahr
scheinlichen Lesung beruht, glaube ich nicht.
235 zum kult des zeus kapetolios und der kapetolia hera in der stadt vgl. iGr iii Nr. 415 und Merkelbach – stau ber, step 
iV, 106 Nr. 18/03/01; zu den kapitolischen spielen Olbasas J. Jüthner, die augusteia in Olbasa, Ws 24, 1902, 285 ff.
236 Für die (Gordianeia attaleia) kapitolia von aphrodisias vgl. zusammenfassend ch. roueché, Performers and Partisans 
at aphrodisias in the roman Late roman Periods, London 1993, 181.
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Fluss war, der nicht nur das Land an seinen ufern wegriss, sondern auch Brücken wie die von 
antiocheia zerstören konnte.

in einer auktion der Firma Lanz tauchte kürzlich ein bisher anscheinend unbekannter stempel dieses 
Brü cken typus aus der zeit des kaisers Gallienus auf (abb. 13b).237 Bei dieser Münze hat der stempel
schneider – an einen förmlichen auftrag dazu von seiten der Prägeverantwortlichen antiocheias 
möchte ich nicht glau ben – die durch die Brückenpfeiler schießenden Wassermassen ganz markant 
gestaltet: auf der besser erhal te nen linken seite dieser Münze ist deutlich zu erkennen, dass das in 
die Brückenbögen einschießende Was ser die Gestalt von Phalloi mit deutlich ausgeformter eichel hat. 
diese Phalloi wurden, wie sich etwa bei dem stempel der Münze abb. 13f zeigt, aus der darstellung 
von Wogen ent wi ckelt; bei dem Lanz’schen exemplar sind mehrere Wogenzungen, die auf einigen 
Prägungen bereits an Phal loi erinnern, mit ein ander verschmolzen und mit einer eichel ausgestattet 
worden.

Bei dieser besonderen Gestaltung der Mäanderwogen handelt es sich gewiss um den individuellen 
einfall eines stempel schnei ders, der aber in einem für uns fassbaren kultu rellen kontext steht. 
es braucht nicht weiter aus ge führt zu werden, dass Flussgötter ganz allgemein als spender von 
Fruchtbarkeit galten.238 die vielen dar stel lungen stiergestaltiger Flusspersonifikationen, die besonders 
dazu geeignet waren, die Verehrung heischende Po tenz der Flussgötter her aus zustellen, sind in der 
antike weit verbreitet.239 Für den skamander in der troas wie auch für den Mäander in ionien 
verfügen wir über eine spezi fi sche antike überlieferung, die zeigt, dass man noch in historischer 
zeit an die Möglichkeit der epi phanie eines Fluss gottes in menschlicher Gestalt glaubte, der in seiner 
überschäumenden kraft junge Mäd chen de flo  rie ren und sogar schwängern konnte. in der sammlung 
apokrypher Briefe des sogenannten Pseu doaischi nes, die nach sprach lichen kriterien aus der frühen 
kaiserzeit stammen müssen,240 wird er zählt, dass die Mäd chen in der troas vor ihrer hochzeit dem 
Flussgott skamander an boten, sie zu entjungfern bzw. ein kind mit ihnen zu zeugen: Es gibt den 
Brauch in der Troas, dass die Jungfrauen, die heiraten wollen, zum Skamander gehen und, nachdem sie 
sich mit sei nem Wasser benetzt haben, folgenden Satz wie heilige Worte zu ihm sprechen: «Nimm, Ska
mander, meine Jung fräulichkeit!»241 Ver mutlich handelt es sich um eine uralte reli giöse tradition;242 
ob sie einigen der Mäd chen sehr zupasskam und dazu beitragen sollte, gesellschaft li che konflikte 
zu ver mei den, sei da hin ge stellt. in dem Brief des Pseudoaischines wird ge schildert, wie ein junger 
Mann na mens ki mon die ses Brauchtum ausnutzte und sich vor dem rituellen Bad der Mäd chen im 
schilf ver steck te: Der schöne und tüch tige Kimon verbarg sich im Ufergebüsch des Skamanders und 
bekränzte sich mit Schilf. Das war ofensichtlich sein Schlacht plan, und sein Hinterhalt war den Tag 
über auf Kallirhoë aus ge richtet. Als das Mädchen sich gebadet und den gebräuchlichen Satz, wie ich ihn 
danach erfahren ha be, geprochen hat te: «Nimm, Skamander, meine Jungfräulichkeit!», sagte er: «Gerne 
empfange ich und nehme Kalli rhoë, da ich der Skamander bin, und ich werde Dir viel Gutes tun!» Mit 
diesen Worten pack te er das Mäd chen und macht sich dann wieder unsichtbar.243 Pseudoaischines be

237 auktion Lanz 147, 2009, Nr. 589.
238 Ganz allgemein betonen für den Mäander dies Plinius, Nh V 113 und dion von Prusa XXXV 13.
239 Vgl. den acheloos und den Gelas, bei letzterem insbesondere jene Münze, auf der vor dem stiergestaltigen Fluss gott 
ähren auf sprießen und ein Getreidekorn dargestellt ist, vgl. c.k. Jenkins, The coinage of Gela, Berlin 1970, 267 Nr. 85, 5.
240 J. Puiggali, La Lettre X du Pseudoeschine, rPh 77, 2003, 97109, bes. 101.
241 νενόμισται δὲ ἐν τῇ Τρῳάδι γῇ τὰς γαμουμένας παρθένους ἐπὶ τὸν Σκάμανδρον ἔρχεσθαι, καὶ λουσαμένας ἀπ’ αὐτοῦ 
τὸ ἔπος τοῦτο ὥσπερ ἱερόν τι ἐπιλέγειν, «λαβέ μου, Σκάμανδρε, τὴν παρθενίαν».
242 Vergleichbar ist etwa das haaropfer männlicher Jugendlicher an Flussgötter beim eintritt ins Mannes alter.
243 ὁ δὲ καλὸς κἀγαθὸς Κίμων ἐγκρύπτεται εἰς θάμνον τοῦ Σκαμάνδρου, καὶ στέφει ἑαυτὸν δόναξιν· ἦν δὲ αὐτῷ δη λα δὴ τὸ 
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zeugt denselben Brauch auch für Magnesia am Mäander und führt im Folgen den an, dass aufgrund 
dieses Brauchtums ein bekannter athlet von Magnesia am Mäander, offensichtlich ein Faust kämpfer, 
von sich behaupten konnte, ein sohn des Mä an ders zu sein: Auch in Magnesia soll nämlich eben 
das selbe am Fluss Mä an der im Zu sammenhang mit einem der dortigen Jugend lichen geschehen sein. 
Aufgrund dessen sagt sogar noch heute sein Vater, dass der Athlet Attalos nicht sein Sohn sei, son dern 
er davon über zeugt ist, dass dieser einer des Mä an ders sei. Er glaubt, dass er deswegen gar so sehr 
vor Fleisch und Kraft strotze. Als dieser aber einmal viele Schläge einstecken musste, aufgab und die 
Kampfstätte verließ, behauptete er, dass der Fluss sich an ihm gerächt habe, weil er, als er einmal ge siegt 
hatte, diesen nicht als seinen Vater hatte aus rufen las sen. Er war also im Falle seiner Niederlage nicht 
um eine Ausrede ver le gen.244

der ganz offensichtlich von dem autor des PseudoaischinesBriefes in Form von schwän   ken 
karikierte Brauch wird ganz allgemein – ohne auf einen bestimmten Fluss bezogen zu sein – von 
einem scho lias ten der Phoinissen des euripides überliefert: Es pflegten die Bräute in alter Zeit sich in 
den heimat lichen Flüssen zu waschen und zu besprengen, indem sie das Wasser der Flüsse und Quellen 
aufnahmen und sich zei chenhaft der Kinderzeugung rühmten, weil das Wasser als lebenschafend und 
fruchtbar gilt.245 an thro ponyme, die jemanden als Ge schenk eines bestimmten Flusses bezeichneten, 
wie etwa kaÿstrodoros oder strymodoros, könnten mit solchen Brauch und Glauben zu tun haben.246 
Ganz offensichtlich hat der stempelschneider dieser Brückenmünze von antiocheia am Mäander, als 
er das durch die Brücken bogen schießende Wasser als in Vaginen eindrin gende Penisse stilisierte247, an 

στρατήγημα τοῦτο καὶ ὁ λόχος ἐξ ἡμέρας ἐπὶ τὴν Καλλιρρόην εὐτρεπής. λουομένης δὲ καὶ τὸ εἰωθὸς ἔπος, ὡς μετὰ ταῦτα 
ἐπυθόμην, λεγούσης, «λαβέ μου, Σκάμανδρε, τὴν παρθενίαν», ἐκθορὼν ἐκ τῶν θάμνων ὁ Σκά μαν δρος Κίμων «ἡδέως» ἔφη 
«δέχομαι καὶ λαμβάνω Καλλιρρόην Σκάμανδρος ὤν, καὶ πόλλ’ ἀγαθὰ ποιήσω σοι». ταῦ τα ἅμα λέγων καὶ ἁρπάσας τὴν παῖδα 
ἀφανὴς γίγνεται. diese tradition bei Pseudoaischines hat in der europäischen kulturgeschichte eine recht bedeutende 
rolle gespielt, nachdem Jean de La Fontaine sie in seine Fabeln aufgenommen hatte (vgl. etwa J. de La Fon taine, sämtliche 
Novellen in Versen. contes et nouvelles en vers, München 1981, 796803). über ihn ge langte sie auch in die bildende kunst, 
vgl. etwa Fran çois Boucher (17031770) mit einem Ölbild aus dem Jahr 1742 (in dijon) und einer zeich nung, nach der 
Nicolas Larmessin iV (16841753) einen stich in der Folge seiner ‹contes de la Fontaine› schuf (= abb. 30), vgl. auch charles 
Nicolas cochin (17151790) mit 16 Bleistiftzeichnungen zu demselben Werk (abgebildet in: J. de Los Llanos, die historie, 
das Theater und die Fabel, in: e.a. seemann, Geist und Galanterie, ausstellung Bonn [13.12.20026.4.2003], Leipzig 2002, 
82 Nr. 53, der den skamander zum Waldgeist macht und damit den erschreckenden Niedergang der Bildung im europa 
des 21. Jhdts. dokumentiert!) oder schließlich auguste renoir mit einer um 1900 entstandenen radierung. der von haydn 
geschätzte Françoishippo lyte Barthélemon (17411808) schuf eine komi sche Oper ‹Le Fleuve scamandre›, die am 22. 
dezember 1768 in Paris uraufgeführt wurde.
244 καὶ γὰρ ἐν Μαγνησίᾳ ταὐτὸ τοῦτο περὶ Μαίανδρον τὸν ποταμὸν ἔφη γεγονέναι ὑπό τινος τῶν ἐκεῖ νέων· ἀφ᾿ οὗ 
καὶ ἔτι σήμερον Ἄτταλον τὸν ἀθλητὴν ὁ πατήρ ἔφη αὐτοῦ οὐχ ἑαυτοῦ υἱόν, ἀλλὰ τοῦ Μαιάνδρου εἶναι πείθεται, καὶ διὰ 
τοῦτο αὐτὸν οὕτω πάνυ νομίζει σαρκῶν τε καὶ ῥώμης εὖ ἔχειν· ἐπειδὰν δὲ πολλὰς λαβὼν πληγὰς καὶ ἀπει πά με νος ἐξίῃ, τὸν 
ποταμὸν αὐτῷ νεμεσῆσαι λέγει, ὅτι νικήσας οὐ πατέρα ἀνηγόρευεν αὐτόν. οὐκ ἄρ᾿ ἀπορεῖ γε ἡττώ με νος προφάσεως.
245 scholion zu euripides, Phönik., 347: εἰώθεσαν δὲ οἱ νύμφοι τὸ παλαιὸν ἀπολούεσθαι ἐπὶ τοῖς ἐγχωρίοις ποτα μοῖς καὶ 
περιρραίνεσθαι λαμβάνοντες ὕδωρ τῶν ποταμῶν καὶ πηγῶν συμβολικῶς παιδοποιίαν εὐχόμενοι, ἐπεὶ ζῳο ποιὸν τὸ ὕδωρ καὶ 
γόνιμον. Vgl. dazu B. currie, euthymos of Locri: a case study of heroization in the clas sic al Period, Jhs 122, 2002, 2444, 
bes. 32 f.
246 r. Parker, Theophoric Names and the history of Greek religion, in: s. hornblower – e. Matthews (hrsg.), Greek 
Personal Names. Their Value as evidence, Oxford 2000, 5379, bes. 60.
247 auf die von Paul Friedmann, The Bridge: a study in symbolism, Psychoanalytic Quarterly 21, 1952, Nr. 1 konstatierte 
«vaginophallic significance of the bridge» (vgl. reimbold, Brücke 66 f. mit kritischen Bemerkungen) gehe ich wegen 
grundlegender Vorbehalte gegenüber der Methodik dieser disziplin nicht weiter ein. Wer aus der Münze derartige schlüsse 
ziehen möchte, mag das für sich tun!
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solche Ge schich ten über den Mäander gedacht. Vielleicht war auch seine Mutter vor ihrer hochzeit in 
den Mäander gestiegen ... .

9. eriza und Themisonion

9.1. eine bisher unbekannte Münze der südphrygischen stadt eriza

Vor einiger zeit zeigte mir ein sammler eine kaiserzeitliche Bronzemünze, die er in kei nem 
der gängigen numismatischen zitierwerke hatte finden können. es handelte sich um ein bisher 
unpubliziertes Geldstück der phrygischen stadt eriza aus der zeit des kaisers commodus. hans von 
aulock hat im ersten Band seiner ‹Mün zen und städte Phrygiens› ein corpusculum der Münzen 
von eriza zusammengestellt.248 in ihm ist die ses stück nicht aufgeführt, so dass diese Münze unsere 
kenntnisse über die Prä ge tä tig keit eri zas erweitert: es steht nun fest, dass das kaiser zeit liche eriza 
nicht erst in severischer zeit, sondern bereits zu Beginn der herr schaft des com modus Münzen 
prägte.

Vs. aV Λ ΑVP kOMOΔΟc – kaicaP aNtONЄiN; drapierte Büste des commodus mit Lorbeer
kranz n. r. — rs. ΓΡΑ ΤΙ ΚΛa[VΔΙΟV]  ΠΑPΔΑΛΑ  ЄPizhNΩΝ (i. a.); mit Mantel,249 chito nis
kos250 und stie  feln beklei deter heros n. r. reitend, mit der gesenkten rechten eine langstielige dop
pel axt haltend. über kruppe und hüfte sowie um den hals des Pferdes sind riemen geführt, die das 
ephippium251 – ein Lammfell oder eine Pferdedecke, auf der der reiter sitzt – halten. (abb. 35)

durchmesser: 3,10 cm; Gewicht: 15,04 g; stempelstellung: 6 h.

die Vorderseitenlegende der Münze konfrontiert uns mit einer ungewöhnlichen Na mens form des 
kaisers. sie besteht im kern aus einem Namen, den commodus seit dem 20. Januar 175 trug: L 
aVreLiVs cOMMOdVs caesar. ab Mitte Juni 177, als com modus zum augustus und Mitregenten 
seines Vaters Marc aurel erhoben wurde, lau tete sein Name iMP caes L aVreLiVs cOMMOdVs 
aVG. in der Legende der erize nischen Münze hat diese Namensänderung in der hinzunahme des iMP 
bzw. seines griechischen Pen dants aV(τοκράτωρ) ihren Nie der schlag gefunden; der augus tus name 
bzw. die griechische ent sprechung cЄB(αστός) ist unberücksichtigt geblieben. die nächste – nach der 
Gewinnung der alleinherrschaft am 17. März 180 – im Oktober 180 erfolgte Namens modi fikation 
des commodus, bei der das Praenomen Lucius gegen Marcus getauscht und das No men antoninum 
angenommen wurde,252 ist auf dem erize nischen Geldstück ebenfalls nur halb nachvollzogen worden. 

248 Von aulock, Phrygien i, 5357 (einführung) und 107110 (corpusculum).
249 der umhang ist um hals und Brust geschlungen, ein teil von ihm flattert nach hinten. indem der stempelschneider 
versuchte, die drapierung des Mantels rund um den hals wiederzugeben, ent standen Linien, die den eindruck erwecken, 
hinter seinem rücke schaue eine Mondsichel hervor. Ob nicht dennoch eine solche gemeint ist, bleibt unklar, da es andere 
erizenische stücke dieses typus gibt, die tat säch lich eine Mondsichel hinter der schulter des Gottes zeigen, vgl. kap. 9.5. 
250 ich nehme an, dass der ‹rock›, der auf dieser Münze gut erkennbar ist, der untere teil eines ge gürteten chitonis
kos/‹reiterchitons› ist. Von aulock, Phrygien i, 108 f. hatte bei den ihm be kannten, aber schlechter er haltenen exemplaren 
dieses typus Nr. 278, 281 und 282287 angenom men, dass der darge stell te bis auf das im Wind flattern de Mäntelchen nackt 
sei.
251 das ephippium ist auf der Vergrößerung der Münze gut zu erkennen (abb. 35c). Vgl. zu ihm J.k. anderson, ancient 
Greek horsemanship, Berkeley/Los angeles 1961, 7983; h. Metz ger, cata logue, 28 Nr. 12.
252 Vgl. dazu die reichsprägung: W. szaivert, die Münzprägung der kaiser Marcus aurelius, Lu cius Verus und commodus, 
161/192 (Mir 18), Wien 1986, 142 f., wo die Veränderungen des kai ser lichen Namens der 40. und 41. emission zugewiesen 
sind. F. Gros so, La lotta politica al tempo di commodo, turin 1964, 128 f. nimmt an, dass die Namensänderung im Oktober 
180 anlässlich von commodus’ triumph über die Germanen vollzogen wurde; ferner d. kienast, römische kaiser ta belle. 
Grundzüge einer römischen kaiserchrono lo gie, darm stadt 21996, 137.
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Man behielt das alte Prae nomen des commodus bei, hängte aber den antoninusNamen an die 
vorhandene Na menreihe an. aus Letzterem lässt sich folgern, dass die Münze zwar nach Oktober 180 
geprägt wurde, ihre Prägeherren aber noch sehr unzureichend über den neuen offiziel len Namen des 
kaisers in for miert waren.253 eine derartige unsicherheit passt am Besten in die zeit kurz nach der 
einführung des neuen kaisernamens, so dass es sich bei dieser Münze aller Wahrscheinlichkeit nach 
um eine Loya litäts prägung zu ehren des neuen kaiserlichen al leinherrschers handelt, die in die zeit 
zwischen ende 180 oder anfang 181 n. chr. zu datieren ist. Nichts deutet darauf hin, dass die Münze 
zu einer größeren emission gehörte, bei der es um die schaffung von lokalem Wechselgeld für die 
klei ne ren Ge schäfte des alltags ging. Gegen eine solche annahme sprechen das für diese zeit große 
Nominal dieser Münze, ihre seltenheit – die auf eine geringe stückzahl schließen lässt – und das 
offensichtliche Fehlen klei nerer stückelun gen, wie wir sie von umfassen deren Präge aktio nen kennen, 
die der schaff ung und Be reitstellung von dringend benötigtem klein und Wechsel geld dienten. Was 
die orthogr aphische Wieder gabe des kaiserlichen Namens auf dieser Münze angeht, seien noch zwei 
Bemer kungen gemacht: Während die feh len de Geminierung des Mys im indivi dual namen dieses 
kaisers fast so häufig ist wie die korrekte schreibung kOMMOΔΟc, ist aNtO NЄiN(Oc) für aN
tΩ ΝЄΙΝ(Οc) eher un ge  wöhnlich.

den schuldigen für die onomastischen und orthographischen Missgriffe auf der erize nischen Münze 
kennen wir mit Namen. das Geldstück wurde nämlich, wie aus der rück  sei ten legende hervorgeht, 
unter der aufsicht des stadt se kre tärs/Grammateus ti. clau    dius Pardalás geprägt: γρα(μμα τεύοντος) 
Τι(βερίου) Κλαυ[δίου] Παρ δαλᾶ.254 der Na me Par da lás ist von dem griechi schen Wort für Panther 
bzw. Leo pard abgeleitet. im deutschen wird dieses Wort, das die Griechen einer ori en talischen 
sprache entlehnt ha ben, in der Form Pardel(katze) bis heute als poe tischer Name für dieses tier 
verwendet.255 der Name des stadtsekretärs von eriza reflektiert das häufige Vor kommen solcher raub
tiere in karien und Ly kien. auch in den Bergen um die acı pa yamebene,256 in der – wie hier gezeigt 
werden wird – eriza lag, dürfte es in der antike reichlich Panther gegeben haben. Wenn jemand 
sich entschloss, seinen sohn Pardalás zu nennen, bewun derte er vermutlich vor allem die schö nheit, 
die Ge schmei digkeit und schnel ligkeit wie auch den Mut dieser tiere – eigenschaften, die schon 
homer hervorhebt.257 Oder dachte er schwelgerisch an den zug und die ausge lassene Festesfreude des 
Weingottes, dessen Wagen von Leo  par den gezogen wurde und der seinen zugtieren, wie es oft auf 
Münzen dar gestellt ist,258 Wein zum schlecken gab? es ist schon eine bemerkenswerte kon tinuität 

253 es reicht ein Blick in den index der sammlung von aulock, Berlin 1981, 70 f., um festzustellen, dass die von den 
erizenern verwendete titulatur nicht dem standard entspricht.
254 ein weiterer Gram mateus von eriza ist in einer hellenistischen inschrift dieser stadt bezeugt; zu diesem text vgl. anm. 
273. in ihm ist der Grammateus zusammen mit dem agonothet für die Pro kla ma tion eines Wohltäters zuständig: τῆς δὲ 
ἀναγορεύσεως ποιεῖσθαι τὴ|[ν ἐπιμέλει]αν τὸν καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν γραμματέα τ[ε κα|ὶ] τὸν ἀγωνοθέτην.
255 allerdings schreibt der aktuelle duden unter dem eintrag ‹Pardel› «veraltend für Leopard», wohl gemerkt, nicht 
«veraltet». trägt dieses Werk mit einem solchen etikett nicht selber zum Ver alten bei?
256 die karte 1:200.000 des harita Genel Müdürlüğü von 1943/1953, Blatt denizli, erklärt den Namen der ebene als acı
badem Ovası, d.h. als Bittermandelebene (vgl. abb. 31); vgl. dazu auch ro bert, Ma lé dictions, 279 anm. 23, der an einen 
Ort auf der Ostseite der ebene namens Bademli erinnert. der Mandel baum spielte in der Mytho logie der alten Phryger eine 
besondere rolle, da erzählt wurde, er sei aus den abgeschnittenen und vergrabenen hoden des attis entstanden (vgl. Pau sa
ni as Vii 17, 10), so dass es nicht aus ge schlos sen ist, dass selbst der heutige Name der ebene in antiken traditionen wurzelt. 
hirsch feld, reise iii, 324 erwog, dass die ebene in der antike killanische ebene geheißen habe, doch ist diese Vermutung 
unrichtig; zur killanischen ebene vgl. Nollé, Losorakel, 34 f. mit der älteren Li teratur, insbes. robert, Villes2, 234 ff. eine 
plastische wie kenntnisreiche Beschreibung der ebene von acıpayam gibt robert, Malé dictions, 277 bzw. 733.
257 eine zusammenstellung von Belegen bei F. Wotke, re XViii 3, 1949, s. v. Panther, 760.
258 Vgl. Bernhart, dionysos, 24 f. und 29 ff.

.
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in der klein asia  ti  schen anthroponymie, dass gar nicht so wenige tür ken sich kaplan, d.h. Leo pard/
Pan ther (bzw. tiger, der aber in der türkei nie existiert hat) genannt haben, als sie von atatürk dazu 
angehalten wur den, sich nach mittel europä ischem Vorbild einen Fa mi  lien  na men zuzulegen. um so 
bedauer licher ist es, dass die für zahlreiche Be wohner kleinasiens durch die zeiten namen ge benden 
raubkatzen heut zutage dort fast völlig aus gerottet wurden.259

die hier vorgestellte großformatige Bronze von eriza ist eine prächtige Münze, die nicht das erst
lingswerk einer städti schen Münz stätte bzw. eines lokalen stempel schneiders sein kann. das Bildnis 
des commo dus ist vor züg lich gelungen, und die Legende wurde in sehr schönen Buchstaben ein gra
viert, allerdings wurde auf der rückseite das zeta von ЄPizhNΩΝ seitenverkehrt eingeschnitten. 
die darstellung des göttlichen reiters auf der rück seite be sitzt eine auffällige Plastizität und bildet 
zahlreiche details ab. schon in den augen der zeit ge nossen der Mün ze muss dieses Geldstück sehr 
anzie hend gewirkt haben (s. dazu auch 9.5), da es bald dem Geldumlauf entzogen und zweck  ent
fremdet als amulett ver wendet wurde, in dem man es lochte und offen sicht lich am hals ge tragen hat. 
aus der an brin gung des Loches geht klar hervor, dass es dabei um das Bild des Gottes und nicht um 
das des kaisers ging: der kaiserkopf bildete, nach unten gerichtet, nur die rückseite des amu letts. 
aufgrund der festge stell ten Qualität ist es sehr wahrscheinlich, dass die stempel für diese Münze in 
einer zen tra  len Werkstatt, die erfahrung in der Münzproduktion hatte, hergestellt wurden und nicht 
in eriza. konrad kraft hat nachweisen können, dass eriza unter septimius seve rus zusammen mit 
attuda, kibyra, Phil adelpheia, smyrna, tabai und trape zo polis diesel ben Obvers stem pel für Bildnis
se des septimius severus und der iulia domna ver wen dete, unter cara calla aber ein und denselben 
Obvers stempel für dessen Porträt zusam men mit dem nahen kibyra teilte.260 Möglicherweise griff 
schon der Gram mateus Parda lás, als er im auftrag der stadtväter von eriza diese Münze prägen ließ, 
auf eine Werkstatt in einer dieser Nachbarstädte zurück, wo ge meinsame Vor der sei tenstempel und 
indivi duelle rückseitenstempel für mehrere städte produziert wurden und ver mut lich auch die Prä
gung selbst ausge führt wurde. es be steht eine große Wahr schein lichkeit, dass es im kaiserzeitlichen 
eriza nie eine eigene Produktionsstätte für Münzen ge geben hat.

Weniger leicht fiel es mir, dem sammler zu sagen, wo genau denn dieses eriza liegt, welche Bedeutung 
die stadt in der antike gehabt hat und wer auf der rückseite der Münze dargestellt ist. 

9.2. die Lokalisierung von eriza

Wie schwierig es ist, die Lage von eriza zu ermitteln, zeigt ein Blick in das zur zeit beste kartenwerk 
von der antiken Welt: in dem von richard talbert herausgegebenen Bar ring  tonatlas ist eriza nicht 
verzeichnet!261 Fest steht, dass eriza in der heutigen acı pa yam ebene, südlich von denizli, gelegen 
hat (abb. 3134). dass ergibt sich mit hinrei chen der si cher heit aus einer inschrift, die in karahüyük, 
einem Marktort inmitten der acı payamebe ne, gefunden wurde und in der eriza ausdrücklich 
genannt ist. zufolge dieses textes, der mit Buchstaben der hochhellenistischen zeit geschrieben 

259 zu den karischen und lykischen Panthern vgl. aelian, hist. anim. XVii 43; ferner cicero, att. V 21 und cicero, Fam. 
ii 12 zu den kibyratischen Panthern. Vgl. dazu und vor allem zum Vor kom men der Panther in der türkei des 19. und 20. 
Jhdts. robert, carie, 41 mit anm. 4; L. robert, une inscription grec que de téos en ionie. L’union de téos et de kyrbissos, 
Jsav 1976, 154235, bes. 171 anm. 72 (= ders., OMs 7, 297379, bes. 315 anm. 72); robert, a travers, 281. zu dem Namen 
Παρδαλᾶς vgl. robert, Noms, 172.
260 k. kraft, das system der kaiserzeitlichen Münzprägung in kleinasien. Materialien und ent wür fe, Berlin 1972, 54 und 
von aulock, Phrygien 1, 109 f.
261 talbert, atlas, karte 65, auf der in der acıpayamebene kein einziger Ort eingezeichnet ist.
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ist,262 stel len Landpolizisten263 und die Bewohner zweier dörfer zu ehren eines königlichen ‹Fi nanz
ministers›,264 der sich allen drei Parteien wohlge son nen gezeigt hat, dessen statue auf und wei hen sie 
allen Göttern.anscheinend hatten die Gendarmen mit dem ein treiben von (über  fälligen?) abgaben 
zu tun. durch ein besonnenes eingreifen einer ho hen Fi nanz in stanz war ein konflikt zwischen den 
dörflern und den staatlichen Ord nungs hütern ver mie  den oder gelöst worden.265 als zeichen für die 
erzielte überein kunft stellten die strei ten den die statue ihres wohlwollendenVer mittlers auf und 
empfahlen ihn in dank barkeit und Frömmigkeit dem Wohlwollen aller Götter:

 οἱ ἐν τῆι περὶ  Ἔριζαν ὑπαρχίαι  Die Gendarmen im Bezirk um Eriza

2 φυλακῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες  und die Dorfbewohner

 ἐν Μοξουπόλει καὶ Κριθίνηι  von Moxupolis und Krithine (weihten) 

4 Μηνόδωρον Ζήθου Ἀδραμ[υτ]τηνόν, den Menodoros, den Sohn des Zethos, Bürger von 

 τὸν ἐπὶ τῶν προσόδων, διὰ τὴν  Adramyttion, den Finanzintendanten, wegen

6 πρὸς α[ὑτοὺς εὔ]νοιαν καὶ [τὴν]  seines Wohlwollens ihnen gegenüber und wegen

 ἑα[υτῶν εὐσέβειαν] θε[οῖ]ς [π]ᾶσιν. ihrer Frömmigkeit allen Göttern.266 

Für unsere Frage nach der Lage von eriza ist es von interesse, dass die Polizisten den Verwaltungsdistrikt 
nennen, für den sie zustän dig sind. es handelt sich um ἡ περὶ Ἔριζαν ὑπαρχία, «den Bezirk um eriza», 
der aufgrund des Fundortes der inschrift mit der ebe ne von acıpa yam identi fiziert werden muss.267  

Bei diesem in karahüyük gefundenen inschriftstein handelt es sich zweifellos um die Basis jener statue, 
die die streitenden allen Göttern weihten und die nicht mehr vor han den ist. es stellt sich zunächst die 
Frage, ob die Gendarmen und die dörfler die statuenwei hung für den königlichen Finanz intendanten 
in eriza oder an derswo aufge stellt haben. da wir nichts über die Organisation dieser Bezirkspolizei 
wissen – ins be sondere nicht, ob sie zentral in eriza stationiert war oder ob einheiten von ihr über 
die gesamte acıpayamebe ne verteilt waren –, ist es zwar naheliegend, aber nicht si cher, dass sie die 
auf stel lung in eriza vor nahmen, wo sich zumindest ihr ad ministra ti ves zen trum mit dem kom man

262 Bérard, inscriptions, 557 zur datierung: «La forme des lettres ... et l’orthographie ... sont les mê mes dans notre inscription 
et dans un édit du roi antiochus, trouvé par M. holleaux dans un vil lage voisin de karayoukBazar, à dourdourkar (Bull. de 
Corr. hellén., 1889, p. 324 et suiv.)». Ma, an tiochos iii, 115 spricht sich für eine datierung der inschrift noch in die zeit des 
seleukiden regiments über die acıpayamebene aus und wendet gegen eine datierung in die epoche der at ta  liden ein, dass 
die acı payam ebene von den römern nicht an die Pergamener, sondern an die rhodier gegeben worden sei, so dass nach 
188 v. chr. – unter der herrschaft der rhodier – keine hyparchienstruktur mehr in der acı payamebene existiert haben 
könne. er bringt aber keinen Beweis dafür bei und nennt nicht ein mal ein indiz für seine Behauptung. ich halte es für wenig 
sicher, dass die ebene tatsächlich dem karischen herrschaftsbereich der rhodier zuge schla gen wur  de. Magie, roman rule, 
ii 762, geht davon aus, dass die acıpayamebene Pergamon zu ge schlagen wurde. Leschhorn, ären, 369 erwägt sogar, dass 
es in der acıpayamebene eine ära ge ge ben ha be, «die vielleicht seit dem anschluß der region an das attalidenreich von 
Per ga mon ge zählt wurde».
263 Oder sollten wir mit Ma, antiochos iii, 115 eher von Garnisonssoldaten (deren wich tigste auf gabe die sicherung der 
straße Laodikeia – Perge war) sprechen? 
264 J.d. Grainger, a seleukid Prosopography and Gazetteer, Leiden/New York/köln 1997, 106, s.v. Meno doros; zu dem 
amt vgl. auch capdetrey, Pouvoir, 314 ff.
265 die situation ist gut skizziert von Wörrle, stadt, 149, allerdings ist seine Be schrei bung der her kunft der inschrift 
«aus der Gegend des an die kibyratis nördlich an schlie ßenden südkarischen The mi so nion» gleich in mehrerlei hinsicht 
unrichtig.
266 Bérard, inscriptions, 556562: eriza, schreibt zu Fundort und Monument lediglich «karayoukBa zar; maison de 
zuppelilerin suleiman. Marbre brisé dans le bas»; OGis Nr. 238. z. 6/7 ergänzungen von J. Nollé.
267 dazu zuletzt capdetrey, Pouvoir, 260 und 301.
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danten befunden haben muss und wo man am meisten Öff entlichkeit für das Mo nument ge win nen 
konnte. da aber auch die bei den dörfer krithi ne und Moxupolis an der aufstellung der statue be
teiligt waren, halte ich es für ge wiss, dass die statue weder bei einer ländlichen Polizeistation noch 
in einem der dör fer auf gestellt wurde – was nur allzu leicht neue rivalitäten zwischen den ehemals 
streiten den hätte aus lösen können –, sondern auf neutralem Boden im Bezirksvorort. auf grund die
ser überlegungen spricht alles dafür, dass die Weihung in eriza errichtet wurde. 

die anschließende Frage ist, ob der stein sich in situ befindet, so dass sein Fundort kara hüyük 
mit eriza identifiziert werden muss.268 diese Frage lässt sich wie so oft auch in die sem Fall nicht 
mit hundertprozentiger sicherheit beantworten. allerdings gibt es Wahrschein lich keiten, die an 
Gewissheiten heranreichen: es ist nämlich zu bedenken, dass in länd lichen Gegenden bis zum Beginn 
der Motorisierung des Verkehrs im 20. Jhdt. erfahrungsgemäß die in dör fern verbauten, meist schwe
ren anti ken steine von einem nahen ruinenplatz stammen. Bei dem zustand der Wege und der Qua
lität der Landfahrzeuge wurden stei ne nicht ohne besonderen Grund über weite strecken trans
portiert. Man sollte des halb nicht, ohne schwer wiegende indizien dafür zu haben, die Behauptung 
aufstellen, ein stein sei von anderswoher her beigeschafft wor den.

das gilt besonders dann, wenn der Fund ort durch weitere antike Monumente als anti ker siedlungsplatz 
ausgewiesen wird. tatsächlich gibt es in karahüyük das, was der tür kische Name – der soviel wie 
‹schwar zer sied lungshügel› bedeutet – verspricht: einen sehr großen, durch lange siedlungs kontinuität 
entstandenen stadthügel und reich lich antike steine, die als Baumaterial verwendet werden konnten 
und wurden. im 7. Band der tabula imperii Byzantini findet sich unter karahüyük folgender eintrag: 
«im Ort befindet sich ein großer sied lungs hü gel, inschriften sowie skulptur u. säulen fragmente».269 
ein Blick in ‹Google earth› gibt einen guten eindruck von der Größe des hüyüks. ritter weist, auf 
Notizen von august schönborn zurückgreifend, darauf hin, dass die Moschee des Ortes, in der viele 
antike steine verbaut wurden, auf der terrasse eines Vorgängerbaus steht: «nur schien die dschamie 
[= Moschee] selbst auf der er höh ten, länglich ier eckigen terrasse eines ehemaligen Ge bäu des erst 
errichtet zu sein».270 Ob die terrasse zu einer kirche oder zu einem antiken tempelbezirk gehörte, 
harrt noch der klärung. Wegen der unbestreit baren ex is tenz einer bedeutenderen antiken stät te 
bei karahüyk gibt keinen Grund zu unter stellen, dass die Be woh ner – etwa für den Bau des hans 
oder der Mo schee271 – antike steine von weiter ent fernten Orten herbei ge schafft hätten. das Bau ma
terial lag vor der haustür und wur de offen sichtlich nicht einmal, wie unverbaute antike reste zeigen, 
vollständig ver wendet.272

einige der inschriftenfunde in karahüyük deuten wie die eben behandelte inschrift darauf hin, dass 
dieser Ort in hel le  nisti scher zeit ein städtisches zentrum gewe sen sein muss. so ha ben Georges cou

268 Wovon etwa W. dittenberger, OGis Nr. 238 ohne weitere überlegungen ausging: «ex qua iti ne ris descriptione G. 
cousin et ch. diehl erizam prope hodiernum KarayukBazar sitam fuisse colle gerunt, id quod hoc titulo com pro batum 
est»; ebenso Leschhorn, ären, 367.
269 Mersich, in: Belke – Mersich, Phrygien, 291 f., s.v. karahüyük. Vgl. bereits Fellows, discoveries, 264: «For some distance 
round the village of carreeuke, as well as built into the walls of its mos ques, were many sculptured remains and fragments 
of inscriptions, but all appeared to be of a late Greek date»; ruge, Themisonion, 1640; robert, Villes2, 327: «karayükbazar; 
son öyük, son tertre artificiel, allongé et jaune, est très caractéristique».
270 ritter, erdkunde 2, 885. zu den antiken Bausteinen der Moschee vgl. anm. 277.
271 zu diesen Bauten und den in ihnen verbauten antiken Monumenten cousin, carie, 54 und cousin – diehl, cibyra, 338.
272 Geradezu widersinnig ist die argumentation von ramsay, Bishoprics i 1, 253, der die existenz eines hüyüks in 
karahüyük und das Vorhandensein meh re rer inschriften in dem Ort konstatiert, dann aber bestreitet, dass die dort 
gefundenen in schrift en von dort stammen müssen, um dann in einer Fußnote zu behaupten, dass die dort ent deckten in
schriften alle aus Themisonion stammten, das er wiederum in karahüyük loka lisiert.
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sin und charles diehl dort eine inschrift gefun den, die einen längeren ehrenbeschluss für einen Mann 
enthält, der seiner Vaterstadt zunächst als erzieher (Paidonom) und dann als Gym nasiarch engagiert 
ge dient hat und deshalb von ihr geehrt wird.273 die genaue da tierung der inschrift ist schwierig, 
weil das in ihr genannte 19. Jahr sich nicht zwin gend einem bestimmten zeitrechnungssystem 
zuweisen lässt.274 Ob diese inschrift, die die institution eines Gym na siums für den Fundort sichert, 
noch in die zeit der attali dischen herr schaft fällt oder erst geschrieben wurde, als bereits die römer 
herren des westlichen klein asiens waren, müssen wir für unsere Fragestellung nicht klären. Louis 
robert entdeckte in karahüyük eine wei tere (postume ?) ehreninschrift, die er auf grund ihrer 
Buchstabenformen in die Mitte des 2. Jhdts. v. chr. datierte.275 eine ehrung, die im 2. Jhdt. n. chr., 
vielleicht auch erst in der severerzeit abgefasst wurde, bezeugt das Fortleben der stadt gemeinde von 
karahüyük in der römischen kaiser zeit: eine gewisse antonia ariste albilla errichtet in der stadt 
ein denkmal ihres Großvaters M. ulpius tryphon Megas antoni nianus, der eine ritterliche karriere 
als tribun und Praefekt der Cohors I Galatarum gemacht hatte und dann archiereus der Provinz 
asia geworden war.276 die übernahme des letzteren amtes ist ein indiz für erklecklichen reichtum. 
zweifellos gehörte seine Familie zur Führungsschicht von eriza und besaß in der acıpayamebene 
ertragreiche Güter. 

ein tetrarchischer Meilen stein, der die entfernungsangabe a = 1 trägt, d. h. praktisch in oder bei der 
stadt gestanden hat, und dort allem anschein nach in situ entdeckt wur de,277 bezeugt nicht nur den 
zentralortcharakter der sied lung von karahüyük, son dern auch ihre fortgesetzte existenz zu Beginn 
der spätantike.

spätantike und schon frühmittelalterliche No titiae episcopatuum liefern die infor ma ti on, dass eriza 
ein Bistum unter dem karischen Metropoliten von staurupolis, dem alten aphro disias, war. eriza ist 
in den Bischofslisten bezeichnenderweise zwischen kibyra und herakleia an der sal bake aufgelistet.278 
ein Bistümerverzeichnis, das zuerst von carl Gott hard de Boor veröffent licht wurde, liefert die infor
mation, dass der Bischof von eriza im frühen Mittelalter in einen Ort namens tyriaeion (oder ähnlich) 
umzog: κἠ  ἐπαρχία Καρίας· ... γ᾿ ὁ Ἐρ<ί>ζων ἤτοι Τυράων.279 da nach, ab Notitia Vii (beginnendes 

273 cousin – diehl, cibyra, 334340.
274 richtig gesehen von cousin – diehl, cibyra, 339 f.; vgl. auch Leschhorn, ären, 368 f., der eine Vielzahl von Möglichkeiten 
aufzählt.
275 robert, Ét. anat., 366 f.: «J’attribue cette écriture au iie siècle avant notre ère».
276 ciG iii Nr. 3953, 1; sterrett, eJ, 34 f. Nr. 33 nach einer kopie von smith und ramsay; ramsay, Bishoprics i 1, 271 Nr. 96; 
iGr iV Nr. 882; vgl. dazu h. devijver, equestrian officers from the east, in: Ph. Freeman – d. kennedy, The defence of the 
roman and Byzantine east. Proceedings of a col loquium held at the university of sheffield in april 1986 (Bar ints 297), 
Oxford 1986, i 109225, bes. 138; für sein Priesteramt vgl. M.d. campanile, i sacerdoti del koinon d’asia (i sec. a.c.  iii sec. 
d.c.), Pisa 1994, 112 f. Nr. 114.
277 cousin – diehl, cibyra. 341 Nr. 6, die 338 f. betonen: «son poids ne permet pas de supposer qu’elle ait été apportée 
de loin; elle doit avoir été trouvée près de l’endroit où elle est ac tuel le ment; peutêtre même estelle encore en place. il faut 
donc trouver une ville ancienne dans les en virons de ce village de karayukbazar où le djami, d’ailleurs, est en grande partie 
construit de pierres antiques»; ramsay, Bishoprics i 1, 331 Nr. 144; iGr iV Nr. 884.
278 Notitiae episcopatuum (ed. darrouzès) i 285: 283 ἐπαρχία Καρίας· μητρόπολις Σταυρουπόλεως ἔχει ὑπ᾿ αὐτὴν πόλεις 
ἤτοι ἐπισκοπὰς κἠ , οἷον· 284 τὸν Κιβύρας, 285 τὸν Σίζων, 286 τὸν  Ἡρακλείας Σαλβάκης, 287 τὸν Ἀπολλωνιάδος ...; ähnlich 
ii 346350; iV 301305. aus iii 466 (vgl. die nächste anmerkung), wo genau an derselben stelle statt Σίζων die korrekte 
Form Ἔρζων steht, geht her vor, dass mit sizoi die erizenoi gemeint sind. robert, Villes2, 124 anm. 3 spricht von einer «cor
rup tion gra phique», so schon M. Le Quien, Oriens christianus i, Paris 1740, 921 («errore Siza scri bitur»), wo auch die uns 
bekannten Bischöfe erizas – Papias, Johannes und Magnus – zusam men gestellt sind. es ist jedoch zu erwägen, dass siza die 
alte indigene Namensform sein könn te, die im Volk immer be wahrt blieb und mit dem Niedergang der städtischen kultur 
wieder neue Be deu tung gewann.
279 Notitiae episcopatuum (ed. darrouzès) iii 466: 28. Erzbistum: Dritter Rang: Der (Bischof) der Erizer bzw. der Tyraer. 
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10. Jhdt.?), verschwindet eriza völlig aus den Listen, so dass wir annehmen müssen, dass dieser Bi
schofssitz damals untergegangen ist. allerdings vergab die katholische kirche noch bis in das 20. Jhdt. 
hinein den rang eines titularbischofs von eriza. den inhabern dieser Würde dürfte es schwerge
fallen sein, auch nur zu ermitteln, wo ihre titelkirche einst gelegen hat. aber wen kümmert auf den 
Gilbertinseln (heute kiribati) oder in Viet nam schon die Lage und die Geschichte von eriza?280

der Fundort der ‹erizainschrift›, die ihr selbst zu entnehmenden informationen über den 
aufstellungsort des denkmals und der Nach weis, dass in karahüyük eine antike städtische siedlung 
mit regionaler zentral ortfunktion existiert hat, sichern die Lokali sierung von eriza in karahüyük. 

dennoch hat William Mitchell ramsay diese Lokalisierung von eriza in Frage gestellt und bei 
karahüyük Themiso nion an set zen wollen (abb. 33),281 was sich trotz der vielen metho dischen Mängel 
der argu mentation ram says und trotz der von robert angemel deten Be denken282 weit gehend durch
gesetzt hat.283 ramsay glaubte karahüyük als Lage für The mi sonion si chern zu können, indem er den 
Fundort der in schrift, die eriza erwähnt, aus der dis kus sion ließ und metho disch wenig über zeugend 
von der sehr va gen und fehlerhaften darstellung der tabula Peutingeria na ausgeht, dass ‹te misso nio› 
an der straße von Laodikeia nach Perge liegt,284 dann hiero kles285 an führt, aus dem für diese Frage 
nichts zu gewinnen ist, und am ende die tradition bei Pto lemaios völlig ver fälscht wie dergibt und 
darauf aufbauend konstatiert: «it may there fore be laid down as a startingpoint in our investigation, 
that Themi sonion was pro bably situated at karaeyukBazar». in einem nächsten schritt, bei dem er 
die erize noi bald zu einem kari schen, bald zu einem pisidischen stamm machte, plazierte er eriza 

Vgl. dazu robert, Villes2, 123126.
280 Von 1927 bis 1943 war Joseph Bach, der apostolische Vikar der Gilbertinsel, titularbischof von eriza; von 1943 bis 
1960 raimond Marie Marcel Piquet, apostolischer Vikar von Quy Nhon in Vietnam.
281 ramsay, Bishoprics i 1, 253. ihm ist r. kiepert, karte von kleinasien 1 : 400.000, Berlin 21912, Blatt afiun karahisar 
gefolgt (vgl. abb. 32).
282 robert, Villes2, 112: «en y allant, je passai à karayük bazar, où l’on place ordinairement l’antique Themisonion, sans 
que cette identification soit le moins du monde assurée».
283 z.B. ruge, Phrygia, 798 (karte); ruge, Themisonion, 1640 f.; Magie, rule, 762 anm. 56; Wörrle, stadt, 149; J.d. Grainger, 
The campaign of cn. Manlius Vulso in asia Minor, as 45, 1995, 2342, bes. 34: «he camped at or other wise visited obscure 
places – Gordiu teichos, tabai, eriza – where as a slight divergence of his route northwards would have brought him to 
aphrodisias, hera kleia salbake, apollonia and Themisonion, all of them much richer, larger, more substantial cities». 
abgesehen von der fal schen Lokalisierung erizas ist dem Verfasser offenbar nicht be wusst, dass aphrodisias damals – also 
vor dem synoikismos – noch keine bedeutende stadt war. alfred stückelberger und Gerd Graßhoff (klaudios Ptolemaios. 
handbuch der Geographie, Basel 2006, 497) setzen ebenfalls bei karayükbazar Themisonion an und geben in anm. 45 
ohne Beleg einen irrigen kommentar zu Themisonion: «antiochos ii. Theos (261246 v. chr.) hat die alte stadt kazanes 
nach seinem Günstling, dem kyprier Themison, umbenannt». dass es sich bei kazanes um ein hydro und nicht um ein 
toponym handelt, hätte schon ein Blick in ruge, re Xi 1, 1921, s.v. kazanes, 101 zeigen können; zu diesem Fluss vgl. unten 
anm. 316321. eine erfreuliche aus nahme sind, auf robert verweisend, Belke – Μersich, Phrygia, s.v. eriza, Themisonion, 
die mit der Lokali sierung von Themisonion sehr behutsam verfahren, und der artikel von Ohls hau sen, Themi so nion, 
der die stadt bei dodurga ansetzt und darauf aufmerksam macht, dass es eine Vorgängersiedlung unter anderem Namen 
gegeben haben muss.
284 iX 1 m (vgl. e. Weber, tabula Peutingeriana. codex Vindebonensis 324, Graz 1976). zur kritik dieser überlieferung 
der tabula Peutingeriana vgl. bereits ruge, Themi sonion, 1640.
285 hierokles, synekdemos (ed. e. honigmann, Brüssel 1939) 689, 5 unter kaPia:  Ἔρεζος.
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in dem südlich von kara hüyük gelegenen dereköy.286 Bei ishkianBazar hätte dieser stamm seinen 
Markt gehabt.287 

die unmöglichkeit der ramsay’schen Lokalisierung von eriza bei dereköy wurde be reits von Louis 
robert aufgedeckt. in dem am Fuß des langgestreckten höhenrückens der Mallı dağları – am 
mittleren Ostrand der acıpayamebene – liegenden dorf dere köy,288 das durch einen hüyük und 
einige antike reste als alter siedlungs platz minderer Größe ausgewiesen ist, wurde eine in schrift 
gefunden, derzufolge dort in keinem Fall eriza, sondern wahrscheinlich der antike demos der 
tyriaeiten lag: eine Gemeinde, deren Namen verloren ist,289 erweist dem demos der tyriaeiten ihre 
re verenz: [        ] ὁ | [δῆ]μος | [τ]ῷ δή μῳ | [τ]ῷ Τυ ρια|[ε]ι τῶν.290 es ist so gut wie sicher, dass 
es sich um eine statuen wei hung han delt, die in der siedlung der tyriaeiten von der befreundeten 
Gemeinde auf stellt wurde. das aber bedeutet, das bei dereköy in keinem Fall eriza, wahr schein lich 
aber ty ri aeion zu lokalisieren ist. in diese Gemeinde ist im frühen Mittel alter – als das Landstädtchen 
eriza durch die zeitläufte und auch durch erd be ben291 niedergegangen war – der Bischof von eriza 
umgezogen,292 offensichtlich weil der Ort leichter zu ver tei digen und da mit sicherer war. Oberhalb des 
dorfes gab es eine Burg, in die er bei Gefahr flüchten konnte.293

die Lokalisierung von eriza bei karahüyük wird durch die Formulierung des Ptole maios (vgl. 
abb. 34) gestützt, der sagt, dass der de mos der erizenoi, den er zu karien rechnet, bei Phrygien 
gelegen habe: καὶ δῆμος πρὸς τῇ Φρυγίᾳ Ἐριζηνοί.294 tat sächlich ist das bei karahüyük lokalisierte 
eriza nur durch das kadmosgebirge vom phrygischen kolossai und von Laodikeia getrennt. Ob das 
von Ptolemaios als δῆ μος/Landgemeinde295 bezeich nete eriza für einige zeit – etwa in der frühen 
kaiserzeit – seinen städtischen status, den es zweifelsfrei in hellenistischer zeit und wiederum im 

286 diese Lokalisierung hatte schon ritter, erdkunde 2, 874 f. vorgeschlagen; später auch ruge, eriza, 470: «Vielleicht sind 
es die ruinen von dereköi südöstlich von karayukBazar».
287 robert, Villes2, 112 anm. 4 hält nach einem Besuch der unbedeutenden ruinen ihre identi fi ka ti on mit eriza für 
ausgeschlossen.
288 N. Merisch, in: Belke – Merisch, Phrygien, s.v. dereköy, 233.
289 Offensichtlich waren an den Berghängen oberhalb der acıpayamebene Landgemeinden/δῆμοι wie eine kette aufge
reiht. zu diesen gehört meiner ansicht nach auch jene antike ruinenstätte bei kay ser/kayı hi sar/kuyu cak, die robert, 
Villes2, 105121 und 318338, ferner ders., Malédictions, 278 bzw. 734 aufgrund ihres Namens kay ser mit dio kaisareia 
identifizieren möchte. ich teile diese Lokalisierung nicht – da ich glaube, dass der Na me kayser eine zusammengezogene, im 
dialekt ent stellte Form von kaya hisar (vgl. den Namen kaji hisar für diesen Ort bei frühen reisenden und auf der kiepert 
karte [hier abb. 32]) ist, folglich also ‹Felsenburg› bedeutet und nichts mit ‹(dio)kai sareia› zu tun hat – und verbinde nach 
wie vor kere tapa/dio kaisareia mit der rui nen stätte von kayadibi am saldasee; sehr fundierte kritik an roberts ansicht 
bei von aulock, Phrygien i, 6570. aus numismatischen Gründen halte ich roberts Gedan ke von einer auf split terung der 
Ge mein de in keretapa bei kayadibi und dio kai sareia bei ‹kayser› oberhalb der acı payamebene für unhaltbar. Bei ‹kayser› 
könnten krithine oder Moxu polis, aber auch ein Ort namens Phylakaion gelegen haben, den wir aus Ptolemaios V 2,26 
(Πυλακαῖον) kennen; zu Phylakeion auch robert, Villes², 115.
290 cousin, carie, 54 und robert, Villes2, 123126 mit einer kopie von holleaux und ausführlicher dis kussion.
291 auf häufigere erdbeben in dieser region scheint die christliche inschrift ramsay, Bischoprics i 2, 556 Nr. 332 (nach 
einer kopie von smith; die ergänzungsvorschläge von ramsay stimmen nicht mit der umzeichnung überein!) hinzuweisen.
292 Vgl. oben anm. 279.
293 Mersich, in: Belke – Mersich, Phrygien, s.v. dereköy, 233: «etwa 1 km n. des dorfes liegt ein fla cher hüyük, von dem die 
steine im dorf kommen sollen: 1 sarkophagdeckel, 1 kapitell, 2 Grab steine u. ein paar inschriften. die Mau ern einer Burg 
(kale) sollen sich auf dem hohen Gipfel der Mallı dağları direkt nö. über dem dorf befinden».
294 Ptolemaios V 2, 20 unter dem kapitel Καρίας δέ· (klaudios Ptolemaios. handbuch der Geo gra phie [ed. a. stückelber
ger – G. Graßhoff], Basel 2006, 494); die codices haben Ἐριζηλοί.
295 Vgl. dazu schuler, siedlung, 4145.
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fort geschrittenen 2. Jhdt. n. chr. besaß, verloren hatte, bleibt ungewiss.296 Möglicherweise kommt in 
dieser terminologie lediglich zum ausdruck, dass eriza – wie Themisonion – zu jenen von stra bon als 
πολίσματα bezeichneten Gemeinden gehörten, die sich nur wenig von grö ßeren dῆμοι unterschieden, 
so dass Ptolemaios nicht so recht wusste, welchen recht lichen status diese Landgemeinde hatte.297

die Benennung der acıpayamhyparchie als ἡ περὶ  Ἔριζαν ὑπαρχεία lässt sich aufs Bes te mit der bei 
karahüyük festgestellten Lage erizas vereinbaren, da karahüyük/eriza tasächlich in der Mitte der 
acıpayamebene liegt und sich folglich die hyparchie im Wort sinne «um eriza» ausdehnt. eri za ist 
der natürliche Mittelpunkt der ebene, was es bis in die türkische zeit, als es schon karahüyük hieß, 
geblieben ist. in der ritter’schen erd kun de wird beschrieben, wie im 19. Jhdt. die Landleute der ebene 
dort zu Markt tagen zusam menströmten.298

andererseits lässt sich jene bei Pausanias überlieferte episode – dass bei dem raub und Plün 
derungs zug der kelten um 275 v. chr. die Frauen und kinder der Themisoneer sich in eine 30 stadien 
von Themisonion entfern te höhle flüchteten, in der es reichlich Was ser gab –299 nur schwer mit 
dem inmitten der ebene ge le ge nen kara hüyük in ein klang brin gen, wohl aber mit der Lage von 
Themisonion bei dodurga, das am aus gang einer von einem torrente ge bil deten schlucht liegt. selbst 
wenn es, was ich be zweifle, 30 sta dien von karahüyük entfernt eine hinreichend große höhle gegeben 
hät te, so dürfte sie, weil sie bei dieser geringen entfernung nicht versteckt und unzu gäng lich im Berg
land lie gen kann, keine sicherheit vor den plündernden und mordenden Galliern gebo ten haben.

zu der Lokalisierung von eriza bei karahüyük passt hingegen trefflich die über lie fe rung des Livius 
über den raub und Plünderungszug des cn. Manlius Vulso im Jahre 189 v. chr.: Am dritten Tag 
gelangte man dann an den Fluss Casus. Als sie von dort weiterzogen, nahmen sie die Stadt Eriza schon 
beim ersten Angrif. Man kam nach Tabusion, das über dem Fluss Indos aufragt, dem ein Inder, der 
von seinem Elefanten abgeworfen worden war, den Namen gegeben hatte. Sie waren nicht mehr weit 
von Kibyra entfernt, aber es kam dennoch keine Gesandtschaft von Moagetes, dem Tyrannen dieser 
Bürgerschaft, einem Menschen, der bei allem weder Treue noch Ko opera tionswillen zeigte.300 aus ihr 
erfahren wir, dass Vulso von tabai in drei tagen an den casusFluss/Bach ge lang te. Von dort mar
schierte das heer nach eriza (= kara hüyük), das beim ersten an sturm genommen wurde. Wenn 
man sich die Lage der stadt in der ebene vor augen hält, ist dies nicht verwunderlich. hätte eriza auf 
einer Berges höhe – etwa am Ostrand der ebene – gele gen, wäre eine solche ‹eroberung en passant› 
un mög lich gewesen. die nächs te sta tion, zu der Vulso gelangte, war ein kastell namens Thabu sion, 
das den indos über rag te. damit war Vulso an das südliche ende der acıpayamebene gelangt. der 
indus entspringt nämlich, wie Plinius mitteilt,301 in den Bergen um kiby ra, fließt dann zu nächst 

296 Vgl. unten die diskussion zu Themisonion, das Ptolemaios sowohl Polis als auch demos nennt.
297 siehe dazu unten den Beginn von kapitel 9.3.
298 Fellows, discoveries, 261264; ritter, erdkunde 2, 877 f.
299 Pausanias X 32, 4 (vgl. unten kap. 9.5); vgl. dazu F. stähelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater, Leipzig 1907, 
9; a. Wilhelm, Ἐπίγραμμα ἐκ Λυκίας, Prakt. ak. athenon 6, 1931, 319334, bes. 322 ff. (= ders., aka de mieschriften zur 
griechischen inschriften kunde ii [18951951], Leipzig 1974, 319334, bes. 322 ff.); M. Wörrle, antiochos i., achaios der 
ältere und die Galater. eine neue inschrift in denizli, chiron 5, 1975, 5987, bes. 65; k. Vandorpe, Negotiators’ Laws from 
rebel lious sagalassos in an early hellenistic inscription, in: M. Waelkens – L. Loots (hrsg.), sagalassos V. report on the 
survey and exca va tion campaigns of 1996 and 1997, Leuven 2000, 489508, bes. 497.
300 Livius XXXViii 14: tertio inde die ad casum amnem perventum; inde profecti erizam urbem primo impetu ceperunt. 
ad Thabusion castellum imminens flumini indo ventum est, cui fe cerat nomen indus ab elephanto deiectus. haud procul a 
cibyra aberant, nec legatio ulla a Moagete, tyranno civitatis eius, homine ad omnia infido atque importuno, venie bat 
301 V 103: amnis indus, in cibyratarum iugis ortus, recipit LX perennes fluvios, torrentes vero am pli us centum. Der 
Fluss Indos, der auf den Bergen von Kibyra entspringt, nimmt 60 nie versiegende Flüsse, aber mehr als 100 Wildbäche auf. 
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nach Norden, bis er die acıpayamebene erreicht hat, wendet sich in ihr sofort nach Westen, um 
schließlich, wenn er das schmale südende der ebene durch flossen hat, nach süden in richtung auf 
kaunos abzudrehen. Man sieht: auch die schilderung des Vulsozuges bei Livius lässt keine andere 
Möglichkeit, als eriza bei karahüyük zu loka li sie ren.

9.3. zur Lage von Themisonion

schwieriger ist es hingegen, die Lage von Themisonion zu bestimmen. Wir können zu nächst nicht 
einmal sicher sein, dass die stadt302 in oder bei der acıpayamebene gelegen hat. aus strabon erfahren 
wir, dass Themisonion im südlichen Phrygien im Großraum von apa meia und Laodikeia zu suchen 
ist: Dann Apameia, das auch Kibotos genannt wird, und Laodikeia, die die größten von den Städten in 
Phrygien sind. In ihrem Umkreis liegen Städtchen und <Landgemeinden: ... ?> Aphro di sias, Kolossai, 
Themisonion, Sanaos, Metropolis, Apollonias.303 in der Lücke kann kaum etwas anderes gestanden 
haben als ein griechi sches Wort für Landgemeinde: δῆμοι halte ich für sehr wahrschein lich.304 Ob 
darüber hinaus auch noch ein stadtname ausgefallen ist, lässt sich nicht mehr klären. strabon gibt, 
wie das Fehlen von eriza und keretapa (diokaisareia)305 in dieser aufzählung be weist, keine voll
ständige Liste. ihr Fehlen könnte auch damit zu erklären sein, dass er nur die πολίσ ματα und nicht 
die δῆμοι aufzählt und beide zur letzteren kategorie rech net. Bei einer namentlichen Nennung der 
Landgemeinden hätte die Liste viel länger sein müssen, und wir würden in ihr auch auf die Namen von 
Moxupolis und krithine stoßen. strabon be ginnt seine auf zählung kleiner städtchen im äußersten 
Westen mit aphro disias und endet im Osten mit Metro polis und apollo nias. Bei dieser reihung lie
gen aphro disias, kolossai und Themisonion im um kreis von Lao di keia, Metropolis und apollo nias 
aber in der region von apameia; sa na os ist etwa in der Mitte der beiden phry gischen Metropolen zu 
lo kalisieren. inso fern ist der strabonstelle nicht mehr zu ent neh men, als dass Themisonion eine der 
vielen kleinstädte306 südlich von Lao dikeia war. auf dieselbe Lage deutet auch die an gabe des Pausa
nias, dass Themisonion oberhalb von Laodikeia liege und von Phry gern be wohnt werde: Themisonion 
oberhalb von Laodikeia bewohnen gleichfalls Phryger.307 Beide über lieferungen machen also eine Lage 
Themi sonions bei oder in der acı payamebene recht wahr scheinlich. 

auch die teilweise verwor renen angaben bei Ptole maios sind mit strabon und Pausa nias in ein
klang zu bringen: er rechnet Themi sonion zu den Φρυγίας Μεγάλης πόλεις, grup piert es zusammen 
mit Ἱεράπολις, Κίβυρα, Διο καισά ρεια (keretapa), Σανίς (sanaos), Θεμι σώ νιον, Πυλακαῖον (?), Σάλα, 
Γάζηνα (Verschreibung für takina?) und lo ka lisiert es schließ  lich noch in der Nachbarschaft von 
Lykien: καὶ δῆ μοι πα ρὰ μὲν τὴν Λυ κίαν Λυκά ονες καὶ Θεμι σώνιοι (abb. 34). Bezeichnend für die 

zu ihm ramsay, Bishoprics i 1, 251; h. riedel, die holozäne ent wicklung des dalyandeltas (südwesttürkei) unter 
besonderer Berücksic htigung der histo ri schen zeit (Marburger Geogra phi sche schriften), Marburg 1996, 30 f. und tischler, 
hydronymie, 67 s.v. indos.
302 zumindest in der kaiserzeit kann an dem städtischen charakter Themisonions nicht gezweifelt werden, da es von den 
severern bis Philippus arabs eigene Münzen prägte.
303 strabon Xii 8, 13 (c 576): εἶτα Ἀπάμεια ἡ Κιβωτὸς λεγομένη καὶ Λαο δίκεια, αἵπερ εἰσὶ μέγισται τῶν κατὰ τὴν Φρυγίαν 
πόλεων· περίκειται δὲ ταύταις πολίσ μα τα καὶ <δῆμοι· ... ?> Ἀφρο  δισιάς, Κολοσσαί, Θεμισώνιον, Σα ναός, Μητρόπολις, 
’Απολ λωνιάς.
304 δῆμοι suppl. J. Nollé; für andere, mich nicht überzeugende ergänzungen vgl. die ausgabe von st. radt, strabons 
Geographika 3, Göt tin gen 2004, 518. zusammenfassend zu den demoi schuler, siedlungen, 4145.
305 keretapa (diokaisareia) ist am saldasee bei kayadibi (Yeşilova) zu lokalisieren, vgl. dazu anm. 289.
306 dass es um die struktur der region, um kleine städtchen und Landgemeinden ging, hat radt (vgl. die vorausgehende 
Fußnote) offensichtlich nicht verstanden, wenn er πο λίσ ματα mit «stadt gemeinden» übersetzt.
307 Pausanias X 32, 4: Θεμισώνιον δὲ τὸ ὑπὲρ Λαοδικείας Φρύ γες μὲν καὶ τοῦτο οἰκοῦ σιν·
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geringe Größe und Bedeutung von Themisonion ist es, dass Ptolemaios es einmal als Polis, das andere 
Mal aber als demos bezeichnet. Themisonion ist das, was man als komopolis bezeichnete.308

angesichts dieser situation gilt es zu fragen, ob es in oder bei der acıpayamebene noch einen 
größeren ruinenplatz gibt, der auf eine städtische siedlung schließen lässt, die mit Themisonion 
identifiziert werden könnte. allein dodurga, im süden der ebene, kommt als Lage für eine zweite 
städtische siedlung der acıpayamebene in Frage: Ne ben einer reihe von Grabschriften und sarko
phagen wie auch beeindruckenden rui nen,309 die auf die existenz eines Landstädtchens bzw. πόλισμα 
schließen lassen,310 stammt von dort jener 193 v. chr. abgefasste Brief antiochos’ iii. an den satrapen 
anaximbrotos über die ein füh rung eines kultes für die königin Laodike. in dem kö nigsbrief wie 
auch in dem Begleit schreiben – das der satrap an einen gewissen dio ny tas gerichtet hat, den wir 
wahr schein lich mit dem hyp ar chen der acıpayamebene zu iden tifizieren haben – heißt es, dass das 
königliche edikt auf stelen aufzuzeichnen sei, diese aber an äußerst reprä sen tativen Plätzen aufgestellt 
wer den sollten.311 deshalb ist es so gut wie sicher, dass die in do durga gefun dene stele312 nur in einer 
stadt ge standen haben kann. da es kaum zu glau ben ist, dass die unattraktive und zerbrechliche stele313 
etwa von kara hü yük/eriza über eine verhältnismäßig weite distanz nach dodur ga trans portiert wur
de – erst recht nicht von Lao dikeia314 –, wo es doch genug antike steine an ihrem Fundort gibt, kommt 
dodurga mit seinen überresten einer grö ße ren antiken sied lung mit städti schen charakter für die 
Lokalisierung von The mi so ni on in Frage. eine lei der stark ver stümmelte, späthellenistische oder 

308 Ptolemaios V 2, 22 (klaudios Ptolemaios. handbuch der Geographie, hrsg. von a. stückelberger – G. Graßhoff, Basel 
2006, 494: Städte von Großphrygien), V 2, 26 (496: Themisonion), V 2, 27 (496: Landgemeinden an der Grenze zu Lykien sind 
die Lykaoner und die Themisoneer). 
309 ritter, erdkunde 2, 874: «durdurkar, von den schönsten Gärten und Weizenfeldern umgeben, wo so viele antike 
ueberreste umher lagen, daß man hier die Lage einer antiken stadt in der Nähe vermuthen muste»; 877: «Fellows kam von 
der Ostseite von durdurkar, das er ein ruinennest nennt»; sterrett, eJ, 33: «about midway between dodru agha, on and 
around a small hill, there are sarcophagi and other traces of an ancient town. in the mosque of Yazir there are many ancient 
stones; sarcophagi are abundant, and i noticed the capital of a column belonging to the christian period»; Belke, in: Belke – 
Mersich, Phrygien, 235, s.v. dodurga (1): «etwa 1 km s. von dodurga wurden in einem Feld zahlreiche antike inschriften u. 
ein phryg. torstein gefunden, die sich z.t. heute im Ort befinden. ein großer, mit gro bem Ornament versehener sarkophag 
wurde nach Ya zır (1 km s.) gebracht».
310 Paris – holleaux, inscr., 324: «L’inscription suivante a été trouvée au village de Durdurkar (entre Karajukbazar et 
Chorzum) dans une maison turque. elles est gravée sur une plaque de marbre blanc brisée en deux morceaux».
311 die inschrift, die auf einer sehr dünnen, nur 712 cm dicken und somit fragilen stele aufge zeichnet ist, wurde von 
ihrem Fundort zunächst nach athen, dann nach Paris in den Louvre ver bracht (vgl. dazu holleaux – robert, Ériza, 245 
f. bzw. 165 f.). sie ist in vielen sammelwerken (z.B. OGis Nr. 224; c.B. Welles, royal correspondence in the hellenistic 
Period, London 1934, 156163, Nr. 36 f.) publiziert worden, die hier alle anzu füh ren über flüssig ist; sie wurde auch von Ma, 
antiochos iii, 354 ff. als Nr. 37 in seine dokumen ten sammlung aufgenommen, der die wich tigsten Publikationen nennt.
312 es ist unsinnig, immer wieder das unwahrscheinlichere zu unterstellen, nämlich dass der in do dur ga gefundene 
inschriftstein von anderswoher in dieses dorf geschafft wurde. Während Paris – hol leaux, inscr., 330 die völlig aus der 
Luft gegriffene idee entwickelten, die Marmorplatte sei von Lao di keia – al so von weit her über die Berge – nach dodurga 
verbracht worden, weil ihnen die ein rich tung des Lao dikekultes am Besten zu Laodikeia zu passen schien, konstatierten 
hol leaux – robert, Ériza, 246 anm. 3 richtig, dass die herkunft aus dodurga wahrscheinlich sei, sich aber nicht beweisen 
lasse: «en outre, bien que la chose soit fort probable, il n’est point démontré que l’in scrip tion dont il s’agit ici provienne 
de ces ruines». zu einer stärkeren rücknahme seiner falschen ansicht konnte Louis robert seinen Lehrer offensichtlich 
nicht bewegen. die von Paris und holleaux begonnene debatte über die her kunft des kö nigs briefes spukt bis heute in der 
Literatur, vgl. zuletzt Ma, anti  o chos iii, 356 anm. 2 «there is no clear evidence as to the provenance of stone». es gibt eine 
klare her kunfts angabe, nur wollen einige Gelehrten mit vor gefassten Mei nungen über das histo rische um feld des textes 
und ohne kenntnisse der histori schen topographie der acıpayamebene sie nicht akzeptieren.
313 sie ist jetzt in sechs Fragmente zerbrochen. Wann das geschehen ist, wissen wir nicht. Jedenfalls ist eine Ortsveränderung 
von solchen Fragmenten durch türkische Bauern auszuschließen.
314 Wie Paris – holleaux, inscr., 330 erwogen. 
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frühkaiserzeitliche inschrift berichtet von Bau und Wieder aufbau eines tempels.315 Von den Münzen 
Themisonions erfahren wir, dass durch sein territorium ein Fluss na mens kazanes floss (abb. 38a).316 
es handelt sich um ein einheimisches hydronym.317 da es aber keine weitere erwähnung des Flusses 
gibt, gewinnen wir aus den Münzen zunächst kei nen anhaltspunkt für die Lage von Themisonion. 
allerdings hatte bereits William hen ry Wad ding ton angenommen, der Name des Gewässers komme 
in dem schon er wähn ten Bericht des Livius über die Vulsoexpedition im Jahre 189 v. chr. vor. dem 
römi schen historiker zufolge gelangte Vulso, der von tabai, also von Nordost karien kam, in drei 
tagen an den Fluss casus, um dann weiter nach eriza zu ziehen: tertio inde die ad casum amnem 
perventum; inde profecti erizam urbem primo impetu ceperunt.318 Waddington nahm an, dass es 
sich bei casum um eine ver stümmelte Form von caz<an>em handle.319 dieser Vorschlag fand viel 
zustimmung. John Briscoe hat in der neuen teubneredition des Livius die Lesart cas<a n>em sogar 
in den text genom men.320 P.G. Walsh ist in der Oxfordausgabe noch einen schritt weitergegangen, 
indem er die handschriftliche überlieferung völlig außer acht lassend im Lesetext bei cas<a n>em 
keine ergän zungs klammern gesetzt hat.321 ist also die identi fizierung des casus bei Livius, der in 
jedem Fall mit dem karahüyük Çayı identisch ist, mit dem Καζάνης der Münzen von Themi so ni on 
richtig, und dies hat eine hohe Wahr schein lichkeit, so haben wir uns der Meinung Louis roberts 
anzu schließen, dass Themi sonion aufgrund seiner Lage am kazanes eine stadt der acıpayamebene 
ist.322 in der antike war offen sichtlich die acı payamebene unter eriza im Norden und Themi sonion 
im süden auf ge teilt. 

Wenn wir den Liviustext weiterlesen, so heißt es: ad Thabu sion castellum imminens flu mini indo 
ventum est, cui fe cerat nomen indus ab elephanto deiectus. haud procul a ci byra aberant, nec legatio 

315 sterrett, eJ, 30 Nr. 27 («in the wall of the djami»; nur teil a); ramsay, Bishoprics i 1, 269 f. Nr. 92 (teil a und B), dessen 
textgestaltung alles andere als vertrauenserweckend ist und der sehr gewagt an einen tempelbau für die dioskuren denkt. 
ich glaube, dass eher vom heiligtum der Theoi Pisidikoi, die in den Grabinschriften Themisonions so oft erwähnt werden 
(vgl. anm. 345), die rede war. Leschhorn, ären, 534 will die ärenangabe 260 nach der kibyratischen ära rechnen und die 
inschrift in das Jahre 283/4 n. chr. datieren, was ich aufgrund der vorkommenden Na men für wenig wahrscheinlich halte.
316 Vs. ΛVk ·  cΩΖΩΝ; Büste des Lykaios sozon (dazu siehe unten) mit strahlenkrone n. r. – rs. ΘЄΜΙcΩΝЄΩΝ  
ΚΑΖΑΝΗc; der Flussgott kazanes n. l. gelagert, in der vorgestr. r. schilf stängel, mit der L. auf amphora mit aus fließendem 
Wasser aufgestützt oder ähnlich (imhoofBlumer, Flg., 331 Nr. 397; BMc Phrygia, 419 Nr. 6; sNG kopenhagen, Phrygia, Nr. 
750; auktion Lanz 106, 2001, Nr. 154; auktion helios 3, 2009, Nr. 581 = abb. 38a); Vs. iЄPa  BOVΛΗ; verschleierte Büste 
der Bule n. r. – rs. ähnlich (BMc Phry gia, 418 Nr. 4 mit tf. XLXiX; auktion helios 3, 2009, Nr. 582). zu dem Fluss ruge, re 
Xi 1, 1921, s.v. kazanes, 101. Warum in talbert, atlas, karte 65 der Oberlauf des indos unter Berufung auf den reartikel 
als kazanes bezeichnet wird, ist mir völlig unklar; vgl. dazu bereits die Ver wun derung von Briscoe, commentary 3840, 63 
s.v. tabusion.
317 Vgl. tischler, hydronymie, 76 f., s.v. kazanes.
318 Livius XXXViii 14: die Budéausgabe (r. adam, titeLive. histoire romaine, tome XXViii, livre XXXViii, Paris 
1982) ediert «casum amnem» und hat im kritischen apparat «casum amnem B, ca su amenem Pae L2 NV casumanem L». 
adams kommentar auf s. 121 ist eine ansammlung von irrtümern; u.a. behauptet er, die Münzen bezeugten einen Fluss 
namens azanes.
319 Waddington, Manlius, 107112. diesen artikel und die darauf aufbauende diskussion wird von Th. Ganschow, LiMc 
V 1, 1990, s.v. kazanes, 976 f. mit keinem Wort erwähnt, so dass dieser Beitrag wenig hilf reich ist.
320 J. Briscoe, titi Livi ab urbe condita Libri XXXiXL, tomus ii Libri XXXViXL, stuttgart 1991. in sei nem Livius
kommentar – Briscoe, commentary 3840, 63 – erläutert er, warum er die Le sung ka zanem von ramsay, aJa 3, 1888, 
273 ablehnt. Falsch ist allerdings seine dort auf ge stell te Be haup tung, der indos entstünde durch den zusammenfluss von 
karahüyük Çayı/kazanes und hor zum Çayı/Oberlauf des indos; ein Blick in Plinius, Nh V 103 hätte ihm zeigen können, 
dass nach antiken Vorstellungen der indos in kibyra entspringt und der kazanes ein Nebenfluss ist.
321 P.G. Walsh, titi Livi ab urbe condita, tomus Vi. Libri XXXXViXL, Oxford 1999, 145.
322 robert, Villes2, 116 anm. 6: «Waddington y retrouve Casanem amnem, ce qui est très séduisant. Or le fleuve mentionné 
par titeLive coulait certainement dans la plaine de karayük. donc Themiso nion était dans cette plaine».
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ulla a Moagete, tyranno civitatis eius, homine ad omnia in fido atque importuno, veniebat.323 das 
kastell Thabusion, das über dem indos lag, wur de von ramsay im tal des nach Norden fließenden 
indos bei Çamköy lokalisiert.324 Nichts spricht dagegen, es weiter nördlich, nämlich bei dodurga 
anzu setzen, dort, wo das expeditionsheer des Vulso zuerst den indos erreichte. die Mutma ßung, 
dass es sich bei dem toponym Tha busion um eine Ver stüm melung des Namens Themi so nion han
delt, ist zwar verlockend, doch bietet sich eine andere, wie ich meine, über zeu gendere Lösung an. 
Bemerkenswert ist nämlich, dass Themisonion zwar bei hiero kles, nicht aber in den älteren Notitiae 
episcopa tuum erscheint. erst in den jüngeren No titiae – ab Vii – taucht, als eriza für immer aus 
den Bischofslisten ver schwindet,325 Tha(m) psi ou polis auf, das aber nicht dem karischen Metropoliten, 
sondern dem der Phrygia Paca ti ana/kapatiana (Metropolitensitz Laodikeia) untersteht.326 in jedem 
Fall ist der Name Tha(m)p siu(polis) dem livianischen Thabu sion so ähnlich, dass es sich kaum um 
eine zu fällige Namensähnlichkeit handeln kann. Man fragt sich, ob Tha bu sion bzw. Thapsiu polis 
nicht der alte einheimische Name von Themisonion war, bevor er nach einem helle nistischen Großen, 
der in der Gunst eines königs stand, in The mi so nion umbe nannt wur de.327 dass sich solche Namen 
nicht immer großer Beliebt heit er freu ten und die auto chtho ne Bevöl kerung gerne wieder auf den 
alten stadt namen zu rück  griff, ist ein wohlbekanntes Phänomen. in unmittelbarer Nachbarschaft der 
acı payamebene ist kere tapa ein sprechendes Beispiel, das in der hohen kaiserzeit eine zeitlang 
den Namen diokaisareia führte, in den Bischofs listen aber wieder unter seinem alten Namen er
scheint.328 Möglicherweise bekleidete der Bi schof von Thabu sion/Themisonion/ Thapsiu polis im 
frühen Mittelalter nur den rang eines chor  episkopos unter dem Bischof von eriza,329 stieg aber nach 
dem unter gang des Bistums von eriza zum Bischof der acıpayamebene auf und wurde dabei der 
Oberhoheit des Metropoliten von Lao dikeia unterstellt.

Wenn also Themisonion tatsächlich bei dodurga am südlichen ende der acıpayamebe ne zu 
lokalisieren ist, wofür es, wie dargelegt, gute argumente gibt, dann lässt sich Fol gen des rekonstruieren: 
ein seleukiden herrscher, wahrscheinlich antiochos ii. (264241 v. chr.), oder einer seiner φίλοι 
installierte am südlichen ende der acıpayamebene bei der einheimischen Landgemeinde Thabusion 
ein kastell/Phrourion, dass den zu gang zu der ebene von süden kontrollieren sollte und das nach 
dem Günstling den Namen Themisonion erhielt. Von Thabu sion/Themi sonion aus, das zwei Fluss
täler überb lickte, ließen sich nämlich zwei straßen überwa chen: die westliche, die am nach süden 
gewandten indos/dalaman Çayı vorbei auf kau  nos zu führ te, die östliche, die am noch nördlich 
orientierten indos/chorzum Çayı/Ge re mos Çay entlang den reisenden nach kibyra bzw. weiter nach 
Lykien oder Pamphylien brach te. Bei dem ausbau dieser sperr und kontrollfestung dürfte es vor 
allem darum ge gan gen sein, das Vor dringen der in Lykien mächtigen Ptole mäer zu ver hindern und 

323 Livius XXXViii 14; s. anm. 300.
324 ramsay, Bishoprics i 1, 266 f. Nicht mit der Marschrichtung des Vulso in übereinstimmung zu bringen, ist die 
Lokalisierung von Thabusion im westlichen indostal bei Briscoe, commentary 3840, 63.
325 Vgl. dazu anm. 279
326 Notitiae episcopatuum (éd. J. darrouzès) Vii 406, iX 288, X 341; Xiii 347.
327 schon Olshausen, Themisonion, 303, ging von der existenz einer Vorgängersiedlung aus. zu dem eponym der stadt 
vgl. W. Leschhorn, «Gründer der stadt». studien zu einem politischre li giösen Phänomen der griechischen Geschichte, 
stuttgart 1984, 321 f.; cohen, settlements, 325 f.
328 Vgl. dazu die anm. 289 genannte Literatur.
329 zu diesem Bischofsrang vgl. etwa d. Feissel, L’évêque, titres et fonctions d’après les inscriptions grecques jusqu’au Vii 
siècle, in: actes du Xie congrès international d’archéologie chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et aoste 2128 
septembre 1986) 1, rom 1989, 801828, bes. 814818. Noch auf der synode von seleukeia im Jahre 359 n. chr., möglicherweise 
auch auf dem konzil von chalkedon 451 n. chr. war ein Bischof von Themisonion anwesend, vgl. ruge, The misonion, 1640.
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Vor stöße nach Norden, insbesondere in die seleuki di schen kernlande um apameia und Laodi keia 
am Lykos, zu unterbinden. außer dem führten vom territorium von Themi sonion Pässe über die 
östlichen Berge nach tefenni und nach keretapa (dioskaisareia).330 die Festung, bei der einheimische 
Phryger, wahr scheinlich aber auch Pisider lebten,331 entwickelte sich allmählich, wahrs cheinlich nicht 
zu letzt durch die plan mäßige ansied lung von Nicht phrygern zu einer kleinen stadt. We gen dieser 
schlüssel position, die diese Festungs stadt für die seleu kiden hatte, wun dert es nicht, dass gerade 
dort der Loya litäts  kult der Laodike ein ge führt wurde. Be son ders nach der eroberung Lykiens durch 
antiochos iii. im Jahre 197 v. chr. dürfte The misonion für die sicherung der Nach schubwege nach 
süden von nicht zu unter schät zender Bedeutung gewesen sein.

Wenn wir also Themisonion bei dodurga lokalisieren, so sehe ich ein gewisses Problem darin, dass 
Themisonion nur den kazanes auf seinen Münzen ab bildet, nicht aber den indos. ein erklärung 
dafür könnte sein, dass der kazanes für das Leben der stadt, d.h. für ihre agrarische Grundlage, 
wichtiger war als der indos. die Mitte der ebene war anscheinend schon in der antike versumpft.332 
das muss nicht un bedingt ein Nachteil für die Wirtschaft der region gewesen sein, da die Menschen 
der antike sümpfen so manches entnehmen und wegen ihrer Feuchtigkeit lange im Jahr als grünes 
Wei deland nutzen konnten.333 Gesucht waren vor allem Fische und das schilf/rohr, das nicht nur zum 
dachdecken, sondern auch zu vielerlei anderem in der Landwirt schaft nütz lich war.334 daran mag 
auch der stempelschneider jener Münzen von The mi sonion gedacht haben, die den Flussgott kazanes 
abbilden. der schilf stän gel in der rech ten eines Flussgottes kann ein nichtssagendes attribut sein, 
kann aber auch in dem einen oder anderen Fall einen realen hintergrund in der Lebenswirklichkeit 
einer stadt ge habt haben.

augenscheinlich blieb Themisonion, zumindest in hellenistischer zeit, hinter eriza zu rück. eriza 
prägte nämlich schon in hellenistischer zeit Münzen mit dem ethnikon ePi zhNΩΝ (abb. 37ac),335 
während wir von Themisonion – zumindest bis jetzt – keine hellenisti schen Prägungen kennen. 
insofern ist die Behaup tung von ramsay «Themiso nion is the chief city of the kazanes valley» wie so 
vieles andere, was er schreibt, falsch.336 Bestätigt wird der Befund der Münzen durch Livius’ Nach

330 Vgl. für den wichtigsten Pass robert, Villes2, 332.
331 Pausanias X 32, 4: Θεμισώνιον δὲ τὸ ὑπὲρ Λαοδικείας Φρύγες μὲν καὶ τοῦτο οἰκοῦσιν. Für die Pisi der vgl. anm. 347.
332 zu dem sumpf vgl. ritter, erdkunde 2, 875 und 885.
333 Vgl. z.B. L. robert, Études épigraphiques et philologiques, Paris 1938, 226 (zur Weidewirtschaft); robert, documents, 
305: «un lac ou un étang était une ressource pour les gens dans l’antiquité comme au jourd’hui»; G. traina, Paesaggio e deca
denza. La palude nella trasformazione del mon do antico, in: a. Giardina (hrsg.), società romana e impero tardoantico iii, 
rom/Bari 1986, 711730. zur trockenlegung des sumpfes im 20. Jhdt. vgl. robert, Villes2, 327 zur region um kara hüyük: 
«cette partie de la plaine profite de travaux de bonification; une machine creusait un canal de drainage». die drainage ist 
auch in der karte 1:200.000 des harita Genel Müdürlüğü von 1943/1953, Blatt denizli (vgl. abb. 31) eingezeichnet.
334 Vgl. Nollé, Beiträge 45, 59 mit anm. 55.
335 allerdings zeugen die hellenistischen Münzen von eriza nicht von einer hochent wickel ten stem pel schnei dekunst. 
Viele Münzbilder sind wenig gelungen; manche zeigen Pro ble me der Graveure beim einschneiden des ethnikons: Bei einem 
stempel hat der stem pelschneider das iota ver ges sen und musste es nachtragen, was ihm allerdings so schlecht gelang, 
dass es mit dem nach fol genden zeta eine schwer entzifferbare Ligatur ein ging. Von aulock, Phrygien i, 107 f. Nr. 259277. 
auf zweien (Nr. 275 und 277) treffen wir auf den extrem seltenen griechischen Namen ΠΑ ΞΑ ΜΟΣ als emissionsaufseher 
(imhoofBlumer, kM, 277 Nr. 1).
336 ramsay, Bishoprics i 1, 251.
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richt über die Vulsoexpedition: der römische historiker bezeichnet eriza als urbs, Thabu sion, das 
ich, wie dargelegt, mit Themisonion identifiziere, als castellum.

resümierend ist also festzuhalten, dass eriza bei karahüyük inmitten der acıpayam ebe ne zu 
lokalisieren ist, Themisonion aber mit ziemlicher sicherheit bei dodurga. demnach kontrol lierte 
eriza den nördlichen teil der ebene. die stadt lag an einem Verkehrs knoten punkt, da dort eine 
Nordsüd337 und eine Westoststraße kreuzten.338 die eine ver band das mittlere und obere Mäandertal 
mit seinen bedeutenden städten mit dem sü den, mit der kibyratis, Lykien und Pamphylien; die 
andere, weniger wichtig, das östli che karien mit der kabalis und weiter mit Pisidien. eriza war mehr 
zu den phry gischen kernlanden und zu karien hin orien tiert. Themisonion – das den südlicheren 
teil der ebene als agrarische existenz grundlage nutzte und eine bedeu tende, kastell artige kontroll
funktion über zwei nach süden führende bzw. von dort kommende straßen und eine über das Gebirge 
nach Osten hatte, die in die acı payamebene eintraten bzw. sie verließen – war mehr der kibyratis, 
Pisi dien, Pam phy lien, Lykien und der kabalis zugewandt.339 Letzt lich hat unsere unter su chung jene 
Vermutung bestä tigt, die bereits Louis robert der ‹communis opinio› entgegengehalten hatte: «Même 
si l’on admet que Themisonion était dans la plaine de karayük ..., les documents connus jusqu’ici 
semblent s’accomoder aussi bien d’une localisation d’eriza vers le Nord de la plaine, par exemple 
à karayük bazar, et de The misonion vers le sud, vers dere köy et dodurga, que des localisations 
admises ordi naire ment (Themisonion au Nord, eriza au sud)».340

9.4. ethnische und soziale strukturen in der antiken acıpayamebene

die überwiegend ländliche Bevölkerung der acıpayamebene und auch die Bewohner der 
Landstädtchen eriza und Themisonion waren ihrer ethnischen herkunft und kultu rel len Prägung 
nach extrem gemischt. die siedlungsgebiete der Phryger, Lyder, karer, Pisider und Lykier stießen 
in dieser region zusammen. über die sich in eriza kreuzen den Ver kehrs wege und jene straßen, die 
Themisonion überwachte, wirkten zusätzlich kul turein flüsse aus allen himmels rich  tun gen auf die 
Men  schen dieser region ein. an hand einer aus acıpayam stammenden kaiserzeit lichen Grabschrift, 
die θυοὶ [= θεοὶ] Ἑλλήνων καὶ Περσῶν er wähnt, hat Louis robert zeigen können, dass sich in der 
frucht baren und damit landwirtschaftlich attraktiven acı pa yamebene in der Perserzeit offenbar 
persische Großgrund be sitzer etabliert hatten. aus wirkungen dieser persischen diaspora waren in 
der religion der ebene offenbar bis in die kaiserzeit hinein festzu stel len.341 außerdem lag die ebene 
in helle nisti scher zeit an den Bruch kan ten ver schie dener hellenistischer rei che. sie war Grenz  land 
zwi schen der seleu ki dischen und ptole mä ischen einfluss sphä re, später zwi schen atta liden und rho 
diern, was zur Fol ge hatte, dass die zur Grenz si che rung ein gesetzten soldaten oder Wehr siedler 

337 zu ihr – der Verbindung zwischen Laodikeia und Perge – insbesondere Ma, antiochos iii, 115.
338 Jene straße, die von karahüyük noch heute nach Yeşilova und dann nach Burdur führt.
339 unhaltbar ist die ansicht von Th. corsten, die inschriften von kibyra 1 (ik 60), Bonn 2002, 4: «der südliche teil der 
ebene um acipayam und der nordöstliche teil der ebene um den see von söğüt haben möglicherweise auch, zumindest in 
der kaiserzeit, zu kibyra gehört; in letzterem lag in der antike die stadt Lagbe». die kaiserzeitliche Münzprägung von eriza 
und Themisonion be weist ihre selbständigkeit für die zeit, in der diese Geldstücke geprägt wurden.
340 robert, Villes2, 113 anm. 4. Leschhorn, ären, 367 f. hat sich ihm angeschlossen («Bei karahüyük könnte eriza gelegen 
haben, weil in einer inschrift von dort dieser antike Name bezeugt ist. Bei dodurga im südosten hat man Themisonion 
vermutet, ohne daß dies nachzuweisen wäre.»), und Belke – Mersich, Phrygien, 292, zweifeln wenigs tens an der Lokalisierung 
von Themisonion in karahüyük und erwägen die Lokalisierung von Themisonion bei dereköy (233) oder dodurga (235).
341 robert, Malédictions, 277286 bzw. 733742; zur persischen ansiedlung in der acıpayamebene vgl. N. sekunda, 
achaemenid settlement in caria, Lycia, and Greater Phrygia, in: h. sancisiWeerdenburg – a. kuhrt, achae menid 
history 6. asia Minor and egypt: Old cultures in a New empire. Proceedings of the Groningen 1988 achaemenid histo ry 
Workshop, Leiden 1988, 83143, bes. 106 f.
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noch weitere kul turelle einflüsse in die region hinein trugen, vor allem grie  chi sche. allerdings kann 
man jene soeben erwähnte inschrift, die von den Göttern der Griechen und Perser spricht, auch so 
verstehen, dass selbst die griechische kultur und ihre religion in jener region als etwas Fremdes und 
nicht selbstverständliches bzw. eigenes empfunden wurde.

toponyme, hydronyme und anthroponyme der region spiegeln die ethnische Vielfalt. Während 
die Ortsnamen eriza, tyriaeion (oder ähnlich) und Thabusion wie auch die hydronyme kazanes 
und indos ganz offensichtlich in kleinasiatischen sprachen wur zeln, sind die dorfnamen krithine 
(‹Gerstendorf›)342 und Moxupolis (‹stadt des Moxos = Mopsos) griechisch gebildet, wenn auch in 
Moxu polis ein einheimisches anthroponym in lydischer Form steckt. der stadt name Themi sonion 
ist ebenfalls griechisch.

Pausanias betont, dass in Themisonion Phryger lebten.343 Ptolemaios rechnet die erizenoi zu den 
karern,344 und die kirchliche Ordnung verband die acıpayamebene zunächst mit karien, dann aber 
mit Phrygien. schließlich kennen wir aus do durga/Themisonion, aber auch von anderen Plätzen 
der acıpayamebene zahl rei che Grabtexte, die mit dem zorn der Pisi di schen Götter drohen,345 
und ein Bürger der stadt trug den Namen Πι σί δης.346 anscheinend sind diese Phänomene mit der 
Westexpansion der Pisider zu ver binden.347 Offen sichtlich kam es in der ebene aber auch zur aus
prägung einer lokal spezifischen Form klein asiatischer kultur. in einer helle nistischen inschrift aus 
eriza wird ein Mann geehrt, dessen Vater den bizar ren klein asiatischen Namen Mis saua dis führte, 
der sonst nirgend wo belegt ist.348 eine kaiser zeitliche Grabinschrift über liefert uns eine Familie, deren 
Mitglieder noch über wiegend autochthone Namen tragen. entweder sind deren anthroponyme 
bisher nur aus die sem text be kannt und deshalb mögli cher weise eigentümlich für diese region, 
oder sie finden sich in dem östlichen Nachbargebiet der acı payamebene, der kabalis, wieder.349 
der Name Opra mo as ver bindet die region mit Lykien, wo dieses anthroponym sich aller größter 
Beliebt heit er freute.350 die Führungsschicht be diente sich, wie zu erwarten, in der kaiserzeit grie chi
scher oder römi scher Na men. eine subskriptions liste, in der es um einen tempelbau in dodur ga/
The mi so ni on geht, führt Perso nen auf, die meist griechische Namen tra gen,351 dane ben aber auch 
ein hei mische und rö mische. die verschiedenen kulturellen einflüsse wer den in der Na mensreihe 

342 zu solchen toponymen vgl. Grasberger, Ortsnamen, 226.
343 Pausanias X 32, 4: Θεμισώνιον δὲ τὸ ὑπὲρ Λαοδικείας Φρύγες μὲν καὶ τοῦτο οἰκοῦσιν.
344 Ptolemaios V 2, 20.
345 sie sind jetzt in J. strubbe (hrsg.), aPai eΠΙΤΥΜΒΙΟΙ. imprecations against desecrators of the Grave in the Greek 
epitaphs of asia Minor. a catalogue (ik 52), Bonn 1997, 9499 Nr. 127139.
346 cousin – diehl, cibyra, 342 Nr. 8.
347 zu ihr zuletzt c. doni, The Pisidians: From Their Origin to their Western expansion, in: h. Bru – F. kirbihler – st. 
Lebreton (hrsg.), L’asie Mineure dans l’antiquité. Échanges, populations et ter ri toires. regards actuels sur une péninsule. 
actes du colloque international de tours, 2122 octo bre 2005, rennes 2009, 213227, bes. 221.
348 robert, Ét. anat., 366 f.
349 cousin – diehl, cibyra, 340 f. Nr. 5; sterrett, eJ, 35 f. Nr. 34 (mit zahlreichen Lesefehlern); ro bert, Ét. anat., 368 f. Vgl. 
insbesondere den Namen armonanis, der soviel wie ‹Bruder des Mond gottes› bedeutet, und zu ihm zgusta, PN, 94 § 9715 
und ch. Naour, tyriaion en cabalide: épi gra phie et géographie historique, zutphen 1980, 53 f. Nr. 13 (mit ausführlicher 
diskussion des Namens).
350 cousin – diehl, cibyra, 341 f. Nr. 7; ramsay, Bishoprics i 1, 269 Nr. 91; robert, Ét. anat., 370 anm. 3. zu dem Namen 
vgl. zgusta, PN, 378 § 10993 und P. Brixhe, Étymologie populaire et ono mastique en pays bilingue, rPh 65, 1991, 6781, bes. 
7376.
351 Vgl. anm. 315. der größere teil der anthroponyme ist griechisch und besteht aus Modenamen nach hellenistischen 
Großen (attalos, Ladike, Nearchos, alexandros, Philippos) und banalen griechi schen Namen wie dioskurides oder 
diodoros, die als theophore Namen jedoch aufschluss über die wichtigsten kulte der stadt geben können.
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eines epony men Priesters sichtbar, der wie viele Männer in dieser region das indigene theophore 
anthroponym Mênis352 trug und einen Va ter namens alexander und einen Großvater mit dem Na
men Pompo nius353 hatte: in bunter Folge wur den in dieser Familie auto chthone, griechische und 
römische anthro ponyme ver wendet. 

sowohl eriza als auch Themisonion, das belegt nicht zuletzt die schwache Präge tätig keit beider Poleis, 
waren – wie es schon strabon für Themisonion konstatiert – unbe deu ten de kleinstädte, πολίσματα, 
immer in der Gefahr, selbst auf den status einer größeren Landgemeinde herabzusinken. umgeben 
waren sie von einem kranz kleinerer, aber selbst bewusster dorf  gemeinden. die region war fruchtbar, 
und die dörfer ent spre chend reich: der Name des dorfes krithine weist auf die Bedeutung des 
anbaus von Gerste im altertum hin, und august schönborn beschreibt, dass eriza im 19. Jhdt. von 
«prächtigen Weizen äckern» umgeben war,354 was in der antike nicht viel anders gewesen sein dürfte. 
Ge rade in jenen regionen, wo die städte nicht deut lich über klein städte hinauswachsen konnten und 
somit nicht jene Polis impo sanz besaßen, die eine deutliche trennlinie zwischen stadt und Land zog, 
haben wir uns selbst sichere dörfler vorzu stellen, die nicht jede anordnung über geord neter städtischer 
wie staatlicher instanzen ohne Wider spruch hinnahmen. die aus einan dersetzung der Land leute 
von Moxupolis und krithi ne mit den Phyla kiten, von wem auch immer sie geschickt wur den, ist 
ein hinweis darauf. auch der Name Moxupolis ist ein indiz für ein solches selbst  be wusst sein:355 
zum einen bezeich nete sich die siedlung als stadt, zum anderen führte sie ih re ursprünge auf den 
‹grie chischen› Wanderheros Mopsos zurück. tanja scheer will in dem Bestreben, an Mopsos anzu
knüpfen, ein indiz für die Bereit schaft zur helleni sierung sehen.356 ich habe meine zweifel daran, dass 
dies un ein ge schränkt für das dorf Moxu polis in der acıpayamebene zutrifft oder dies der einzige 
Grund für die anknüpfung an Moxos (nicht Mopsos!) war. 

Wie stark der ländliche charakter der region sich auf das alltägliche Leben von kleinen Land
städtchen wie eriza und Themisonion auswirkte, führt uns die schwache Münz prä gung beider städte 
vor augen. die seltenheit der Münzen dieser Poleis lässt auf eine äußerst schwa che Monetarisierung 
beider stadtterritorien schließen. Bevor das hier be spro chene stück aufgetaucht ist, hatte es den 
anschein, dass eriza nur unter der herr schaft des septi mius severus und der seines sohnes caracalla 
städtisches Geld geprägt hat, um dann – wenn uns die überlieferung nicht trügt – nie wieder zu 

352 zu dem Namen Μῆνις und seiner Verbreitung vgl. zgusta, PN, 313 § 910.
353 Vgl. W. schulze, zur Geschichte lateinischer eigennamen, Göttingen 1904, 212, s.v. Pompen nius.
354 ritter, erdkunde 2, 886: «an der östlichen und südlichen seite der stadtebene [von karahüyük] ziehen weitläufige 
sümpfe hin, aber alles dazwischen ausgebreitete Land ist voll Feldwirthschaft; die prächtigen Weizenäcker geben so reichen 
ertrag wie zur alten cibyratenzeit, aber nur einzel ne Birnbäume stehen zwischen den baumlosen Fluren und nur hie und 
da kleine dörfer, da die grö ßeren sich fast alle erst an den randerhöhungen erheben, auf denen auch nur die antiken städte 
in ihren trümmern wieder aufgefunden waren. diesem kornreichen Lande fehlen zwei hauptprodukte, welche fast alle 
übrigen südlichen Landschaften kleinasiens so ungemein be rei chern und verschönern, der Olivenbaum und die Weinrebe, 
welche letztere nur etwa an einigen ab hängen niedriger höhen wie zu Jataghan und an wenig andern stellen gehegt wird. 
Wald kommt nur an dem Gebirgsrande dieser cibyratis vor». Vgl. bereits anm. 309 (zu dodurga), ferner hirschfeld, reise 
iii, 323: «eine reiche ebene, die karajükOwa» und robert, Malédictions, 277: «c’est une plaine de céré a les». anders Fellows, 
discoveries, 265: «The soil of the plain as we approached carreeuke be came very light and arid, and the crops consequently 
less pro mising».
355 Vgl. zgusta, ON, 395 § 8352: «ein sekundärer Name, vom hN Μόξος ... abgeleitet. s. Μόψου ἑστία ... ». ramsay, 
Bishoprics i 1, 260 hält den Namen für thrakisch. zu der Namensform vgl. aus führlich a. heubeck, Lydiaka. untersuchungen 
zu schrift, sprache und Götternamen der Ly der, er langen 1959, 43 f. und ders., zu einigen kleinasiatischen Orts na men, 
Glotta 63, 1985, 115136, bes. 115118 mit älterer Literatur.
356 t.s. scheer, Mythische Vorväter. zur Bedeutung griechischer heroenmythen im selbstverständ nis kleinasiatischer 
städte, München 1993, 243 f.
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prägen. Wie bereits dargelegt, handelte es sich bei der erize nischen Münzprägung unter commodus 
eher um eine Loyalitäts bekundung mit dem Medium Münze als um die Versorgung der stadt und 
ihres territoriums mit Geld. schon bald wurde jene Münze, von der unsere überlegungen ihren 
ausgang genommen haben, zu einem amulett umfunk tioniert und dem Geldverkehr entzogen. die 
emission unter septimius severus scheint – den weni gen erhaltenen Belegstücken nach zu urtei len 
– äußerst schwach gewesen zu sein. die Münzprägung Themisonions, das von septimius severus bis 
zu den Philippi eigenes Wechselgeld emittierte, könnte zwar stärker als die von eriza gewesen sein, 
ist aber von ihrem Gesamtumfang her ebenfalls recht bescheiden. in der ländlichen region der acı
payamebene kön nen wir uns gut vorstellen, dass viele Ge schäfte des alltags im tausch  handel abge
wi ckelt wur den, möglicherweise aber auch ab gaben wie Pachten und steuern in Natura lien erhoben 
und gezahlt wurden. es bestand an schei nend keine sonder lich große Nachfrage nach städtischem 
Wechselgeld, weder in den dörfern noch in den bei den städten. Viele Bau ern waren off en bar nicht 
an den Gebrauch von klein geld ge wöhnt, und die grund be sitzen den ho no ratioren konn ten bei der 
starken, oft unbe frie dig ten Nachfrage nach agrar pro dukten, ins besondere nach Getreide, meist ein 
gutes Geschäft machen, wenn sie die Pachten in Na tura lien ver ein nahm ten, deren höhe aber ohne 
die Messfunktion des Gel des weitgehend zu ihrem Vorteil taxierten. Mit guten kontakten zu den 
Getrei dehändlern, zum staat oder zur ar mee konnten sie diese Pro dukte gewinn brin gend ver kaufen. 
die Gewöh nung oder gar der vollkommene an schluss der region an den Geldverkehr hätten die 
spielräume der honoratioren ein ge engt, so dass bei ihnen kein gro ßes interesse an einer intensiven 
Verbreitung des Wirt schafts instruments Geld bestand.

9.5. eriza und sein ‹reitergott›: das konzept des göttlichen Nothelfers/sozon

Nachdem der geographische und soziale hintergrund der eingangs vorgestellten Mün ze durchleuchtet 
worden ist, steht noch die deutung des rückseitenbildes aus. Bei dem dar gestellten handelt es sich, 
daran kann kein zweifel sein, um eine Gottheit. Von aulocks deutung des reiters als ephebe357 ist 
bereits mit den von ihm festgestellten Mond si cheln an seinen schultern nicht vereinbar und wird 
durch das attribut der dop pelaxt auf unserer Münze vollends ausgeschlossen. damit stellt sich die 
Frage nach der iden tität des Gottes und nach seiner rolle im lokalen Pantheon von eriza. da es 
zu dieser Frage keine literarische überlieferung gibt und aus die ser inschriftenarmen re gion bisher 
keine Votive bekannt geworden sind, so dass wir epi graphisch allenfalls aus den strafandrohungen 
der Grabtexte etwas über den Göt terglauben der dort lebenden Menschen erfahren, können wir allein 
aus dem spärlichen Lokalgeld selbst aufschlüsse über die vorherrschenden kulte gewinnen. 

Bereits die wenigen Münzen, die eriza prägte, geben uns einen gewissen aufschluss über die kulte 
der stadt und ihres territoriums: ein führender stadtgott war mit si cher heit zeus, der schon auf den 
hellenistischen Prägungen der stadt abgebildet ist (abb. 37ac)358 und in severischer zeit wiederum auf 
den Münzen erscheint (abb. 37d).359 sein kopf auf der Vorder seite des hellenistischen kleingeldes ist 
mit reversen verbunden, die einen adler, der auf einem Blitz sitzt, oder eine Nike zeigen. die Menschen 
der von ho hen Bergketten umgebenen ebene360 stellten sich den Göttervater offensichtlich als macht 
vollen und sieg rei chen Gott vor, der einen erheblichen einfluss auf das Wetter und das Gedeihen der 
Feldfrüchte hat te. Wenn wir ihn wegen seiner griechischen iko no graphie als zeus benennen, so soll

357 Von aulock, Phrygien i, 57 in anlehnung an e. Babelon.
358 Von aulock, Phrygien i, 107 f. Nr. 259274.
359 ebd. 
360 Vgl. robert, Malédictions, 277 bzw. 733.
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ten wir uns dabei im klaren sein, dass er mit si cherheit viele züge eines einheimischen Got tes, etwa 
des luwischen Berg, Wetter und Fruchtbarkeitsgottes tar hunt,361 in sich trug.

Neben zeus spielt, ebenfalls auf den hellenistischen Bronzen erizas, athena eine rolle (abb. 36a
c). Mangels Quellen wissen wir nicht, ob sie an eine autochthone, wehrhafte Göttin an schloss oder 
als athena Polias in griechischer tradition schützerin der hellenistischen Polis von eriza war. ihr 
Münzbild, das sie als Promachos mit vorgestrecktem schild und erhobener Lanze zeigt, ist mit dem 
eines reiter gotts kombiniert, des  sen genaue ikono graphie wegen der klein heit der Münzen und wegen 
der Flauheit ihrer ausprägung nicht genauer festgestellt wer den kann.362 auf ihn, der auch auf jener 
Münze abgebildet ist, die den ausgang unserer über le gun gen bil dete, werde ich gleich zurückkommen. 
ein weiteres hellenistisches kleinnominal reduziert die darstellun gen der reitergottPro machos
Münzen auf zwei köpfe: auf seiner Vorderseite ist nur noch der kopf der athena abgebildet, auf 
seiner rückseite lediglich der kopf jenes Pferdes, auf dem der Gott reitet. durch diesen typus wird 
das Pferd als repräsentativ für den erizenischen reiter und damit als besonders wichtiges element 
sei ner ikono graphie herausgestellt.363 auf den wenigen erizenischen Münzen der kaiser zeit kommt 
athena nicht vor.

Weitere Gottheiten auf den Münzen von eriza sind eine Göttin mit kalathos, die ich für demeter 
halte, und eine weitere in der Gestalt der artemis von ephesos.364 Während die stadt von demeter 
reichen Getreidesegen erflehte, dürfte sie jene artemis in Gestalt der ephesischen Göttin als eine 
allumfassende Vegetationsgöttin verehrt haben. Vielleicht hatte sie wie die ‹artemis› von kelainai/
apameia auch züge der persischen anahita aufge nommen und war eine schutzgöttin des Wassers 
bzw. der Gewässer.365 Wir haben, wie oben dargelegt, einen hinweis darauf, dass die persischen Götter 
noch in der kai ser zeit in der acıpayamebene verehrt wurden. Bezeich nend ist es, dass eriza keine 
Mün zen mit dionysos prägte, da es auf der acıpayamhoch ebe ne nur ganz vereinzelt Weingärten 
gab und der Weinbau dort keine große rolle spiel te.366

der schon auf den hellenistischen Münzen vorkommende reitergott von eriza ist auf den rückseiten 
kaiserzeitlicher Münzen größer und detailreicher wiedergegeben. auf ihnen ist erkennbar, dass es 
sich um einen mit einem reiterchiton und Mäntelchen bekleideten Gott handelt, der auf den meisten 
Münzbildern seine rechte erhoben hat, sowohl um zu grü ßen als auch um die kraft dieser hand – einer 
ingens manus,367 die macht volle taten vollbringen kann (abb. 36d, e, f, g) –, den Menschen sichtbar zu 

361 haas, Berggötter, 7275; t. Bryce, Life and society in the hittite World, Oxford 2002, 144. sein Name bedeutet ‹stark, 
siegreich› (vgl. etwa Gindin, troja, 150), so dass die Nike nicht nur als Be glei terin eines griechischen zeus Nikephoros zu 
verstehen ist. Für tarhunt in selge vgl. hier anm. 50.
362 Von aulock, Phrygien i, 108 Nr. 275 will hinter ihm eine eule erkennen, die ich bei allem guten Willen nicht ausmachen 
kann. ich glaube eher, dass der reiter eine doppelaxt in der gesenkten rechten hält und zwei Lanzen geschultert hat; für 
diese attribute auf den kaiserzeitlichen dar stellungen des Gottes vgl. unten.
363 Vgl. dazu auch die Feststellung von Weinreich, sozon, 1252: «Was die darstellungen angeht, so überwiegt bei weitem 
der typus des reitenden Gottes».
364 Von aulock, Phrygien i, 109 Nr. 279 f. (demeter), 110 Nr. 302307 (artemis im typ der ephesia).
365 zur artemis (im typus der ephesia) von kelainai/apameia vgl. Nollé, Beiträge 45, 6975; r. Fleischer, artemis von 
ephesos und verwandte kultstatuen aus anatolien und syrien, Leiden 1973, 299 spricht richtig von «Wie artemis ephesia».
366 Vgl. anm. 354. allerdings prägte Themisonion eine Münze mit dionysos: Vs. sarapis mit Mo dius n. r. — rs. 
ΘЄMicΩΝΙЄΩΝ; dionysos n. l. st., in der vorgestreckten r. kantharos, zu seinen Füßen Panther, mit der erhobenen L. 
Thyrsosstab haltend (sNG München, Phrygien, Nr. 495; auktion Gorny & Mosch 165, 2008, Nr. 1554); offensichtlich gab es 
auf dem territorium von The misonion, vermutlich am indos, einige Weingärten.
367 zu ihr vgl. etwa h.P. L’Orange, studies on the iconography of cosmic kingship in the ancient World, Oslo 1953, 139
170: The Gesture of Power. cosmocrator’s sign.
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machen. auf mehreren erizenischen Mün zen lugen hinter dem rücken des reitergottes die spitzen 
einer Mond  sichel hervor (abb. 36f, g).368 eugene N. Lane hat den eri ze ni schen Gott deshalb in sein 
corpus Monumentorum religionis dei Menis (cMrdM) auf ge nom men,369 doch ver bindet lediglich 
die Mondsichel hinter seiner schul  ter ihn mit Men, wäh rend die sonst so obli gatorische phrygische 
Mütze des Men und der für ihn übliche zep ter stab fehlen. andererseits gehören requisiten des 
erizenischen reiters wie Lan  zen/spee re und dop pelaxt nicht zum üblichen erschei nungsbild Mens. 
auf einer Prä gung, die auf ihrer Vorderseite das Bildnis des caracalla trägt, sind hinter dem rücken 
des erize ni schen reiters deutlich zwei speerspitzen zu erkennen (abb. 36e).370 die auf einer Münze 
unübersehbaren zacken auf seinem kopf371 sind nicht als stilisierte haa re, son dern als strah lenkrone 
zu deuten (abb. 36e).372 die ikonographie des Gottes wird durch das hier vorge stellte neue stück aus 
der zeit des commodus noch einmal er weitert, da der Gott auf ihm eine lang stielige dop pelaxt in 
seiner rechten hält (abb. 35b, c).373 die vielen unterschiedlichen aus stattungs tücke des erizenischen 
reitergottes machen es schwie rig, ihn eindeutig zu benennen. ihre Vielzahl und ihre art schließen es 
aber aus, dass es sich um einen lokalen heros handelt, der nicht mit ständig wechselnden attributen 
und in keinem Fall mit strahlenkranz oder Mondsichel dargestellt worden wäre. so bleibt letztlich 
keine andere Möglichkeit, als ihn mit jenem syn kre tis tischen Not helfer zu identifizieren, der in dieser 
region unter dem Namen sozon bekannt war und uns in vielerlei Gestalten erscheint, aber eine star
ke affinität zu apol lon (helios) aufweist.374 Vielerorts im süd lichen und mittleren süd kleinasien 
(Ostka rien, Phrygien, Pisidien, Ly ki en)375 wurde in der hohen kaiserzeit mit derartiger ikonographie 
und unter diesem Na men ein göttlicher Beistand verehrt. die hel  le nistischen Prä gungen von eriza 
dürften bele gen, dass sein kult in frühere zeiten zu rück  reicht. so zon repräsen tiert ein verbrei tetes 
kon  zept von Gött lichkeit, das in vie lerlei hinsicht den gleichzeitig aufblühenden ideen von einer 
Gottheit bzw. einem Göt ter paar, das als ‹heiliger und gerechter Gott› ( Ὅσιος καὶ Δίκαιος) verehrt 
wurde,376 und einer abstrakt gedachten, alle Götter in sich ver einenden Gottheit (τὸ θεῖον)377 an die 
seite zu stellen ist. der un ter schied zwi  schen diesen Vor stel lun gen vom Gött lichen, die gelegent

368 Von aulock, Phrygien i, tf. 8, Nr. 282 und 283; Nr. 278 (?).
369 eu.N. Lane, corpus Monumentorum religionis dei Menis (cMrdM) ii. The coins and Gems (ePrO 19), Leiden 1975, 
57 eriza 1 mit tf. XXi.
370 Von aulock, Phrygien i, tf. 8, Nr. 281, der die speere als Pfeile deutet. Für speere als attribute des sozon vgl. Metzger, 
cata logue, 2834; delemen, ridergod, 39.
371 Von aulock, Phrygien i, tf. 8, Nr. 281.
372 zur strahlenkrone bei sozon vgl. delemen, ridergod, 39 f.
373 zu ihr und sozon vgl. delemen, ridergod, 39; vgl. auch Ganszyniec, re XXii 1, 1924, s.v. Labrys, 286307, bes. 298, wo 
er sozon unter den die doppelaxt führenden kleinasiatischen Gottheiten auf zählt und die doppelaxt als herrschaftszeichen, 
insbesondere für die Gewalt über Leben und tod, deutet. seine ‹laizistische› interpretation wird von Laumonier, cultes, 
8795 kritisiert, der aber, wie er selbst zugibt, das Problem nicht definitiv lösen kann. Begnügen wir uns hier mit der 
Feststellung, dass die doppelaxt göttliche Macht zum ausdruck bringt.
374 das stellt insbesondere Weinreich, sozon, 1252 heraus, indem von einer «Wesensverwandt schaft» von sozon und 
apollon spricht.
375 Vgl. ramsay, Bishoprics i 1, 263 zur geographischen Verbreitung seines kultes: «The curious title sozon ist pe cu liar to 
a district extending from Pamphylia through Milyas and kabalis into eastern caria».
376 Grundlegend M. ricl, hosios kai dikaios. seconde partie: analyse, ea 19, 1992, 71102, bes. 101: «On peut aussi 
considérer comme résultat certain l’établissment de l’origine phrygienne du culte d’hosios et de dikaios. de tout évidence, 
sa formation n’est pas due à l’élite intellectuelle des villes hellénistiques et hellénisées, mais à la population locale des centres 
ruraux. d’ailleurs la Phrygie et la Méonie sont les deux régions anatoliennes ayant connu la vie religieuse la plus intense au 
cours des trois premiers siècles de l’empire romain».
377 Vgl. z.B. die skizzierung von st. Mitchell, anatolia. Land, Men, and Gods in asia Minor ii. The rise of the church, 
Oxford 1993, 43.
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lich auch miteinander ver mischt wurden, besteht darin, dass mit sozon ein ir disch präsentes und 
hel fendes gött liches We sen, d.h. der göttliche Not helfer, akzen tu iert wurde, mit dem ‹heiligen und 
gerechten Gott› insbesondere die Wah rung gött lichen und menschlichen rechts in dieser Welt, mit 
dem Thei on aber die erhabene, in sich ruhende Göttlichkeit, d.h. die irdi schen Niederungen weit
gehend ent zo gene, dennoch Verehrung heischende göttli che exis tenz. insofern verwundert es nicht, 
dass die sozonidee von Gott vor allem in den länd lichen Gebieten kleinasiens verbreitet war, wo 
die Land leute – abhängig vom Wet ter, von ihrer eige nen Gesundheit und der ihrer tiere, ständig 
be drängt, ausge presst oder gar bedroht von den Mäch tigen – umfassenden gött lichen Bei  stand für 
ihre prekäre exis tenz benötigten. aber auch die städte und ihre Bür ger wandten sich, wie ich gleich 
zeigen werde, an sozon, so dass es falsch wäre in sozon allein einen Gott der Landleute bzw. der 
indigenen Bevölkerung zu sehen. die Be zeich nung des Gottes ist griechisch, und alle Versuche, 
seinen Namen mit dem eines auto chtho nen Gottes zu verknüpfen, sind bisher wenig überzeugend.378 
sozon ist kein richtiger Name, son dern ein epitheton, das auch Göttern, die einen wirk lichen Namen 
besaßen, beige legt wurde, vor allem zeus und apollon. Wenn jemand einen Gott mit dem Partizip 
Präsens ‹sozon› nannte bzw. anflehte, so wurde er in ma gischer Weise auf eine präsente retterrolle 
fi xiert, seine epiphanie geradezu er zwun gen. die Vor stel lung von der existenz eines sozonGottes ist 
dem menschlichen denken über Gott und das Göttliche von anfang an inhärent.379 es geht letztlich 
auf das kon zept von einem allmächtigen Gott zurück, vor dessen un be grenz ter stärke der Mensch 
einerseits angst und Furcht hat, auf deren ein satz zu seinen Guns ten er andererseits hofft. in der 
antike wurde diese Gottesvor stel lung gerne mit dem Bild der sonne und ihrer kraft, ewigkeit und 
unbesiegbarkeit verbunden. 

die Vorstellung vom NothelferGott erfuhr in der zeit des hellenismus eine besondere aktualität 
durch die könige der größeren und klei neren reiche, die den Menschen ihrer zeit eine bis dahin 
unerfahrene und deshalb als göttlich interpretierte Macht vor augen führten. durch den tatendrang 
der hellenisti schen herrscher wurde die gottgleiche Macht der könige immer wieder prä sent bzw. 
epi  phan erfahrbar. die könige stilisierten sich gerne als menschenfreundliche, gottgleiche Nothelfer, 
indem sie sich epitheta wie soter und epi phanes zulegten und sich auch mit dem sonnengott in 
Verbindung brachten.380 der allmähliche Nieder gang der hellenis tischen reiche und der oft schmäh
liche untergang ihrer könige dürfte den Bedarf an neuen göttlichen Nothelfern ver stärkt ha ben. da 
die römi schen Generäle und später die kaiser eine solche Funktion nur ansatzweise über neh  men 
konn ten oder wollten, kamen andere helfergötter auf. das sich rasch ausbreitende christentum mit 
sei ner Fro hen Botschaft vom philanthro pi schen rettergott und dessen Nothelfertaten, der auch an
leihen beim antiken sonnen gott machte, versuchte ebenfalls die sehnsucht nach dem Nothel ferGott 
zu bedienen. Gerade in Phrygien, wo die neue religion viele anhänger fand, muss te die traditionelle 
religion mit der christlichen Bot schaft von einem phil anthro pisch agierenden Gott, der auch als sol 
iustitiae/salutis aufschien, in konkur renz treten und eigene rettergötter mobilisieren.381 

die Fähigkeit des sozonGottes, den Menschen hilfe zu bringen, hing in den Vor stel lun gen der 
antiken Menschen davon ab, dass er die Notsituationen der Menschen zu tages und Nachtzeiten sah, 

378 ramsay, Bishoprics i 1, 263 f., dachte, dass die Namensform sozon anklänge an einen ursprüng lich autochthonen 
Namen für diesen Gott bewahrt habe. diese ansicht, die von vielen Ge leh rten übernommen wurde, kritisierten mit recht 
Weinreich, sozon, 1253 f. und delemen, ridergods, 40 f.
379 Viel Nützliches zu diesem aspekt hat kürzlich F. Jung, ΣΩΤΗΡ. studien zur rezeption eines helle nisti schen ehrentitels 
im Neuen testament, Münster 2002, zusammengetragen.
380 Vgl. zu letzterem etwa t. scheer  h.h. schmitt, in: Lexikon des hellenismus, Wiesbaden 2005, s.v. helios 2, 409 f.
381 zu der Verbreitung des christentums in Phrygien, insbesondere in den kleinen Landstädtchen und demoi vgl. schon 



68 Johannes Nollé

schnell zur stelle war und dann auch noch die Macht besaß, seine schützlinge tatkräftig zu retten. 
die ersehnte Wesenheit des rettenden Gottes wurde ideell durch einen synkre tismus von göttlichen 
eigenschaften und bildlich durch eine häufung von attributen konstruiert. so wird der sozon von 
eriza sowohl als sonnen als auch als Mondgott dargestellt, der somit am tag wie in der Nacht alles 
sieht, sowohl die Nöte der Menschen als auch die bösen taten der übeltäter, die ihren Mitmenschen 
Leid und schaden zufügen wollen. die schnelligkeit seiner hilfe ist dadurch aus ge drückt, dass er wie 
die griechischen Nothelfer, die dios kuren, beritten gedacht und ab gebildet wird. um wirk mächtig zu 
werden, führte er Waffen mit sich wie etwa speere und doppelaxt, und mit seiner demonstrativ erho
benen rechten erinnert er Gute wie Böse an seine Fähigkeit machtvollen Wirkens. 

auf der Vorderseite einer Münze von erizas Nachbarstadt Themisonion ist die Büste eines Gottes 
ab gebildet, der die strahlenkrone des sonnen gottes trägt und den die Le gen  de der Münze als ΛVk 
cΩ ΖΩΝ bezeichnet.382 Waddington und ramsay wollten ΛVk als Λυκάβας verstehen, «ce qui 
équivaut à  Ἥλι ος σωτήρ» bzw. «i.e. the sungod Lykabas».383 ein medaillon ar tiger Münz  typus, der 
von Themisonion unter Maxi mi nus Thrax und Philippus arabs geprägt wurde, bildet diesen so
zon zusammen mit he rakles und hermes ab. auf diesen Prägungen trägt sozon wiederum die ihn 
identifizierende strahlenkrone und führt ein Pferd am zügel, so dass ikonographische ähnlichkeiten 
mit dem eben falls eine strahlenkrone tragenden reitergott der Nachbarstadt eriza deut lich wer den 
(abb. 38b, c).384 die merkwürdige Verknüpfung der drei Gottheiten sozon, hera kles und her mes 
auf dem themisoneischen Münzbild findet ihre erklärung in einer Ge schichte bei Pausanias, in der 
der Perieget in einem exkurs über berühmte höhlen uns von der ret tung der Themisoneer durch 
apollon, herakles und hermes er zählt: Als das Heer der Kel ten Ionien und seine Grenz gebiete be
drängte und plünderte, seien ihnen, so erzählen die The mi soneer, Herakles, Apollon und Hermes zu 
Nothelfern geworden. Denn diese zeigten denen, die die städtischen Ämter führten, in Träu men eine 
Höhle und befahlen den Themisoneern, sich mit ihren Frauen und Kindern in der Höh le zu verbergen. 
Und deshalb stehen vor der Höhle nicht sehr große Statuen des Herakles, des Her mes und des Apol
lon, welche Spilaïten (höhlen götter) heißen. Von der Stadt ist sie etwa drei ßig Stadien entfernt; es 
entspringt in ihr sogar Wasser. Es gibt keinen Weg, der zu ihr führt, noch dringt das Sonnen licht weit 
in sie ein, da die Decke meist dicht über dem Boden liegt.385 dem Münzbild geht es ganz allge mein um 

a. von harnack, die Mission und ausbreitung des christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig 41924, 766: «die 
montanistische Bewegung, und zwar fast von dem Momente an, wo sie auftaucht, zeigt uns eine sehr starke Verbreitung des 
christentums in Phrygien und den benachbarten teilen von Galatien; in kleinen Ortschaften finden sich christen»; vgl. 
auch V. schultze, altchristliche städte und Landschaften ii. kleinasien 1, Gütersloh 1922, 397410. 
382 Vgl. anm. 316.
383 Vgl. Waddington, Manlius, 110; ramsay, Bishoprics i 1, 262. zu der ungeklärten herkunft und Bedeutung des Wortes 
vgl. h. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch ii, heidelberg 1970, s.v. λυκάβας, 142 f. und Quattordio Moreschini, 
Lykabas.
384 Vs. aV k Γ iOV OVhP  MaΞΙΜЄΙΝΟc; drapierte Büste des Maximinus Thrax mit Lorbeerkranz n. r. – rs. ΘЄΜΙcΩ
ΝЄΩΝ (die letzten vier Buchstaben i. a.), apollon Lykeios/sozon mit Pferd, herakles mit keule und hermes mit Geldbeutel 
und geschultertem kerykeion nebeneinander en face st. (BMc Phrygia, 420 Nr. 10; sNG von aulock Nr. 4020 = abb. 38b; 
auktion helios 5, 2010, Nr. 968; auktion cNG, Mail Bid sale 69, 2005, Nr. 1029 [Garth r. drewry collection]); Vs. aVt k 
iOVΛ ΦΙΛΙΠΠΟc aVΓ; drapierte Büste mit Lorbeerkranz n. r. – rs. ΘЄΜΙcΩΝЄΩΝ (die letzten bei den Buch staben i. 
a.), wie zuvor (sNG von aulock Nr. 4022 = abb. 38c).
385 Pausanias X 32, 4: ὅτε δὲ ὁ Γαλατῶν στρατὸς ἔφερε καὶ ἦγεν Ἰωνίαν καὶ Ἰωνίας τὰ ὅμορα, οἱ Θε μι σω νεῖς φασιν αὑτοῖς 
Ἡρακλέα βοηθὸν καὶ Ἀπόλλωνα γενέσθαι καὶ Ἑρμῆν· τούτους γὰρ τοῖς τὰς ἀρ χὰς ἔχουσιν ἄντρον τε δἰ  ὀνειράτων δεῖξαι 
καὶ ἀποκρυφθῆναι Θεμισωνεῦσι καὶ γυναιξὶν αὐτῶν καὶ παι σὶν ἐς τοῦτο προστάξαι τὸ ἄντρον. καὶ ἐπὶ τούτῳ πρὸ τοῦ 
σπηλαίου σφίσιν ἀγάλματα οὐ με γά λα ἐστὶν Ἡρα κλέους καὶ Ἑρμοῦ τε καὶ Ἀπόλλωνος, Σπηλαῖται καλούμενοι· τὸ δὲ ἀπέχει 
ὅσον τριά κον τα τοῦ ἄστεως σταδίους, ὕδατος δέ εἰσιν ἐν αὐτῷ πηγαί· οὔτε δὲ ἔσοδος ἐς αὐτὸ φέρει οὔτε ἐπὶ πο λὺ ἡ αὐγὴ 
δίεισι τοῦ ἡλίου, τοῦ τε ὀρόφου τὰ πλείονα ἐγγυτάτω τοῦ ἐδάφους γίνεται. B.V. head, BMc Phrygia, civ (bzw. ders., hN, 
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einen erweis der Gott geliebtheit der stadt386 und im spe ziellen um die Wiedergabe einer his to rischen 
epi so de, bei der einst Bürger von Themisonion durch den Bei stand von helfergöttern (βοη  θοί) vor 
tod und Ver derben bewahrt wurden. Mög licherweise bilden die Münzen von Themisonion jene von 
Pausanias erwähnte, vor der höhe plazierte sta tuengruppe dieser göttlichen trias ab. allerdings 
nennt Pausanias jenen Gott mit strahlenkrone und Pferd – den die zuvor erwähnte Münze von 
Themi so nion mit einer Legende ausdrücklich als ‹Lyk. sozon› bezeichnet – apollon. Wir können 
daraus nur den schluss zie hen, dass in der stadt The mi so nion ein apollon mit den epiklesen ‹Lykeios› 
und ‹sozon› verehrt wurde und die trennung von apollon und sozon nicht so klar und strikt ist, wie 
İnci delemen glaubt.387 die epiklese Lykeios ist ihrerseits alles andere als eindeu tig, und schon im 
altertum brachte man sie bald mit dem Wolf, dann mit dem Licht und schließlich noch mit Ly kien in 
Verbindung.388 in Themisonion, das ist den Münzen der stadt zu ent nehmen, wurde apollon Lykeios 
zweifelsfrei als Lichtgott verstan den, aber auch als so zon. er war derjenige, der zu sam men mit der 
kraft des unheilabwehrers herakles und der List des hermes die Themisoneer gerettet hatte. als 
solcher war er eine der füh renden Gott heiten der stadt und wurde damit geehrt, die Vorderseite einer 
sogenann ten pseu doautonomen Münze einzunehmen. Bei der Geschichte von der göttlichen ret tung 
der themisoneischen Bevöl kerung vor den gefürchteten Galliern stellt sich die Frage, ob nicht die 
wenig frühere, nämlich gegen ende 279 v. chr. erfolgte σωτηρία τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων von 
delphi und die dort zu ehren der epiphanen rettergötter ge feierten soterien Pate bei der stilisierung 
dieser themiso neischen Patriatradition gestan den haben. die zu rück schlagung der Gallier, die im 
Winter 279 v. chr. das heiligtum von delphi plün dern wollten und da ran von Göttern und Menschen 
gemein sam ge hin dert worden wa ren, hat in der grie chischen Welt großen eindruck ge macht. schon 
kurz darauf nimmt ein Volks beschluss von kos darauf Bezug.389 Wahr scheinlich kursierte die 
Geschichte von der rettung des heiligtums im griechischen Mut terland auch in klein asien, wo die 
Men schen gegen die gleichen keltischen Mörder und Plün derer zu kämp fen hatte, und machte vielen 
Bedrohten hoffnung, dass auch sie das eingreifen retten der Götter vor tod und Ver der ben bewahren 
könnte. ich vermute, dass an diese delphische rettungs und retterPropagierung auch antiochos 
i. anknüpfte, der wie appian berichtet, nach seinem sieg über die kelten in der sogenannten 
elefantenschlacht – irgendwann um 270 v. chr. – den titel eines soter erhielt und annahm.390 
anscheinend wurde er schon in dieser zeit mit dem göttlichen ahnherrn und dynastieschützer der 

687) bemerkte bereits die über einstimmung von dem bei Pausanias überlieferten und der darstellung des Münzbildes, 
vermied aber wegen der vermeintlich anderen Götter (Lykabas sozon – apollon) jeden weiteren kommen tar: «herakles 
standing between Lykabas sozon (?) beside his horse, and hermes. Pau sanias (x.32) relates that the Themisonians set up 
statues of herakles, apollo, and hermes, in a cavern near their town». in den Pausaniaskommentaren fand das Münzbild 
keine Berück sich tigung, ebenso nicht bei ruge, Themisonion.
386 zur φιλοθεότης vgl. hier anm. 19. 
387 ridergod, 42.
388 das wurde richtig von c.F. de roguin, apollon Lykeios dans la tragédie: dieu protecteur, dieu tueur, «dieu de 
l’initiation», kernos 12, 1999, 99124, bes. 106 gesehen: «On a donc peutêtre ici une sorte de jeux de mots autour de 
l’épithète Λύκειος, sans qu’il soit possible de définir ce qu’il pouvait évoquer pour le poète et pour ses auditeurs». zu den 
verschiedenen Bedeutungen und der Forschungsgeschichte vgl. auch Quattordio Moreschini, Lykabas, 14111418.
389 Vgl. das noch unter dem unmittelbaren eindruck des ereignisses stehende Psephisma von kos (syll.3, Nr. 398), in 
dem eine Festgesandtschaft nach delphi zur Feier des sieges beschlossen wird. zu den soteria vgl. z.B. G. Nachtergael, Les 
Galates en Grèce et les sôteria de delphes, Brüssel 1977; F. Graf, trick or treat? On collective epiphanies in antiquity, 
illclst 29, 2004, 111130, bes. 120.
390 Vgl. appian, syr. 65: Ἀντίοχος ..., ὃς καὶ Σωτὴρ ἐπεκλήθη, Γαλάτας ἐκ τῆς Εὐρώπης ἐς τὴν Ἀσίαν ἐσβαλόντας ἐξελάσας. 
Antiochos ..., der auch Soter als Beinamen erhielt, weil er die Galater, die von Europa nach Asien eingefallen waren, vertreiben 
konnte. zum sotertitel des antiochos ausführlich k. Brodersen, appians abriss der seleukidengeschichte (syriake 45, 232 
– 70, 369). text und kommentar, München 1989, 193196.
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seleukiden, mit apollon, verbunden bzw. identifiziert, so dass das erscheinen eines Priesters des 
Ἀντιόχου Ἀπόλλωνος Σωτῆρος in der Priesterliste von seleukeia in der der Pieris, die unter seleukos 
iV. aufgezeichnet wurde,391 nicht verwunderlich ist. Ließe sich diese Verbindung er här ten, so besäßen 
wir ein zeug nis für das zurückreichen kleinasiatischer sozonVorstellungen in die frühhellenis tische 
zeit und für ihre Verwurzelung in griechi schem Gedankengut. die identifi kation apollons mit so
zon war nicht auf Themisonion beschränkt. eine Münze aus der Mäandertalstadt Nysa erklärt eine 
darstellung apol lons mit der Legen de ΠΑΤΡΩΟc cΩΖΩΝ, und ein Geldstück des nicht weit von 
Nysa entfernten Mastaura fügt einer darstellung apollons ebenfalls die Legende ΣΩΖΩΝ hin zu.392 
es ist davor zu warnen, in der kleinasiatischen sozon vereh rung allzu sehr das auto chthone dieses 
kul tes heraus zu stellen. Gerade in der acıpa yamebene, einem schmelztiegel der kulturen, dürften in 
die Vorstellungen von dem göttlichen Beistand sozon alle mögli chen Vor stel lungen eingeflossen sein, 
griechische wie indi gene, die sich am ende zu einem neuen Ganzen ver bunden haben, das aber weit 
davon entfernt war, dogmatisch gefasst und eingegrenzt zu sein.

angesichts des skizzierten kontextes, in dem der reiter und rettergott von eriza steht, wundert 
es nicht, dass man sein Münzbild als amulett verwendet und gelocht hat.393 diese Münze und ihr 
Gebrauch gewähren uns einen in ter essanten einblick in das re li giöse denken einer bisher noch wenig 
erforsch ten region klein asiens, von der wir ohne das rare Lokalgeld, das nur in einem äußerst kurzen 
zeitabschnitt geprägt wur de, noch viel weniger wüssten. diese Prägung ist auch ein Monument 
der äußerst lebendigen religiosität des kaiserzeitlichen Phrygien, die diese Landschaft zu einem 
herausragenden studienobjekt religionsge schichtlicher Forschung macht. über das lokalhistorische 
interesse hinaus präsentiert sich diese Münze auch als ein denkmal der anscheinend unstillbaren 
sehnsucht der Menschen nach dem göttlichen retter, die Fried rich höl derlin in einer eindringlich 
formulierten Gnome seines Patmosgedichts in tröstliche heils gewissheit ver wan delt hat: «Wo aber 
Gefahr ist, wächst das rettende auch».

391 OGis Nr. 245; iGLs Nr. 1184.
392 Für Nysa vgl. k. regling, überblick über die Münzen von Nysa, in W. von diest (hrsg.), Nysa ad Maeandrum, Berlin 
1913, 78 Nr. 46 und für Mastaura BMc Lydia 156 Nr. 3; vgl. dazu Weinreich, sozon, 1253. auf weitere Fälle komme ich in 
anderem zusammenhang zurück.
393 zur Verwendung von Münzen als amulette vgl. L. Veit, amulett und talisman, in: Münzen in Brauch und aberglauben, 
Mainz 1982, 6574.
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Blumer, kM 1, 111 Nr. 20 mit tf. iV 9).

abb. 29 antiocheia am Mäander: der kapetoliaagon (29a = sNG Lewis Nr. 1639; 29b = sNG 
hunter Nr. 1910; 29c = Gaebler, Losurne 298 anm. 76 mit abbildung der rs. auf tf. iii 
12; 29d = sNG Mün chen, karien, Nr. 93).

abb. 30 der skamander: stich von Nicolas Larmessin iV nach einer zeichnung von Fran çois 
Boucher (17031770). slg. Nollé.

abb. 31 die acipayamebene: harita Genel Müdürlüğü 1:200.000 ankara 1953, Blatt denizli.

abb. 32 die acipayamebene: karte von ramsay, Bishoprics i 1.

abb. 33 die acipayamebene: ausschnitt aus r. kiepert, karte von klein asi en 1 : 400.000, 
Berlin 21912, Blatt afiun karahisar.

abb. 34 Westliches kleinasien: Westliches asien auf der karte des Ptole maios (klaudios Ptole
mai os. handbuch der Geographie, Basel 2006, 846).

abb. 35 eriza: der reitergott, Prägung unter commodus (Pri vat samm lung; Photo von a. 
Wühr).

abb. 36 eriza: der reitergott (36a = von aulock, Phrygien i, tf. 8 Nr. 275; 36b = ebd. Nr. 276; 36c 
= ebd. Nr. 277; 36d = ebd. Nr. 278; 36e = ebd. Nr. 281; 36f = ebd. Nr. 282; 36g = ebd. Nr. 
283).

abb. 37 eriza: zeus (37a = von aulock, Phrygien i, tf. 8, Nr. 259; 37b = ebd. Nr. 264; 37c = ebd. 
Nr. 272; 37d = ebd. Nr. 288).

abb. 38 Themisonion: sozon (abb. 38a = auktion helios 3, 2009, Nr. 581; abb. 38b = sNG von 
aulock Nr. 4020; abb. 38c = sNG von aulock Nr. 4022).

•
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Özet – küçükasya Nümismatiği üzerine İncelemeler 69: Makalenin ilk bölümünde, Pisidia kentlerin
den selge’nin roma İmparatorluk dönemi sikke basımındaki ana tip ayrıntılarıyla incelenmektedir. 
söz konusu ana tipte görülen yapının, suzanne amigues’in kanıtlamaya çalıştığı gibi, styraks (günlük) 
bitkisinin preslenmesi ama cıyla yapılmış bir işlik binası olmayıp, kentin zeus ve herakles’e adanmış 
ana tapın ağının tasviri olduğu ortaya konmaktadır. kutsal alanın geçmişi muhtemelen anado lu’nun 
en eski geleneklerine dayanmaktadır, fakat tapınakta İmparatorluk kültüyle ilişkili ritüellerin yapıldığı 
ve zafer şenliklerinin kutlandığı da anlaşılmaktadır.

Makalenin ikinci bölümünde, Lykia’nın küçük dağ kentlerinden arneai’ın roma dönemi’ne ait bir 
sikkesi üzerindeki mitolojik tasvir incelenmektedir. sikkenin üzerinde tanrı Pan’ın bir su perisine 
(nymphe) arzulu bir şekilde cinsel saldırısı, perinin ise bu yakışıksız saldırıya karşı koyması ve 
dolayısıyla bu davranışıyla ‘arne’ (‘reddeden kadın’) ismini aldığı belirtilmektedir. Nymphe, sikke 
üzerinde, bu küçük Lykia kentinin eponym’ü işleviyle resmedilmiştir. Gerek mitolojik bu lokal tasvir 
gerekse sözcüğün bu bağlamda Yunanca anlamlandırılmış olması, aslında bu yer isminin Likçe ya da 
Luvice kökenine de işaret etmektedir. Bu yerli anadolu dillerinde ‘kaynak’ anlamına gelen sözcük, 
arneai’ın zengin su kaynaklarına sahip olduğunu da isabetli bir şekilde ima etmektedir. su perisi 
‘arne’nin isminin Yunanca yorumlanması, benzer şekilde bir arkadia kenti olan Man ti neia’da da 
karşımıza çıkmaktadır. Orada da aynı isimli su perisi yine ‘reddeden kadın’ olarak yorumlanmıştır.

Makalenin üçüncü ve son bölümünde ise karia kenti antiokheia yakınlarında, Menderes Nehri 
üzer indeki taş köprü incelenmektedir. kentin decius’tan Gallienus’a kadar basılan sikkelerinde 
betimlenen bu köprüden strabon da bahsetmektedir. Makalede köprünün, Menderes Vadisi’ndeki 
bütün batıdoğu yol sistemi ile roma ordusunun 260261 yılların daki lojistiği bakımından önemine 
değinildikten sonra sikkelerdeki betimlerin bazı detayları ayrıntılı olarak incelenmektedir. uzun 
bacaklı bir su kuşu betimi, bölgedeki büyük nehirlerin yakınındaki Batı anadolu su kuşlarının 
homeros tarafından tarif edilmiş olan otlaklarını anımsatmaktadır. köprü üzerinde uzanmış yatan 
nehir tanrısı Maiandros daima, antiokheia tykhesi ve athena ise arada sırada betimlenmektedir. 
athena kültü, atina kralı kranaos tarafından Menderes Vadisi’nde kurulduğu söylenen ve seleukos 
kralı 1. antiokhos’un yürüttüğü synoikismos (birleştirme) sonucu antiokheia kenti’ne dahil edilen 
aynı isimli küçük kente dayanmaktadır. atina kralı kranaos’a ayrıca, karia Bölgesi’ndeki – kaunos? 
yakınlarındaki kranaos ve halikarnassos gib  başka kentlerin kuruculuğu atfedil mektedir. antiokheia 
kenti, kurucusuna dayanarak hem atina ile hem de atina tarafından kurulan samos ve erythrai 
ile akrabalık oluşturmuştur. antiokheia’daki köprün ün stratejik önemi ve romalılarla zamanında 
yapılan anlaşmalar Maiandros kıyısındaki bu kente tiber hakimlerinin ilgi ve desteklerini sağlamıştır. 
antiokheia daha cumhuriyet dön emi’nde roma ve kapitol üçlüsü’nün kültünü bir meşruiyet ifa
desi olarak benimsemişti. roma’nın desteği nedeniyle kapitol Bayramı’ndaki oyunlar Gallienus 
tarafından ayrıcalıklı agon mertebesine yükseltilmiştir. Gallienus dönemi köprü sikkelerinin bir 
çeşidinde Maiandros Nehri’nin köprü ayaklarına çarpan dalgalar (kabarmalar) phalloslar biçiminde 
resmedil miştir. Başına buyruk davranan bir sikke tasvircisinin betimlemesine dayanan bu resmediş, 
nehirlerin, özellikle de Maiandros’un bereketine dair anlatılan birçok hikayeye davetiye çıkartmıştır. 
Bu öykülerden birisi de Maiandros’un, düğün öncesi, gelenek olduğu üzere nehirde yıkanan ve bir 
inanış uyarınca nehre bekaretini sunan bir genç kızı hamile bıraktığı üzerinedir.

Güney Frigya kenti eriza’nın İmparator commodus devrine ait olan ve bugüne kadar bilinmeyen 
bir sikkesi sonradan delinerek muska olarak kullanılmıştır. Bu sikke sadece hans von aulock’un 
corpusculum’una (Phrygien i) önemli bir katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu küçük taşra 
kentinin konumu, tarihi ve önemi hakkında da bizi düşünmeye sevk etmektedir. Yazar, eldeki belgeleri 
ayrıntılı şekilde eleştirel süzgeçten geçirerek, eriza’yı, kentin isminin de geçtiği hellenistik dekretin 
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bulunduğu yerde, yani acıpayam Ovasının orta yerindeki karahüyük’te lokalize etmektedir. Buna 
karşılık; ramsay ve birçok diğer bilim insanının karahüyük’e yerleştirdikleri Themisonion’un ise 
acıpayam Ovasının güneyindeki dağlık bölgede dodurga antik harabelerinde aranması gerektiğini 
belirtmektedir. hellenisitk çağda müstahkem bir kaleye dönüştürülen ve polis statüsüne kavuşturulan 
bu Themisonion, indos nehrinin yukarı mecralarından, yani kibyratis ve Pamphylia bölgelerinden 
acıpayam Ovasına gelip, oradan orta Menderes vadisine geçen trafiği kontrol ettiği için stratejik bir 
öneme sahipti. Themisonion sikkeleri üzerinde nehir tanrısı olarak betimlenen ve acıpayam Ovasının 
suyunu boşaltan kazanes bu civarda indos nehriyle birleşmektedir. Şu halde ovanın kuzey kısmı 
eriza tarafından kontrol edilirken, aynı işi güney bölgesinde Themisonion üstlenmiş bulunuyordu. 
Makalede ayrıca eriza ve Themisonion’un sınırlı sikke darbı ile bağlantılı olarak bu gibi aşırı kırsal 
bölgelerin çok mütevazi sikke darbı faaliyetlerinin sebepleri de irdelenmektedir. Çalışmada tartışılan 
bir diğer konu ise sikkenin arka yüzünde resmedilmiş olan çift ağızlı balta ile temsil edilen ve sozon 
ile özdeşleştirilen süvari tanrı betimlemesidir. son olarak da sikke darbının sorumlusu olarak sikke 
üzerinde ismi geçen tiberius claudius Pardalas’ın cognomen’i tartışılmaktadır.

•
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Bogen rechtsBogen links

Brücke sechsbogig Brücke sechsbogigBrücke fünfbogig

Flussgott alleinFlussgott & tyche Flussgott alleinFlussgott allein

aNtiOXЄΩN

SNG von Aulock 8059  = 
abb 13 l

SNG München, Kar., 92; 
Egger 46, 1150; Aufhäuser 
12, 1996, 687 = Lanz 131, 
2006, 84; CNG, Mail Bid 69, 
2005, 1013; Harlan Berk (Int 
23/06/10)

aNtiOXЄΩN

SNG von Aulock 2430  = 
abb 13 k

= Butcher, RPC Int 
Tf. IV Nr. 39

ЄΠ arX ΑΦΡΟΔΙΣΙΟV 
aNtiOXЄΩΝ

Lanz 147, 2009, 462 = 
abb. 13 b

SNG von Aulock 2431  = 
abb 13 a

Münzzentrum 70, 1990, 326

aNtiOXЄΩN, Phalloi

aNtiOXЄΩN aNtiOXЄΩN aNtiOXЄΩN (i.a.) aNtiOXЄΩN (i.a.)

SNG Lewis Coll. II 1638 = 
abb. 13 g

Lanz 149, 2010, 518 = 
abb. 13 h

hinteres Brückengeländer flach hinteres Brückengeländer überhöht

kopf des Flg. unter  
r. senkr. des Ny

kopf des Flg. zwischen  
tau und iota

kopf des Flg. 
unter O

kopf des Flg. unter  
r. senkr. des Ny

McClean 8450 mit Tf.
= Hirsch 13, 386

= abb. 13 c 

Helios 3, 2009, 430
= abb. 13 d 

NFA 1985 (Garrett 3), 
317

Weber Coll.III 6379
 = abb 13 e 

Slg. Missere 352

sNG München, kar. 
92, SNG Leypold 
I 797,  Münzen 

& Medaillen AG 
D 11, 2002, 80  

= abb 13 f

l. Brückenbogen unter l. torbogen l. Brückenbogen unter mittl. torbogen

Berlin inv. 18200485 (IntK)
BMC Car. 57 mit Tf. IV 7

= Price – Trell, Cities Fig. 82
= abb, 13 i; Peus 366, 2000, 66

CNG, Elect. Auct. 170, 2007, 167
= abb, 13 j; Harlan Berk (Int 23/06/10)

appendix: antiocheische Brückenprägungen unter Gallienus a  l
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10 Arneai
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29 b-d Antiocheia am Mäander
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31 Die Acıpayam-Ebene (türkische Karte)
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32 Die Acıpayam-Ebene (Kiepert)
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33 Die Acıpayam-Ebene (Ramsay)

34 Südwestliches Kleinasien (Ptolemaios)
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Gephyra 6, 2009, 101–112

Sencer ŞAHİN*

PARERGA ZUM STADIASMUS PATARENSIS (1)

ÜBERLEGUNGEN ZUR STRECKE 3 VON SIDYMA NACH KALABATIA

Abstract: It is peculiar that the Patara – Xanthos – Sidyma – Kalabatia (STR 1-3) route was placed at 
the top of the list of itinera mentioned on the Stadiasmus Patarensis. It is also remarkable that, during 
the annexation of the country, of all Lycian cities only Sidyma was linked to the coast by a new road. 
Kalabatia, Sidyma’s port town, is situated in diffi  cult terrain at the end of an impasse from where exit 
is possible only by sea. Th is article connects the construction of said road to the military background 
against which the Stadiasmus was set up and inquires into the reasons for this undertaking. It is 
possible that rebels infested the Sidyma countryside, so that Veranius had roads built there fi rst 
in order to provide access to this region and bring it thereby under control. Th is view also lends 
meaning to a passage in Veranius’s cursus honorum where it says that during his governorship in 
Lycia Veranius conquered and destroyed a strong hold. It is suggested that the acropolis hill of Sidyma 
may be identical with this rebel stronghold.

•

Vorbemerkung: Mit diesem Artikel beginnen wir eine neue Schrift enreihe mit dem Titel «Parerga 
zum Stadiasmus Patarensis», mit der wir beabsichtigen, unsere im Rahmen der Stadiasmusforschung 
erzielten Ergeb nisse in Lykien möglichst zügig der Wissenschaft  vor zu legen. Dem folgenden Aufsatz 
werden andere Studien über Neufunde von Inschrift en in Sidyma und seiner Umgebung, von Inschrift en 
aus Lydai wie auch Ergebnisse der histo risch-geographischen und epigraphischen Forschungen im 
westlichen Teil des zen tralen Lykiens folgen. Die Mitarbeiter unserer ‹Forschungsstelle für mediterrane 
Sprachen und Kulturen der Universität Akdeniz› in Antalya führen diese Forschungen im Rahmen 
eines von ‹Th e Scientifi c and Technological Research Council of Turkey› (TÜBİTAK) unterstützten 
und zunächst auf drei Jahre befristeten Forschungsvorhabens durch. Die Forschungslizenz wurde 
vom Türkischen Kultusministerium erteilt.

Nach welchem Arbeitsplan die Truppen des Veranius – wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit ein-
heimischen Fachleuten – die Straßen in Lykien gebaut haben und ob sie dabei dem Bau mancher 
Straßen Vorrang eingeräumt haben, ist aus dem Text der Bauinschrift  des Stadiasmus nicht er sicht-
lich. Das kaiserliche Unternehmen, Lykien mit Straßen zu durch ziehen, war vor allem militärisch 
motiviert.1 Betrachtet man das Straßenverzeichnis des Sta dias mus unter diesem Aspekt, so ist es 
selbstverständlich, dass die claudischen Inge nieure zuerst den Bau jener Straßen in Angriff  nahmen, 
die für die militärischen Opera tionen der Trup pen im Lande notwendig waren. Trotz des chaotischen 
Aufb aus der Itinera des Stadiasmusmonuments2 gewinnt man – wenn man die Reihenfolge der 
Itinera auf dem Monument dafür als ein Kriterium nimmt – den Eindruck, dass der Bau der Straßen 

1 Vgl. Şahin – Adak, S(tadiasmus) P(atarensis). Itinera Romana Provinciae Lyciae, İstanbul 2007, 16 ff . (im Folgenden 
wird als SP abgekürzt).
2 Vgl. SP, S. 12 und 14 f.

* Professor (em.) Dr. Sencer Şahin, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 
TR- 07058 Antalya (Kampus). Johannes Nollé danke ich sehr herzlich für seine Hinweise (besonders für die Anm. 9) und 
Verbesserungen.
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in den westlichen Gebieten des Xanthostales3 dem Straßenbau in den östlichen Regionen desselben 
vorangegangen ist. Diese Vermutung wird auch dadurch gestützt, dass z. B. eine Brücke bei Oinoanda 
erst fünf Jahre nach der Aufstellung des Stadiasmus monuments im Jahr 45 n. Chr. fertiggestellt 
wurde4, manche Straßen zwischen dem Myros- und dem Arykandos-Tal zu derselben Zeit noch nicht 
vollendet waren5 und von der Strecke 42 in Ostlykien erst ein Fünft el gebaut war.6 Ferner lässt sich 
beobachten, dass die Wiedergabe der ersten 16 Itinera sich von der der folgenden dadurch unter schei-
det, dass man in diesen Itinera vor und nach ΣΤΑΔΙΑ immer ein Blatt plaziert hat, um die Ent fer-
nungs angaben hervorzuheben. Die unterschiedliche Präsentation dieses Listenteils könnte dadurch 
entstanden sein, dass die Ergebnisse der Vermessungen ab Strecke 16 von einer späteren Vorlage, die 
sich in diesem Detail von dem Beginn der Liste unterschied, auf den Stein übertragen wurden. 

Die westlykischen Itinera auf dem Stadiasmusmonument von Patara beginnen also mit folgender 
Aufzählung der Strecken7: 

 STR 1 ἀπὸ Πατά[ρων εἰς Ξάνθον  • στάδι]α  • νς´

 STR 2 ἀπὸ Ξάνθ[ου εἰς Σίδυμα   • στ]άδια  • ρδ´

 STR 3 ἀπὸ Σιδύμων ε[ἰς Καλαβατί]αν  • στάδια  • κδ´

 STR 4 ἀπὸ Ξάν[θου εἰς Πίναρα   • στά]δια   • [ρλ]ς´

 STR 5 ἀπὸ Ξάν[θου εἰς Τλῶ    • στάδ]ια   • ρνβ´

Wie man sieht, sind die ersten drei Strecken zwischen Patara und Kalabatia fortlaufend in einem 
Zug und sehr wahrscheinlich zuerst gebaut bzw. vermessen worden, falls die Reihen  folge der Itinera, 
wie eben bemerkt, mit der Realisierung der Straßen identisch ist. Auf jeden Fall hat man diese drei 
Strecken, aus welchem Grund auch immer, an die Spitze der Itinera-Liste des Stadiasmus gestellt. 
Im Folgenden gilt es nun zu untersuchen, ob die Ursache für diese Anordnung in den militärischen 
Operationen des Veranius zu suchen ist, die er gegen rebellierenden Volksgruppen in dieser Region 
führen musste.  

Kalabatia, d. i. die kleine Bucht beim heutigen Sancaklık İskelesi, liegt geographisch in einer so un-
günstigen Lage, dass der Bau einer kostspieligen Straße dorthin unter normalen Umständen nicht in 
Frage gekommen wäre. Diese recht unbedeutende Hafenanlage lag in der Antike auf dem Territorium 
von Sidyma am Vorgebirge (promunturium) von Kragos und Antikragos8. Der Ortsname scheint 
griechischen Ursprungs zu sein, zusmmengesetzt aus den Wörtern κάλα und βατ(ε)ία, etwa in der 
Bedeutung «Platz mit schönem Brombeer gestrüpp» (Καλαβατία).9 In der Tat ist das Küstengebiet 
um Sancaklık İskelesi, wie bereits sein griechischer Name es signalisiert – durch dichtes Brom beer-
gestrüpp ist nämlich kein Durch kommen! –, auch heute noch wegen der dichten Macchia unwegsam 

3 Ungefähr handelt es sich um die Strecken (STR) 1-20 in SP, 39.
4 SP, 168.
5 Vgl. SP, Exkurs 3, 211 ff .
6 SP, 214 ff .
7 Vgl. SP, 38-39.
8 Vgl. SP, 97.
9 Zur Verbreitung der von ἡ βάτος ‹Brombeerstrauch› abgeleiteten Namen mit βατή, βάτεια oder βατίεια vgl. den 
attischen Demos Βατή (Demos der Phyle Aigeis, vgl. J.S. Traill, Th e Political Organization of Attica [Hesp. Suppl. XIV], 
Princeton 1975, 39), Ilias II 813 (W. Leaf, Strabo on the Troad, Cambridge 1923, 175 f.) und das Βατίνητον in Priene 
(IvPriene Nr. 37, 102, 125 und 500) und dazu L. Grasberger, Studien zu den griechischen Ortsnamen, Würzburg 1888, 242. 
L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, Heidelberg 1984, 214 § 411 will den Namen mit καλαβάς, καλαβώτης Eidechse in 
Verbindung bringen, was weniger überzeugend ist.
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und schwer passier bar. In dem Stadiasmus maris magni 494 ist der Name zwar in Kalabantia entstellt 
– was ein Refl ex der veränderten Aus sprache des Griechischen ist –, die orthographisch korrekte 
Form ist aber, wie die Inschrift en lehren, Kalabatia gewesen: In der berühmten Festrede des Hieron10, 
die in Sidyma in Stein gemeißelt wurde, werden die Einwohner des Ortes als [Καλ]αβατιανοί bezeich-
net. In einer neugefundenen Grabinschrift  aus Sidyma wird der Grabherr als Kalabattianos genannt, 
dazu demnächst mehr in den Parerga zum SP (2) 

Wie man der oben wiedergegebenen Streckenliste des Stadiasmus entnehmen kann, registriert SP 
hinter Sidyma eine Strecke (STR 3), deren Zielort am Ende einer Sackgasse, d. h. an der Küste liegen 
muss. Weil der betreff ende mittlere Block des Stadiasmus-Monument immer noch vermisst wird und 
am linken Rand des rechts davon stehenden Blocks von dem Namen des Zielortes der von Sidyma 
ausgehenden Strecke nur noch die Akkusativendung –AN deutlich zu lesen ist, hatten wir die Zeile 
als ἀπὸ Σιδύμων ε[ἰς Καλαβατί]αν11 στάδια κδ´ hergestellt. Man könnte dort auch an eine Er gän zung 
wie ἐ[πὶ θαλάσσ]αν denken.12 In der STR 3 sind die Buchstaben deutlich kleiner (0.065 m) und dich ter 
geschrieben als bei STR 1-2 und 4-5 (0.08 m), so dass in der Lücke sicherlich viel mehr Buch staben 
verloren gegangen sein müssen als in den anderen. Während jede Zeile auf dem er hal tenen lin ken 
Block 6-7 Buchstaben zählt (Z. 1 ΑΠΟΠΑΤΑ| Z. 2 ΑΠΟΞΑΝΘ| Z. 4 ΑΠΟΞΑΝ| Z. 5 ΑΠΟΞΑΝ), 
stehen in Z. 3 elf, also doppelt soviele Buchstaben, was bedeutet, dass in der Lücke dieser Zeile Platz 
ca. für 21/22 Buchstaben vorhanden ist. Daher besitzt die Ergänzung ε[ἰς Καλαβατί]αν mehr Wahr-
scheinlichkeit als ἐ[πὶ θάλασσ]αν, allerdings mit einem Zusatz, da auch diese Ergän zung die Lücke 
nicht ausfüllen kann. Man könnte beide Ergänzungen verbinden und etwa an ε[ἰς Καλαβατίαν ἐπὶ 
θά λασσ]αν denken. Die Annahme, dass diese Strecke auf Grund unserer literarischen und epigraphi-
schen Zeugnisse bei einem Hafenort namens Kalabatia in einer Sackgasse endete, wird durch die 
Entfernungsangabe des Stadiasmus und die topo gra phischen Gegebenheiten der Gegend so treffl  ich 
bestätigt, dass wir die Sancaklık İskelesi (s. unten die Karte) als Zielort der STR 3 und mit Kalabatia, 
dem Hafen von Sidyma, identi fi zieren dürfen.13 Diese aus der Überlieferung gewonnene Annahme 
wurde auch durch unsere topographische Untersuchungen in dieser Region bestätigt, weil wir zwi-
schen Sidy ma und Sancaklık İskelesi tatsächlich eine gepfl asterte Straße aus der römischen Kai serzeit 
feststellen konnten. Die Reste jener alten Straße sind am Nordhang des Akro polisberges von Sidyma 
erhalten geblieben, die durch das Tal von Boğaziçi zunächst zum Weiler Bakacak führt. Über längere 
Partien erhaltene Reste einer alten Straße konnten wir besonders auf dem Talgrund nahe Baka cak, 
ca. 450 m über NN, feststellen und bei Sancaklık İskelesi, wo wir auf zahlreiche Serpentinen am 
steilen  Berghang stießen (Abb. 4-6). In Sancaklık sind neben den Ruinen einer kleinen Siedlung 
aus römisch-byzantinischer Zeit auch die Reste einer teilweise auf dem gewachsenen Fels angelegten 
An legestelle erhalten geblieben (Abb. 2-3). Der steile Berghang ist für Landwirt schaft  nicht geeig net. 
Eine Wasserquelle fehlt, so dass die Siedlungsmöglichkeiten an diesem Ort äußerst beschränkt sind. 
Weder als Hafen noch als Siedlungsraum kann Kalabatia von Bedeutung gewesen sein. 

Trotz dieser eher ungünstigen Voraussetzungen haben die Römer unter Claudius dorthin eine ge-
pfl asterte Straße gebaut. Dieser Sachverhalt wird noch merkwürdiger, wenn man feststellt, dass der 
Strecken bau zwischen Sidyma und Kalabatia ein völlig isolierter Fall in dem gesamten Bauprogramm 
ist, das der Stadiasmus überliefert. Unter den 65 Strecken des Stadiasmus gibt es sonst kein einziges 

10 TAM II 2, Nr. 174 E Z. 1; dazu SP, 129 Anm. 153 mit Literatur. ‹Kalabantia› wurde in der Spätantike Kalabadja 
ausgesprochen, genauso wie Antalya Adalja.
11 SP, 38-39 (vgl. auch 132) steht für STR 3 vorsichtigere Form: ἀπὸ Σιδύμων ε[ἰς ? Καλαβαντί]αν. 
12 Vgl. SP, STR 48; dazu unten Anm. 14. 
13 Dazu Şahin – Adak, Stadiasmus Patarensis, 128 f.
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Beispiel dafür, dass eine Strecke vermessen bzw. gebaut wurde, die eine Binnenstadt mit ihrem 
nächsten Hafen an der Küste verbindet.14 Die markantesten Beispiele hierfür sind die Städte mit ihren 
Häfen Phellos mit seinem Hafen Anti phellos, Kyaneai mit Aperlai und Myra mit Andriake15. Auch 
die benachbarte Bergstadt Pinara, die sicher lich eine viel bedeutendere Stellung innerhalb des Lyki-
schen Bundes besaß als Sidyma, hat im Rahmen des SP keine Straßenverbindung zur Küste besessen, 
obwohl der Stadiasmus maris magni direkt hinter Kalabatia einen Ort namens Perdikia als nächste 
Hafen anlage angibt.16 Dieser Ort, der off enbar auf dem Territorium von Pinara lag und ihm  als Hafen 
diente,17 besaß sicherlich bessere Vor aus setzungen für Besiedlung und Wirtschaft  als Kalabatia. Es 
gehörte off enbar nicht zum Konzept des im Stadiasmus refl ektierten Straßen bau programms, Ver-
kehrs  verbindungen zwischen der Binnen stadt und einem Hafen an der Küste zu schaff en, da der 
eigentliche Beweggrund des römischen Unter nehmens nicht die ökonomische Verbesserung der 
Infrastruktur des Landes war, sondern in erster Linie die gewaltsame Unterdrückung aufständischer 
Volksgruppen. Vor allem wegen der anvisierten Beschleu nigung der Truppenbewegungen wurde die 
Erschließung des Landes mit Ver kehrs wegen  betrieben.

Angesicht dieser Überlegungen fragt man sich, warum man dem Bau der Strecken Patara-Xanthos-
Sidyma-Kalabatia eine solche Priorität einräumte und warum allein Sidyma durch eine Verkehrsstraße 
mit der Küste verbunden wurde.

Wenn man diese Beobachtung unter dem Aspekt der militärischen Aufgaben des Vera nius beurteilt, 
so ist es klar, dass er zuerst dem Bau bzw. Ausbau jener Strecken Vor rang ge ben musste, die aufgrund 
seiner Operationen gegen aufständische Volksgruppen von mili tärischer Bedeutung waren. Dass als 
Nachschubhafen nicht Phaselis oder Andriake, sondren Patara ausgewählt wurde, hat sicherlich auch 
mit der Lokalisierung des Aufstands zu tun: Off ensichtlich hatten die römerfeindlichen Aufstän-

14 Ein Vergleichsfall wäre vielleicht die STR 48 ἀπὸ Ὀνοβάρων ἐπὶ θαλάσσα[ν στάδια  ]. Grund des Baus dieser 
Strecke war aber sicherlich nicht, den kleinen Ort Onobara mit einer Reede  am Meer zu verbinden. Die steile Fels küste 
dieser Region, etwa gegenüber der Sıçan Adası (Nesos Lyrnateia/Attelebusa), ist weder für eine Anlegestelle noch für 
eine kleine Küstensiedlung geeignet. Diese Straße wurde lediglich deshalb gebaut, um die östlichsten Grenzorte Ly kiens, 
nämlich Trebenna und Onobara mit der pamphylischen Küstenstraße zu verbinden; vgl. SP, 237 f. Deshalb ist ihr Fall nicht 
mit dem des Baus der Strecke von Sidyma nach Kalabatia zu vergleichen.
15 Man könnte das Fehlen solcher Strecken im Stadiasmus natürlich auch damit begründen, dass die Verbin dungs-
strecken zwischen Phellos – Antiphellos, Kyanaeai – Aperlai oder Myra – Andriake während des Bauunter nehmens der 
im Stadiasmus aufgelisteten Straßen bereits existierten und voll intakt waren, weswegen man sie nicht in das Bau- bzw. 
Vermessungsprogramm des Veranius aufgenommen hätte. Eine solche Annahme (so von E. Rinner, in: G. Graßhoff  – 
F. Mittenhuber [Hg.], Untersuchungen zum Stadiasmus von Patara, Bern 2009, 247) ist deswegen abzulehnen, weil sie 
vorclaudische Existenz oder Tauglichkeit u. a. auch der wichtigsten Strecken, so z. B. Patara – Xanthos, Xanthos – Tlos, 
Xanthos – Telmessos, Patara - Phellos etc. in Frage stellen würde, was sicherlich falsch ist. Das claudische Sraßenbau-
programm in Lykien war vorwiegend militärisch motiviert und daher ging es hauptsächlich darum, manche Strecken ganz 
neu anzulegen, wenn militärische Operationen dies notwendig machten, die vorhandenen aber zu sanieren und alle Strecken 
in voller Länge zu vermessen (SP, S. 16 ff .). Von einem partiellen Straßenbau im Stadiasmus ist also keine Rede, wie von 
Rinner, op. cit. angenommen wird. In dem Fall der Strecke von Idebessos nach Kitanaura (STR 42) ist nur davon die Rede, 
dass die Straße - die ca. 30 km lang sein musste -,  in der Zeit der Erstellung des Stadiasmus-Monuments in Patara nur über 
32 Stadia (= ca. 6 km) fertiggestellt war (SP, 214 ff .). Bei dieser Strecke handelte es sich sicherlich nicht um eine «Erneuerung» 
einer «bereits länger bestehenden Strasse» (so bei Rinner), sondern, wie auch aus dem fi niten Verbum κατεσκεύασται 
(also nicht ἐπεσκεύασται) hervorgeht, um einen Neubau. Dass es hier in vorclaudischer Zeit keine gebaute Straße gab, ist 
verständlich, weil die ganze Region früher termessisch war und sehr wahrscheinlich erst von Claudius der Provinz Lykia 
zugeschlagen wurde.
16 Stadias. maris magni 494: ἀπὸ Ἱερᾶς ἄκρας εἰς Καλαβα{ν}τίαν στάδιοι λ́ · ἀπὸ Καλαβα{ν}τίων εἰς Περδικίας ν .ʹ 
17 Steph. Byz. s.v.: Περδίκια χώρα καὶ λιμὴν Λυκίας. Vgl. Ruge, RE XIX,1, 589-590; Hellenkemper – Hild, TIB 8, 793 
s.v. Perdikiai. Mehrmals werden einzelne Personen aus Perdikia (Περδικίαθεν) in den Inschrift en von Kaunos erwähnt: 
Marek, IvKaunos, 83 mit Anm. 67.
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dischen sich vorwiegend im lykischen Kerngebiet, also im Xanthos-Tal und seinem Umland ver-
schanzt. Aus den Worten Λύκιοι ... ἀπαλλαγέντες στάσεως καὶ ἀνομίας καί λῃστειῶν διὰ τὴν θείαν 
αὐτοῦ πρόνοιαν der Wid mungs inschrift  des Stadiasmusmonuments geht hervor, dass diese Befreiung 
der Lykier «vom Aufruhr und der Gesetzlosigkeit und Räuberunwesen» nur durch militärisches 
Einschreiten des Veranius ge  gen «die gesetzlose Volksmenge» (τὸ ἄκριτον πλῆθος) durch gesetzt 
werden konnte. Es ist anzunehmen, dass die Rebellen sich während der mili tärischen Operationen 
der Römer in eine oder mehrere Burg anlagen der äußerst gebirgigen Land schaft  dieser Region 
zurückgezogen hatten und massiven Wider stand leisteten. In diesem Zusammen hang verdient eine 
Stelle der leider nur fragmentarisch erhaltenen Grab inschrift  des Veranius große Aufmerksamkeit, in 
der von Eroberung und Zerstörung einer Festung in einer Ortschaft  der Tracheoten die Rede ist und 
diese Aktion als militärischer Erfolg des Veranius direkt am Beginn seines Cursus hervorgehoben 
wird: -  -  - castellum - - - Tr]acheotarum expugnatum delevit|[ - - -. 

In der modernen Forschung hat man tr]acheotarum stets mit dem Rauhen Kilkien (ἡ τραχεῖα Κιλικία) 
in Verbindung gebracht, was allerdings von Mustafa Adak überzeugend widerlegt wurde.18 Diese 
zerstörte Festung soll man auch m. E. eher in Lykien suchen, weil die militärischen Operationen des 
Veranius mit ziemlicher Sicherheit nur auf Lykien beschränkt waren. Es ist doch höchst unwahr-
scheinlich und wäre kurios, wenn in diesem cursus honorum, in dem die bekleideten Ämter und 
vollbrachten Taten chrono logisch ange ordnet sind, nur militärische Erfolge außerhalb seiner eigenen 
Provinz genannt würden, nämlich in Kilikien und Asien [Kibyra]), von den Taten und Erfolgen in 
seinem eigentlichen Amtsbereich Lykien aber mit keinem Wort die Rede wäre, obwohl die gewalt-
same Unter drückung der Stasis in diesem Lande die Kernaufgabe seiner fünfj ährigen Statthalterschaft  
bildete. Deswegen ist es nur natürlich, wenn man davon ausgeht, dass in der Lücke der In schrift  
direkt hinter der Nennung seiner Amtstitulatur und Amtszeit in Lykien (quinq[ue] nnio pr[a]efuit), 
wo er tatsächlich fünf Jahre (43/44-47/48) als legatus Augusti pro. pr. tätig war, der erfolgreichen 
Amtsführung in seiner eigenen Provinz gedacht wird. Dazu würde die Ortsbezeichnung tr]acheo-
tarum auf keinen Fall als ein Hindernis angesehen werden, weil ἡ τραχεῖα genau so gut zu der Lan-
desnatur der Lycia19 passt wie zu der von Cilicia. Daher ist die betreff ende Stelle in seiner Grab inschrift  
als - - - in Lycia castellum - - - Tr]acheotarum expugnatum delevit [ - - -  zu verstehen.20

Mit tr]acheotarum ist wahrscheinlich jener Teil des ἄκριτον πλῆθος (infi ma plebs) bezeichnet, der 
sich irgendwo in Lykien in den Bergen verschanzt hatte und der römischen Macht Wi der  stand 
leistete. Bei einer solchen Annahme ist es nicht schwierig, sie mit einem castellum oder oppidum in 
der äußerst gebirgigen und in der frühen Kaiserzeit vielleicht ganz und gar unwegsamen Region von 
Sidyma in Verbindung zu bringen. Gerade der Akro polishügel (Höhe ca. 850 m) dieser Stadt scheint 
alle Voraussetzungen für eine solche Festung zu erfüllen. Am Westende des Bergkessels von Sidyma 
erhebt sich dieser Burgberg steil in die Höhe. Sein Gipfel wird teilweise von schroff en Felswänden 
gebildet (Abb. 7-8); heute ist er mit einem mächtigen Mauerring aus byzantinischer Zeit befestigt 
(Abb. 9). An manchen Stellen sind aber auch Mauerreste aus klassisch-hellenistischer Zeit erhalten 
geblieben (Abb. 10). Benndorf beschreibt diesen Akropolisberg mit folgenden Worten: «Nach Norden 
fällt er in jähem durch mehrere Absätze ununterbrochenem Rückgrate in die Tiefe des westöstlichen 
Querthales ab, …».21 «Die Akropolis allerdings hat merkwürdiger Weise nicht das Gering ste aus 

18 SP, 63 ff . mit Text und Literatur.
19 Vgl. Strabon XIV 3,2 und SP, 67 Anm. 79.
20 So G. Alföldy, in CIL VI Nr. 41075.
21 O. Benndorf – G. Niemann, Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratien (Reisen im südwestlichen Kleinasen, Bd. I), Wien 
1889, 59.



106 Sencer Şahin

früherer Zeit bewahrt. Auf der Kuppe fanden wir nur sehr zerstörtes unbestimmbares Gemäuer mit 
hartem von Ziegelscherben durchsetztem Mörtel, ...,  und auch der theilweise erhaltene Mauer ring, 
welcher weiter unten den Absturz der Felsen supplirt und abwechselnd mit dreieckig oder viereckig 
vorsprengenden Bastionen verstärkt ist, hat die gleiche Construction aus byzantinischer Zeit. ... Die 
ganze Fortifi cation galt also einer älteren Stadt, welche auf die Höhe oder Abhang des Akropolis-
berges be schränkt war».22 Diese Beschreibung sowie unsere Beobachtungen vor Ort deuten eher 
darauf hin, dass auf dem Akropolisberg eine gewaltsame Zerstörung stattgefunden hat und der Ort 
in der Kaiserzeit unbesiedelt geblieben ist.

In diesem Zusammenhang könnten die Römer bei der sicherlich längere Zeit in Anspruch nehmenden 
Belagerung der Akropolis von Sidyma eine Behelfsreede in Kalabatia an gelegt haben, um den be nötig-
ten Nachschub mit kriegswichtigen Gütern zu verstärken und zu sichern und zugleich Flüchtlingen 
die Flucht über See zu verwehren. Zu dieser An nahme passt auch, dass das Toponym Kalabatia 
griechisch und nicht lykisch ist, d.h. der Ortsname scheint verhältnismäßig jung zu sein.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die Stadt Sidyma noch während der Amtszeit 
des Veranius demonstrativ mit imperialen Monumenten ausgestattet wurde: Es wurde ein Sebasteion 
gebaut und θεοῖς σωτῆρσι Σεβαστοῖς ἐπὶ Κο[ΐντου Οὐηραν]ίου πρεσβευτοῦ | Τιβερίου Κλαυ δίου 
Καίσα[ρος Σεβαστο]ῦ ἀντιστρατήγου23 geweiht.24  Das Volk und der Rat von Sidyma ehrten Kaiser 
Clau dius als θεὸς Σεβαστός - - - καὶ σωτὴρ τοῦ πα[ντὸς κόσμου.25 Ebenfalls in dieser Zeit werden 
der Leibarzt und Freigelassene des Kaisers Claudius, Tib. Claudius Epagathos, und sein Sohn Tib. 
Claudius Livianus in Sidyma aktiv, wo sie eine Säulenhalle zu Ehren des Kaisers stift en.26 Die selben 
errichteten auch eine Statue des Kaisers und bezeichneten ihn in der zugehörigen Inschrift  als ihren 
Wohltäter.27 Unmöglich ist es, zu entscheiden, ob man alle diese Monumente zu Ehren des Claudius als 
eine bereitwillige Loyalitätserklärung seitens der «römerfreundlichen und kaiserliebenden» Sidy meer 
gegenüber dem als Befreier der Lykier stilisierten Römerreich verstehen will oder ob diese Denk mäler 
eher eine Demonstration des imperialen Machtanspruchs seitens der neuen Herren des Landes waren 
und mehr oder weniger gefordert, wenn nicht gar verordnet wurden. Die erstere An nahme würde 
sich empfehlen, wenn wir sicher sein könnten, dass Sidyma die Heimat des Tib. Claudius Epagathos 
war und die ‹Aristoi› der Stadt auf ihn als einen willkommenen Vermittler zwi schen ihnen und dem 
Kaiserhaus zu rück greifen konnten. In diesem Fall böte es sich an, die Ver kehrs verbindung zwischen 
der Stadt und der Reede von Kala batia als ein kaiserliches Geschenk aufgrund dieser Kontakte 
anzusehen. Es gibt aber bisher keinen sicheren Hinweis darauf, dass Epagathos tatsächlich aus Sidyma 
stammte oder er und sein Sohn überhaupt das Bürgerrecht von Sidyma besaßen. Möglicherweise 
agierte er nur im Auft rag des Kaisers, und seine Aufgabe bestand vor wie gend darin, in Sidyma und 
vielleicht auch in anderen Städten Lykiens den Boden für die Ein richtung des Kaiserkultes zu bereiten. 
In diesem Sinne wäre er nicht mit dem frei ge lassenem Arzt des Claudius, Ti. Claudius Tyrannos 

22 Op. cit., 60.
23 TAM II, 1 nr. 177.
24 «In dieselbe Zeit und denselben historischen Kontext» wird auch das Sebasteion von Limyra gestellt, welches eben-
falls θεοῖς σωτῆρσι Σεβαστοῖς adressiert ist, allerdings ohne Erwähnung des Statthalters in seiner Amtsfunktion: M. 
Wörrle, Limyra in der frühen Kaiserzeit, in: Ch. Schuler (Hrsg.), Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischen bilanz 
(Denkschrift en Akademie Wien Bd. 354), Wien 2007, 88 ff .
25 E. Frézouls – M.-J. Morant, Inscriptions de Sidyma et de Kadyanda (I), Ktema 10, 1985, 233 Nr. 1 = SEG XXXVII (1987), 
Nr. 1221.
26 TAM II, 1 Nr. 178.
27 TAM II, 1 Nr. 184.
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aus Magnesia am Maiandros, zu ver gleichen,28 sondern eher wohl mit dem freigelassenem Priester 
des Claudius, Ti. Claudius Plokamos aus Ikonion (?), der nach seiner Priesterschaft  des Kaiserkultes 
in Ikonion nach Perge in Pamphylien kam, welches damals noch eine Teilprovinz Galatiens war.29 
Plokamos wurde anscheinend mit der Einrichtung des Kaiserkultes in Perge beauft ragt und für die 
erfolgreiche Durchführung von Volk und Rat dieser Stadt geehrt. Epagathos und sein Sohn könnten 
ebenfalls im Auft rag des Claudius mit einem solchen Auft rag nach Sidyma ge kommen sein. Eine 
Würdigung ihrer Tätigkeit seitens der Sidymeer ist bis jetzt nicht bekannt geworden. Wenn auch der 
Erbauer bzw. der Dedikant des Sebasteions zwar ano nym bleibt, so darf man jedoch mit Sicherheit 
annehmen, dass hinter dieser Förderung des Loyalitätskultes die Initiative des Veranius stand. 

Ich halte es für schwer möglich, die hier skizzierten besonderen Verhältnisse in und um Sidyma wäh-
rend der Annexion Lykiens durch die Römer für bloße Zufälle ohne einen konkreten histo ri schen 
Hintergrund zu deuten. Vielmehr glaube ich, dass es eine besondere Bewandtnis damit hat, dass die 
Fernstraße Patara - Xanthos - Sidyma - Kalabatia, wie sich abzeichnet, ganz am Beginn der An nexion 
fertiggestellt wurde und dass in der gesamten Provinz allein Sidyma durch einen Verkehrs weg mit 
einer Reede an der Küste verbunden wurde. Alles scheint mir darauf hinzudeuten, dass Veranius mit 
diesen Maßnahmen ein bedeutendes Widerstandsnest lykischer Rebellen von der Verbindung mit der 
See abschnei den und gleichzeitig über einen ausgebauten Hafenplatz schneller kriegswichtige Güter 
für die eigenen Truppen heranführen wollte. Wenn auch noch viele Fragen off enbleiben, so ist eine 
sol che Deutung sehr gut mit den Quellen und Befunden, wie sie sich uns darbieten, in Einklang zu 
bringen und bietet derzeit die beste Erklärung für die gemachten Beobach tungen.

•

Özet – Stadiasmus Patarensis için parerga (1). Sidyma – Kalabatia Güzergahı hakkında Düşünceler: 
Bilgilendirme: «Stadiasmus Patarensis için parerga» başlığı altında yeni bir inceleme serisi başlatıyoruz. 
Amacımız Stadiasmus Patarensis çerçevesinde Lykia bölgesinde yaptığımız araştırmaların sonuçlarını, 
seri bir şekilde bilimin hizmetine sunmaktır. Aşağıda sunulan incelemeyi Sidyma ve çevresinde 
bulunan yeni epigrafi k malzemeler, Lydai ve Lykia-Karia sınır bölgesi araştırmaları, Orta Lykia’nın 
batı bölümünde yaptığımız epigrafi k ve tarihi coğrafi k araştırmaların sonuçları takip edecektir. 
Bu araştırmalar «Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma ve Uygulama 
Merkezi» adına Merkez elemanları tarafından TÜBİTAK desteğinde ilkin üç yıllığına planlanmış 
bir araştırma programı çerçevesinde ve T. C. Kültür Bakanlığı’nın araştırma izniyle yapılmaktadır. 

Makalede, bir dağ kenti olan Sidyma’nın limanı olarak işlev gören ve Kalabatia olarak tanımlanan 
ve doğal liman olarak her hangi bir özelliği bunmayan bugünkü Sancaklık İskelesi’ne, antik çağda 
neden bir yol yapma ihtiyacı duyulduğu hususunda düşünceler yer almaktadır. Bilindiği üzere, 
Stadiasmus Patarensis kapsamında hiç bir kara kentinin sahil ile bağlantısını sağlayacak bir yol 
güzergahı verilmemişken, Sidyma - Kalabatia yol bağlan tısının ünik durumu haklı olarak dikkat 
çekmektedir. Lykia’da yol yapımının ana gerekçesi ülke çapındaki bir halk ayaklanmasını bastırmak 
üzere İmparator Claudius’un emriyle girişilen askeri bir operasyona dayanmaktadır. Bu nedenle ilkin 
ayaklanmanın yoğunlaştığı bölgelere ulaşımın sağlanmış olması doğaldır. Bunların yanı sıra gerek 

28 So Wörrle, op. cit. (Anm. 17), 90 f.
29 IvPerge (IK 54) I Nr. 35, wo Plokamus «wegen seiner Frömmigkeit für die Augusti und seines tadellosen Betragens» 
gelobt wird. Zwei neu entdeckte Inschrift fragmente ergänzen IvPerge, Nr. 24 und 222 nach unten, in denen Plokamos seine 
Freunde Lucius Pupius Praesens und Sextus Afranius Burrus ehrt, die Procuratoren der provinciae Galaticae et Pamphyliae 
unter Claudius und Nero waren; dazu und weiteres s. F. Onur, Two New Latin Inscriptions from Perge, Gephyra 5, 2008, 
53-66.
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Stadiasmus’un bazı özellikleri gerekse onun politik mimarı Quintus Veranius’un mezar yazıtında yer 
alan ifadeler bakımından da durum kuşku uyandırmaktadır. Lykia’ya halk ayaklanmasını bastır-
mak ve ülkeyi eyalet olarak organize etmek görevleriyle gönderilen Veranius’un mezar yazıtında 
müstahkem bir kalenin fethi olayı bu senatörün ilk askeri icraatı olarak verilmek tedir. Bu bağlamda 
Patara - Ksanthos -  Sidyma – Kalabatia güzer gahlarının Stadiasmus’taki itinerar listesinin en başında 
1-2-3 numarada durmaları, bu güzergahların inşaatına Claudius yol projesi çerçevesinde öncelik 
verildiği izlenimi uyandırmakta ve Veranius’un fethettiği kalenin bu güzergahta bulunabileceği 
olasılığını akla getirmektedir. Makalede Sidyma Akropolünün bu kalenin lokalizasyonu için söz 
konusu olabileceği belirtilmektedir. 

•

Abb. 1 Xanthostal und Umgebung
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Abb. 2 Sancaklık İskelesi (Kalabatia) aus der Höhe von Bakacak

Abb. 3 Sancaklık İskelesi
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Abb. 6 Antike Straße zwischen Bakacak und Sancaklık

Abb. 4 – 5 Antike Straße zwischen Bakacak und Sancaklık
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Abb. 7 Nekropole von Sidyma mit Akropolisberg im Hintergrund

Abb. 8 Akropolisberg von Sidyma
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Abb. 9 Byzantinische Mauer auf dem Akropolisberg von Sidyma

Abb. 10 Mauerreste aus hellenistischer Zeit auf dem Akropolisberg von Sidyma



Gephyra 6, 2009, 113–130

Murat AYDAŞ*

NEW INSCRIPTIONS FROM STRATONIKEIA AND ITS TERRITORY 

Abstract: Th e article comprises 37 new inscriptions from Stratonikeia in Caria and its territory. Of 
historical interest is inscription no. 15, an off ering in which Divus Caesar is mentioned. Th ree roof 
tiles from the North Stoa in Lagina bear the name of the goddess Hekate (no. 13. Th e statue base no. 
12 reveals that the title «archineokoros» was also used in Stratonikeia. Some names like Argiadas (no. 
18) show Rhodian infl uence in the territory. Th e feminine name Dymene (no. 34 has hitherto not been 
attested. Th e funerary stele no. 9 belongs to a gladiator. In no. 25 a gardener is mentioned. Th e couple 
Irene and Nikolaos mentioned on funerary stele no. 32 may have been Christians. Further Christian 
inscriptions are nos. 26, 31 and 37.

•

In the last few years new inscriptions have come to light during excavation work at Strato nikeia, the 
political centre of Caria, and at Caria,s religious centre, Lagina, where the famous temple precincts of 
Hekate is located. Some of these inscriptions are published in this article. Th e Stratonicean inscriptions 
were found in the course of the 2008-2009 ar che o logical campaigns under the new direction.1 Some 
were discovered at the North Street where the monumental gate of the ancient city is situated, others 
were unearthed near the city gate. One inscription was found in a fi eld inside Eskihisar. Th e Laginean 
inscrip tions came to light in the temple precincts during excavation work in 2007-2009. Th e other 
inscriptions were found in the period 2004-2009 at Beybağ, Kumyer-Hacamız, and Bö rük çü (ancient 
Koliorga) in an area which is being mined for coal and where the ἱερὰ ὁδός from Stratonikeia to 
Lagina and the necropole of the main city are located. Th e inscrip tions are arranged by fi ndspots. 
Some very fragmentary inscriptions have been excluded from this article. At the end of the article a 
corrigenda is added to the inscriptions IK 22,1 no. 673 and EA 34 (2002), pp. 4-5, no. 5.

Stratonikeia 

1. Th anksgiving to Zeus Hypsistos. 2009. Th e North Street. Marble. 
Height: 25 cm. Width: 16.5 cm. Th ickness: 13.5 cm. Height of letters: 0.7-2 
cm. Cursive My, Omega, and square Sigma. Roman imperial period.

    Διὶ  Ὑψίστῳ  ὑπ[ὸ] τοῦ Θί-

  2  Διόδοτος 6  ου Ἀγγέλου 

   καὶ Ἀμμίας  πανοίκιοι χα- 

  4 σωθέντες 8  [ριστή]ριο[ν].

1 I thank Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan, the director of the excavations at Lagina, and Associate Prof. Dr. Bilal Söğüt, the 
new director of the excavations at Stratonikeia, for their kindness enough to invite me to the excavations, and all the team 
for their valuable help. I am grateful to Prof. Dr. Sencer Şahin and Prof. Dr. Johannes Nollé for their help in preparing this 
edition.

* Dr. Murat Aydaş, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 09010 Aydın (murataydas@
hotmail.com).

․
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  - - - - - - - - - - -  

  Ἑρμάδ[ου με-]

 2 τὰ τῶν ἰδί-

  ων πάντω-

 4 ν χαριστή-

  [ριον].

For similar inscriptions see nos. 2 and 33. Th eios Angelos / Angelikos is mentioned in IK 21 nos. 1117-
1120, 1307-1308. Cf. A.R.R. Sheppard, Pagan Cults of Angels in Roman Asia Minor, Talanta 12/13, 
1980/81, 77-101.

2. Th anksgiving. 2008. Th e North Street. Marblet. Marble. Left  part of joined blocks. Th e left  edge is 
smoothed. Extant height: 14.8 cm. Extant width: 15.4 cm. Extant thickness: 10.7 cm. Height of letters: 
1.6 cm. Roman imperial period.

Th e fragmentary inscription looks like a thanksgiving to Zeus Hypsistos and to a deity Θεῖος/Θεῖον, 
worshipped by the Stratoniceans (IK 22,1 nos. 1110-1120). For example, IK 22,1 no. 1111 (Διὶ  Ὑψίστῳ 
καὶ | Θείῳ Μεγάλῳ | Κάρπος Ἀρ|-
τή μους με||τὰ τῶν τέκνω|ν καὶ τῶν 
ἰδί|ων πάντων χαριστήριον) or 
no. 1118 (Διὶ  Ὑψίστῳ καὶ | Ἀγαθῷ 
Ἀνγέλῳ | Κλαύδιος  Ἀχιλλ|λεὺς 
καὶ Γαλατί||α ὑπὲρ σωτηρίας | μετὰ 
τῶν ἰδίων | πάντων χαριστή|ριον) 
show that this fragmentary block 
features a similar text.

3. Statue Base. 2009. Th e city gate. Marble. Height: 143 cm. Width: 71 cm. Th ickness: 71 cm. Height 
of letters: 4 cm. 

ὁ Δῆμο[ς]

Holes in the top side of the base suggest that the base originally 
carried a statue of the Demos. An [ἄγαλ]μα τοῦ Δήμου is men-
tion ed in the dedication of Tib. Flavius Diomedes to Divus 
Augustus and the fatherland (IK 22,1 no. 1026), «gefunden in 
der Exedra des hellenistischen Gymnasiums». For statues of the 
Demos cf. J. Nollé, Side im Alter tum I (IK 43), Bonn 1993, 283 
ss. no. 25. 

․․ ․
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4. Honorary Stele. 2008. Th e North Street. Marble. Left  
part of two joined blocks. Height: 52 cm. Width: 28 cm. 
Th ickness: 48 cm. Height of letters: 3.5 cm. Cursive My. 
Roman imperial period.

   ] Διονύσιον

 2  πολλὰ κ]αὶ μεγάλα

   τοὺ]ς κόμβους

 4  Ἀσ]κληπιάδου

   ]ν Ἰούλιον ΙΕ

 6  τ]ειμαῖϚ.

L.2. See IK 22,2 no. 1331, l. 6: - - προγόνων - - - πολλὰ καὶ 
μεγάλα συνκατειργασμένων κτλ.

L.3. For ὁ κόμβος «grandson» see EA 29 (1997), pp. 84-85, 
no. 2, l. 9.

L.4. Eta and Pi are in ligature.

L.6. Probably ταῖϚ μεγίσταις καὶ - - - τ]ειμαῖϚ. ΙΚ 21 no. 293, ll. 2-3 (ταῖϚ μεγίσταις καὶ ἐξαιρέτοις 
τειμαῖϚ); IK 22,1 no. 1055 (ταῖϚ μεγί]σταις καὶ ἰσοθέο[ις τειμαῖϚ); no 509 (ταῖϚ δευτέραις τιμαῖϚ) etc.

5. Funerary Stele for Publius Attennius Polites. 2009. Th e North Street. Marble. Height: 82 cm. 
Width: 40 cm. Th ickness: 26 cm. Height of letters: 3 cm. Roman imperial period.

  [Π]ούπλιος Ἀτ-

 2  τέννιος θ[ρε-]

  πτὸς Πουπλί-

 4  ου Ἀττεννίου

  Πολίτου τοῦ

 6  ἡαυτοῦ sic πάτρω-

  νος μνείας ἕ-

 8   νεκεν.

Th e right vertical stroke of Pi is shorter than the 
left  one, which makes the Pis look like those of the 
Hellenistic Age. For such Pis in the Roman imperial 
period cf. J. Nollé – M.H. Sayar, Drei Inschrift en aus 
Antiphellos in Lykien, ZPE 52, 1983, 219-223, esp. 220. 
For the name Attennius cf. W. Schulze, Zur Geschichte 
lateinischer Eigennamen, Göttingen 1904, 68 f.

․․

⏑
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6. Epitaph for Aurelius Charidemos. 2009. Th e city gate. Marble. Height: 27.5 cm. Width: 110 
cm. Th ickness: 70 cm. Height of letters: 2.5 cm. Square Sigma, and cursive Omega. Soon aft er the 
Constitutio Antoniniana.

   

   Αὐρ(ηλία) Χαριδημὶς ἐποίησεν ὑπόμ[νη]-

  2  μα ταφῆς Αὐρ(ηλίῳ) Χαριδήμῳ χρηστῷ πατρὶ

    μνίας χάριν.

L.2. ΠΑΓΡΙ on the stone.

Blocks of the funerary monument of Charidemos were later used in the monumental gate of the city

7. Funerary Altar for Chryseros. 2009. Field inside Eski hisar. 
Marble. Height: 51 cm. Width: 26 cm. Th ickness: 24 cm. Height of 
letters: 2 cm. Lunar Epsilon and Sigma. Roman imperial period.

   Ἑκάτων Χρυσέ-

  2  ρωτι τῷ πατρὶ

   μνίας χάριν.

A Chryseros is mentioned in IK 21 no. 489. 

8. Funerary Stele with Pediment. 2008. Th e North Street. Marble. Height: 45,5 cm. Width: 23,5 cm. 
Th ickness: 9 cm. Height of letters: 1,5–2 cm. Lunar Sigma, cursive My and Omega. Ro man imperial 
period.

    [ Ἔ]ρως ὑπὲρ 4  ας χάριν 

 2 [Νικ]ηφορίωνος  χαίρετε οἱ πά- 

  ἵνεκεν μνί- 6  ροδοι.

․

⏑



 New Inscriptions from Stratonikeia and its Territory 117

L.1. Due to the width of the engraved letters of the inscription, one or 
two letters seem to be missing. Since the name Ἔρως2 fi lls the lacuna 
very well and was widely used in the territory of Stratonikeia, this name 
is preferable.

L.2. Perhaps [Νικ]ηφορίωνος instead of [Νεικ]ηφορίωνος, because of 
ἵνεκεν for εἵνεκεν, and μνίας for μνείας.

L.3. ἵνεκεν is used at Stratonikeia. See IK 22,1 no. 1104, l.6: εὐχῆς ἵνεκε. 
Th e two inscriptions may be contemporaneous.

Ll.5-6. χαίρετε οἱ πάροδοι should be understood as vocative. Cf. IK 22,1 
no. 1227: Χαίρετε οἰ πάροδοι ἀπὸ Τειβερίου Κλαυδί|ου Νικηφόρου καὶ 
ἀπὸ Ἑρμῆδος Κο(λιοργέως) βαλανέος; Robert, Amyzon, no. 66: χαίρετε 
οἱ πάροδοι.

9. Funerary Stele. 2009. Th e North Street. Marble. Th e gar land 
at the right top corner of the stele symbolizes the secutor’s victory. 
Secutor ob armaturas gla dia toris. Extant Height: 45  .5 cm. Extant 
width: 31 cm. Ex tant thickness: 31 cm. Height of letters: 2 cm. 
Roman im perial period.

   ΠΟΡΦΥΡ[

Possible restoration: personal names like Πορφύρ[ιος, Πορφυ ρ[ίων 
etc.

For other steles of the Stratonicean gladiatores and μονομαχία see 
IK 21 no. 303; IK 22,1 nos. 1015-1016, and 1025; EA 39 (2006), pp. 
105-110; EA 41 (2008), pp. 72-73, no. 45.

10. Funerary Altar with Bucrania and Wreaths. Marble column. Found 
2009 in the Basilika at the North Street. Exact dimensions will be given 
at a later date. According to letter forms, it probably dates from the 
Hellenistic period.

2 IK 21 nos. 408, 462, 497; IK 22,1 no. 516.

  - - - - - -

 2 Ἀρισταίου

  γυνὴ δὲ 

 4 Σαμίου

  χαῖρε.

․

․ ․

․․

․․․․
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Lagina

11  Epistylion. 2008. Basilika. Marble. Extant height: 17.5 cm. 
Extant width: 26 cm. Extant thickness: 8 cm. Height of letters: 
4-5 cm. Roman imperial period.

   ] ΚΙΟΝΑ[

  2  ]ΩΙ ΠΑΝ[

For the Pi cf. Nr. 5. Perhaps τοὺς] κίονα[ς | σὺν τ]ῶι παν[τὶ κόσμωι

12. Building Inscription: Th e Archineokoros Tryphon. 2009. Th e North Stoa. Marble. Reused as door 
lintel. Height: 19 cm. Width: 157 cm. Th ickness: 35 cm. Height of letters: 4 cm. Roman imperial 
period.

   ἁρχινεωκόρο[ς] Τρύφων

While νεωκόρος is recorded at Stratonikeia (IK 22,2 Index s.v.) the title of ἀρχινεωκόρος appears for 
the fi rst time in inscriptions of the city. Tryphon was obviously the chief νεωκόρος of the temples of 
Hekate and Zeus, the main gods of the city, which has asylia. (IK 21 no. 12, l. 17; IK 22,1 no. 505, ll. 
61, 115; no. 1101, l. 3).

13. Roof Tiles of Hekate. 2009. Th e North Stoa. Extant Height: 15.5 (left ); 8.6 (right); 15.2 (lower) cm. 
Extant Width: 14 (left ); 6.2 (right); 13.6 (lower) cm. Extant Th ickness: 2.3 (left ); 1.9 (right); 3.2 (lower) 
cm. Height of letters: 2-2.5 cm. Lunar Epsilon and Sigma. Th e Roman imperial period.

     
     

 

Τhe roof tiles, found only around Porta Coranza, built in the North Stoa, are unique in the Stratonicean 
territory.

Ἑκά[της] [Ἑ]κάτη[ς] Ἑκάτης]

․

․

․
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14. Round Altar. 2008. Inside pastophorion of Basilika. Marble. Extant Height: 70.5 cm. Extant 
Diameter: circa 70 cm. Height of letters: 1.5-2 cm. 188-166 BC.

  ]ΤΟΣΤΗ[ ]ΩΝ

2  ] Ἡλίου.

Cf. IK 22,1 no. 504. Μηνό-
φ ι λ ο ς  Λ έ ο ν το ς  |  ἱ ε ρ ε ὺ ς 
Ἑκάτ ης ἀποκα|τασταθεὶς 
ὑπὸ τῶν | βουλευτῶν ἐπὶ 
τὴν || ἱερωσύνην Ἡλίου καὶ 
Ῥόδου.

15. Altar as off ering to Hekate Soteira Epiphanes for Divus Caesar. 2009. Th e North Stoa. Marble. 
Height: 46 cm. Width: 25 cm. Th ickness: 21.5 cm. Height of letters: 2-2.5 cm. Hole for off ering on the 
top. Its diameter: 11.5 cm.

  Καίσαρι Θεῶι

 2  κατὰ πεν-

  ταετηρίδα

 4  ἀγορανό-

  μος Ἀπολλω-

 6  νίδης  Ἱππικῶν-

  τος Κο(λιοργεὺς)

 8  Ἑκάτηι Σωτεί-

  ραι ἐπιφανεῖ.

L.1. Καίσαρι Θεῶι refers to Gaius Iulius 
Caesar. In 42 BC Caesar was declared deus 
by the triumviri Antonius, Lepidus and 
Octavian. Th is event seems to be mentioned in 
the senatus consultum found in Ephesos (IK 
17,2 no. 4324: [--- εἶ]πε θέλετε κελεύετε ἵνα 
Μᾶρκος Ἀν|[τώνιος ---] εἴτε τι ὑπὲρ ταύτης 
ἱερωσύνης τε|[--- τὴν ἱερομ]νημονήαν θεοῦ Ἰουλίου, κτλ.). See M. Crawford (ed.), Roman Statutes I 
(1996), p. 493-495 no. 35. 42 BC should be a terminus post quem for our inscription, too. 

․

․
․․
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16. Altar. 2007. West Stoa. Marble. Height: 37 cm. Width: 31 cm. Th ickness: 19 cm. Height of letters: 
2 cm. Th e top and bottom sides as wells as the edges are rough. Roman imperial period.

    ἱερεὺς

 2 Ἰάσων Ὀρθω-

  σίου Κο(λιοργεὺς) Ἀβερ-

 4 σικόϚ, ἱέρηα 

  Αδας Λέον-

  τος Κο(λιοργίϚ).

L.2-4. For Ἰάσων Ὀρθωσίου Κολιοργεύς, see IK 22,1 no. 639. 
Th e new inscription reveals that the second name of Ἰάσων is 
not Ἀβερσι3, but ἈβερσικόϚ. Hence, op. cit. no. 639, col. II, l. 
4 must be corrected to ἱερεὺς | Ἰάσων Ὀρθωσίου | Κολιοργεὺς 
Ἀβερσι|[κόϚ]. For the name Αδας cf. nr. 20

17.  Statue Base for Amyntas. 2007. Near entrance of Basilika. Marble. Height: 78 cm. Di ameter: 70 
cm. Height of letters: 2.5 cm. Judging by the letter forms: Hellenistic period.

  Ἑκαταῖος  Ἑρμοκράτου Κωραζεύς,

 2 καθ᾽ ὑοθεσίαν δὲ Ἀμύντου

  Ἱεροκωμήτης τὴν εἰκόνα

 4 Ἀμύντου τοῦ Χρυσάορος  Ἱερο-

  κωμήτου τοῦ καθ᾽ ὑοθεσίαν

 6 αὐτοῦ πατρὸς εὐνοίας ἕνεκεν

  καὶ εὐεργεσ  ίας καὶ φιλαγαθίας

 8 τῆς εἰς ἑαυτὸν θεοῖς.

Ἑκαταῖος Ἀμύντου is recorded in EA 38 (2005), p. 10, l. 33: τοῖς τὰ Ἑκατ[αίου?] τοῦ Ἀμύντο[υ .]ο( -έως) 
δε[δ]ωκότο[ς κτλ].

3 L. Robert, Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa (1945), p. 15 explains that Ἀβερσι is a Carian personal name, ending 
in -ι in the nominative case.

․ ․ ․ ․ ․ ․
․
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18. Statue Base for Artemeis. 2009. Th e North Stoa. Marble. Height: 20 cm. Width: 108 cm. Th ickness: 
50 cm. Height of letters: 3 cm. Early Roman imperial period.

   Ἄρτεμιν vacat Ἀργιάδας Ἡρακλείδου καὶ Μελιτίνη

  2  Μενάνδρου τὴν θυγατέρα vacat καὶ Ἑκαταία τὴν ἀδελφὴν

   θεοῖς.

L.1. Ἀργιάδας is a new Rhodian personal name.

19. Statue Base for Demostrate. 2009. Th e North Stoa. Marble. Height: 13 cm. Width: 129.5 cm. 
Th ickness: 53 cm. Height of letters: 2-2.5 cm. Early Roman imperial period.

L.1. Οὐλιάδης Λέοντος is mentioned in two other 
inscriptions from Stratonikeia: IK 22,1 no. 607, l. 3 and 
no. 610, l. 3.

20. Statue Base for a Woman. 2007. Exedra in front of the North Stoa. Marble. Height: 61 cm. Width: 
102 cm. Th ickness: 19 cm. Height of letters: 2.5 cm. Late Hellenistic Period.

 Οὐλιάδης Λέοντος καὶ Δημητρία

2  Μενίππου Δημοστράτης τῆς θυγατρὸς

 τὸ ἄγαλμα θεοῖς.
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    [τὴν δεῖνα - - - - - - - ]

   [θυγ]ατέρα Διοδώρου

  2 [Ἰ]ατροκλῆϚ Μέλανος κα[θ ]̓

   [ὑο]θεσίαν δὲ Μενεκράτου [τ]ὴν

  4 [ἑα]υτοῦ γυναῖκα καὶ Μενεκράτης

   Μέλανος τὴν τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖκ[α]

  6 [κ]αὶ  Ἑκατώνυμος καὶ Διόδωρος

   [κ]αὶ Μενεκράτης καὶ Μυρτάλη Ἰατρο-

  8 [κ]λείους τὴν αὐτῶν μητέρα· vacat θεοῖς.

Th e beginning of the inscription with the name of the deceased seems to be lost.

Ll. 4-5. Μενεκράτης Μέλανος is mentioned in an inscription at Lagina (IK 22,1 no. 605, l. 4).

Th e following stemma shows the members of this family:

    

Th e younger Diodoros bears the same name as his grandfather; the younger Menekrates bears that of 
his uncle or of the man who adopted his father. Perhaps the adoptive father of Iatrokles was his uncle.

21. Statue Base for Th eon. 2009. Th e 
North Stoa. Marble. Height: 72.5 cm. 
Width: 65.5 cm. Th ickness: 71 cm. Height 
of letters: 2.6 cm. According to letter forms 
Late Hellenistic Period.

 Θέωνος τοῦ Πολίτου Πισυητοῦ

2   Ἑκαταία καὶ Θεωνὶς

  αἱ θυγατέρες τὴν εἰκόνα

4   τοῦ πατρὸς  Ἑκάτηι

  Σωτείρᾳ ἐπιφανεῖ.

For Hekate Soteira epiphanes, see no. 15; 
IK 22,1 no. 507; IK 21 no. 217.

Diodoros MenekratesMelas 

MenekratesIatroklesn.n. ∞

Menekrates MyrtaleHekatonymos Diodoros

․․
․

․․

․
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22. Statue Base for Menedemos. 2009. 
Th e North Stoa. Marble. Height: 94 cm. 
Diameter: 77.5 cm. Height of letters: 1.8-2 
cm. Late Hellenistic period.

 Λέων Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μενίππου

2  Μενεδήμου τοῦ Ἱεροκλείους

  τὴν εἰκόνα

4  εὐνοίας ἕνεκεν τῆς εἰς αὑτόν.

L.1. Λέων Ἀρτεμιδώρου may be identical 
with the priest of the same name in IK 22,1 
no. 601, l. 8.

23. Fragmentary Inscription. 2008. Altar. Marb le. Extant height: 14.5 cm. Extant width: 19 cm. 
Extant thick ness: 8.5 cm. Height of letters: 3.5-4.5 cm.

   - - - - - -

  ] τοῦ Διον[υσίου

 2  φι]λοδόξω[ς

   ]Ε[

24. Acclamation Meniskos. Marble column found 2007 in the North Stoa. Height: 164.5 cm. Height 
of letters: 3 cm. Probably late Hellenis tic or early Roman imperial period.

  νίκη

 2 τοῦ Μενί[σ]-

  κου.

For «Siegerinschrift en» of the typus νίκη τοῦ δεῖνου 
see IK 28,2 (Iasos), nos. 285-369.

25.  Acclamation Th eodoros. Marble column found 2007 in the North Stoa. Height: 234.5 cm. Dia-
meter: 57 cm. Height of letters: 2.5-3 cm. Lunar Epsilon, and cursive Omega. Roman imperial period.

  νίκη

 2  Θεοδώρου

  κηπουροῦ.

In this typus of inscriptions usually no profession is 
mentioned.

․
․

․
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26. Fragment of Round Altar. 2008. Basilika. Marble. 
Height of letters: 3 cm. Christian period.

 ] Κύριε vacat ἐ[λέησον?

Th e Territory

Th e following Google map shows the area between Lagina in the north and Stratonikeia in the south, 
where surveys were made. I wish to extend my thanks once again to both exca va tion teams and 
especially to Mr. Aytekin Büyüközer from the Selçuk University (Kon ya) for his help with the map.

Beybağ

27. List of Public Offi  cers. 2007. On epistyl. Height: 30.1 cm. Extant width: 171.2 cm. Extant Th ickness: 
45 cm. Height of letters: 3.5 cm. Before 30/29 BC.
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]ύσαντες καὶ ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς· Χρυσάωρ Πολέμ[ωνος

]ύσαντες can be restored as ἱερατε]ύσαντες or πρυτανε]ύσαντες. Because these offi  cers act together 
with the γραμματεὺς τῆς βουλῆς, a restoration πρυτανε]ύσαντες seems more likely. 

Χρυσάωρ Πολέμωνος is probably the father of Πολέμων Χρυσάορος τοῦ Πολέμωνος, who was priest 
at Lagina in 30/29 BC.4 

28. Statue Base for Euethios and Aristeas. 2008. Marble. Height: 7 cm. Extant width: 20.5 cm. Extant 
thickness: 17.5 cm. Height of letters: 1.5-2.4 cm. Lunar Epsilon, Sigma and cursive Omega. Late Roman 
imperial period.

    Εὐ]ηθίου καὶ Ἀριστέου τῶν [

   2    vacat μα[

L.1. For [ ]ΗΘΙΟΥ, the following restorations are possible: [Εὐ]ηθίου, [Φιαλ]ηθίου, [Κυνν]η θίου, and 
[Συν]ηθίου. Another Euethios from Stratonikeia is mentioned in IK 21 no. 444: εὐχὴν Εὐήθις ἀνέθησα 
κόμαϚ. It is noted that «Euethis = Euethios, wieder einer der für das 3. Jahrhundert typischen Namen». 

Ll.1-2. On the basis of the extant parts of the text I suggest following restoration: [Εὐ]ηθίου καὶ 
Ἀριστέου τῶν [ἀδελφῶν τὰ ἀγάλ]|μα[τα.

29. Funerary Stele for Demylos. 2008. Marble. Remnants of niche and fi gures are on the top of the 
stele. Extant height: 17 cm. Width: 39 cm. Th ickness: 9.5 cm. Height of letters: 0.5-1.2 cm. Hellenistic 
period.

   Αδας Ἀθηναγόρου, γυνὴ δὲ Δημύλου·

  2 Πύρρος vacat Μενέδημος vacat Ἀθηναγόρας

       υ(ἱοὶ).

  4  Δημύλου.

L1 Αδας, an epichoric name (cf. L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964, 47 § 15-2

4 IK 22,1 no. 609, ll. 19-21, and no. 510, ll. 16-17. 

․

․

․
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30. Funerary Stele with Pediment for Panauchos. 2009. 
Marble. Extant height: 28.5 cm. Extant width: 22 cm. 
Th ickness: 8.5 cm. Height of letters: 2-2.1 cm. Square Sigma. 
Roman imperial period.

  Στρατοκλ-

 2  [ῆ]ς Παναύ-

  [χ]ῳ τῷ παι-

 4  [δίῳ] μνίας

  [χάριν.]

Ll.2-3. Πάναυχος = Πάνταυχος. Pantauchos is a Macedonian 
name cf. O. Hoff mann, Die Make donen, 1906, 199. L. Robert, 
Gnomon 35, 1963, 76 n. 7.

31. Trishagion. 2007. Marble. On epistyl from the period of Augustus. Not in situ. Height: 33.5 cm. 
Width: 234 cm. Th ickness: 48 cm. Height of letters: 3.6-4.3 cm. Early Christian period.

  [† ἅγι]ος ὁ Θεός, ἅγιος εἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.†

L.1. εἰσχυρός = ἰσχυρός. For Trishagia see IvAlexandreia Troas no. 187; IvEphesos no. 1359 (with 
literature); IvKios no. 119; IvSinope no. 170; MAMA X no. 22; For Trishagion-Hymnus see L. Koenen, 
Der erweiterte Trishagion-Hymnus, ZPE 31 (1978) pp. 71-76. 

32. Funerary Stele with Pediment for Nikolaos. 2008. Marble. At 
left  corner of the pediment probably a lion or horse, and a fi gure 
on lionback or horseback are depicted as akroterion. Extant Height: 
28.2 cm. Width: 25.4 cm. Th ickness: 6.9 cm. Height of letters: 2.5 
cm. Square sigma. Roman imperial period.

  Ἰρήνη v Ν[ικο]-

 2 λάῳ τõ [ἰδί]-

  ο v ἀνδρὶ [μνί]-

 4 ας χάριν.

Irene and Nikolaos are common Christian names. Th e cross in the pediment seems to confi rm that 
this is an early Christian monument. 

․

․
․
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Hacamız

Th is place, which the villagers use to call Hacamız, is situated on a slope behind the necro pole of the 
Bronz Age at Kumyer.

33. Th anksgiving for Zeus Hypsistos and Th eios Angelos. 2009. 
Marble. Height: 51.5 cm. Width: 28.4 cm. Th ickness: 25 cm. 
Height of letters: 1.5-2.1 cm. Late Hellen istic period.

  Διὶ  Ὑψίστῳ καὶ

 2  Θ[ε]ίῳ Ἀνγέλῳ

  Ἀ[ν]τίπατρος

 4  ὑπὲρ ἑαυτοῦ κα-

  ὶ τῶν ἰδίων πάντ[ω]-

 6  [ν] χαριστήριον.

For similar votivs to Zeus Hypsistos and the Th eios Angelos see 
nos. 1 and 2.

Börükçü (Koliorga)

34. Funerary Altar for Antiphaos and Dionysios. 2004. Marble. Height: 56 cm. Diameter: 44 cm. 
Height of letters: 3 cm. Hellenistic period.

  Ὁ δῆμος ἔθαψεν

 2  Ἀντίφαον Ἐπαινέτου Κ(ωρα)ζ(έα)

   καὶ

 4  Δυμένην Ἀριστέου

  Διονυσίου

 6 τοῦ Ἀχωρείσ-

   στου. 

L.2. For the name Ἀντίφαος cf. O.Masson, Nouvelles notes 
d’anthroponymie grecque, ZPE 110, 1996, 87-99, bes. 87-92: 
VIII. Noms en φαο- et φαης, bes. 89.

L. 4. Δυμένη is a new personal name. Antiphaos and Dymene 
were propably married. Th ey received a public burial.

Ll.5-6. Ἀχώρεισστος = Ἀχώριστος (for examples see IG 2II nos. 1817, 2086-2087, 2103, 2113, 2119; all 
Athens).

․․ ․

․ ․․

․

․
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35.  Funerary Stele for Britho. 
2008. Marble. Extant Height: 27.5 
cm. Width: 30 cm. Th ick ness: 
10 cm. Height of letters: 1 cm. 
Hellenistic period.

 Βριθὼ Ἱεροκλείους,

2 γυνὴ δὲ Φανίου.

Βριθὼ is the name of a nymph 
(one of the Μελίαι); for its use as 
an anthroponym cf. P.M. Fraser, 
Rhodian Funerary Monuments, 
Oxford 1977, 44f.

36. Funerary Altar for Menandros. 2004. Marble. 
Height: 87 cm. Diameter: 52 cm. Height of letters: 2.5 
cm. Hellenistic period.

  Μένανδρος

 2  Μενάνδρου Κ(ωρα)ζ(εὺς)

  Μενάνδρου τοῦ

 4 Ἑκατόμνονος Κ(ωρα)ζ(έως)

  τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς

 6  μνέας ἕνεκα.

37. Trishagion. 2004. Marble. Re-used for a door to a building. Height: 26.3 cm. Width: 87 cm. 
Th ickness: 50.5 cm. Height of letters: 6-7 cm. Christian period.

   Ἅ(γιος)

 †

 2  Ἅ(γιος)  Ἅ(γιος)

․

․
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Corrigenda

1. IK 22,1 no. 673, ll. 10-11: καὶ [ἐν Παναμάροις πολ]|λάκις. Not καὶ [ἐν Παναμάρᾳ πολ]|λάκις. 
Panamara is plurale tantum.

2. Th e inscribed block, published in EA 34 (2002), pp. 4-5, no. 5, is not «a large entablature of marble 
belonging to the monumental altar», but a door lintel belonging to the house of [ἱερε]ὺς Δημήτριος [ ]
του Κο(λιοργεύς) and his family in the temple precincts of Hekate. Th e door lintel was re-used in the 
altar of Hekate for restoring the altar.

•

Özet – Stratonikeia ve Çevresinden Yeni Yazıtlar: Burada Karya kenti Stratonikeia ve yakın çevresinde 
bulunan 37 adet yazıt tanıtılmaktadır. Yazıt no. 1-10 Stratonikeia’da 2008-2009 kazılarında; no. 11-26 
Lagina’da 2007-2009 kazı larında; no. 27-37 ise 2004-2009 kazılarında kutsal yol’un civarındaki Beybağ, 
Hacamız ve Börükçü mevkiilerinde ele geçmiştir. Ayrıca, bir corrigenda hazırlanmıştır.

Yazıtların çevrisi şöyledir: 
1.  Th (e)ios Angelos (tanrısal melek) tarafından kurtarılan Diodotos ve Ammias Zeus Hypsistos’a 

teşekkür ederler.
2.  Hermades oğlu [Falanca kimse] Zeus Hypsistos’a tüm ailesiyle birlikte teşekkür eder.
3.  (Stratonikeia) Halkı.
4.  Birçok büyük iş yapan Dionysios’u torunları --- Asklepiadesin --- Iulius’u onurlarla ---
5.  Publius Attennius, Publius Attennius Polites’in beslemesi, bu steli patronunun anısına (yaptırdı).
6.  Aur(elia) Kharidemis bu mezar anıtını, sevgili babası Aur(elius) Kharidemos’un hatırası için yaptırdı.
7.  Hekaton (bu steli) babası Khryseros’un hatırası için (yaptırdı).
8.  Eros (bu steli) Nikephorion için, anı vesileysiyle (yaptırdı). Yolcular, Nikephorion sizi selamlıyor.
9.  Porphyrios.
10.  Aristaios’un kızı, Samios’un karısı [Filanca], selam sana!
11.  ] sütunları tüm bezemesiyle birlikte [
12.  Tapınağın baş gözetmeni Tryphon.
13.  Hekate’nin (kiremitleri).
14. Helios’un.
15.  Hippikon’un oğlu Koliorga’lı Apollonides, dört yıllığına agoranomos olduğunda, tanrılaştırılmış 

Caesar için Kurtarıcı Hekate Epiphanes’e (bu sunağı adadı).
16.  Orthosios’un oğlu Koliorgalı rahip Iason Abersikos; Leon’un kızı Koliorgalı rahibe Adas (bu sunağı 

yaptırdılar).
17.  Hermokrates’in öz oğlu Korazalı, Amyntas’ın evlatlık oğlu Hierokomeli Hekataios, kendisini evlat 

edinen babası, Khrysaor’un oğlu Hierokomeli Amyntas’ın heykelini, üvey babasının kendisine karşı 
beslediği iyi niyet, hayırseverlik ve iyilikseverlik nedeniyle tanrılara (adadı).

18.  Herakleides’in oğlu Argiadas ve Menandros’un kızı Melitine, kızları olan; Hekataia ise kızkardeşi 
olan Artemeis’i tanrılara (adadılar).

19.  Leon’un oğlu Uliades ve Menippos’un kızı Demetria, kızları Demostrate’nin heykelini tanrılara 
(adadılar).

20.  Diodoros’un kızı [Filancayı]; Melas’ın öz oğlu, Menekrates’in ise evlatlığı olan Iatrokles kendi karısını; 
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Melas’ın oğlu Menekrates ise erkek kardeşi Iatrokles’in karısını; Iatrokles’in çocukları Hekatonymos, 
Diodoros, Menekrates ve Myrtale ise annelerini tanrılara (adadılar).

21.  Polites’in oğlu Pisye’li Th eon’un kızları Hekataia ve Th eonis, babalarının heykelini Kurtarıcı Hekate 
Epiphanes’e (adadılar).

22.  Menippos’un torunu, Artemidoros’un oğlu Leon, kendisine karşı beslediği iyi niyet nedeniyle, 
Hierokles’in oğlu Menedemos’un heykelini (yaptırdı).

23.  Dionysios’un oğlu / torunu ünsever bir biçimde.
24.  Meniskos’un zaferine.
25.  Bahçevan Th eodoros’un zaferine.
26.  Ey Tanrım, merhamet et!
27.  [Filanca] memuriyetleri sürdürenler ve Meclis katibi: Polemon’un oğlu Khrysaor.
28.  Euethios ve Aristeas (isimli kişilerin) ---.
29.  Athenagoras’ın kızı; Demylos’un ise karısı Adas. Demylos’un oğulları Pyrros, Menedemos (ve) 

Athenagoras (bu steli yaptırdılar).
30.  Stratokles (bu steli) çocuğu Panaukhos’un hatırası için (yaptırdı).
31.  Tanrı Kutsal’dır; Kutsal (ve) Uludur; Kutsal (ve) Ölümsüz’dür. Bize merhamet et!
32.  Irene bunu kocası Nikolaos’un hatırası için (yaptırdı).
33.  Antipatros, kendisi için ve tüm tüm aile efradı için Zeus Hypsistos’a ve Th eios Angelos’a şükranlarını 

sunar.
34.  Halk, Epainetos’un oğlu Korazalı Antiphaos’u ve Aristeas’ın kızı Dymene’yi gömdü. (Bu mezar) 

Akhoreisstos’un oğlu Dionysios’a aittir.
35.  Hierokles’in kızı; Phanias’ın karısı Britho.
36. Menandros’un oğlu Korazalı Menandros (bu steli), babası, Hekatomnon’un oğlu Korazalı Menandros’un 

hatırası için (yaptırdı).
37. Tanrı Kutsal’dır; Kutsal’dır; Kutsal’dır.
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Hamdi ŞAHİN*

EiN NEuEr MEilENstEiN DioklEtiANs Aus 
DEM östlicHEN rAuHEN kilikiEN

Abstract: Abstract: A new milestone from the reign of Diocletian was found in kekikli near Yeniçıktı, 
proving the existence of a road from claudiopolis to Diocaesareia via kırobası (Mağara) and otanada. 
The author uses the epigraphic material to show that a tight road network was built up in cilicia 
tracheia after the region,s incorporation into the empire under Vespasian.

•

im rahmen von historisch-geographischen und epigraphischen Forschungen im rauhen ki li kien1 
wurden 2009 in der Flur kekikli – die ca. 8 km nordwestlich von Yeniçıktı, ca. 25 km nordwestlich 
von silifke und ca. 11 km nordwestlich von Diokaisareia liegt (s. karte) – die Fragmente eines neuen 
Meilensteins aus der Zeit Diokletians entdeckt. Bei dem inschriften träger handelt es sich um eine 
zylindrische säule aus grauem kalkstein. Der in situ ge fundene stein ist in drei teile gebrochen. Die 
inschrift steht auf dem mittleren teil des Meilensteins (s. Abb. unten).

1 Mein Dank gilt dem Forschungsfond der universität İstanbul (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Başkanlığı) (Projekt Nr. 3498) und der suna-İnan stiftung, institut für Mediterrane Forschungen (suna-İnan kıraç Vakfı, 
Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü), die unsere Feld forschungen gefördert haben. 

* Yrd. Doç. Dr. Hamdi Şahin, İstanbul Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi; tarih Bölümü, Eskiçağ tarihi Anabilim Dalı; 
tr – 34459 laleli, İstanbul (hcsahin@istanbul.edu.tr).

Höhe: 2,14 m; Durchmesser: 0,46 m; Buchstabenhöhe: 0,05-0,08 m

 Αὐτοκράτορι 

2 vac. Καίσαρι vac. 

 Γαΐῳ Οὐαλερίῳ 

4 Διοκλετιανῷ

 Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ 

6 [Σεβαστῷ ca. 5] 

 ---

Dem Imperator

     Kaiser

Gaius Valerius

Diokletianus,

pius felix 

[Augustus - - -

---]
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Die inschrift bringt einige Probleme mit sich. trotzt intensiver Begehung der nächsten umgebung 
des Fundortes wurden weder spuren von einer antiken siedlung noch von einer straße entdeckt, so 
dass der Zusammenhang zwischen der inschrift und dem Fundort unklar bleibt. Der Meilenstein ist 
ab der Mitte der fünften Zeile in weitere zwei teile ge brochen. Wegen des Verlustes der beschrifteten 
Fläche zwischen dem zweiten teil und der Basis ist die inschrift nur unvollständig erhalten. Auf 
dem verlorenen teil des Meilensteins sind weitere titel Diokletians, die Namen und titel seiner 
Mitregenten sowie auch eine Meilenangabe zu erwarten. Als Datierung könnte man das Ende des 
3. Jhs. erwägen, in der Diokletian im rahmen seiner Provinzreformen2 die kilikia tracheia von der 
kilikia Pedias trennte und die erstere zu einer eigenständigen Provinz mit der Hauptstadt seleukeia 
erhob.3

Durch die Forschungen bekannt gewordene Meilensteinfunde und reste von römischen straßen be-
legen, dass das rauhe kilikien über ein gut organisiertes straßennetz verfügte.4

im östlichen rauhen kilikien lassen sich zwischen den Flüssen lamos und kalykadnos mehrere 
nach Norden führende straßen nachweisen, die die küstenstädte mit dem landes inneren ver banden. 
Die westlichste von ihnen führte von seleukeia (silifke) über klau  diupolis (Mut) nach laranda 
(karaman). Von dieser Hauptstrecke zweigte bei klau diu polis eine straße nach osten ab, die über 
kırobası nach Diokaisareia führte. Eine zweite route verlief südlich von kırobası über einen weiten 
Paß nach otanada, verlief anschließend mehrere kilometer entlang der antiken Wasserleitung nach 
Diokaisareia und wandte sich bei Yeniçıktı nach osten, um nach Diokaisareia aufzusteigen. Von hier 
aus konnte man über olba zur küstenstadt korykos gelangen. Durch eine Abbiegung in südwestlicher 
richtung bei Yeniçıktı bestand die Möglichkeit, über keşlitürkmenli und die imbriogon kome nach 
seleukeia zu erreichen.5 

im rahmen seiner im osten des reiches durchgeführten Neuordnung wurde kilikien, das bis dahin 
durch klientelkönige verwaltet wurde, im Jahre 72 n. chr. von Vespasian zu einer kaiserlichen Prov-
inz unter dem Namen Provincia cilicia mit der Haupstadt tarsos.6 Die Verwaltung wurde einem 
legatus Augusti pro praetore aufgetragen.7 Eine in seleukeia gefundene Brückenbauinschrift8 aus dem 
Jahre 77 n. chr. liefert den frühesten Beweis für eine straßenbautätigkeit im rauhen kilikien unter 
den Flaviern. Aus Yenisu, nordwestlich von seleukeia, ist ein Meilenstein9 bekannt, der im Jahre 80 
n. chr. aufgestellt wurde. in der zweiten Zeile der inschrift steht die Meilenangabe 17 Meilen, was 
mit der Entfernung des Fundortes von seleukeia übereinstimmt.10 Die Verkehrsverbindung zwischen 

2 Hild – Hellenkemper 1998, 34, 402; Ensslin 1948, 2456 ff; Demandt 2007, 67, 296 ff; Anderson 1932; zu isaurien s. Feld 
2005, 13-34.
3 Hild – Hellenkemper 1990, 301, 402; Feld 2005, 17; 87ff.
4 s. dazu Hild – Hellenkemper 1990, 128-140.
5 Zu den strecken und Verbindungen s. Hild – Hellenkemper 1990, 139f. 
6 Hild – Hellenkemper 1990, 33; Feld 2005, 81f.
7 Mitford 1980, 1246-1248; sayar 2002, 467; Feld 2005, 84.
8 keil – Wilhelm 1931, 6; Hagel – tomaschitz 1998, sel 54: Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐεσπασιανὸς | Σεβαστός, πατὴρ 
πατρίδος, ὕπατος τὸ η', | Αὐτοκράτωρ Τίτος Καῖσαρ Σεβαστοῦ υἱός, | ὕπατος τὸ ε', τειμηταί, | [τ]ὴν γέφυραν κατεσκεύασαν 
ἐκ δημοσίων διὰ | Λ(ουκίου) Ὀκταουιου Μέμορος, πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου, | ὑπάτου ἀποδε δειγμένου.
9 Es handelt sich um ein Fragment eines zweisprachigen Meilensteins. lateinische inschrift: sayar 1992, 57: sEG 42, 
1293; Hagel – tomaschitz 1998,  397 Nr. Ysu 1a: ]ΙΙ[ |]ΧVii m(ilia) p(assuum). Griechische inschrift: sayar 1992, 57: sEG 42, 
1293; Hagel – tomaschitz 1998, Nr. Ysu 1b: Αὐτοκράτωρ Τίτος Κ]αῖσαρ θεοῦ | Οὐεσπα[σιανοῦ υἱὸ]ς Σεβαστός, | ἀρχιερεὺ[ς 
μέγ]ιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ θ', αὐτοκράτωρ τὸ ιε', | πατὴρ πατρίδος, τειμητῆς, | ὕπατος τὸ η' κατεσκε[ύ]|ασεν διὰ 
Μάρκου Πετρωνίου Οὐμβρείνου | σεπτεμουίρ[ου ἐπουλώνων] | πρεσβευτο[ῦ καὶ ἀντιστρατήγου,] | ------------------
10 sayar 1992, 61. 

․․ ․
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klaudiopolis und seleukeia ist ferner durch ein Meilensteinfragment bezeugt, das ebenfalls aus der 
regierungszeit des titus stammt.11 

Mit den unter den flavischen kaisern durchgeführten straßenbautätigkeiten wurde ein leistungs-
fähiges straßennetz erzielt, das einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschafts ent faltung des Gebietes 
leistete.12 

Ein Meilenstein, der zwischen olba und Diokaisareia gefunden wurde, bezeugt eine weitere 
straßenerneuerungsaktion in der regierungszeit des septimius severus. Der in das Jahr 197 n. chr. 
datierte Meilenstein gibt eine Entfernung von 5 Meilen an.13 Auch eine straßen verbindung des lamas-
tals zu der küstenstadt korykos wird durch einen Meilen stein des Jahres 197 n. chr. bezeugt.14 Neben 
der Aquädukt-Brücke ii der alten Wasserleitung vom lamos-tal nach sebaste und korykos15 wurden 
spuren einer alten straße beobachtet, an der man drei unbeschriftete Meilensteine entdeckte.16

Ein Beweis dafür, dass diese strecke im 
frühen 4. Jh. weiter verwendet wurde,17 
liefert ein Meilenstein18 aus kory kos 
aus dem Jahr 306-307 n. chr., der zwei 
Meilen von der stadt entfernt aufgestellt 
wurde. Aus dieser Zeit stammt auch ein 
Meilenstein aus dem olbischen raum, 
der eine Entfernung von ebenfalls 2 
Meilen zur stadt nennt.19

Th. s. und P. A. Mackay publizierten eine 
inschrift aus kora sion aus dem Jahr 521 
n. chr, die straßenbauarbeiten zwischen 
korasion und korykos belegt.20 Aus der 
frühen re gie rungs zeit Hadrians ist ein 

11 Mackay – Mackay 1969, Nr. 2. AE 1973, 543; Hagel – tomaschitz 1998, 342 olD 98: BEtP-N |ΩΝΙΟ | Αὐτοκράτωρ 
[Καῖσαρ] | Οὐεσπασ[ια]νὸς | [Σεβαστός], | ἀρχιερεὺς [μέγιστος, δημαρχι]κῆς ἐξου[σ]ίας [τὸ - - -, αὐτοκρά]|τωρ τὸ ιε', [πα]
τ[ὴρ πατρίδος,] | τειμητῆς. ὕπατος τὸ [- - -, ] | κατεσκεύασεν [- - - ] | ΑΙΚΗ - - - διὰ] | Σεπτι[μί]ου [- - -] | πρεσβευτο[ῦ καὶ 
ἀντισ[τρατήγου]. Zur Ergänzung der inschrift vgl. sayar 1992, 59. 
12 Hild – Hellenkemper 1990, 128.
13 cil iii, 12120; Hicks 1891, 272. Nr. 76; Hagel – tomaschitz 1988, Nr. oiD 88: imp(erator) caes(ar) | l(ucius) [se]
p timius | s[e]verus pius | Pertinax Aug(ustus) | Arab(icus) Adiab(enicus), p(ontifex) [m(aximus)], | trib(unicia) po t(es-
tate) V, imp(erator) [Viii], | co(n)s(ul) ii, [p]roc(consul), p(ater) p(atriae), et | [M(arcus) A]verilius [An|ton]inus caesar | [i]
mp(erator) desig(natus), | m(ilia) p(assuum) V.
14 cil iii, 12123; Hicks 1891, Nr. 79 - 4; Hagel – tomaschitz 1998, Nr. kry 202 a: [imp(erator) cae]sar l(ucius) septimus 
| [severu]s Pius Pertinax | [Aug(ustus)] Arab(icus) Adiab(enicus), p(ontifex) m(aximus), | [trib(unicia)] pot(estate) v, 
imp(erator) viii, | [co(n)s(ul)] ii, proc(onsul), p(ater) p(atriae), et M(arcus) | [Aurelius] Antoninus | [caesar] imp(erator) 
desig(natus) | Marco Aure[lio] | Antonio Pio | et - - -  |  - - -. 
15 Zu der Aquäduktbrücke s. Hellenkemper – Hild 1986, 124.
16 Heberdey – Wilhelm 1896, 50.
17 sayar 2002, 469.
18 keil – Wilhelm 1931, Nr. 199 b; Hagel- tomaschitz 1998, Nr. kry 501: [[- - -]] καὶ Οὐαλέριον |  [[- - -]] | τὸν ἐπιφ[α]
νέστα|τον Καίσ[αρα], | μί(λια) β'. 
19 cil iii, 12121; Hicks 1891, Nr. 78; Hagel – tomaschitz 1998, Nr. oiD 90 a: d(ominis) n(ostris) | Maximiano [et] | 
Maximiano | invictis Aug(ustis)| et Maximino | et constantino [no]bilissimis | [ca]es(aribus) | m(ilia) p(assuum) ii. 
20 Mackay – Mackay 1969, 139-140; Hagel – tomaschitz 1998, Nr. krs 90: ἐπὶ Φλ(αουίου) Ἰουστίνου Ἀγούστ(ου) | κ(αὶ) 
Ἰουστινιανοῦ ὑ|πάτου Ἀππάλις | ὁ ἐνδοξότ(ατος) τὴν ὁ|δὸν ἄβατον οὖσα(ν) | ἐκόσμησεν.

․
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Meilenstein21 aus kanytella bekannt, der auf eine Verkehrs bindung zwischen der küste und dem 
landesinneren hindeutet.22 

Anhand dieser epigraphischen Zeugnisse, die von der flavischen Zeit bis in die spät antike reichen, ist 
eine rege Bautätigkeit bzw. instandhaltung von Verkehrswegen in der re gion zwischen seleukeia und 
Diokaisareia/olba anzunehmen, die in erster linie wohl militärisch motiviert war, die sicherlich aber 
auch der Verbesserung der infrastruktur des landes diente. 23 

Der neue Meilenstein aus Yeniçıktı ist der erste epigraphische Beweis für eine straßen bautätigkeit aus 
der Zeit Diokletians im östlichen rauhen kilikien. Ferner liefert der Fundort des steines den Beweis 
für die Existenz einer von klaudiopolis durch kırobası (Mağara) und otanada nach Dio kai sareia 
führenden straße.
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•

özet – Dağlık kilikia’dan Diokletian Dönemi’ne Ait Yeni Bir Mil taşı: 2009 yılı Dağlık kilikia Yerle-
şim tarihi ve Epigrafya Araştırmaları kapsamında, silifke’nin (seleukeia ad calycadnum) 25 km 
kuzey batısında ve uzuncaburç’un (Diokaisareia)10 km kuzeybatısında ve Yeniçıktı köyünün yaklaşık 
8 km ku zey batısında İmparator Diokletianus Dönemi’ne ait bir mil taşı saptanmıştır. Yazıt taşıyıcısı 
silindirik taş, üç parçaya bölünmüş ve in situ halde ele geçmiştir. 

Buluntu yerinde ve yakın çevresinde sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda antik bir yerleşmeye ve yola 
ilişkin kalıntılar görülememiştir. Mil taşının ikinci ve üçüncü parçası arasındaki yazıtlı kısmın kayıp 
olması nedeniyle, yazıtın tamamlaması yapılamamıştır. Eksik bölümde Diokletianus’un unvanları ve 
M. s. 286 yılında ortak imparator ilan ettiği Maximianus’un adı ve unvanları yer alıyor olmalıydı. 
tetrarşi’nin kurulmasının ardından Diokletianus geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirmiştir. Bu 
reformlardan bir bölümü ise eyalet düzenlemelerini kapsamaktaydı. Bu düzenlemeler kapsamında 
kilikia trakheia, kilikia Pedias’dan ayrılmış ve burada Provincia isauria adı altında yeni bir eyalet 
kurul muştur. Eyaletin başkenti ise seleukeia olmuştur. 

Yeniçıktı’da saptadığımız mil taşı büyük bir olasılıkla, yeni isauria eyaletinin kurul masından he-
men sonra dikilmiş olsa gerekir. söz konusu mil taşı üzerindeki yazıt, Doğu Dağlık kilikia’da İm-
pa rator Diokletianus Dönemi’ne ilişkin ilk epigrafik kanıtını oluş turmakta ve klaudiopolis’den 
başlayıp, kırobası (Mağara) ve otanada üzerinden, seleu keia’ya bağlanan antik yolun bu dönemde 
kullanılmaya devam edildiğini belgelemektedir.
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EIN NEUES BLEIGEWICHT AUS DEM TERRITORIUM 
VON TIOS IN OSTBITHYNIEN

Abstr  act: Th is article presents a lead weight inscribed on two sides. It was found by chance in 
Kayıkbaşı at the confl uence of the rivers Billaios and Ladon (near Gökçebey/Tefen at Zonguldak) in 
2009. Th e place of discovery also revealed the remains of a Roman building. Th e weight was found in 
the mud inside the building and is preserved at the «Özel Çanakçılar Müzesi (Th e Private Museum of 
Potters)» in Gökçebey. Th is region lies in the territory of the ancient town of Tios. Th e weight, which 
is peculiar to Tios, features a bust of Dionysos on the front side and a bust of Zeus on the reverse side. 
Th e inscriptions are placed around the busts; the one on the front side reads: «Good fortune! (weight 
of) the boule and demos of the people of Tios»; the one on the reverse side probably shows a name, 
perhaps of an offi  cial (ὁ ἐπιστάτης). Th e weight of the weight is approx. 4900 gr and of mine. Th e place 
where it was found was probably a commercial storehouse where ships would stop for trade between 
Tios and neighbouring settlements. A small settlement discovered nearby may be an emporion linked 
to the town of Tios.   

•

Infolge einer Überfl utung kamen im Jahre 2009 in der Ortschaft  Üçburgu/Kayıkbaşı bei Gökçebey 
(vorher Tefen, Vilayet Zonguldak) Reste einiger antiken Fundamentsteine zum Vorschein (Abb. 1-4).1 
An diesem Punkt vereinigen sich die Flüsse Billaios (Filyos) und La don (Devrek), s. die Karten 1-3.2 
Der Ort lag in der Antike im Territorium von Tios3 (bei dem heutigen Hisarönü) in Ostbithynien. 

Innerhalb des Baukomplexes (Abb. 1-4) fand man unter dem Schlamm eine Weihung an die Meter 
Th eon4 (Abb. 5 a-b), einen Messstein? (Abb. 7), ein beschrift etes Bleigewicht (Abb. 8-15) sowie mehrere 
Scherben (Abb. 6). Die Funde gehören alle in die römische Kaiserzeit (Abb. 6). Das Gewicht wurde von 
dem Privatmuseum Çanakçılar in Gökçebey gekauft  und ist dort ausgestellt. Aufgrund der gemachten 
Funde kann vermutet werden, dass das Bauwerk dem Handel diente. Seine genaue Funktion lässt sich 
jedoch ohne eingehende Untersuchung des Fundorts nicht mit Sicherheit bestimmen (s. unten). 

1  Wir danken Herrn Mithat Çanakçı, dem Museumsdirektor und Industriellen, ganz herzlich für die Erlaubnis, das 
neue Bleigewicht hier bekannt zu machen. Mit Ausnahme der Karten stammen alle Photos in diesem Artikel von Sadi Uyar. 
Der Baukomplex wurde vom regionalen Denkmalschutzamt zum archäologi schen Schutzgebiet erklärt (06.11.2009).
2 Zu Billaios und Ladon s. Robert 1980, 176-190 und Belke 1996, 178 und 246-247.
3 Über Tios/Tieion/Teion/Tion s. Robert 1970, 266-291; Marek 1993, 21-24, 33-36; Belke 1996, 276-278 s.v. Tios; Atasoy 
2008, 91-97; Sönmez-Öztürk 2008, 133-146; Öztürk 2008, 63-78.
4 Für eine weitere Weihung an die Meter Th eon aus Tios s. Robert 1970, 286-287 Nr. 11.

*  Doç. Dr. N. Eda Akyürek Şahin, Akdeniz Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Eskiçağ Dilleri ve Kül türleri Bölümü; 
Yeni Bina; Kampus; TR – 07058 Antalya (edasahin@akdeniz.edu.tr).
**  Sadi Uyar, Lokalhistoriker, Gökçebey/Tefen – Zonguldak (tefen67@hotmail.com).

Karte 1: Ausschnitt aus der Karte von Marek 2003
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Karte 2: Ausschnitt aus der Karte von Belke 1996

Karte 3: Ausschnitt aus der Karte Becker-Bertau 1986, 12

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 1

Abb. 2
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    Μητρὶ θεῶν

   2 [.]ΚΑΙ ΜΝ[….]

    - - - - - - - - - -

 

Beschreibung des Gewichtes

Inv. Nr. 289; Masse: H. (gesamt): ca. 20,7 cm; H. des Handgriff es: ca. 8 cm; Dm.: ca. 12,5 cm; T: ca. 3-5 
cm; Bh: 1 cm; Gewicht: ca. 4900 gr.

Es handelt sich um ein rundes Gewicht aus Blei mit einem sehr langen, massiven und am Stilende 
durchbohrten Handgriff  (Abb. 8-9).5 Das Loch war anscheinend für das Aufh än gen des Gewichtes 
(vgl. unten Abb. 17) bestimmt. Das Gewicht ist doppelseitig (Abb. 13) ausgearbeitet und hat auf 
beiden Seiten fl eischig ausgebildete, doppelt profi lierte Ränder mit einem davon abgesetzten runden 
Innenfeld. Beide Innenfelder tragen Reliefs. Auf der einen Seite (Vorderseite?) zeigt das Relief die Büste 
des Weingottes Dionysos mit Wein trauben und Ranken. Der Gott ist als Jüngling dargestellt. Auf der 
anderen Seite erkennt man die Büste des Zeus mit üppigem Haar und Bart. Ein Teil seines Himations 
liegt auf der linken Schulter. Feinere Details sind bei beiden Reliefs nicht mehr zu erkennen. Auf den 
inneren Profi len ist das Gewicht rings um die Büsten beschrift et. Die Vorderseite mit der Büste des 
Dionysos weist am unteren Rand des Griff es ein großes My mit darüber stehen dem Ny auf (Abb. 10), 

5 Vom Typus her ähnliche, aber aus früherer Zeit stammende Gewichte sind aus Kallatis an der Schwarzmeerküste 
bekannt. Zusammenfassend zu diesem Typus von Gewichten s. Weiss 2005, 418 Anm. 49; 428 Anm. 79.

Abb. 5a

Abb. 5b

Abb. 6 Abb. 7

․ ․ ․
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die zusammen ein Alpha bilden und somit die Gewichtsbezeichnung Mna ergeben.6 Die auf dem 
Gewicht dargestellten Götter Dionysos und Zeus wurden in Tios verehrt.7 Das Gewicht gehört Schrift  
und Stil nach in die Kaiserzeit.

Die Inschrift en

Die Inschrift  auf der Vorderseite ist gut zu lesen, die auf der Rückseite jedoch stark abgerieben.

Vorderseite:  

   Ἀγαθῇ τύχῃ· • βουλῆς • δήμου • Τιανῶν •8

   Zum guten Gelingen! (Bleigewicht) der Boule und des Demos der Tianer.

Rückseite:  

   Ἀρειανὸς ὁ ἐπιστάτης ἐν . . ΙΑ . ΑΤ . Λ . Ι

   Areianos, der Epistates in? - - - - - - - - - - -.

Die Buchstaben der Inschrift  auf der Vorderseite sind sehr gut zu lesen. Die einzelnen Wörter sind 
jeweils mit einem Punkt voneinander getrennt. In der Inschrift  hat man lunares Epsilon und Sigma 
(Є, C) verwendet. Die Inschrift  auf der Rückseite ist hingegen fast bis zur Unleserlichkeit abgegriff en. 
Wie aus der Inschrift  der Vorderseite hervorgeht, wurde das Gewicht von der Stadt Tios ausgegeben. 

6 Dazu Weiss 2005, 410, Anm. 11. Vgl. Haensch-Weiss 2007, 201 Anm. 57.
7 Diese Götter werden auf den Münzen der Stadt abgebildet. Dionysos wird als Gründer (κτίστης) der Stadt genannt, s. 
z.B. Head 1911, 518; Tsetskhladze 2004, 963-964. Unter den in Tios verehrten Götter ist z.B. ein Zeus Syrgastes bekannt, s. 
Marek 2003, 104.
8 Beide Inschrift en wurden vom Photo gelesen.

Abb. 8: Vorderseite Abb. 9: Rückseite

․ ․ ․

․․․․ ․․ ․․ ․․ ․ ․
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In der Rückseitenlegende ist wohl der Vorsteher eines lokalen Marktes genannt,9 der das Gewicht 
überprüft  bzw. ausgegeben hat. Leider ist der Name des Ortes nicht mehr zu lesen. Eine Herstellung 
der Umschrift  als Ἀρειανὸς ὁ ἐπιστάτης ἐν [τῇ Τ]ια[νῶ]ν π[ό]λ[ε]ι würde wohl daran scheitern, da in 
diesem Fall der Agoranom von Tios dafür zuständig wäre.

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Anzahl der aus Kleinasien bekannten, beschrift eten 
Bleigewichte stark erhöht.10 In einem Auktionskatalog wurden im Jahre 2003 fünf Bleigewichte 
(Abb. 16) aus Tios unzureichend und z.T. fehlerhaft  veröff entlicht, die dieselbe Form wie unser 
Bleigewicht haben, aber in unterschiedlichen Größen hergestellt wurden.11 Eines von diesen hat sogar 
dieselbe Gestalt und Größe wie das hier behandelte Stück (vgl. oben Abb. 16, Nr. 1). Seine fi gürliche 
Darstellungen sowie seine Umschrift en und sein Gewicht (ca. 10 Minen) scheinen identisch zu sein.12 

9 Zu den vielen Bedeutungen, die die Funktionsbezeichnung ἐπιστάτης haben kann, vgl. Robert 1974, 508-529, bes. 518f. 
(= ders., OMS 5, 1989, 675-696, bes. 686f.): «Le titre épistate a des emplois très variés: «président, surveillant, préposé à», 
depuis l’épi state des prytanes ou des proèdres dans le conseil et l’assemblée des Athéniens, ou l’épistate, commis saire royal 
qui, dans les monarchies hellénistiques, est pratiquement le chef d’une ville, jusqu’à l’épistate ou épi mélète qui a la mission 
temporaire de faire graver un décret ou ériger une statue honorifi que.». Zum Epi states in Bithynien s. z.B. Ameling 1985, 
21-22. In den Inschrift en bithynischer Städte sind weitere Epistatai erwähnt, s. ebenda, 21 Anm. 11.
10 Exemplarisch nenne ich folgende Studien: Şahin 1989, 309-316; Weiss 1990, 117-139; Weiss 1994, 353-389; Weiss 2002, 
143-147; Weiss 2005; Haensch-Weiss 2005, 443-498; Weiss-Ehling 2006, 369-378; Weiss-Ehling 2007, 495-500; Haensch-
Weiss 2007, 183-218; Dönmez-Öztürk et al. 2008a, 243-259; Dönmez-Öztürk et al. 2008b, 261-265; Weiss 2008, 709-724.
11 Für die Gewichte s. den Auktioskatalog Triton (New York) VI, 14-15 Januar 2003, Lot 293. Für das Bild hier in der Abb. 
16 s. den Internet-Link http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=27405. S. außerdem Weiss 2005, 67, und Anm. 50; 
Weiss 2005, 428; Vgl. SEG 53, 2003, Nr. 1418-1420.
12 Triton VI, ebd., Lot 293, Nr. 1 = SEG 53, 2003, Nr. 1418: Ἀγαθῇ τύχῃ· βουλῆς δήμου Τιανῶν. Diese Inschrift  ist im 
Auktionskatalog fehlerhaft  wiedergegeben, wurde aber dann von P. Weiss korrigiert, s. Weiss 2005, 428. Auf dem Griff  
dieses Gewichtes gibt es genau wie auf unserem ein Ny über einem My, die ein A im Ligatur bilden und alle zusammen 
gelesen das Wort MNA ergeben. Auf ihrer Rückseite konnte man die Buchstaben [---]ΑΡΕΙΑΝΟC[---]ΤΑΤΗCΕ[---]C[---]
Ο[---]|[---] lesen, deren Wortlaut anscheinend mit der Umschrift  der Rückseite unseres Gewichtes identisch ist.

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13
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Die übrigen Gewichte im genannten Katalog wiegen 5 Minen (Abb. 16, Nr. 2), 2 Minen (Nr. 3-4) und 
0,5 Mine (Nr. 5). 

Auch diese Gewichte tra  gen fi gürliche Dar stel lungen auf beiden Seiten. Die Götter Her mes und 
Dionysos in Büstenform und mit Attri buten er schei nen auf Gewicht Nr. 2 (Abb. 16, Nr. 2); auf dem 
Gewicht Nr. 3 sind die Büsten des Zeus und des Hermes abgebildet. Auf dem kleinen Gewicht (Nr. 5) 
sollen laut Kata log eine Axt und ein nicht iden tifi zier bares Objekt (rosetten  artiges Gewichts bün del?) 
dar ge stellt sein. Das Photo hilft  für eine Identifi  kation nicht weiter. Auf der einen Seite von Gewicht 

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 16
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Nr. 4 sollen eine bauchige Vase vor einem agonistischen Tisch13 und zwei auf ihm stehende Gefäßen 
zu erkennen sein.14 Auf der anderen Seite sind angeblich fünf stilisierte Kränze um den bärtigen Kopf 
eines Silens dargestellt. Diese Interpretation scheint mir wenig überzeugend. Ich interpretiere die 
im Katalog als Kränze gedeuteten Gegenstände als einen Satz von fünf Gewichten; ihre Gestaltung 
entspricht off ensichtlich der jenes Gewichtes, das auf dem Territorium von Tios gefunden wurde.15 
Der als Silenskopf gedeutete Gegenstand ist dagegen ein Haken (aus Metall?) mit fünf Armen, die 
dem Aufh ängen der fünf Gewichte dienten. Dazu sind die Griff e der Gewichte am oberen Rande 
durchbohrt. Auf einem von E. Kalinka16 veröff entlichten Grabaltar (?) aus Tios sind einige Gegenstände 
abgebildet (s. unten Abb. 17), die für das Verständnis der Gewichte aus Tios aufschlussreich sind. 
Bei dem von Kalinka als Zweig mit fünf granatartigen Früchten bezeichneten Gegenstand (Abb. 17) 
handelt es sich mit Sicherheit um einen Satz von fünf Gewichten unseres Typus in fünf verschiedenen 
Stückelungen, die an einem Haken aufgehängt sind.

Eine solche Darstellung eines Gewichtssatzes befi ndet sich auch auf Gewicht Nr. 4 (oben Abb. 16) 
des Auktionskataloges. Erwähnenswert ist weiter, dass die auf diesem Gewicht dargestellten fünf 
Stückelungen der Bleigewichte auch in der Realität vorkommen. Es handelt sich ganz off ensichtlich 
um das Inventar eines Agoranomen- bzw. Epistatenbüros (Agoranomeion), das zusammen an ein und 
demselben Ort gefunden wurde. Man hat sie alle in ein und demselbem Ort deswegen entdeckt, weil 
sie wohl ursprünglich an einem Bündel angehängt standen. Dass die Anzahl der Gewichte immer 
fünf ist und sie in fünf unterschiedlichen Größen und immer mit der Aufschrift  μνᾶ vorkommen, 

13 Diese Figur ist vermutlich als eine Balkenwaage zu deuten, vgl. unten Anm. 20.
14 S. Triton VI, ebd.: ‘Lead 12 x 7.5 cm. (1142 gm). Large bellied vessel before agonistic table, on which are two other vessels/
Bearded head of Silenus facing, surrounded by fi ve stylized prize wreaths. Pierced lug handle.’
15 Vgl. dazu Weiss 2005, 428: ‘- - - darunter ein Tisch und ein Bündel dieser Gewichte. - - -’
16 Kalinka 1933, Beiblatt 90, Nr. 57 (hier Abb. 17) = Robert 1937, 290 Anm. 2.

Abb. 17 Abb. 18
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deutet darauf hin, dass sich die Marktgewichte in Tios am Minensystem orientierten und in fünf 
Stückelungen hergestellt und ausgegeben wurden.

Auf dem von Kalinka entdeckten Altar (Abb. 17) sind 
neben dem Satz von fünf Ge wich ten weitere Ob jek-
te abgebildet, die off enbar mit der Tätigkeit von Markt-
beamten (Agora nomen; Epistaten) zu tun ha ben. Das 
Ob jekt auf der linken Nebenseite hält Kalinka für eine 
geringelte Schlange. L. Robert denkt an eine Peitsche,17 die 
er vermutlich mit der Polizei gewalt des Agora no men auf 
dem Marktplatz in Verbindung bringen wollte. Es könnte 
sich aber – parallel zu den normierten Gewichten – auch 
um ein Standard-Längenmaß handeln, mit dem der Ago-
ranom kontrollierte, dass die Handeltreibenden bei ihren 
Geschäft en die richtigen Län gen maße verwen deten. 
Schließlich ist auf diesem Denkmal auch noch eine Markt-
glocke abgebildet, die bereits von Kalinka richtig als eine 
solche identifi ziert wurde; Robert hat diese Identifi kation 
bestätigt. (s. Anm. 17). Denn dasselbe Objekt, welches 
Robert als «une cloche, avec son battant» bezeichnet, ist 
auch auf einem Altar aus derselben Gegend unterhalb 
einer einzeiligen Inschrift  (ἀγορανομ[ικός]) abgebildet.18 
Bei dem Gegenstand, der an der Waage auf einem anderen 
Altar aus Tios mit der [Agora]nomikos-Inschrift  hängend 
abgebildet ist (unten Abb. 19), handelt es sich sicherlich um 
die Waageschale. Nachdem wir festge stellt haben, dass auf 
dem einen Gewicht ein Satz Gewichte abgebildet ist, fällt es 
nicht schwer, die Dar stellung von Gewicht Nr. 4 zu deuten. 
Die Dar stellung hat nichts mit einem agonistischen Tisch 
zu tun, sondern ist als Messtisch zu deuten, auf dem zwei 
normierte Hohlmaße stehen, vor dem Tisch ein größeres 
Hohlmaß. 

Abgesehen von diesen Gewichten sind bei Kalinka zwei weitere Gewichte mit Inschrift en erwähnt, 
von denen eines oben in Abb. 18 wiedergegeben ist.19 Ein weiteres Bleigewicht desselben Typus ist in 
einem weiteren Auktionskatalog publiziert worden.20

Die vielen Bleigewichte von Tios und seinem Territorium wie auch ihr Refl ex auf den Steinmonumenten 
sind ein Hinweis darauf, dass sich in und um Tios dank eines guten Verkehrssystems zu Lande und 
zu Wasser eine rege Handelstätigkeit entwickelt hatte.21  Jenes Emporium am Zusammenfl uss von 

17  Robert 1937, 290 Anm. 2: «un fouet, je pense».
18 Robert 1937, 289-290 Nr. 17 mit Abb. auf Taf. XV, 3.
19 Kalinka 1933, Beiblatt 91, Nr. 58, Abb. 36.
20 S. Gorny & Mosch, Giessener Münzhandlung 126, 2003, Nr. 3021: 2 Minae, 1012 g, L. 12 cm, (ohne Inschrift ?). Nach 
dem Katalog 2. Jh. n. Chr. Auch auf diesem Gewicht ist ‘ fünf an einem Band aufgehängte Gewichte, die gemeinsam eine 
Rosette bilden’ zu sehen. Auf der anderen Seite soll ‘eine Balkenwaage mit Ge wichten’ abgebildet sein.
21 S. Belke 1996, 277 unter der Lemmata Tios und allgemein Belke 1996, 147-151; Marek 2003, 166-168.

Abb. 19: Altar mit Relief einer Waage 
und Inschrift  Agoranomikos aus Tios 
im Museum von Kastamonu. Marek 
2003, Taf. 2 Nr. 2
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Billaios und Ladon, wo das hier vorgestellte Gewichtsstück gefunden wurde,22 bot sicherlich gute 
Voraussetzungen für ein regional bedeutendes Handelszentrum.23 Die vom Landesinneren, d.h. von 
Klaudiupolis her kom mende Fernstraße führte über diesen Ort am Billaios entlang nach Norden, d.h. 
zum Meer bzw. nach Tios.24 Sowohl Billaios als auch Ladon waren in der Antike schiffb  ar.25 

Trotz der oben beschriebenen Funde bleiben sowohl der Name dieses antiken Emporions als auch 
die genaue Verwendung der dortigen Gebäudereste unbekannt. Eine eingehende Feldforschung am 
Ort könnte vielleicht neben neuen Erkenntnissen über die Gewichtsfunde auch auf diese Fragen eine 
Antwort bringen.26
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Özet – Tios Teritoryumu‘ndan (Doğu Bithynia) Yeni Bir Kurşun Ağırlık: Bu makalede, 2009 yılında 
Zonguldak İli Gökçebey/Tefen ilçesi yakınlarında, Kayıkbaşı (Üçburgu) Mevkii’nde, Filyos (Billaios) 

ve Devrek (Ladon) çaylarının birleştiği yerde (bkz. haritalar), tesadüfen bulunan her iki yüzü de yazıtlı 
bir kurşun ağırlık tanıtılmaktadır. Aynı sene sel sonucu nehirdeki sular geri çekilince, nehir kenarında 

Çanakçılar Arkeoloji ve Etnografya Özel Müzesi 

(Çanakçılar Privatmuseum für Archäologie und Ethnographie)
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Roma Dönemi’ne ait yapı te-melleri ortaya çıkmıştır. Ağırlık bu temellerde çamurun içinde bulunmuş 
olup bugün Gök-çebey’deki özel Çanakçılar Müzesi’ndedir (bkz. yuk. foto). Bu bölge, Antik Dönem’de 
Doğu Bithynia/Batı Paphlagonia kentlerinden olan Tios Kenti’nin teritoryumuna girmektedir. Tios 
Kenti’ne özgü olduğu anlaşılan kurşun ağırlığın bir yüzünde Dionysos büstü betimi, diğer yüzde ise 
Zeus büstü betimi vardır. Yazıtlar bu betimlerin çevresindeki bombeli kısma yazılmıştır. Ön yüzdeki 
yazıt okunmakta, arka yüzdeki yazıt ise çok aşındığı için tam oku-namamaktadır. Ancak, burada 
ağırlığın kullanıldığı dönemdeki yetkili devlet memurunun adının yazılı olduğu, güçlükle okunabilen 
‘epistates = yönetici’ sözcüğünden anlaşılmaktadır. Ağırlığın tutamak kısmında büyük harfl erle bir My 
üzerinde bir Ny kısalt ması görül-mektedir ve harfl er birlikte bir A harfi  oluşturmaktadır. Bu kısaltma 
olasılıkla MNA = mna ölçüsüne işaret etmektedir. Ağırlık yak. 4900 gr. gelmektedir ve mna ölçüsüne 
göre olduğu anlaşılmaktadır.

Antik Dönem Anadolu kurşun ağırlıkları hakkında son dönemde literatürde birçok çalışma göze 
çarpmaktadır (bkz. dp. 10). Bu çalışmalardan, Tios’a ait burada tanıtılan  örneğe ağırlıkların da 
ele geçtiği öğrenilmektedir. Hepsi de aynı tarzda, yuvarlak ve tutamaklıdır. Üzerlerinde fi gürler 
ve yazıtlar olup sadece ağırlık ve boyutları farklıdır. Olasılıkla ağırlıkların hepsi buradakiyle aynı 
buluntu yerinden geliyor olmalıdır. Bu ikonografi deki kurşun ağırlıkların Tios kaynaklı olduğunun 
belirlenmesi önemlidir. Çünkü, bundan sonra ele geçen ve buluntu yeri bilinmeyen benzer ağırlıklar 
kolaylıkla lokalize edilebilir. Ağırlıklar tahıl ya da benzer ürünleri tartmakta kullanılmış olmalıdır.

Filyos ve Devrek çaylarının taşımacılıkta kullanıldığı antik kaynaklardan bilinmektedir. Nehirlerin 
birleşme noktası ise önemli bir kavşak olmalıdır. Dolayısıyla buluntu yerinin, bu nehirlerde ticari 
malları taşıyan kayıkların mallarını boşalttığı, ticaretle ilişkili depo yapılarının temelleri olduğunu 
düşünmek mantıklıdır. Tios kenti ile buluntu yeri olan iki nehrin birleştiği kavşak noktası arasında 
büyük bir antik yol bulunmaktadır. Bu yol Tios ile Klaudiupolis (Bolu) kentlerini birbirine bağlamak-
tadır. Buluntu yerindeki olası depo yapılarının, belki de çok yakında yer alan ama Tios Kenti’nin 
denetimine bağlı olarak işlev gösteren bir emporion’a (bağımsız pazar yerleşmesi) ait olduğu dü-
şünülebilir. Emporion’lar ticaret gereği genelde yol kenarlarında ya da kavşak yakınlarında kurul-
muşlardır. Anadolu’da birçok emporia olduğu bilinmektedir. Kurşun ağırlık Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne ait olmalıdır. Yazıtların Türkçe çevirileri aşağıdaki gibidir:

Ön yüz: ‘Hayırlı uğurlu olsun! Tioslular’ın Kent ve Halk meclislerinin (kurşun ağırlığı).’

Arka yüz: ‘Yönetici Areianos? - - - -.’
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KİLİKİA’DA BİR AmAzoN LAhDİ

Abstract: The article presents a fragment, acquired by the museum of Adana, of a sarcophagus from 
Cilicia, depicting a scene from an Amazonomachy with a Greek grabbing an Amazon by the hair with 
his raised hand. Iconographical comparisons allow dating the piece to the late Antonine-Severan 
period. The owner of the lavishly decorated sarcophagus must have been a member of the elite.

•

mermerden çalışılmış olan ve ikonografik çözümlemesi gereği bir lahde ait olduğu anlaşılan eserin 
(bkz. Res. 1-2) 45 cm. yüksekliği ve 65 cm. genişliği korunmuştur1. Eser, satın alma yoluyla Adana 
müzesi’ne kazandırılmıştır ve envanter numarası bulunmamaktadır.

Lahit çok tahrip durumda olduğundan, detaylı bir tanım açıklayıcı olacaktır: Lahitten geriye kalan 
parça üzerinde, sağ tarafta bir atın boynu ve yelesi korunmuştur. Atın yelesi, derin çalışılmış ve 
adeta püsküllerden oluşur gibi tutamlar halinde verilmiştir. Atın başının ön kısmı, onun önünde yer 
alan bir figür tarafından kapatılmaktadır. Bu figürün bulunduğu noktada lahit kırıktır. Atın hemen 
arkasında bir kadın bulunmaktadır. Kadının gövdesinden aşağısı kırıktır. Bu nedenle de pozisyonu 
tam olarak belli olmamaktadır. Ancak atın üzerinde yan oturmakta ya da yanında durmakta veya 
hareket halinde olan attan aşağıya doğru kaykılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Kadının başı sağa 
yönelmiş vaziyette profilden, gövdesi ise cepheden verilmekle beraber, gövdesi de çok hafif bir şekilde 
sağa yönelmiştir. Saçları hafif dalgalı, yüz hatları ise dikkat çekici oranda iridir. Göz pınarı, burun 
delikleri, kulak deliği ve ağız kenarı matkap ile belirginleştirilmiştir. Chiton’u, sağ göğsünü açık 
bırakacak şekilde verilmiştir. Chiton’un kıvrımları derin ve gölgeler oluşturacak şekilde çalışılmıştır.

Kadının hemen arkasında, ona bitişik bir şekilde, yıpranmışlığına rağmen, çıplak olduğu anlaşılan bir 
erkek cepheden verilmiştir. Sol kolu, kadının arkasında kaybolmuştur; sağ kolu da yukarıya kaldırılmış 
ve eli olasılıkla kendi başının arkasında kaybolmuştur. Vücudunun hatları tamamen yıpranmıştır 
ancak sağ kolunun kaslı yapısından, aslında kaslı bir vücuda sahip olduğu anlaşılmaktadır. Erkek 
figürünün sağında başka betimlemelerin olduğu görülmektedir ancak yıpranmışlık derecesi çok 
yüksek olduğundan tam bir çıkarımda bulunulamamaktadır. Yine de burada bir başın, hemen 
üzerindeki yumurtamızrak dizini kestiği görülebilmektedir. Aynı figürün ön planında ise balta izleri 
halen seçilebilmektedir. Balta’nın yönünün sola çevrilmiş olduğu dikkate alınırsa, tutan kişinin 
lahit üzerinde sağdan sola doğru saldıran birisine ait olması gerekmektedir. Burada tanımlanan 
betimlemelerden, lahdin kapağının yerleştirileceği taç kısmına geçişte, bir yumurta-mızrak dizisi ve 

1 Lahdin 1991 yılında, iç mekanda dururken çekilmiş olan resminden anlaşıldığı gibi (Resim 1 ve 2) yüzeyi çok daha 
iyi durumdayken, daha sonra, halen durmakta olduğu Adana müze’sinin bahçesinde, yıllar içersinde yüzeyinin fazlasıyla 
aşındığı görülmektedir.

* Prof. Dr. Serra Durugönül, mersin Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Arkeoloji Bölümü; Çiftlikköy Kampüsü; TR – 
33342 mersin (sdurugonul@mersin.edu.tr).
** Arş. Gör. Deniz Kaplan, mersin Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Arkeoloji Bölümü; Çiftlikköy Kampüsü; TR – 
33342 mersin (kaplanarke@gmail.com).
Bu eserin ikonografisi Prof. Dr. Serra Durugönül, mimari bezemesi Arş. Gör. Deniz Kaplan tarafından çalışılmıştır. Bu 
eseri çalışmama (55357 sayı ve 27.04.2005 tarihli yazıları ile) izin veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve müzeler Genel müdürlüğü ile Adana müze’si müdürlüğü ve arkeologlarına teşekkür ederim. müze’deki çalışmalarım 
sırasında teknik konularda, sonrasında da tartışmalarla katkıda bulunan Arş. Gör. Ercan Aşkın’a teşekkür ederim.
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altında da inci dizisi bulunmaktadır. Ancak figürlerin bilinçli bir şekilde büyük verilerek inci dizisini 
burada olduğu gibi, lahdin tümünde ara ara kestiği anlaşılmaktadır.

İkonografik olarak bakıldığında, yukarıda tanımlanmış olan betimlemelerin bir ‘Amazonomakhia’ 
sahnesini yansıttığı görülmektedir. Yunanlılar ve Amazon’lar arasındaki savaş, mitolojik konulara yer 
veren her eser türünde sıklıkla çalışılmıştır. herakles’in Amazon’lar ülkesine girişi; Penthesilea’nın 

Res. 1

Res. 2
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Achilleus tarafından öldürülmesi veya Amazon’ların Attika bölgesinde Theseus tarafından yenilgiye 
uğratılmaları konuları m.Ö. 7. yüzyıldan itibaren sevilerek işlenmiştir2.

Roma döneminde ise aynı konu, Klasik dönem Attika bölgesinin etkisi devam etmek suretiyle3 
savaşanlara önceleri belli bir özellik yüklemeden, daha sonraları ise Penthesilea ve Achilleus olarak 
karakterize ederek özellikle m.S. 2. ve 3. yüzyıllarda lahitler üzerinde ele alınmıştır; önceleri özellikle 
Achilleus – Penthesilea ikilisinin savaş sahneleri sonraları ise Penthesilea’nın ölümü ile oluşan 
‘romantik’ sahne üzerine yoğunlaşılmıştır.

Burada incelenen lahit parçasındaki figürleri birebir Penthesilea ve Achilleus olarak adlandırmak 
ol dukça iddialı olacaktır. Nitekim elimizdeki parçanın, analojik olarak lahdin uzun kenarına ait 
olduğunu söyleyecek durumda olsak bile, tam orta kısmına düştüğünü ve bu nedenle de diğer Ama-
zonlar içinde daha önemsenerek, buradakinin merkezde yer alan Penthesilea olduğunu söylemek 
mümkün değildir; aynı durum diğer Yunanlı savaşçılar arasından Achilleus’un ön plana çıkarılması 
hususu için de geçerlidir. Adlandırmalar ne olursa olsun, analojik karşılaştırmalar Amazon savaşlarını 
içeren bir lahit parçasının günümüze ulaştığı göstermektedir.

Özellikle Robert’in4 yapmış olduğu, Roma dönemi Amazon lahitleri üzerindeki betimlemelerin 
gruplan dırılması adeta şemalaştırılmış ve oldukça fazla kabul görmüştür. Ancak burada incelenen 
Adana müzesi örneği, Robert’in gruplarından hiçbirisine tam olarak uymamakta, farklı grup ve alt 
grup özelliklerini bir arada göstermektedir. Aşağıda, karşılaştırma örnekleri ile bu konu irdelenecektir:

Adana müzesi örneğinde Amazon’un atın üzerinde oturup oturmadığı, eserin kötü korunmuşluğu 
nedeniyle tam belli olmamaktadır. Ancak Amazon’un, sol bacağının başladığı noktada bir bükül-
me görüldüğünden at üzerinde oturur vaziyette veya attan aşağıya kayarkenki anın verildiği düşün-
ülebilir. Atının yanından aşağıya doğru kayarak inen Amazon, Louvre müzesi’ndeki örnekte en 
iyi şekilde gösterilmektedir5; atının başının, önünde duran veya savaşan bir figür tarafından arka 
planda bırakıldığına dair en iyi karşılaştırma ise Kapitolin müzesi’ndeki lahitte görülmektedir6. her 
iki örnek de Robert’in ikinci grubunun m.S. 2. yüzyıl örneklerine aittirler.

Analojik olarak, Yunanlı’nın Amazon’un saçlarını çekmek üzere, kolunu kaldırmış olduğu düşün-
ülebilir. Amazon’un Yunanlı savaşçı tarafından saçlarından kavranması motifi en erken Amazon 
lahitlerinden en geç örneklerine kadar son derece yaygındır7; dolayısıyla Robert ve Redlich tarafından 
oluşturulmuş bulunan gruplar çerçevesinde, hadrianus döneminden geç Severus’lar dönemine 
kadar uzanmaktadır8. Özellikle Robert’ın dördüncü grubundaki, ‘Penthesilea Lahitleri’9 olarak da 
isimlendirilmelerini beraberinde getiren lahitlerde, merkezi grupta, Achilleus’un kollarında can 
veren Penthesilea yansıtılırken10, etraflarındaki savaşan gruplar arasında saçı çekilen Amazon’ların 
betimlerine yoğun olarak devam edilmektedir. Saç çekme motifin çok çeşitlilik gösterdiği de 

2 Grassinger, mythologische Sarkophage, 136.
3 İstatistiki veriler için: Koch, Sarkophage, 74. 98 vd.; Grassinger, mtyhologische Sarkophage, 156.
4 Robert, mythologische Cyklen, 77.
5 Redlich, Amazonensarkophage, Lev. 1 No. 69; Robert, mythologische Cycklen, Lev. 27.
6 Redlich, Amazonensarkophage, Lev. 2 No. 77.
7 Robert, mythologische Cycklen, No. 87. 88. 89. 90. 92. 94. 95. 97; Redlich, Amazonensarkophage, Lev. 5 No. 89. 97; Lev. 
6 No. 95; Grassinger, mythologische Sarkophage, 138.
8 Grassinger, mythologische Sarkophage, 137.
9 Redlich, Amazonensarkophage, 124 vd.
10 Koch-Sichtermann, Römische Sarkophage, 138.
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bilinmektedir11. Ancak lahdin sadece yanlardan kırık olması değil, bunun da ötesinde yüzeyinde 
aşınmaların yoğun olması perspektif çözümleme konusunda da problem oluşturmaktadır. Nitekim 
erkek figürünün havaya kaldırmış olduğu sağ kolu ile Amazon’un saçını çekmekten ziyade, 
arkasındaki (sağındaki) bir figür’e karşı savunma halinde olduğu da iddia edilebilir12. Bu durumda 
Yunanlı, solundaki Amazon’dan ziyade sağından gelen bir tehlikeye yönelmiş olmalıdır13. Yunanlı’nın 
motifi tam olarak çözümlenemese bile ikonografik öncüller hakkında ipuçları yakalanabilmektedir: 
‘Penthesilea Lahitleri’ne kadar doğu ve batı, yani Atina ve Roma14 benzer şemaları tekrar ederlerken, 
Roma dördüncü grup ile kalabalık ve belli bir oranda yakalanmış olan perpektif başarıya rağmen 
üst üste yığılmış görünümüne sahip betimlemeleri tercih etmeye başlar. Doğu’da, yani Atina’da ve 
özellikle Kilikia’da ise bu tarzda bir lahde rastlamak mümkün değildir. Ancak, bu makaleye konu 
olan lahitte, ele geçen parçadan anlaşıldığı gibi, her ne kadar Roma’nın dördüncü grubundaki üst üste 
yığılma görülmese de, ikonografik öncüllerini farklı gruplardan15, dolayısıyla farklı zamanlardan 
alan, eklektik bir tarz tercih edilmiştir.

Eserin tarihlenmesine stilistik anlamda katkıda bulunan unsurlar ise kadın figürünün giysisi, 
yüz hatları ve atın yelesidir. Ancak, aşağıda görüleceği gibi, nasıl ki eserin mimari bezemesi farklı 
dönemlerin etkisini taşıyorsa, figürlü kısmında da aynı durum söz konusudur. Bu bağlamda, öncelikle 
figürlerin dar bir alanda birbirleriyle temas halinde olmaları ve mimari süslemeye kadar uzanarak 
sahneye sıkıştırılmış gibi durmaları orta Severuslar dönemini16 işaret etmektedir. Amazon’un 
saçlarının topuz olarak verilmesi ise, saçlarının başına bitişik ve hafif dalgalı bir görünümü beraberinde 
getirdiğinden, geç Antoninuslar-orta Severuslar dönemi örnekleriyle karşılaştırılabilmektedir17. At’ın 
yelesinin ise yoğunluklu olarak orta/geç Severus’lar döneminde paralelleri görülmektedir: Tutam 
tutam birbirinden ayrılmış ve bağımsızlaşmış (‘Flammenhaare’) yele dalgaları, matkap kullanımı 
ile hareketlendirilmiştir18. Amazon’un chiton’u kalın pilelere sahip, pilelerin sırtı düz verilmiş ve 
pilesiz geniş alanlar bırakılmıştır. Özellikle lahitler arasından seçilen karşılaştırma örnekleri de 
yine geç Antoninuslar-orta Severuslar dönemini işaret etmektedir19. Amazon’un yüzü dolgundur; 
gözü, burnu ve dudakları iri; göz pınarı, burun delikleri ve dudak kenarı matkap ile noktalama 
biçiminde belirginleştirilmiştir. Yine lahitlerden seçilen karşılaştırma örneklerinde de görüldüğü 
gibi geç Antoninuslar döneminde başlamak üzere Severuslar döneminde yüz hatlarını vurgulamak 
amacıyla yoğun bir şekilde matkap kullanıldığını ve yüz biçimlerinin dolgunlaştığını görmekteyiz20. 
Burada, tarihleme amacıyla karşılaştırma örnekleri olarak ele alınmış olan eserlerde de izlenebileceği 
gibi bazı farklı stilistik özellikler aynı eserde görülebilmektedir. Örneğin göz pınarının veya burun 
deliklerinin matkap ile belirginleştirilmesi özellikle geç Severus’lar döneminde yaygınlaştığında 
bile, bu özellikleri taşıyan figürün saçı geç Antoninuslar dönemindeki gibi matkap kullanılmaksızın, 

11 Grassinger, mythologische Sarkophage, 38.
12 Robert, mythologische Cycklen, No.77 Lev. 32.
13 Redlich, Amazonensarkophage, Lev. 2 No. 77.
14 Roma dönemi Attika ve Roma Lahitleri’nin başlıca örnekleri için bkz.:Sichtermann-Koch, Griechische mythen, 22 vd.
15 Grassinger, mythologische Sarkophage, 140.
16 Koch, Sarkophage, 109.
17 Reinsberg, Vita Romana, 217 No.85 Lev. 8.
18 Reinsberg, Vita Romana, 233 vd.No. 140 Lev. 33,1; 34,3; 195 No. 13 Lev. 34,5.
19 Reinsberg, Vita Romana, 196 vd. No. 15 Lev. 13,2; 15,1.2; 17,1;217 No.85 Lev. 8; 226 vd. No. 118 Lev. 25,5.
20 Linfert, musee municipal, 45 No.66 Lev.45; 47 No.71 Lev.47; 48 No.75 Lev.48; 56 No.99 Lev.54; 60 No.115 Lev.57; 61 
No.117 Lev.58; Reinsberg, Vita Romana, 213 No. 73 Lev. 42, 2.3.4; daha erken örnekler, Reinsberg, Vita Romana, 196 vd. No. 
15 Lev. 18,1; 19,1.
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düz bir biçimde verilebilmekte ya da aynı lahit üzerinde farklı stilistik özellik gösteren saç biçimleri 
çalışılabilmektedir21; Adana lahdinde de Amazon’un giysi ve saç özellikleri bir bütünlük oluştururken, 
yüz hatlarındaki irilik, matkap izleri veya atın yelesi daha geç özellikler göstermektedir. Bu durum 
tam da geç Antoninuslar döneminde yaşanmış olan stil dönüşümü zamanına denk gelmektedir 
(«spätantoninische Stilwandel»).

Tarihleme konusunda diğer önemli veri, parçanın üst kısmındaki taç ve figürlü sahne arasında 
yer alan yumurta-mızrak dizisidir. Üstte bağlı olduğu silmeden kesik ve küt bir şekilde başlayarak 
uçlara doğru sivrileşen yumurtanın etrafında, bağlı olduğu silmeden içe eğik bir şekilde çıkan ve 
yumurtadan derin ve geniş kanalla ayrılan, keskin sırtlara sahip çanaklar bulunmaktadır. Bunlar, yer 
yer altta bulunan silmenin tam üzerinden dönerek bir kabuk gibi yumurtayı çevrelemektedir. Ancak 
bir kısmının yumurtanın etrafını çevreleyen kabuk görünümünden sıyrılarak yay şeklini aldığı ve 
alt silmeyle bütünleştiği görülmektedir. Çanak aralarında ise çanaklara yapışık, geniş keskin sırtlı 
mızraklar bulunmaktadır. Bunlar, çanaktan ayrıldığı noktadan itibaren alt silmeye doğru daralarak 
uç kısmı oluşturmaktadırlar. Uç kısım uzundur ve silmeye deydiği noktada düz olarak kesilirler.

Yumurta dizisinin stil ve form özellikleri, farklı dönemlerin etkilerini taşımaktadır. mızrakların 
çanağa yapışık, keskin sırtlı yapısı ve mızrak uçlarının çanaktan ayrıldığı noktadan itibaren alt 
silmeye doğru daralarak uç kısmı oluşturması; ayrıca bunların uzun ve silmeye deydiği noktada 
düz olarak kesilmesi erken İmparatorluk Dönemi yumurta dizilerindeki çanakmızrak ilişkisini 
hatırlatmaktadır22. Bununla birlikte çanakların yumurtadan derin ve geniş bir şekilde ayrı durması, 
bir kısmının yumurtanın etrafını çevreleyen kabuk görümünden sıyrılarak bir yay şeklinde alt 
silmeyle bütünleşmesi, m.S. 2. yüzyılın sonlarına tarihlenen yumurta dizileriyle stil açısından uyum 
göstermektedir. mızrakların çanağa yapışık, keskin sırtlı bir yapıya sahip olması, mızrak uçlarının 
çanaktan ayrıldığı noktadan itibaren alt silmeye doğru daralarak uç kısmı oluşturması ve bunların 
uzun olup silmeye değdiği noktada düz olarak kesiliyor olması Ianina müzesi’nde sergilenen ve 
erken Antoninuslar dönemine tarihlenen Attik lahdin taç profili üzerinde bulunan yumurta dizisiyle 
benzerlik göstermektedir23. Ancak Adana müzesi örneğinde çanak ve mızrak arasında derine inmeyen 
ve plastik olmayan bezeme, Ianina’da bulunan örnek ile farklılık göstermektedir. Buradaki yüzeysellik 
ve şematik olma özelliği, çanak ve yumurta arasındaki derin ve geniş kanallar ile çanaklardaki 
özensiz görünüm, Nysa Tiyatro’su sahne binasının alt katına ait geç Antoninuslar-erken Severuslar 
dönemi’ne tarihlenen konsollu kornişlerin konsollarını çevreleyen24 ve miletos’da geç Antoninuslar 
dönemi’ne tarihlenen (m.S. 160-170) Faustina hamamları’na ait konsollu korniş bloğunun konsolları 
altında bulunan yumurta dizileriyle benzerlik göstermektedir25. Tespit edilen bir önemli husus da 
yumurta-mızrak dizisindeki oransızlıktır. Bu durum hem eserin yerel bir çalışma olduğunu hem de 
geç Severuslar dönemine geçişi işaret etmektedir. Burada aktarılmış bulunan özelliklerinden dolayı 
Amazon lahdindeki yumurta-mızrak dizisini, geç Antoninuslar ile orta Severuslar dönemi’ne geçiş 
safhaları arasına (m.S. 180-230) tarihleyebilmekteyiz.

Sonuç olarak hem figürlerin stilistik özelliklerinin hem de mimari bezemenin ayrıntılarının tarihleme 
konusunda benzer sonuçlar vermelerinden dolayı Adana Amazon lahdinin, geç Antoninuslar dönemi 

21 Reinsberg, Vita Romana, 224 No.113 Lev. 64,5; 64, 6.7.
22 Erken İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen Stratonikeia Augustus-İmparatorlar Tapınağı’na (Tırpan, Stratonikeia, 30 
Res. 21-22) ve Sagalassos Aşağı Agora Güneybatı Kapısı’na (Vandeput, Sagalassos, 58-63 Lev. 22.3) ait arşitrav bloklarının 
taç kısımlarında bulunan yumurta dizilerinde benzerlerini bulmak mümkündür.
23 matz, Dionysische Sarkophage, 86.104-106 Lev. 11.
24 Kadıoğlu, Nysa, 127-130 Lev. 20.7, 21.5, 22.2.
25 Strocka, Girlandensarkophage, 457; Vandeput, Sagalassos, 330 Lev. 97.2.
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(m.S. 180-200) ile orta Severuslar dönemine (m.S. 200-230) geçiş safhaları arasına26 tarihlenebileceğini 
görmekteyiz.

Adana müzesi lahdinin ithal veya yerel üretim olması konusunda da bazı veriler bulunmaktadır. 
Eskiçağ’da Kilikia’ya yarı işlenmiş veya tamamlanmış halde kaliteli lahitlerin getirildiği bilin-
mektedir27. Burada incelenen eserin ilginç olan yanı ise, Kilikia’da mermer yataklarının olmaması 
nedeniyle mermerinin dışarıdan getirilmesi dışında, figürlerin ve mimari bezemenin yerel ustalar 
tarafından yapılmış olmasıdır.

Adana müzesi lahdi üzerinde, bilinen ikonografik şemaların heykeltıraş tarafından tanınıyor 
olmasına rağmen kendine göre yorumlanmış yerel bir çalışma üretildiğini görmekteyiz. merkeze 
uzak eyaletlere dahi bilinen şemaların girmiş olması aslında şaşırtıcı değildir çünkü Arkaik dönem 
öncesine giden bu mitolojik konunun Roma dönemi eserlerine yansıması sürecinde en çok etki etmiş 
olduğu ileri sürülen belli bir öncül üzerinde durulmaktadır: Erken hellenistik dönem Bergama’sına 
ait, heykeltıraş ve ressam Pyromachos’un yapmış olduğu bir Galat savaş sahnesi içerikli resim28. 
Roma dönemi savaş konusu içeren lahitlerde tekrar eden belli sahnelerin bu anılan resme geri gittiği 
savunulmaktadır. Roma dönemi Amazon lahitlerinde de benzer durumun söz konusu olduğu ve 
bunlara etki ettiği düşünülen, yine hellensitik döneme ait bir Amazon savaşı içerikli resim olduğu 
önerilmektedir29. hellenistik döneme ait Galat ve Amazon savaşları içerikli iki resmin de birbirleriyle 
benzeştikleri ileri sürülmektedir. Andreae’nin bu görüşleri çok tartışılsa da30 gerçek olan şudur ki 
Roma dönemi Galat ve Amazon savaşları içerikli lahitler, kısmen Klasik-hellenistik dönemlere geri 
giden, kısmen de kendi yeni motiflerini katmak suretiyle31, kendi içlerinde ve birbirleriyle parallelik 
göstererek, öteden beri belli şemalara bağlı kalmışlardır. Büyük değişkenlikler göstermeyen bu 
ikonografiler böylelikle bellek yaratabilmiş ve farklı coğrafyalarda dahi tanınır olabilmişlerdi. Bu 
nedenle olsa gerek, Kilikia’lı heykeltıraşlar da aynı şemalar dahilinde bir üretim yapabilmişlerdi. 
Ancak stilistik ve ikonografik farklılıkların olması kaçınılmazdır. Örneğin, kırılmış kısımlar ile 
birlikte kaybolmuş olma ihtimali bulunmakla birlikte Amazon ve Yunanlı’nın birlikte korunarak 
geldiği bu kesitte olması beklenen ve Amazon lahitlerinden eksik olmayan Pelta bu lahdin günümüze 
ulaşan kısmında görülmemektedir. Balta ise Yunanlı’nın sağında olasılıkla görülmektedir. Belki de 
bilinçi bir ikonografik ‘kısaltma’ (‘eksiltme’) uygulanmıştır; bu durum Kilikia eserlerinde sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır32. Eserin hem figürlü kısmı hem de mimari bezemesi, farklı dönemlerin 
etkilerini bir arada gösteren yerel (eklektik) bir çalışmaya işaret etmektedir.

Sonuç olarak, Kilikia bölgesinde Attika’dan ithal edilmiş eserlerin varlığı bilinirken33, aynı zamanda 
yerel bir tarz ve stil göstererek Kilikia’da üretilmiş lahitlerin de bulunduğunu görmekteyiz. Bunula 
birlikte bu lahdin kimin için üretilmiş olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Genel olarak 
Amazon lahitlerinin yazıtları olmadığından bu konu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
olmamakla birlikte, bazı ‘Penthesilea Lahitler’indeki Achilleus ve Penthesilea’nın portre karakteri 

26 Koch, Sarkophage, 93. 109.
27 Koch-Sichtermann, Römische Sarkophage, 550 dipnot 3; Koch, Sarkophage, 189.
28 Andreae, Amazonengemälde, 33 vd.; karşılaştırmak için bkz.: Koch-Sichtermann, Römische Sarkophage, 246.
29 Andreae, Amazonengemälde, 44; daha erken resimler için bkz. Grassinger, mythologische Sarkophage, 136 vd.
30 Grassinger, mythologische Sarkophage, 137.
31 Sadece duvar resimlerinin öncül olarak alınmış olmasını düşünmek hatalara yol açacaktır. Bunların yanısıra papirus 
ruloları (’musterbücher’) varlığı unutulmamalıdır: Rogge, Attische Sarkophage, 93; Grassinger, mythologische Sarkophage, 
165.
32 Durugönül, Dağlık Kilikia, 64.
33 Durugönül, Dağlık Kilikia, 65.
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taşımalarından dolayı, ilgili lahitlerin evli çiftlere ait olduğu düşünülmüştür34; sonuçta Achilleus, 
homeros tarafından sekiz episod halinde, Penthesilea ile Troia savaşı sırasındaki karşılaşması dahil 
olmak üzere kahramanlaştırılmıştır35. Adana müzesi örneğinde, lahit sahipleri için Achilleus – 
Penthesilea bağlantısını kurmak mümkün görünmemektedir çünkü buraya iki karakterin mitolojiden 
bilinen duygusal anları yansımamıştır. Ancak böyle bir lahdi Kilikia’da sipariş edebilen kişinin gelir 
düzeyinin iyi olduğu ve belki yönetici sınıfına ait olduğu ileri sürülebilir.
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•

zusammenfassung – Ein Amazonensarkophag aus Kilikien:  Den ikonographischen Gegebenheiten 
zufolge dürfte das Fragment mit einer höhe von 45 cm und einer Breite von 65 cm zu einem Sarkophag 
gehören. Es wurde durch das museum Adana erworben; die  Provenienz ist unbekannt.

Ikonographisch weisen die Einzelheiten auf eine Szene aus der Amazonomachie hin. Das Fragment im 
museum von Adana lässt sich allerdings keiner der von Robert definierten und allgemein anerkannten 
Typen-Gruppen zuordnen; es scheint vielmehr merkmale verschiedener Typen widerzuspiegeln.

Interpretatorisch scheint der Grieche seinen Arm erhoben zu haben, um die Amazone an den haaren 
zu packen. Dieses von Robert und Redlich typologisierte motiv lässt sich von der hadrianischen bis in 
die severische zeit verfolgen. Die Tatsache, dass nicht nur ein großer Teil des Sarkophages abgebrochen 
und verloren ist, sondern dazu auch noch die oberfläche stark zerstört und verwittert ist, erschwert das 
Verständnis der dargestellten Szene; deshalb sind verschiedene Interpretationsvorschläge möglich. So 
ist es z.B. nicht ausgeschlossen, dass die männliche Figur ihren Arm nicht erhebt, um das haar der 
Amazone zu fassen, sondern um einen Feind zu erschlagen, der sich von rechts nähert.

Anhaltspunkte für die Datierung des Fragmentes lassen sich aus stilistischen merkmalen der Ge-
wand  drapierung und der Gesichtszüge der Amazone sowie aus der Gestaltung der Pferdemähne ge-
winnen. Diese figürlichen Darstellungen zeigen wie auch die architektonischen zierelemente Einflüsse 
verschiedener zeitperioden: Die Anordnung der Figuren auf engstem Raum sowie deren Über-
schneidungen mit den architektonischen Elementen am Übergang zum Deckel weisen auf die mittlere 
Severerzeit hin. Die nur leicht gewellten haare, die durch das zusammenbinden des Schopfes hinter 
dem Kopf entstehen, deuten dagegen auf die spätantoninsch – mittelseverische zeit hin. Parallelen 
zur mähne des Pferdes finden sich in der mittleren und späten Severerzeit. Der Chiton der Amazone 
hat große und breite Falten, so dass grosse Flächen entstehen; die Vergleichsbeispiele auf anderen 
Sarkophagen verweisen auf die spätantoninsch – mittelseverische zeit. Das breite Gesicht, das große 
Auge, die große Nase, die Lippen, der durch den Bohrer mit einem Punkt abgesetzte Innenrand des 
Auges, die Nasenlöcher und der Rand des mundes können von der spätantoninischen zeit an bis in 
die severische zeit hinein beobachtet werden. Wie viele andere Vergleichsbeispiele zeigt auch das 
Stück von Adana Einflüsse verschiedener zeitabschnitte auf ein- und demselben Stück.

Ein weiteres Datierungskriterium ist der Eierstab oberhalb der figürlichen Darstellung. Auch hier 
sind stilistische Einflüsse verschiedener zeitperioden feststellbar: Die Stäbe sind mit den Rändern 
der Eier zusammengewachsen; sie sind gespitzt, verjüngen sich nach unten und enden gerade. Diese 
Eigenschaften weisen auf die frühe Kaiserzeit. Auf der anderen Seite deuten die Unabhängigkeit 
der Eier von den Rändern sowie ihre Plastizität auf das 2. Jhdt. n. Chr. Vergleichsbeispiele finden 
sich auf den Konsolen des Theaters in Nysa aus spätantoninisch-frühseverischer zeit; ferner sind 
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auch die Konsolen der Faustinabäder von milet zu nennen, die der antoninischen zeit angehören. 
Folglich könnte der Eierstab des Amazonensarkophages von Adana auf die Übergangsperiode der 
spätantoninisch – mittelseverischen zeit (180 - 230 n. Chr.) hinweisen. Auffallend ist zudem die 
unproportionierte Bearbeitung des Eierstabs; auch dieses merkmal rückt die Arbeit in die Phase 
des Übergangs zur severischen zeit und deutet auf eine lokale Bearbeitung hin. Insgesamt deuten 
sowohl die stilistischen merkmale der Figuren als auch die der architektonischen Dekoration auf eine 
Datierung in die spätantoninisch – mittelseverische zeit (180-230 n. Chr.).

In dem Fragment aus Adana finden sich auch Anhaltspunkte, die Aufschluss über die Frage geben 
könnten, ob es sich um eine lokale herstellung oder um einen Import-Sarkophag handelt. Die 
Ikonographie der Amazonomachie war dem Bildhauer ganz offensichtlich bekannt, allerdings 
scheinen aber auch eigene Interpretationen eine Rolle gespielt zu haben. Die Galater- oder Amazonen-
sarkophage folgten immer schon bestimmten Schemata, die zu einem Teil auf Darstellungen klassisch-
hellenistischer zeit zurückgehen und zum anderen Teil eigene zutaten der jeweiligen Künstler 
waren. Die kilikischen Bildhauer konnten sich an diesen Vorbildern orientieren, wodurch natürlich 
Unterschiede im Stil und manchmal sogar in der Ikonographie unvermeidlich waren.

Unbekannt bleibt uns der Besitzer dieses Sarkophags. Gewiß ist hier nur, daß derjenige, der sich in 
Kilikien einen solcher Sarkophag leisten konnte, der führenden Schicht angehörte.
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DAs EDiKt DEs sEx. sOtiDiUs strAbO LibUsCiDiANUs 
UND DiE FAstEN DEr stAtthALtEr GALAtiENs iN 

AUGUstEisChEr UND tibErisChEr ZEit

Abstract: sex. sotidius strabo is attested as legatus ti. Caesaris Augusti pro pr(a e tore) in an edict to 
the provincials, which has been transmitted in a bilingual inscrip tion from sagalassos (AE 1976, no. 
653). Despite its reference to the current emperor and his predecessor, the edict does not imply that 
strabo had first been appointed by Au gustus and then maintained by tiberius. This observation leads 
up to a thorough revision of the fasti of early Galatia. Most importantly, t. helvius basila is re-estab-
lished as the last appointee of Augustus.

•

Die galatische statthalterschaft des sex. sotidius strabo Libuscidianus1 ist allein durch eine im heu-
tigen burdur bei sagalassos in Pisidien gefundene, erstmals von stephen Mitchell publizierte in-
schrift bezeugt: Es handelt sich um ein Edikt, welches die Missstände in der Nutzung des öffentlichen 
transportwesens zu beheben sucht. Dabei wird ausdrücklich auf frühere, dasselbe Problem betreffen-
de kaiserliche Anordnungen verwiesen, welche wieder holt missachtet worden seien. Aus der For-
mu lierung schließt die bisherige Forschung mehr heitlich, dass der römische beamte von Augustus 
eingesetzt worden und nach dessen tod in seiner Position verblieben sei.2 Unstrittig ist, dass das 
Edikt unter der herrschaft des ti be rius abgefasst wurde, da sich der statthalter im Präskript legatus 
Ti. Caesaris Augusti pro pr(ae tore) (Z. 1f.) nennt. 

Die kontroverse Passage lautet nun wie folgt (Z. 3-7):

3 est quidem omnium iniquissimum me edicto meo adstringere id, quod Augusti alter deorum 
alter principum maximus / 4 diligentissime caverunt, ne quis gratuitis vehiculis utatur. sed 
quoniam licentia quorundam / 5 praesentem vindictam desiderat, formulam eorum, quae [prae]
stari iudicio oportere in singulis civitatibus / 6 et vicis, proposui serva turus eam aut, si neglecta erit, 
vindicaturus non mea tantum potestate, sed / 7 principis optimi, a quo [.]D[. . . .]VMEN 
mandatis accepi, maiestate. 

Es folgen die bestimmungen im Einzelnen (Z. 8-25). Daran schließt sich eine griechische Übersetzung 
des Gesamttextes an. Da die Erwähnung der Kaiser in den früheren Passagen bedeutungsgleich mit 
dem lateinischen Original ist (Z. 26-28), genügt es, hier die griechische Entsprechung zu Z. 7 (= Z. 30 
f.) zu zitieren: καὶ τὴν τοῦ σωτῆρος Σεβαστοῦ δεδωκότος μοι περὶ τούτων ἐντολ[ὰς] προσπαραλαβὼν 
θειότητα. Die grie chische Version hat Frisch 1981, 100 – aufgrund einer revision des Faksimile – in 

1 seine Namen legen eine herkunft aus Canusium nahe. Unter tiberius hatte er das Amt eines curator riparum et alvei 
Tiberis inne, wie durch CiL Vi 1237; 31544 a (= iLs ii 5925), b, c bezeugt ist. bisherige Versuche einer genaueren Datierung 
seines cursus honorum überzeugen nicht; vgl. z.b. rémy, Carrières, 137 f. Nr. 99.
2 Mitchell, transport (mit Übersetzung und Kommentar; 112 f. zum Datum); vgl. AE 1976, Nr. 653; sEG xxVi Nr. 1392. 
textauszüge finden sich u.a. bei rémy, Carrières, 137 f. Nr. 99; Kolb, transport, 54-63. Ebenso interpretieren z.b. sherk, 
Galatia, 971 (13–15 n. Chr.); strobel, Legionen, 52. – Ohne Diskussion wird die Amtsführung hingegen in Pir Vii2 2, 301 
Nr. 790 und von Leschhorn, Galatia, 336 auf ca. 19/20–21/22 n. Chr. datiert. – Zu weiteren Datierungen s.u. den Nachtrag.
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die Lage versetzt, auch Z. 7 wiederherzustellen: principis optimi, a quo i?d ip?[s]um <i>n mandatis 
accepi, maiestate.3 Entsprechend übersetzt Anne Kolb: 

Von allen Dingen freilich ist dies für mich sehr ungerecht, dass ich durch mein Edikt das verbindlich 
machen muss, wofür zwei Kaiser, von denen der eine der grösste unter den Göttern, der 
andere der grösste Prinzeps ist, sehr sorgfältig Anordnungen getroffen haben, dass niemand 
Transportmittel unentgeltlich nutzt. Aber da die Will kür gewisser Personen eine sofortige Strafe 
erfordert, habe ich in den einzelnen Städ ten und Dörfern eine Aufstellung der Dienste anschlagen 
lassen, die nach meinem Urteil geleistet werden müssen, mit der Absicht diese zu bewahren oder, wenn 
sie nicht geachtet wird, zu ahnden nicht nur durch meine Macht, sondern durch die Hoheit des 
besten Prinzeps, von dem ich gerade dies in den Anweisungen erhalten habe.4

stephen Mitchell und bernhard rémy betonen, dass andernorts für tiberius weder die bezeichnung 
princeps optimus noch σωτὴρ Σεβαστός ohne zusätzliche Qualifizierung bezeugt seien und dass 
sotidius zudem mitteile, von dem genannten Kaiser persönlich eingesetzt worden zu sein.5 Die 
letztere Feststellung ist aber durch den Quellentext nicht zu belegen, sondern wird lediglich aus 
der Vorannahme gefolgert, dass sotidius bei der sukzession des tiberius schon als statthalter in 
Kleinasien geweilt habe. Diese rekon struktion werde ich aber sogleich als unbegründet erweisen.

insbesondere stützt sich Mitchell auf Z. 19 (equiti Romano, cuius officio princeps optimus utitur) und 
24 (unter den zur Nutzung des staatlichen transportwesens berechtigten werden auch ex ... principis 
optimi libertis et servis angeführt).6 in beiden Fälle seien «Augustan appointments» vorausgesetzt. 
Dies ist in zweifacher Weise unzutreffend, denn erstens wird hier keine unmittelbare Verbindung 
zu demjenigen Kaiser hergestellt, den sotidius strabo als legatus Augusti vertritt, sei es ursprünglich 
bei seiner Ernennung oder gegenwärtig bei der Abfassung des Edikts. Zweitens kann es sich an den 
genannten stellen schon aufgrund des Präsens utitur nur um den herrschenden Kaiser handeln. 
Nichts anderes legt der titel (optimus) princeps nahe, während die griechische Variante Σεβαστός 
einen größeren interpre tationsspielraum läßt (s. Anm. 6).

Die inschrift erlaubt aber eine weitere Präzisierung der in ihr genannten Autoritäten. Nachdem sich 
der Verfasser des Edikts als legatus Ti. Caesaris Augusti pro pr(aetore) (Z. 1 f.) bezeichnet hat, heißt 
es, dass die Provinzialen bereits Anordnungen von einem Augustus, «dem Größten der Götter», und 
einem weiteren Augustus, «dem Größten der herrscher (principes)», erhalten hätten (Z. 3 f.). Aus 
diesen benennungen folgt, dass eine bestimmung also noch von dem ersten Augustus selbst, eine 
zweite von tiberius stammte; in keinem Fall wird angedeutet, dass sotidius eine der Konstitutionen 
in Empfang genommen hätte. Zu dem war seit der Verlautbarung des tiberischen Entscheids bereits 
einige Zeit vergangen, da ja offenbar auch dieser schon missachtet worden war, und erst die danach 
erhobenen be schwer den hatten sotidius veranlasst, nun seinerseits mit einem Edikt zu intervenieren. 

schließlich droht derselbe an, bei künftiger Missachtung strafend einzugreifen, sowohl auf der 
Grundlage seiner Amtsgewalt (potestas) als auch unter berufung auf die Majestät desjenigen «besten 

3 hierin folgen st. Mitchell, The requisitioning Edict of sex. sotidius strabo Libuscidianus, ZPE 45, 1982, 99 f. und Kolb, 
transport, 55. – Mitchell, transport, 108 hatte im Kommentar noch o?[ffici]um in mandatis erwogen, n]umen datis aber 
verworfen. Vgl. auch J.h. Oliver, Epigraphical Notes, ZPE 32, 1978, 279f., der unter Verweis auf Cic. dom. 77 (num id iussum 
esset ratum?) die Lesung a quo [i]d [iuss]um en mandatis accepi vorschlägt.
4 Kolb, transport, 55 (meine hervorhebungen).
5 Mitchell, transport, 113 und rémy, Carrières, 137.
6 im griechischen text ist an entsprechender stelle jeweils von Σεβαστός die rede (Z. 44/50). Die Abwei chungen vom 
Original zeigen erneut, wie gefährlich die Überinterpretation von titeln eines zudem als Gott verehrten lebenden Kaisers 
ist.
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Kaisers», von dem er den Auftrag zur behebung des Missstandes gleich bei seiner Amtseinsetzung 
schriftlich (in mandatis) erhalten habe (Z. 6 f.). Es kann also gar kein Zweifel daran bestehen, dass 
sotidius nicht von Augustus, sondern von tiberius eingesetzt worden war, und dies vermutlich nicht 
schon unmittelbar nach dessen Macht über nahme, sondern nachdem tiberius bereits ein Edikt in 
die Provinz geschickt sowie beschwer den über die Nichteinhaltung desselben in rom erhalten hatte. 

Diese scheinbar geringfügige Korrektur hat erhebliche Auswirkungen auf die rekon struktion der 
statthalterfasten und die Geschichte des sebastos-Kultes der Provinz Galatia. Denn die Fehlannahme 
hinsichtlich der Einsetzung des sotidius strabo war ein wesentlicher Grund dafür,7 die in die linke 
Antenfront des Ankyraner sebasteions eingemeißelte, nach römischen statthaltern gegliederte Liste 
von Priestern als vollständig nachaugusteisch zu betrachten. hierfür schien wiederum zu sprechen, 
dass der dort zuletzt genannte (t. hel vius) basila einerseits auf tiberischen Münzen, andererseits 
auf Prägungen, deren Vorder seite ein Portrait des «Kaisar sebastos» trägt, Erwähnung findet. Ohne 
die umfassende Forschungsdiskussion eingehend zu berücksichtigen, hat bereits Andrew burnett in 
Roman Provincial Coinage (1992) darauf hingewiesen, dass basila nach dem numismatischen befund 
in die Phase der sukzession vom ersten zum zweiten Kaiser und nicht von tiberius zu Gaius Caligula 
zu setzen sei. Mit dem späteren Ansatz der statthalterschaft des sotidius strabo entfällt nun ein 
wesentlicher Einwand gegen burnetts Vorschlag.8

Damit ergibt sich, dass nicht der bei sagalassos bezeugte Legat, sondern vielmehr sämt liche in der 
Ankyraner inschrift genannten statthalter «Augustan appointments» waren. Nun hindert auch nichts 
mehr daran, den dort erwähnten silvanus mit dem in Attaleia bezeugten Μᾶρκον Πλαύτιον Σιλουανόν, 
πρεσβευτὴν ἀντιστράτηγον Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστοῦ, zu identifizieren.9 Derselbe wird von 
Velleius Paterculus als silvanus Plautius bezeichnet, der ca. 7/8-9 n.Chr. erfolgreich an der seite des A. 

7 Ein weiterer Grund für die spätdatierung ist indes, dass der zweite unter dem statthalter Metilius die nen de Priester 
statuen von «Kaisar und iulia sebaste» gestiftet hat; vgl. D. Krencker – M. schede, Der tempel in Ankara, berlin 1936, 
52-54, Z. 31-33 = bosch, Ankara, Nr. 51. Gemeinhin datiert man diese stift ung auf 14 n. Chr. oder später. Denn man 
identifiziert die Personen mit tiberius und Livia, welche von Augustus testamentarisch adoptiert wurde. Fraglich an dieser 
Erklärung ist aber, dass tiberius damals der Augustus-titel vorenthalten worden sei. ich folge nun stephen Mitchell (vgl. 
auch dessen gemeinsam mit D. French herausgegebenes und bald erscheinendes Corpus der inschriften von Ankara) darin, 
dass es sich um statuen des Augustus und der Livia handeln muß.
8 burnett, rPC i 545 f. (10–13 n. Chr.). Abweichend Pir iV2 62 Nr. 67 (Legat unter tiberius oder Claudius; ohne 
berücksichtigung der Münzen); ramsay, Galatia, 219 (ab 37 n. Chr.); M. Grant, The Official Coin age of tiberius in Galatia, 
NC 10, 1950, 43-48, hier 44 (30 oder 37 n. Chr.); bosch, Ankara, 46 f. Anm. 46 (27–33/34 n. Chr., aber 48: 26–33/34 n. Chr.); 
sherk, Galatia, 975 (ca. 37-39 n. Chr.); Mitchell, Galatia, 23; Mitchell, Anatolia 1, 108 (35 – mind. 37 n. Chr.); rémy, Carrières, 
140f. Nr. 104 (ca. 33/34-37/38 n. Chr.); stumpf, statthalter, 128-131 (sub Tiberio, annis posterioribus); Leschhorn, Galatia, 
334-36 und ders., Ären, 403f. (ab 35 oder 36 n. Chr.). Ähnlich z.b. auch h. halfmann, Zur Datierung und Deutung der Prie-
sterliste am Augustus-roma-tempel in Ankara, Chiron 16, 1986, 35-42, hier 38, der die statt halterschaft des Metilius ab 21 
oder 22 n. Chr. ansetzt.
9 sEG Vi 646 = rémy, Carrières, 135 Nr. 98.8 = Eilers, Patrons, 260 Nr. C 145: Μᾶρκον Πλαύτιον Σιλουα νόν, πρεσβευτὴν 
ἀντιστράτηγον Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστοῦ, ὁ δῆμος καὶ οἱ συνπολιτευ όμενοι ῾Ρωμαῖοι τὸν ἑαυτῶν πάτρωνα καὶ 
εὐεργέτην. Die titulatur des hiermit in Pamphylien bezeugten Funk tionsträgers entspricht legatus pro praetore Imperatoris 
Caesaris Augusti und verweist somit in die vorti berische Zeit. Denn warum hätten die Attaleienser den individualnamen 
des lebenden Kaisers unterdrücken sollen? – Dagegen wird er in der übrigen Literatur regelmäßig von dem in der Ankyraner 
inschrift ge nannten silvanus unterschieden: Pir iii1 46 Nr. 361 (ignoriert statthalterschaft in Galatien); ramsay, Galatia, 
219 und 221-23 (ab 29 n. Chr. bzw. leg. Lyc. unter Claudius oder Nero); bosch, Ankara, 45 Anm. 37 (23-26 n. Chr., aber 48: 
22-26 n. Chr.); sEG Vi 646 (7-4 v.Chr.); sherk, Galatia, 969f. (ca. 6 n. Chr., gefolgt von Pir Vi2 193 ff. Nr. 478) bzw. 974 f. (ca. 
24-29 n. Chr.); Mitchell, Galatia, 23; ders., Anatolia, 78 und 108 (ab 6 bzw. 31–35 n. Chr.); rémy, Carrières, 135-37 Nr. 98 (ca. 
5–7 n. Chr., gefolgt von Eilers, Patrons, 260, mit stammbaum 136) bzw. 140 Nr. 103 (ca. 29–33 oder 30-34 n. Chr.); stumpf, 
statthalter, 99-103 (ca. 6-7 n. Chr.); strobel, Legiones V/Vii, 519; ders., Legionen, 53 (ca. 5-7 n. Chr.). Anders dagegen 
burnett, rPC i 545 f., aber ohne berücksichtigung des Einsatzes in Thrakien (10-13 n. Chr.).
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Caecina in Thrakien kämpfte, und zwar mit Legionen, die sie ex transmarinis provinciis herangeführt 
hätten (ii 112, 4-6). Cassius Dio nennt silvanus als sieger über die pannonischen breuker erst gegen 
Ende des Jahres 8 n. Chr. (LV 34,6). Zum Folgejahr berichtet er (LxVi 12,1 f.), dass tiberius dem 
silvanus und einem M. Lepidus in Dalmatien ein truppenkontingent unterstellte. Plautius silvanus 
wird mithin einer der beiden (anonymen) Feldherren gewesen sein, die 9 n.Chr. neben Germanicus 
mit den ornamenta triumphalia ausgezeichnet wurden (LxVi 17, 2).

im Vorgriff auf die noch unveröffentlichten Ergebnisse meiner habilitationsschrift schla ge ich ab-
schließend folgende rekonstruktion der galatischen Fasten unter Augustus und tiberius vor:10

25-22/21 v. Chr.  M. Lollius (Curio?)

ca. 14-ca. 13 v Chr. L. Calpurnius Piso Pontifex

bis so(mmer) 6 v. Chr. Cornutus (Arruntius?) Aquila

so. 6-so. 2 v. Chr.  P. sulpicius Quirinius

so. 2 v.-so. 4 n. Chr.  Metilius (erster statthaltername im überlieferten teil der Anky-
raner Priesterinschrift)

so. 4-sept. 7/so. 8 n. Chr.  Fronto 

Okt. 7/so. 8-so. 12 n. Chr.  M. Plautius silvanus

so. 12-ca. 15/17 n.C hr.  t. helvius basila (letzter statthaltername in der Ankyraner 
Priesterinschrift)

ca. 18/19 n. Chr.   Priscus

ca. 20/37 n. Chr.   sex. sotidius strabo Libuscidianus. 

Nachtrag

im Kommentar zur inschrift des sotidius strabo schlägt Mitchell, transport, 124f. vor, in Z. 14 
procuratori principis optimi fili<i>que statt filioque zu lesen. Der überlieferte text scheint also das 
Kontingent an beförderungsmitteln zu benennen, welche «dem Prokurator des besten Kaisers 
und (seinem) sohn» zugekommen seien. Demgegenüber geht Mitchell davon aus, dass hier allein 
der «Prokurator des besten Kaisers und (seines, d.h. des Kaisers) sohnes» als Anspruchsberechtiger 
genannt sei. Mithin wird auch der Prokurator als von Augustus ernannt und von tiberius im Amt 
bestätigt betrachtet. E.A. Judge, in: G.h.r. horsley, New Documents illustrating Early Christianity 
1, North ryde 1981, 36-45 Nr. 9 akzeptiert zwar den texteingriff, betrachtet aber vielmehr tiberius 
als den optimus princeps und Germanicus als den filius, so dass er die inschrift 18/19 n. Chr. datiert. 
Überzeugender ist es aber, mit Géza Alföldy, Die stellung der ritter in der Führungsschicht des 
imperium romanum, Chiron 11, 1981, 169-215, 201 Anm. 163 an der Überlieferung und am bezug von 
filio auf einen Prokuratorensohn festzuhalten. Dabei betont Alföldy, dass princeps optimus immer den 
lebenden Kaiser, hier tiberius, bezeichne sowie in Z. 3f. – entsprechend meiner obigen interpretation 
– auf das Paar Augustus und tiberius angespielt sein müsse. Ähnlich nun auch Mitchell, Galatia, 26 
(mit der hier nicht weiter relevanten Einschränkung, dass es sich nicht um eine generelle Erlaubnis für 
Prokuratorensöhne, sondern nur für den sohn des sotidius strabo gehandelt habe). Prosopographische 

10 Von der ‹Geißel Asiens› zu ‹kaiserfrommen› reichsbewohnern. studien zur Geschichte der Galater unter besonderer 
berücksichtigung der amicitia populi Romani und der göttlichen Verehrung des Augustus (3. Jh. v.–2. Jh. n. Chr.), habil. 
trier 2007. Die Publikation soll in Form zweier Monographien und mehrerer Aufsätze erfolgen. 
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Konsequenzen wurden bislang indes nicht gezogen, und Mitchell 1986 hält weiterhin ein Datum ab 
14 n. Chr. für möglich, während 19 n. Chr. den terminus ad quem bilde. Vgl. auch sEG 31, 1981, Nr. 
1286 sowie die mir erst während der Drucklegung zur Kenntnis gelangte Neuedition der inschrift 
in G.h.r. horsley, The Greek and Latin inscriptions in the burdur Archaeological Museum. With 
Contributions by r.A. Kearsley. turkish translations by N. Alp (regional Epigraphic Catalogues of 
Asia Minor V), London 2007, 232-37 Nr. 335. 
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•

Özet – sex. sotidius strabo Libuscidianus’un Emirnamesi ve Galatia Eyaletinin Augustus ve tiberius 
Yönetimindeki Vali listesi: sagalassos’ta ele geçen ve çift dilli kaleme alınmış bir emirnamede sex. 
sotidius strabo, ti. Caesaris Augusti pro pr(aetore) olarak tanımlanmaktadır (AE 1976, nr. 653). Daha 
önceki yayınlarda Augustus ve tiberius devirleri arasında Galatia Eyaleti valisi olarak kabul edilmiş olan 
bu senatörün, sadece tiberius devrinde valilik yaptığı, buna karşılık t. helvius basila’nın Augustus’un 
son yıllarıyla tiberius’un ilk yılları arasında Galatia Eyaletini yönettiği kanıtlara dayandırılarak 
belgelenmekte ve makalenin sonunda Augustus-tiberius devirlerine ilişkin Galatia Eyaleti valilerinin 
kronolojik bir listesi verilmektedir.
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Filiz DÖNMEZ-ÖZTÜRK*

DREi NEuE iNschRiFTEN aus TRipolis iN lyDiEN

abstract: The article presents three new inscriptions found during archaeological field surveys 
conducted by prof. Dr. Neşe atik in the ancient city of Tripolis in 2002. located in the yenicekent 
township in the Buldan District of Denizli province (in the upper Menderes valley south east of 
lydia, on the border of caria), Tripolis saw its most flourishing period under the Roman Empire. 
it is not certain whether the site was founded by the seleucids or attalids or as an ionian colony. 
The first inscription is probably a topos inscription related to the attalos phyle, the second probably 
belongs to a pedestal and the third is related to a construction project conducted by stephanephoros 
Dionysodoros, son of Theodoros.  

•

Bei Feldforschungen in der antiken stadt Tripolis unter der leitung von prof. Dr. Neşe atik wurden 
im Jahre 2002 drei neue inschriften entdeckt. Die antike stadt Tripolis liegt in der Nähe des heutigen 
städtchens yenicekent (landkreises Buldan/provinz Denizli) im Tal des oberen Maiandros im 
Grenzgebiet des südöstlichen lydien zu Karien.1 

Da Tripolis bisher unzureichend erforscht ist, besitzen wir über diese stadt nur wenige in for mationen.2 
strittig ist insbesondere, ob die stadt erst von den seleukiden oder attaliden gegründet wurde3 oder 
ob es sich bei ihr um eine alte ionische Kolonie handelt. Tripolis erlebte seine Blüte in der römischen 
Kai serzeit und gehörte damals zum conventus von sardeis.4

1. Die phyle attalis

Die inschrift wurde am Rand eines Feldes, das ca. 100 m nordöstlich der Baureste einer stoa liegt, 
gefunden. sie befindet sich heute im Garten des Rathauses in yenicekent. Der in schrifte nträger ist 

1 ptol. V 2, 18; steph. Byz. s.v. Τρίπολις.
2 Für die inschriften aus Tripolis vgl. MaMa 6, Nr. 52-59. 
3 aufgrund des ältesten Namens der stadt – apollonia – (zum Namen apollonia vgl. a. Rehm, Das Delphinion in 
Milet, Berlin 1914, Nr. 74. Flacelıère – J. Robert – l. Robert, REG, 1938-1939, Nr. 398; B.V. head, historia Numorum, 
oxford 21911, 661; J. und l. Robert, BE, 1983, Nr. 24; sEG 33, 1983, Nr. 999) meint a. h. M. Jones, The cities of the 
Eastern Roman provinces, oxford 1971, 42, dass die stadt von den se leu kiden gegründet worden sei. Er argumentiert 
mit zahlreichen anderen seleukidischen städten, die in der Nähe von apameia am orontes, im phrygischen pisidien und 
in ostmesopotamien liegen und ebenfalls den Namen apollo nia tragen. außerdem glaubt a. h. M. Jones, The Greek 
city from alexander to Justinian, oxford 21966, 15, dass apollonia – das seit der augusteischen Zeit Tripolis geheißen 
habe – ebenso wie die anderen seleukidischen städte, die an der Gren ze zwischen Karien und lydien liegen, durch einen 
synoikismos gegründet wurde. W. M. Ramsay, The cities and Bishoprics of phrygia, oxford 1895, 38, 84, 193 und E. V. 
hansen, The attalids of pergamon, ithaca and london 1971, 177 teilen diese Meinung nicht, sondern behaupten viel mehr, 
dass Tripolis von den attaliden gegründet worden sei, um in dieser Region gegenüber den seleukiden eine Balance der 
Machtver hältnisse zu verschaffen. Nach Ramsay, a.o., 193, anm. 1 erbringt gerade der Name apol lonia den Be weis für eine 
attalidische Gründung, weil die neugegründeten Kolonien der attaliden nach Eumenes’ Mutter öfter den Namen apollonia 
er hielten.  
4 plin., Nh V 111.

* Wissenschaftliche assistentin an der Mimar sinan universität für Bildende Künste, Fakultät für Naturwissenschaften 
und literatur, abteilung archäologie. E-mail: fdonmez@msgu.edu.tr. ich bedanke mich herzlich bei prof. Dr. Neşe atik, die 
es mir erlaubt hat, diese inschriften zu publizieren; ebenso danke ich prof. Dr. Johannes Nollé ganz herzlich für wertvolle 
hinweise.
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ein quadratischer Block aus Kalkstein. Der obere und der linke Rand sind teilweise beschädigt. Die 
schrift ist sorgfältig gemeißelt. höhe: 1,23 m; Breite: 0,55 m; Dicke: 0,70 m; Buchstabenhöhe: 0,12 - 
0,045 m.

 ἀγαθῇι τύχηι·  Zum guten Glück!

     φυλῆς   •               der •

 Ἀτταλίδος  Phyle Attalis.

auf Grund der Buchstabenformen ist die inschrift ver-
mut lich in die frühe Kaiserzeit zu datieren.

Die Größe der Buchstaben in dieser inschrift deutet 
darauf hin, dass sie einen besonders repräsentativen 
charakter besaß. Denkbar wäre, dass der inschriften-
block seinen platz in ner halb der nahen stoa hatte. 
Da der Name der phyle attalis im Genetiv steht, 
bleibt un sicher, welchem Zweck die inschrift diente. 
Möglicherweise ging es darum, der phyle atta lis einen 

platz in dieser stoa zuzuweisen, so dass es sich um eine Toposinschrift handelt.

Die phyle attalis ist in epigraphischen Dokumenten von Nachbarstädten wie hierapolis,5 laodikeia 
am lykos,6 ilion7 und Magnesia am Mäander8 gut bezeugt.  Es besteht kaum ein Zweifel, dass diese 
phyle attalis erst nach der Etablierung der attalidischen herrschaft über das westliche Kleinasien, 
d.h. nach dem Frieden von apameia im Jahre 188 v. chr., eingerichtet wurde. anscheinend maßen 
die attaliden dem andenken ihrer ahnen großen Wert bei,9 was zum Teil aus neuen stadtteilen 
ersichtlich wird, die oft die Namen der ahnen von attaliden trugen.

2. Rat und Volksversammlung

Die inschrift wurde am Rand eines Feldes, welches ca. 100 m nordöstlich der erwähnten stoa liegt, 
gefunden. sie befindet sich heute im Garten des Rathauses in yenicekent. 

Der inschriftenträger ist eine statuenbasis, welche aus weißem Marmor gefertigt und oben  profiliert 
ist; auf ihrer oberseite be-
finden sich zwei Dübel-
löcher, die auf eine Bronze-
statue der geehrten person 
hindeuten. Der untere Teil 
der Basis wur de später bei 
einer Wieder verwendung 
ab ge  schnitten. 

5 F. Kolb, Zur Geschichte der stadt hierapolis in phrygien, ZpE 15 (1974) 255-270, 260, Nr. 4.
6 T. corsten, Die inschriften von laodikeia am lykos, i, (iK 49) Bonn 1997, Nr. 49.
7 p. Frisch, Die inschriften von ilion (iK 3), Bonn 1975, Nr. 121.
8 i. Magnesia, Nr. 89, 6-7; 98, 2-3; syll.3 ii, Nr. 589.
9 J. und l. Robert, BE, 1976, Nr. 668.  

․
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Die schrift ist sorgfältig einge meißelt. höhe: 0,40 m; Breite: 0,69 m; Dicke: 0,45 m; Buchstabenhöhe: 
0,12-0,04 m. 

  ἡ βουλὴ καί ὁ δῆ[μος]  der Rat und die Volksversammlung

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

in diesem Dokument geht es sicherlich um eine statuarische Ehrung für eine un   bekannte person. als 
der auftraggeber des Ehrenmonuments sind die beiden städti schen Gremien Rat und Volk (der stadt 
Tripolis) genannt. auf Grund der Buchstabenform ist die inschrift vermutlich in die frühe Kaiserzeit 
zu datieren.

3. Der stephanephoros Dionysodoros, sohn des Theodoros  

Der inschriftenträger ist bei einer Raubgrabung in den Trümmern der Bühne des Theaters zu Tage 
gekommen. Er wurde später ins archäologische Museum von pamukkale verbracht, wo er heute 
aufbewahrt wird. Es handelt sich vermutlich um die stiftung eines Bauelementes im Bühnenhaus des 
Theaters. Es ist unten profiliert und seine rechte seite ist leicht beschädigt. Die schrift ist sorgfältig 
ausgeführt. höhe: 0, 23 m; Breite: 0, 55 m; Dicke: 0, 40 m; Buchstabenhöhe: 0,039-0, 013 m. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Διονυσόδωρος Θεοδώρου, Dionysodoros, der Sohn des Theodoros,

 ἁγνός, φιλοπατρίς, στεφα- unbestechlich, ein Freund seiner Vaterstadt,

 νηφόρος ἐκ τῶν ἰδίων hat es als Stephanephoros aus eigenen Mitteln

             ἀνέθηκε.                     geweiht.

auf Grund der Buchstabenform ist die inschrift vermutlich ins 2. oder 3. Jhdt. n. chr. zu datieren. 

2 mit ἁγνός wird die rechtschaffene, d. h. vor allem unbestechliche amtsführung des Di o ny    so  doros 
gelobt.10 φιλοπατρίς ist ein prädikat, das häufig euergetisch handelnden Bür gern und Magistraten 
beigelegt wird.11 Die liebe zum Vaterland wird mit sicherheit an der Groß zügigkeit des Mannes 
gemessen worden sein.

10 l. Robert, Études anatoliennes, paris 1937, 349 anm. 1; ders., hellenica 10, paris 1955, 59 anm. 3 (bei führenden 
städtischen Beamten); hellenica 13, paris 1965, 42 (generell Magistrate); ders., Des carpathes à la propontide, studii clasice 
16, 1974, 53-88, bes. 71 anm. 8 (= ders., oMs 6, 275-310, bes. 293 anm. 8): allgemeine Übersicht.
11 aus der reichen literatur zitiere ich nur l. Robert, hellenica 13, paris 1965, 215 f.; R. pera, Riferi menti all’euergetismo 
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Der stephanephoros ist der eponyme Magistrat von Tripolis, vgl. dazu R.K sherk, The Epo nymous 
officials of Greek cities iV, ZpE 93, 1992, 223-272, bes. 252 mit Rückgriff auf l. Robert, Documents 
d’asie Mineure, athen/paris 1987, 344. Gerade von einem eponymen Beamten wurde besondere 
Großzügigkeit bei Festen und anderen Gelegenheiten erwartet.12

•

Özet – lydia Tripolis’inden Üç yeni yazıt: Makalede 2002 yılında prof. Dr. Neşe atik Başkanlığı’nda 
Tripolis kentinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen üç yeni yazıt tanıtılmaktadır. 
Denizli İli Buldan İlçe’si yenicekent yakınındaki antik yerleşim, yukarı Menderes Vadisi’nde lydia 
Bölgesi’nin Güneydoğu Karia sınırında bulunmaktadır. En parlak zamanını Roma İmparatorluk 
Çağı’nda yaşamış olan kentin seleukoslar ya da attaloslar tarafından mı kurulduğu veya bir İyon 
kolonisi mi olduğu konusu tartışmalıdır. 

•	 stoa kalıntılarının yaklaşık 100 m kuzeydoğusunda tarla kenarında bulunmuş olan ilk yazıt 
muhtemelen stoa’da attalos phylesi’ne ayrılan yer ile bağlantılı bir topos yazıtıdır. yazıt taşıyıcısı 
bugün yenicekent Belediyesi Bahçesi’nde bulunmaktadır:  Hayırlı, uğurlu olsun!. Attalos 
Phylesi’nin (yeri).      

•	 İlki ile aynı yerde ele geçmiş olan ikinci yazıt, danışma ve halk meclisleri tarafından onurlandırılan 
bir şahsın heykel kaidesine aittir. yazıt taşıyıcısı bugün yenicekent Belediye Bahçesi’nde 
bulunmaktadır.

•	 Tiyatronun sahne binası kalıntıları arasında kaçak kazı sonucunda gün yüzüne çıkmış olan 
üçüncü yazıt taşıyıcısı bugün pamukkale arkeoloji Müze’sinde bulunmaktadır:  Vazifeşinas ve 
yurtsever bir Stephanephoros olan Theodoros oğlu Dionysodoros, kendi parasıyla yaptırıp vakfetti.  

nelle leggende monetali, atti dell’accademia ligure di scienze e lettere, 49, 1992 [1993], 3-18, bes. 5 mit anm. 7; F. Muccioli, 
philopatris e il concetto di patria in età ellenistica, in: B. Virgilio (hrsg.), studi Ellenistici 19, pisa 2006, 365-398.
12 Vgl. dazu etwa F. Quass, Die honoratiorenschicht in den städten des griechischen ostens. unter su chungen zur 
politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit, stuttgart 1993, 323-328.
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Mustafa ADAK*

KorreKturen zur postuMen ehrunG Des neos heros Gn. 
DoMitius ponticus iuliAnus Aus Bithynion/KlAuDiupolis 

Abstract: some corrections are made to a posthumous honorary inscription from clau diou polis, 
published in the last issue of this journal. A comparison of the letter-forms with those in the honorary 
inscription iKlaudiupolis no. 53 for emperor hadrian from the same city makes it clear that the 
inscription should be dated not later than the hadrianic period. The word neos is to be understood 
not as part of the name of the late honorand but, together with the following word «heros», as meaning 
«the young deceased man». in addition, the honorand is to be identified with Gn. Domitius ponticus 
iulianus mentioned in the newly found building inscription from the city’s stadion. This text reveals 
that ponticus iulianus had made a pledge to have the stadion built at his own expense; unfortunately, 
he died before the start of the project. since he had only underage daughters, the project was carried 
out by claudia procla and Aelius plotius iulianus who as legal foster parents of the daughters of 
Domitius managed the property of ponticus iulianus.

•

unter den im letzten Band dieser zeitschrift veröffentlicheten inschriften aus dem Museum von 
Bolu befindet sich auch die postume ehrung für Gn. Domitius ponticus iulianus.1 nach einer 
erneuten prüfung der inschrift und unter einbeziehung der in mehrerlei hinsicht bemerkenswerten 
Bauinschrift des unlängst freigelegten stadions, dessen Bau in hadrianischer zeit mit den Gel  dern 
eines Gn. Domitius ponticus iulianus finanziert worden war, möchte ich hier einige Gedanken zur 
Verbesserung des textverständnisses vorstellen.

Die profilierte Basis aus Kalkstein kam im Jahre 1995 im histrorischen stadtzentrum von Bolu ans 
tageslicht, als man für den Bau des Gebäudekomplexes Çukurhan eine Grube aushob. Aus demselben 
Fundplatz stammen auch eine Grabsäule und wahrscheinlich die oktagonale statuenbasis des Kaisers 
hadrian.2 Der Fundort liegt in der unmittelbaren nähe des stadiums, so daß zu vermuten ist, daß die 
statuenbasen des Gn. Domitius ponticus iulianus, der das stadion gestiftet hatte, und des hadrian, 
dem das stadium geweiht war, ursprünglich im oder beim stadion aufgestellt waren. Die Basis des 
ponticus iulianus kam im selben Jahr ins Museum und erhielt dort die inventarnummer 3905. sie ist 
bis auf einige Bestoßungen gut erhalten. einlassungsspuren auf der standfläche zeigen, daß sie einst 
eine Bronzestatue des jung Verstorbenen trug.

h: 1,56 m; Br: 0,59 m (schaft); 0,77 m (profil); t: 0,49 m (schaft); 0,59 m (profil oben); 0,70 m (profil 
unten); Bh: 0,035-0,045 m.

in der editio princeps wurde die folgende lesung vorgeschlagen:

1 M. Adak – n.e. Akyürek Şahin – M.y. Güneş, neue inschriften im Museum von Bolu (Bithy nion/Klaudiupolis), 
Gephyra 5, 2008, 77-79 nr. 2. 
2 edenda nr. 2 (oktagonale statuenbasis hadrians) und nr. 24 (Grabsäule des herennius).  

* prof. Dr. Mustafa Adak, Akdeniz Üniversitesi; Fen-edebiyat Fakültesi; eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü; Kampus; 
tr – 07058 Antalya (madak@akdeniz.edu.tr).
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  ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ-    8 πρώτου ἄρχοντος

   2 μος Γναῖον Δομ[ί]-    καὶ γυμνασιάρχου

  τιον Ποντικὸν     10 καὶ ἀγωνοθέτου

   4 Ἰουλιανὸν Νέον     ἐκ τῶν ἰδίων καὶ σε-

  ἥρωα, Τ. Δομ. Πίου    12 βαστοφάντου, υἱὸν

   6 Ἰουλιανοῦ, τρὶς ἀρ-   κατασκευάσαντος

  χιερέως καὶ δὶς     14 vac τοῦ πατρός. vac

Die erste Korrektur bezieht sich auf das Wort νέον in zeile 4. es darf nicht als Bestandteil des namens 
aufgefaßt werden, sondern ist als Adjektiv dem folgenden Wort ἥρωα zuzuordnen. Damit sollte 
zum Ausdruck gebracht werden, daß Domitius ponticus iulianus jung verstorben war.3 Als weitere 
Beispiele für den Gebrauch von νέος ἥρως für in jungen Jahren Verstorbene seien genannt:

1. laodikeia am lykos, postume ehrung für tertia (1. hälfte des 2. Jh. n. chr.; Th. corsten, ilaodikeia 
am lykos 83): ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος | ἐτείμησαν Τατίαν | Νεικοστράτου τοῦ | Περικλέους νέαν || 
ἡρωίδα διά τε τ[ὰς] | [τ]οῦ πατρὸς αὐτῆς | ἀρχάς τε καὶ λει[τ]ουργίας | καὶ ἐρφ[επι]στασίας | καὶ διὰ 
|| [τ]ὸν πρόθειον αὐτῆς | [Νει]κόστρατον ὃς με[τὰ | τ]ῶν ἄλλων ὧν πα[ρέσ]χεν | ἱεράτευσέν | [τε] τῆς 
Πόλεως καὶ | [ἀνέ]θηκεν τό τε στά[διον] | ἀνφιθέατρον | [λευκόλ]ιθον καὶ τὰς | [- - - - - - ].

2. pergamon, ehrung post mortem für lupianus (ohne Dat.; le Bas – Wadding ton, Voyage archéolo-
gique iii, 1723b; Fränkel, ipergamon s. 514): Π. Κυ(ιντίλιον) Μείδωνα Λου|πιανόν, νέον ἥρωα, | διὰ 
γένος καὶ προγονι|κὰς καὶ πατρῴας ἀρχὰς || καὶ εὔνοιαν Γ[- - - -].

3. Thera, ehrung post mortem für Theodotos (2. Jh. n. chr.; iG Xii,3 880): [ὁ δᾶμος] | Θεόδοτον 
Λεωνίδου | νέον ἥρωα | ἀρετᾶς ἕνεκεν || Διονυσίου ἐκ τῶν ἰδίων δαπανήσαντος.

4. Drymos/Macedonia, postume ehrung für Androsthenes (ohne Dat.; seG 29, 1979, 580): 
Ἀνδροσθένην Φίλωνος | νέον ἥρωα Εὐρυδίκη Ἀνδρο|σθένους ἡ μήτηρ.

5. Dorylaion, Grabepigramm für sextus (ohne Dat.; Merkelbach – stauber, stein epi gramme iii, 
332 nr. 16/37/01): Οὐχ ὁσίως, Πλούτων κατέχις νέον ἥρωαν ἄνδρα, | οὐδὶς γάρ ποτε τοῖος ἐνόπλιος 
ἵσταται αἴῃ | μνησκομένη Πρίμιλλα πόσιν Σέκτον στεναχίζει | κάλλιπε γὰρ Σέκτον νήπιον ὀρφανικόν 
|| στῦλλον δ᾿ ἔστησαν πολυδάκρυτον ἐπὶ τύμβῳ | σῆς γὰρ ζοῆς ἐλάθου καιρῶν μακάρων δ᾿ ΑΠΟΣ[. 
.]Κ[. .].

Die zweite Korrektur betrifft die Datierung. schriftform (omikron am zeilenende mehr mals klein; 
mittlere Vertikalhaste von phi in z. 12 lang), eigenheiten in den Ämtern des Vaters des Verstorbenen 
(dieser hatte u.a. gleich drei Mal als erzpriester auf Bundesebene fungiert und zwei Mal das höchste 
städtische Amt des πρῶτος ἄρχων bekleidet; die mehrfache Übernahme von solchen höchst 
kospieligen Ämtern durch dieselbe person ist eher ein phänomen des ausgehenden 2. und des 3. Jhdt.s 

3 zu ehrungen post mortem und sog. «trostdekrete» s. etwa K. Buresch, Die griechischen trostbeschlüsse, rhMus 49, 
1894, 424-460; l. robert, laodicée du lycos. le nymphée V. les inscriptions, Québec/paris 1969, 247-389, bes. 324 mit Anm. 
1; Th. Drew-Bear, nouvelles inscriptions de phrygie, zutphen 1978, 71 nr. 4 und nr. 73; n. ehrhardt, tod, trost und trauer. 
zur Funktion griechischer trostbeschlüsse und ehrendekrete post mortem, laverna 5, 1994, 38-55; J. strubbe, epigrams 
and consolation decrees for deceased youths, Ant. class. 67, 1998, 45–75; Ders., posthumous honours for Members of the 
Municipal elite in Asia Minor, 2nd-3rd cent. A.D.” in: Xi congresso internazionale di epigrafia Greca e latina ii, rom 
1999, 489-499; chr. Kokkinia, Junge honoratioren in lykien und eine neue ehreninschrift aus Bubon, in: ch. schuler (ed.), 
Griechische epigraphik in lykien. eine zwischenbilanz. Akten des internationalen Kolloquiums München, 24.-26. Februar 
2005, Wien 2007, 165-174.

․
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und wird allgemein als ein Krisenphänomen gedeutet)4 und dessen cognomen pius (von uns ein 
zusammenhang mit Kaiser Antoninus pius oder der legio XI Claudia Pia Fidelis erwogen) ließen 
eine plausibel erscheinende Datierung der inschrift in die spätantoninisch-severische zeit annehmen.  

Was die schriftform betrifft, kann unsere inschrift sehr wohl in eine bereits frü here epoche gehören. 
Dies wird durch einen Vergleich mit der unten abgedruckten ehreninschrift iKlau  diupolis nr. 53 aus 
derselben stadt für hadrian deutlich. sie stammt aus dem Jahr 134 n. chr. und wurde von der phyle 
Apollonis gesetzt.5

Das kleine omikron findet man auch in der ehrung für had rian (z. 6 und 12). omega erscheint in 
beiden inschriften in einer archai sierenden Form, Kappa ist markant mit we it auseinander laufenden 
schräg  hasten eingemeißelt. Die se Gemeinsamkeiten machen eine Datierung auch unse rer inschrift in 
die hadrianischer zeit wahr scheinlich.

Der von uns mit Kaiser Antoninus pius bzw. der legio XI Claudia Pia Fidelis in Verbindung gebrachte 
Beiname des Vaters des Verstorbenen hatte im griechischen Bereich eine viel weiter zurückreichende 

tradition. Beispiele für seine Verwendung findet man bereits in hellenistischer zeit und im 1. Jh. n. 
chr.6 

Was die mehrfache Übernahme von höchsten Ämtern auf städtischer und auf Bundes ebene betrifft, 
muss man sie nicht als ein Krisenphänomen zu betrachten, sondern kann sie auch mit dem ehrgeiz 

4 Vgl. etwa s. Mitchell, r.e.c.A.M. notes and studies no. 1: inscriptions of Ancyra, As 27, 1977, 73 zu der ehrung 
des ti. iulius iustus iulianus, der ebenfalls drei Mal Bundespriester war (=D. French, roman, late roman and Byzantine 
inscriptions of Ankara. A selection, Ankara 2003, 112).
5 Der stein wurde von frühen reisenden etwa eine stunde östlich von Bolu gesehen, kam aber breits vor 1886 nach Bolu. 
er ist heute im Museumsgarten neben der ehrenstatue des Gn. Domitius ponticus iulianus aufgestellt und hat die inventar-
nummer 38. zum Fundort s. Becker-Bertau, iKlaudiupolis 58 zu nr. 52.  
6 Dreros (3./2. Jh. v. chr.): inscriptiones creticae i, s. 84 f. nr. 1 A, 6-7 + Bch 61, 1937, 30, 7; ephesos (54-59 n. chr.):  
iephesos 20 B, 48; (1. Jh. n. chr.): iephesos 715, 11; iephesos 4121-2  = r.A. Kearsley, Greeks and romans in imperial Asia. 
Mixed language inscriptions and linguistic evidence for cultural interaction until the end of AD iii, Bonn 2001 (iK 59), 33; 
priene (1. Jh. n. chr.): ipriene 730 i und ii; für den hinweis danke ich Édouard chiricat, lexicon of Greek personal names/
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einzelner reicher honoratioren erklären, durch ihre Bereitschaft zu kostspieligen Aufwendungen 
hervorzutreten. offenbar hatte pius auch auf provinzebene einfluss und ein hohes Ansehen.

nach diesen Korrekturen lassen sich einige Formulierungen in der Bauinschrift des stadions, die in 
den Jahren 2008 und 2009 freigelegt wurde, besser verstehen. sie war an der Wand der nördlichen 
zuschauertribüne auf 11 dünnen platten angebracht. Von diesen wurden 7 in situ gefunden. Die über 
20 m lan ge, in zwei zeilen angebrachte Bauinschrift lautet nach vorläufiger lesung: [Αὐτοκράτορι 
Καίσαρι] θεοῦ Νέρουα υἱωνῶι, θεοῦ Τραιανοῦ • Παρθικοῦ • υἱῷ, Τραιανῷ Ἁδριανῷ • Σεβαστῷ, 
ἀρχιερεῖ μεγίστῳ, δημαρχικῆς [ἐξουσίας τὸ ..ʹ , ὑπάτῳ τὸ ., πατρὶ πατρίδος καὶ] αὐτοῦ οἴκῳ καὶ ἱερᾷ 
συ[νκλήτῳ καὶ τῷ δήμῳ Ῥωμαί]ων καὶ βουλῇ • | [τε καὶ δήμῳ Κλαυδιουπο]λειτῶν • Κλαυδία Πρόκλα 
καὶ Α. Πλώ[τιος] Ἰουλιανὸς ἐξ ὑποσχέσεως Γν. Δομιτιοῦ Ποντικοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τῶν θυγατέ[ρων 
αὐτοῦ - - - - - - - - - - - - ] τὸ στάδιον κατεσκε[ύασαν ἐκ θεμελίων καὶ] καθιέρωσαν. •

Der sachverhalt ist klar: Gn. Domitius ponticus iulianus hatte der stadt versprochen, das stadion zu 
finanzieren. er starb aber offensichtlich unerwartet, noch bevor die Bauarbeiten zur Durchführung 
kamen und hinterließ nur töchter, die noch minderjährig waren. Die Vormundschaft über sie und 
ihr Vermögen hatten eine gewisse claudia procla und Aelius plotius iulianus, wohl ein ehepaar und 
mit dem toten sicher verwandt.7 

Die identizität des in der Bauinschrift Genannten mit dem Gn. Domitius ponticus iulianus unserer 
postumen ehrung dürfte außer zweifel stehen. er wird dort νέος ἥρως genannt, weil er jung verstarb. 
er dürfte bei seinem frühen tod noch unter 30 gewesen sein, weil seine ehrung post mortem 
keinerlei städtische Funktionen erwähnt. Vielmehr wird seine prominente soziale stellung über die 
Aufzählung der Ämter und liturgien seines Vaters zum Ausdruck gebracht, was für trostdekrete 
und ehrungen für jung Verstorbene typisch ist. seine Breitschaft, das eigene Vermögen für das 
öffentliche Wohl einzusetzen, macht seine Finanzierung des stadiums deutlich. ein licht auf das 
große Vermögen der Familie wirft die nennung einiger Ämter und liturgien seines Vaters pius. 
Dieser hatte das höchste Bundesamt des erzpriesters gleich drei Mal und das höchste städtische Amt 
des ersten Archon zwei Mal übernommen sowie als Agonothet und Gymnasiarch gewirkt, was mit 
enormen Geldaufwendungen verbunden gewesen sein muß. pius war in trajanisch-hadrianischer zeit 
ohne zweifel einer der vermögensten Männer von Klaudiupolis. Wir wissen nicht, warum er nach 
dem frühen tod seines sohnes die Vormundschaft über seine waisen enkel und die Kontrolle über 

centre for the study of Ancient Documents, oxford.
7 Die Verwandtschaft zwischen claudia procla und dem Verstorbenen läßt sich aus der inschrift iKlaudiupolis 53, einer 
weiteren ehrung für hadrian aus dem Jahr 134 n. chr., erschliessen. Mehr dazu in der entgültigen publikation über das 
stadium und dessen Bauinschrift.

Bauinschrift des stadiums, platte 4 und 5 mit der erwähnung des Gn. Domitius ponticus iulianus
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deren Vermögen nicht selbst übernahm. Vielleicht war er zu alt dafür oder war während des Baus des 
stadiums bereits selbst verstorben.

Abschließend sei die postume ehrung des Gn. Domitius ponticus iulianus mit der Korrektur in zeile 
4 nochmals abgedruckt:

     ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ-

 2 μος Γναῖον Δομ[ί]-

  τιον Ποντικὸν

 4 Ἰουλιανὸν, νέον

  ἥρωα, Τ. Δομ. Πίου

 6 Ἰουλιανοῦ, τρὶς ἀρ-

  χιερέως καὶ δὶς

 8 πρώτου ἄρχοντος

  καὶ γυμνασιάρχου

 10 καὶ ἀγωνοθέτου

  ἐκ τῶν ἰδίων καὶ σε-

 12 βαστοφάντου υἱὸν,

  κατασκευάσαντος

 14 vac τοῦ πατρός. vac 

Der rat und das Volk (ehrten) Gnaeus Domitius Ponticus Iulianus, den jugendlichen heros, des T(itus) 
Dom(itius) Pius Iulianus – der drei Mal Bundespriester war, zwei Mal erster Archon und Gymnasiarch 
und Agonothet mit eigenen Mitteln und sebastophant – sohn, indem der Vater (dieses Monument) 
errichtete.

•

Özet – Genç yaşta Ölen Gn. Domitius ponticus iulianus’un onur yazıtına ilişkin Düzeltmeler: Bu 
derginin 5. sayısında Bolu Müzesi’nden yayınlanan 40 civarında yazılı taş eserlerin arasında genç yaşta 
rahmetli olan Gnaeus Domitius ponticus iulianus’un onuruna danışma ve halk meclisi tarafından 
alınan kararname bulunmaktadır. Aynı isme yeni bulunan stadium yazıtında da rastladığımız için onur 
yazıtı tekrar incelenmiş ve burada bazı düzeltmeler önerilmiştir. yazıtın harf karakterleri aynı müzede 
yar alan ve 134 yılında Apollonis phyle’si tarafından imparator hadrianus’a dikilmiş bir onur yazıtı ile 
kıyaslanmış ve aralarındaki büyük benzerliklerden dolayı harian Dönemi’ne tarihlenmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. ikinci düzeltme yazıtın 4. satırında yer alan neos sözcüğü ile ilgilidir. Bu sözcüğün 
Domitius’un isimlerinin bir parçası olmadığı, ardında gelen heros sözcüğü ile birlikte «genç vefat eden» 
anlamına geldiği başka epigrafik belgeler yardımı ile gösterilmiştir. yazıtın çevrisi şöyledir: 

«halk ve Danışma meclisi üç kez başrahiplik ve iki kez baş yöneticilik yapan, Gymnasium yöneticisi 
(Gymnasiarkh) ve kendi parasıyla yarışma şenliği düzenleyicisi (Agonothet) ve imparator kültü rahibi 

․
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(sebastophant) olan Titus Domitius Pius Iulianus’un genç vefat eden oğlu Gnaeus Domitius Ponti cus 
Iulianus’u (onurlandırdı). oğlunun (heykelini) babası dikti. »

Bu düzeltmelerden sonra Bolu’nun merkezinde yeni gün ışığına çıkartılan stadium yazıtının içeriği 
daha iyi anlaşılmaktadır: 

«Bu stadiumu Domitius Pontikus Iulianus’un ve kızları filanca ile filancanın sözü üzerine Klaudia 
Prokla ve Ailius Plotius Iulianus; Tanrı nerva’nın torunu, Tanrı Traianus Parthicus’un oğlu, İmparator 
Kaisar Traianus hadrianus’a, en büyük rahip, … yıldır hükümdar, … kez konsül, vatanın babası’na 
ve onun hanesine ve kutsal senatoya ve roma halkına ve de Klaudiupolislilerin danışma meclisine ve 
halkına kendi paralarıyla yaptırdılar ve adadılar: »

Burada verilen bilgilere göre Klaudiupolis’in önde gelen mensuplarından biri olan Gnaeus Domitius 
ponticus iulianus kente bir stadion bağışlamaya söz vermiş, ancak sözünü yerine getiremeden vefat 
etmiştir. Geriye bıraktığı varisleri henüz küçük yaşta oldukları için (muhtemelen iki kız çocuğu) 
onralın mirasını yöneten ve rahmetli ile akraba olan claudia procla ile Aelius plotius iulianus 
rahmetlinin serveti ile stadiumun inşatını bitirmişler ve böylece Domitius’un verdiği sözü halka 
karşı yerine getirmişlerdir. onur yazıtında verilen bilgiler doğrultusunda Domitius’un stadiyumun 
yapımını niçin bizzat kendisi bitiremediği açıkça anlaşılmaktadır. Domitius’un genç yaşta hayatına 
alıkoyan ölüm büyük servete sahip olan bu soylunun kamu yararına daha fazla hizmet etmesine son 
vermiştir.
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•

Dieser Band enthält die Beiträge eines internationalen Kolloquiums, das 2005 in Tours stattfand. 
Ausgehend von den Arbeiten stephen Mitchells und Maurice sartres wollen die zumeist jüngeren 
Forscher Kleinasien nicht als Peripherie der altorientalischen bzw. der griechisch-römischen 
Geschichte, sondern als eigenständige Größe in den Blick nehmen, wobei der zeitliche Rahmen von 
den Hethitern bis in die spätantike reicht. eingeleitet von Maurice sartre und beschlossen von Pierre 
Debord, sind die 19 Aufsätze um vier the ma tische schwerpunkte gruppiert. zwei geographische 
indices und ein Personenindex be schließen den Band, der zahlreiche Karten, Tabellen und 
Photographien e nthält.

Teil i: Penser et décrire l’Asie Mineure: les représentations 
des territoires et des communautés anatoliennes

nach einer grundlegenden Reflexion über die Wahrnehmung geographischer Räume im Medium 
der Reise am Beispiel des Veteranen Aurelius Gaius aus Pessinous (AE 1981, 777) verfolgt stéphane 
Lebreton (Comment les Anciens se représentaient-ils l’Asie Mineure?, 15–52) die geographische 
Repräsentation Kleinasiens vom Troerkatalog der ilias über die Choro graphien des Herodot, 
eratosthenes, strabon und Plinius bis zu den Periploi, Periegesen und itinerarien der Kaiserzeit und 
der spätantike. Während die Küstenbeschreibung der Periploi kaum Veränderungen unterliegt, kann 
L. deutlich machen, dass die Wahrnehmung des gesamten Raumes Kleinasien sowie des inlandes 
historisch geprägt ist. Herodot nimmt eine persische Perspektive ein, die von Königsstraßen und 
satrapieneinteilung geprägt ist. Kleinasien erscheint dabei als westliche ‹Halbinsel› (aktē) Asiens, die 
durch eine ‹Landenge› (isthmós) zwischen sinope und Tarsos in ost-West-Richtung und durch die 
Königsstraße von Milet nach susa in nord-süd-Richtung markiert wird. Mit eratosthenes und der 
helleni stischen Geographie verschiebt sich diese Achse zum Taurus hin, der mit der zurück dräng-
ung des Antiochos durch die Römer eine eminente poli tische Bedeutung erlangt. Die nord-süd-
Achse wird auf die Linie von Amisos nach Tarsos verschoben. Bei Plinius lässt sich dann im Gefolge 
der augusteischen expansion und der Armenienfeldzüge neros eine neue Konzeption Kleinasiens 
erkennen: Asia und Cappadocia bilden nun das westliche und öst liche zentrum Kleinasiens, von 
denen aus die Land schaftsbeschreibung vorge nommen wird. seit der severerzeit erhält der Bosporus 
schließlich die Bedeutung als nördliche Grenze Kleinasiens (während der Taurus die südliche bildet), 
und mit der etablierung von Konstantinopel als neuer Kapitale ist die Vorstellung von Kleinasien 
als ‹Halbinsel› endgültig zugunsten einer Brückenkonzeption zwischen okzident und orient 
aufgegeben: ein Transitland nicht nur für die Truppen vom Balkan und Konstantinopel in den orient, 
sondern auch für die Pilger ins Heilige Land. Damit hatte sich in der spätantike eine Konzeption von 
Kleinasien herausgebildet, die ihre Fortsetzung in der neuzeitlichen Anato lien vorstellung als einer 
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Brücke zwischen europa und orient, zwischen Christenheit und Heiligem Land finden sollte und die 
Türkei wahr nehmung bis heute prägt.

Anna Heller widmet sich in einer Fallstudie zum lykischen Xanthostal anhand zweier inschriften der 
Frage, wie indigene, griechische und römische Traditionen zur Heraus bildung kollektiver identitäten 
in der Kaiserzeit beitrugen (Généalogies locales et construction des identités collectives, 53-65). Die 
Festrede über die mythische Verwandtschaft und aktuelle eintracht der Poleis Tlos, sidyma, Pinara 
und Xanthos (TAM ii 174) betone die autochthonen lykischen Traditionen, freilich im Medium des 
griechischen Diskurses über Genealogie, syngeneia und Ktistai. Der Bezug auf die 400 Jahre ältere 
«stèle des Kyténiens» (SEG 38, 1476) ist allerdings methodisch problematisch und trägt nichts zur 
Argumentation bei. Die Verfasserin berücksichtigt auch nicht das Phänomen, dass seit dem 3. Jh. n. 
Chr. (anders als noch im 2. Jh.) allerorten ein Rekurs auf indigene Traditionen zu erkennen ist (die 
inschrift TAM ii 174 gehört auch wohl eher ins 3. als ins 2. Jh.). Die zweite inschrift ist die bekannte 
Ge nealogie der Licinii aus oinoanda (IGR iii 500) aus der zeit um 200 n. Chr., bei der Heller ein 
Verschwinden der indigenen namen im 1. Jh. n. Chr. konstatiert, während die grie chischen namen 
die Hellenisierung bezeugten, die römischen namen und Ämter an gaben hin gegen die einbindung in 
die Reichsaristokratie. Trotz zutreffender einzel beobachtungen sind die drei behandelten inschriften 
zu disparat, um weitergehende schlussfolgerungen zu erlauben.

Anca Dan widmet sich in ihrer umfangreichen, hochgelehrten und minutiösen studie einer «relec ture» 
sämtlicher geographischer und ethnographischer Berichte über sinope und die südliche schwarz-
meerküste – von Herodot angefangen bis zu Reiseberichten des 19. Jahrhunderts (Sinope, capitale 
politique, dans la géographie antique, 67-131). zwar wird die Be deutung sinopes und seiner Region in 
der jeweiligen Perspektive der antiken Autoren deutlich, doch vermisst man eine einordnung ihrer 
ergebnisse in einen größeren zusam men hang.

Teil ii: Gérer, contrôler et s’approprier un territoire: l’Asie Mineure à l’échelle régionale

Den zweiten Abschnitt eröffnet Henri-Louis Fernoux mit einer Untersuchung zur städ tischen 
Kontrolle ländlicher Territorien im kaiserzeitlichen Kleinasien (Frontières civiques et maîtrise du 
territoire, 135–164). sein Anliegen ist es, aufzuzeigen, dass den Poleis auch unter römischer Herrschaft 
weitgehende Autorität über ihre Grenzen und Territorien verblieb und sich die intervention des 
statthalters und des Kaisers auf ein Minimum beschränkten. er demonstriert dies an den sechs 
überlieferten Grenzkonflikten aus Kleinasien, der weiteren nutzung ländlicher Befestigungen aus 
hellenistischer zeit im pazifizierten imperium Romanum und der weitgehenden Handlungsfreiheit 
der eirenarchen, Paraphylakes und Horophylakes, die die ordnung im Territorium der städte 
aufrechterhielten. Die Ausgangs hypothese ist allerdings nicht überraschend, bedenkt man, wie wenige 
Herrschaftsträger Roms in den Provinzen weilten. in dem Bemühen, eine Autonomie der Poleis bei 
ihren Territorialstreitigkeiten gegenüber Rom zu behaupten, übersieht Fernoux einen wichtigen 
Punkt: zwar erfolgte – was niemand bestritten hatte – die Anrufung des Kaisers bei streitig keiten 
auf städtische initiative, doch kann kein Beleg angeführt werden, dass Grenz streitigkeiten wie in 
hellenistischer zeit noch durch fremde Richter oder das (nunmehr provinziale) Koinon beigelegt 
worden wären. 

solange Biagi fordert in ihrem Beitrag über Meilensteine, die geringfügigen lokalen Unterschiede im 
Formular der Aufschriften ernst zu nehmen und deren Bedeutung zu re konstruieren (L’Empire, les 
cités et la via publica, 165–180). Am Beispiel von acht Meilensteinen des 3. Jh.s n. Chr. aus der Provinz 
Pontus et Bithynia, die die Wendung ad fines aufweisen, gelangt sie im Vergleich mit Meilensteinen 
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aus anderen Provinzen zu der gut begründeten Hypothese, dass hier nicht die Grenze des städtischen 
Territoriums des jeweils genannten caput viae gemeint sein kann, sondern nur die Provinzgrenze, 
die Formel mithin elliptischen Charakter habe. solche Meilensteine finden sich an den großen 
Durchgangsstraßen in der nähe von Provinzgrenzen, nicht aber im inneren der Provinz.

séta Kilndjian untersucht die Funktion von Flussübergängen und Brücken am mittleren euphrat 
im Rahmen der römischen Grenzraumstrategien an der ostgrenze des imperiums, die er für die 
zeit vom 1. Jh. v. Chr. bis in severische zeit behandelt (De Zeugma à Mélitène: quelques passages sur 
l’Euphrate, 181–204). Der archäologische Befund dreier noch erhaltener Brücken über nebenflüsse 
des euphrat wird dabei zum Anlass genommen, über die Bedeutung von Flüssen im Rahmen von 
Grenz(zonen)konzepten zu reflektieren.

olivier Casabonne zeigt in einem knappen Überblick, der von der hethitischen bis zur römischen 
Reichsbildung reicht, dass das kilikische Taurusgebirge unter einem geopoli tischen Gesichtspunkt– 
ebenso wie der euphrat – weniger eine Grenze als eine Transitzone darstellte (Brèves remarques 
à propos du Taurus cilicien, 205-212). Beide Aufsätze zeigen für ihre Region noch einmal, dass 
vermeintlich natürliche Grenzen keine Demarkationslinien sind, eine erkenntnis, die nicht über die 
Thesen C. R. Whittakers hinausgeht.

Cristiana Doni rekonstruiert die Geschichte der Pisider, die namentlich zum ersten Mal bei Xenophon 
erwähnt werden, in vorhellenistischer zeit (The Pisidians: from Their Origins to Their Western 
Expansion, 213-227). Während die griechischen Quellen das Bild von isolierten, barbarischen Krieger- 
und Banditenverbänden zeichneten, zeige die archäologische und epigraphische Überlieferung, 
dass die Pisider sich bereitwillig ihren nachbarkulturen geöff net haben, zunächst der phrygischen, 
lydischen und persischen, bevor in spät klassischer zeit eine massive Hellenisierung zu beobachten 
sei. Die Polisbildung, die im Kontakt mit den Griechen erfolgte, sei durch die naturräumlichen 
Bedingungen von einander isolierter siedlungszentren gefördert worden.

Éric Raimond beschließt mit seinem Aufsatz über das Territorium und die Besiedlung Lykiens von 
der hethitischen bis zur klassischen zeit den zweiten Teil des Buches (Mythes, cultes et territoires en 
Lycie, 229-240). einleitend diskutiert er das Problem, dass die Grenzen Lykiens in vorhellenistischer 
zeit keineswegs so klar sind, wie zur hellenistisch-römischen zeit, als die Lykier ein politisches 
Koinon bildeten. Das von den Hethitern Lukkā genannte Gebiet, das nie zum hethitischen Großreich 
und seinen nachfolgereichen gehört hatte, umfasste ein Gebiet, das sich auch über Teile Kariens, 
die Kibyratis, Pisidien und Pamphylien erstreckte. Anschließend wendet sich R. der griechisch-
mythologischen Über lieferung zur Genealogie und Geschichte der Lykier zu, konfrontiert die 
Berichte Homers, Herodots und anderer mit den altorientalischen diplomatischen Quellen und 
vergleicht das ergebnis mit der lykischen Kultlandschaft. zwei zonen in Lykien ließen sich demnach 
unterscheiden: im zentrum um das Xanthostal siedelten die in der Bronzezeit wahr scheinlich aus 
Kreta eingewanderten Termilai (laut Herodot die selbstbenennung der Lykier), die die autochthonen 
solymoi an die Peripherie verdrängt hätten (Kibyratis, Termessos, Milyas).

Teil iii: Territoires, populations et échanges à l’échelle de l’espace civique

Hannelore Vanhaverbeke und Marc Waelkens gehen der Frage nach, weshalb das pisidische 
sagalassos in der Kaiserzeit über ein vergleichsweise großes Territorium (1200 km2) verfügte und 
zu einem regionalen zentrum aufstieg (La genèse d’un territoire. Le cas de Sagalassos en Pisidie, 
243-262). Auf der Grundlage verschiedener siedlungsgeographischer Modelle («siedlungskammer», 
«carrying capacity» etc.) werden die archäologischen Befunde gedeu tet und in eine hypothetische 
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entwicklungsgeschichte des sagalassischen Territoriums seit der späten Bronzezeit eingeordnet. 
Diese theoretische Perspektive vermag zugleich Ansatz punkte für weitere Grabungen ihres Sagalassos 
Research Project zu liefern.

Ausgehend von dem auffälligen interesse des Augustus und des Hadrian an der pisi dischen 
Colonia Antiochia widerspricht Hadrien Brun der communis opinio, die Vete ranen, die bei der 
einrichtung der Provinz Galatia 25 v. Chr. in Antiochia angesiedelt wor den waren, seien italischen 
Ursprungs gewesen (L’origine des colons romains d’Antioche de Pisidie, 263–287). er kombiniert den 
onomastischen Befund der Veteraneninschriften, die auffällige Gentilizien aus dem keltischen und 
etruskischen Bereich aufweisen, mit der histo rio graphischen Überlieferung zu den Aushebungen 
der Bürgerkriegszeit und kommt zu dem schluss, dass die legio V Gallica und die legio VII, deren 
Veteranen in Antiochia angesiedelt wurden, im Jahr 49 v. Chr. in der Baetica ausgehoben worden 
waren. sie stamm ten ihrerseits von Veteranen des scipio Africanus ab, die dieser in Transpadana, 
Picenum und etrurien rekrutiert und 206 in der Baetica angesiedelt hatte. 

Alexis Porcher untersucht anhand der spärlichen epigraphischen Überlieferung das Territorium 
von Termessos in der Kaiserzeit (Campagnes et habitats du territoire de Termessos, 289-300). Die 
umfangreiche, gebirgige Chora war seiner Meinung nach in Distrikte aufgeteilt, die von dörflichen 
zentren (apoikíai) wie ovacık im südwesten administriert oder von Kastellen (peripólia) wie Kerbessos 
und neapolis im osten nicht nur nach außen hin gesichert wurden, sondern deren Bevölkerung man 
von dort aus überwachte.

François Kirbihler erörtert die Ausdehnung des ephesischen Territoriums und die Bevölkerungsent-
wicklung der Polis von der klassischen zeit bis zum erdbeben 262 n. Chr. (Territoire civique et population 
d‘Ephèse, 301–333). Da bisher keine surveys publiziert und keine Grenzsteine gefunden worden sind, 
rekonstruiert K. die Ausdehnung der ephesischen Chora vor allem mittels der inschriften. Besonders 
seit der neugründung durch Lysander 294 v. Chr. lasse sich sowohl eine sukzessive erweiterung des 
stadtgebietes wie auch der Chora feststellen, die im 2. Jh. n. Chr. eine Fläche von ca. 1200 km2 erreicht 
habe. in Auseinandersetzung mit bisherigen schätzungen gelangt K. auf der Grundlage der Chi-
liastyes-inschriften zu dem ergebnis, dass ephesos im 2. Jh. n. Chr. eine Bevölkerung von 200–250.000 
einwohnern gehabt habe, womit der Höhepunkt eines kontinuierlichen Bevöl kerungswachstums 
nach den mithradatischen Kriegen erreicht worden sei. Unklarheit be stehe nach wie vor bei der Frage, 
ob sich ephesos nach der verheerenden epidemie 165-170 wieder erholt habe.

Das Territorium und die Geschichte des mysischen Parion in hellenistischer zeit untersucht Franck 
Prêteux (Parion et son territoire à l’époque hellénistique, 335–350). Die spär liche Überlieferung, 
insbesondere strabon, wenige inschriften und viele Münzen, erlaubt es nur festzustellen, dass Parion 
sein Territorium im Laufe der hellenistischen zeit – favorisiert von den Attaliden und den Römern 
– habe ausdehnen können. neben dem Fischfang habe der Weinbau eine zentrale Rolle für die Polis 
gespielt. Aufgrund zahlreicher Münzen in thrakischen Hortfunden gelangt P. zu der Hypothese, 
Parion habe bis zum Galatereinfall als Drehscheibe des Thrakienhandels gedient.

Den Abschluss des dritten Teiles bildet die Untersuchung von Claire Barat zu den politischen und 
ökonomischen Außenbeziehungen sinopes in klassischer und helleni stischer zeit (Sinope et ses 
relations avec la péninsule anatolienne, 351–375). nach einem geschichtlichen Abriss rekonstruiert B. 
die Verkehrs- und Handelsbeziehungen sinopes in Kleinasien auf der Grundlage von 19 Hortfunden 
mit sinopischen Münzen und 16 inschrift en, die Fremde in sinope bzw. sinoper in der Fremde 
dokumentieren. Abgesehen von der Frage, ob die inschriftliche Quellenbasis für weitreichende 
schlussfolgerungen aus reicht, kommen die beiden Karten, die die Verteilung der Hortfunde und 
inschriften darstellen, nicht so zur Deckung, wie die Verfasserin meint, so dass die von ihr benannten 
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vier Kontaktregionen sinopes sich so deutlich nicht eingrenzen lassen. Da B. gegen Walter Leafs These 
einer nur auf das schwarzmeergebiet ausgerichteten stadt argumentiert («Hongkong des schwarzen 
Meeres»), liegt der Fokus der Betrachtung auf Anatolien, während die schwarzmeerbeziehungen 
sinopes auch auf den Karten leider ausgeblendet bleiben.

Teil iV: Les identités culturelles, entre hellénisme et particularismes

René Lebrun zeigt in einem knappen exposé, dass trotz einer Überlieferungslücke vom 11.–6. Jh. v. 
Chr. die Lykier der klassischen zeit noch stark von ihrer luwischen Vergangenheit geprägt waren und 
eine Hellenisierung erst seit Alexander wirksam erfolgte (Les permanences culturelles louvites dans la 
Lycie hellénistique, 379–388). er weist dies am Befund einer onomastischen Kontinuität von orts- und 
Personennamen sowie von Kulttraditionen auf, wobei ihm die städte Xanthos, Pinara, Patara, Tlos, 
Limyra und Myra zum Beispiel dienen.

Guy Labarre befasst sich in kritischer Absetzung von der Forschung mit dem Men-Kult, wobei er die 
Begrenztheit und Unausgewogenheit der Überlieferung betont, die es nicht zulasse, weitreichende 
Hypothesen über die Herkunft, Geschichte und Verbreitung des Kultes zu formulieren (Les origines 
et la diffusion du culte de Men, 389-414). Dass die Masse der zeugnisse aus dem Kerngebiet des Kultes 
in Phrygien, Lydien, Pisidien und Pamphylien erst aus dem 2. und 3. Jh. n. Chr. stammt, während 
die frühesten Belege des Kultes seit spätklassischer zeit in der Diaspora (Attika, Delos und Rhodos) 
gefunden wurden (wo runter L. auch die zeugnisse aus Pontos zählt), erklärt er mit der späten 
Hellenisierung dieser Regionen. L. betont in diesem zusammenhang, dass der Men-Kult ein Produkt 
helle ni sierter indigener Kultpraxis und –repräsentation darstelle, ikonographie und epigraphic habit 
mithin ein ergebnis von Überformungsprozessen darstellten. er weist auch die These eines iranischen 
Ursprungs der Mondgottheit zurück, ohne deshalb für eine phry gische Herkunft zu plädieren. Dass 
sich der Kult, anders als der Kybele- oder Mithraskult, nicht außerhalb seines Ursprungsgebietes 
wirklich verbreitete, sieht man von den sklaven und Händlern ab, die ihn ‹exportierten›, erklärt L. 
damit, dass in den anderen Regionen der Mittelmeerwelt genügend Gottheiten anwesend waren, die 
die Kultfunktionen des Men – L. rekonstruiert diese aus den inschriften – erfüllen konnten.

Anders als die bisherigen Beiträge betreibt Jean-Christophe Couvenhes Quellenkritik einer 
Plutarchpassage (Lucullus 7,4–6), in der die Armee von Mithradates Vi. zu Beginn des 3. Krieges mit 
Rom beschrieben wird (L’armée de Mithridate Eupator, 415–438). er dekon struiert Plutarchs Diskurs, 
der von massiven Barbaren- und orientstereotypen geprägt ist, um unter Heranziehung anderer 
Quellen zu zeigen, dass die größtenteils ‹barbarischen› Truppenkontingente in ihrer Kampfweise 
nicht nur längst hellenisiert (zahlreiche griechi sche offiziere sind belegt), sondern auch zum Teil von 
römischen Überläufern ausgebildet worden waren.

Mit einer vorsichtigen Kritik an den Methoden, mit denen Louis Robert die historische Geographie 
Kleinasiens rekonstruierte, beschließt stephen Mitchell die Beiträge des Kolloquiums (L’olive, Louis 
Robert et la repartition de la culture hellénique en Anatolie, 439–446). Am Beispiel des olivenanbaus 
widerlegt M. die aus byzantinischen Quellen und neuzeit lichen Reiseberichteten abgeleitete These 
Roberts, in den Hochebenen Phrygiens und Kariens habe es keinen olivenanbau gegeben. er 
bekräftigt das anders lautende zeugnis strabons durch archäologische und archäobotanische Befunde 
und unterstreicht damit, dass die Geschichte einer Landschaft stärker von kulturellen als natürlichen 
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Gegebenheiten geprägt ist: so habe der olivenanbau in diesen Regionen zur römischen Kaiserzeit 
floriert, während er unter den osmanen wieder aufgegeben wurde.

•

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beiträge dieses Bandes einen guten einblick in die 
erforschung gerade der spät hellenisierten Gebiete Kleinasiens östlich der Ägäisküste geben. Damit 
geht eine Verschiebung des interesses von der Polis auf die Chora einher und zugleich eine erweiterung 
der historischen Geographie Louis Roberts um siedlungs geographische und naturwissenschaftliche 
Befunde. so erbringt jede studie in ihrem speziel len Bereich neue ergebnisse, auch wenn manche 
nur am konkreten Fall bestätigen, was die neuere Forschung bereits in anderen zusammenhängen 
erarbeitet hat. 

Dr. eckhard Meyer-zwiffelhoffer
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•

in dem von Altay Coşkun herausgegebenen Band sind neben der von ihm verfaßten ein führung 
und zwei weiteren Beiträgen aus seiner Feder sieben Aufsätze vereint, die auf Vorträge zurückgehen, 
welche die Verfasser in der ersten Vortragssektion der Tagung Zwischen Freundschaft und kultischer 
Verehrung. Formen und Wandel grenzüberschreitender Zugehörigkeit in der Antike (Trier, 19. bis 21. 
oktober 2007) hielten. es ist der zweite Band, den Coşkun zum Thema der amicitia populi Romani 
hiermit herausgibt.1 

in der einführung (11–27) präsentiert Coşkun skizzenhaft das Thema der amicitia «als politisch 
und sozial bedeutsames Phänomen der Römischen Geschichte» (11). in vier Kurzkapiteln werden 
das Konzept der amicitia in einem diachronen Querschnitt vom 2. Jh. v. Chr. bis zum 1. Jh. n. Chr. 
aufgezeigt (1. Kap.), ältere und neuere Forschungsbeiträge zum Thema vorgestellt (2. und 3. Kap.) 
und abschließend ein Vergleich zwischen der amicitia und dem für die diplomatischen Beziehungen 
ebenfalls wichtigen Konzept der syngeneia gezogen (4. Kap.).

Die Reihe der Beträge wird eröffnet von dem klassischen Philologen Craig Williams (W.) zum Thema 
Friends of the Roman People. Some Remarks on the Language of «amicitia» (s. 29–44). W. geht in seinem 
Beitrag der sprache der amicitia in den zwischenpersönlichen Be ziehungen und den theoretischen 
bzw. methodischen Problemen beim schreiben über freundschaftliche Beziehungen in der antiken 
(lateinischen) Kultur im allgemeinen nach. er verweist eingangs auf das semantische Phänomen, daß 
in jeder sprache die zahl vollkommener synonyme sehr klein sei und aus poststrukturalistischer 
Perspektive es keine völlige semantische Deckungsgleichheit zwischen verschiedenen sprachen geben 
könne. Dies gelte vor allem für Wörter, die sich auf soziale Beziehungen bezögen und in entsprechende 
konzeptionelle und soziale strukturen eingebettet seien. W. exemplifiziert dies an den lateinischen 
Begriffen rex und amicus und deren Übersetzungen ins englische, Deutsche und italienische, um 
hieran die Frage zu knüpfen, ob die mit «amicitia» belegten Beziehungen zwischen Personen oder 
Gemeinschaften als Beispiele für friendship, Freundschaft oder amicizia bezeichnet werden können. 
Anhand einer Reihe lateinischer Quellen kommt W. zu dem schluß, daß in der lateinischen Literatur 
als amicitia Beziehungen bezeichnet werden können, die entweder auf tiefer, gegenseitiger zuneigung 
oder offen auf dem Austausch (materieller) Gefälligkeiten beruhen können. W. untersucht ferner 
das Wortfeld zur Bezeichnung freundschaftlicher Beziehungen (amicus, familiaris, necessarius, 
sodalis) und stellt fest, daß amicus im sinne eines Terminus technicus für «Freund» ein breites 
Anwendungsfeld habe, und zwischen Personen (bzw. Gemeinschaften) verwendet werde, die gleichen 
oder ungleichen standes sein können, wobei im letzteren Fall hierarchische Unterschiede, wie sie z. B. 
zwischen patronus und cliens bestehen, euphemistisch hätten kaschiert werden können. 

Luis Ballesteros Pastor (B.P.) behandelt in seinem Beitrag Cappadocia and Pontus, Client Kingdoms of 
the Roman Republic from the Peace of Apamea to the Beginning of the Mithridatic Wars (188–89 B.C.) 

1 Der erste Band erschien 2005: Altay Coşkun (Hrsg.), Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen 
Prinzipat (Göttingen: Duehrkohp & Radicke).
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(s. 45–63) das Verhältnis zwischen den kappadokischen bzw. pontischen Königen und Rom in der 
zeit nach dem Frieden von Apameia und den Mithridatischen Kriegen. Rom habe dabei aktiv in die 
Auseinandersetzungen um die Thronfolge in Kappadokien eingegriffen, wobei es den Prätendenten 
durch ihre einflußnahme gelungen sei, jeweils unterschiedliche Gruppen von senatoren für sich zu 
mobilisieren, so daß der senat letztlich eine Doppelherrschaft etabliert habe. ziel Roms sei es jedoch 
insgesamt gewesen, das schwache kappadokische Königshaus der Ariarathiden vor Übergriffen der 
nachbarn zu schützen. Dieses interesse sei jedoch in Konflikt geraten mit der Protektion, die das 
pontische Königshaus bei gewissen einflußreichen Familien der nobilität genossen habe. B.P. sieht in 
diesen freundschaftlichen Beziehungen den Grund dafür, daß der senat erst spät zu einer Antwort auf 
die wiederholten Aggressionen aus Pontus gefunden habe.

 Johannes engels (e.) exemplifiziert in seinem Aufsatz Athenodoros, Boethos und Nestor: ‹Vorsteher der 
Regierung› in Tarsos und Freunde führender Römer (s. 109–32) am Beispiel der drei im Titel genannten 
Philosophen und Rhetoren der kilikischen stadt Tarsos die große Bedeutung, die persönliche 
nahverhältnisse östlicher Honoratioren zu führenden Römern in der römischen Außenpolitik 
der späten Republik bzw. der frühen Prinzipatszeit gehabt hätten. Als grundlegende Quelle dient 
e. die Geographika strabons, der sich ausführlich zur Geschichte der stadt Tarsos und zu den drei 
genannten Personen äußert. nach e. sei die stadtgeschichte von Tarsos in der epoche von Pompeius 
bis Augustus exemplarisch für andere kleinasiatische städte, in denen ebenfalls Angehörige der 
Honoratiorenschicht die Geschicke der stadt maßgeblich mitbestimmt hätten. in chronologischer 
Abfolge werden die drei Protagonisten in ihrem nahverhältnis zu führenden Römern vorgestellt: 
Boethos, der von M. Antonius nach der schlacht von Philippi als Vorsteher der stadt eingesetzt und 
einige zeit nach Actium von Augustus durch den mit sondervollmachten ausgestatteten Athenodoros 
ersetzt worden sei, der die unter Boethos angeblich verkommenen politischen Verhältnisse wieder in 
ordnung habe bringen sollen. Athenodoros, auch Kananites genannt, habe sich zuvor mehrere Jahre 
in Rom aufgehalten, dort auch den jungen octavian unterrichtet und später unmittelbaren zugang 
zu Mitgliedern des Kaiserhauses gehabt. nach seinem Tod sei er von dem Akademiker nestor als 
‹Vorsteher der Regierung› in Tarsos ersetzt worden. Auch nestor habe zuvor in Rom gewirkt und dort 
die Prinzen Marcellus und Tiberius unterrichtet. nach strabon habe die Herrschaft des Athenodoros 
und des nestor in Tarsos einen idealen zustand für eine griechische Polis herbeigeführt.

es folgt der zweite Beitrag von A. Coşkun mit dem Titel Das Ende der ‹romfreundlichen Herrschaft› 
in Galatien und das Beispiel einer ‹sanften› Provinzialisierung in Zentralanatolien (s. 133–64). C. 
sucht nach den Gründen für die Provinzialisierung des vormals von den romfreundlichen Königen 
Deiotarios Philorhōmaios (64–41/40 v. Chr.) und Amyntas (37–26/25 v. Chr.) regierten Galatiens durch 
Augustus, da dieser schritt nichts weniger als die Abkehr von der traditionellen indirekten Kontrolle 
durch romfreundliche Herrscher bedeutet habe. C. hinterfragt bislang in der Forschung vorgebrachte 
erklärungsansätze für die Provinzialisierung, die abheben auf die stabilität der Randzonen des 
imperiums, auf innerrömische politische Gegebenheiten, auf die Funktion der Klientelkönige als 
Weg be reiter für die Übernahme direkter römischer Herrschaft sowie auf die Gefährdung römischer 
Herrschaft durch die Galater. Unbeachtet in der bisherigen Diskussion sieht C. dabei den Faktor des 
Freundschafts- bzw. nahverhältnisses zum Kaiser. nach C. sei für das schicksal Galatiens vielmehr 
von Bedeutung gewesen, daß die Beziehung des Amyntas zu Augustus «im Wesentlichen funktional 
geprägt» (152) gewesen und es dem König nicht gelungen sei, das nahverhältnis zum Kaiser zu 
vertiefen. nach dem Tode des Königs habe sich Augustus keinem der potentiellen Thronanwärter 
hinreichend verpflichtet gefühlt, um ihn als nachfolger des Amyntas einzusetzen. zudem hätten 
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vermutlich ökonomische erwägungen eine Rolle gespielt, da Augustus Territorien für die Gründung 
von Veteranensiedlungen benötigt habe. 

Julia Wilkers (W.) beleuchtet in ihrem Beitrag Principes et reges. Das persönliche Nahver hältnis 
zwischen Princeps und Klientelherrschern und seine Auswirkungen im frühen Prinzipat (s. 165–88) 
die Genese persönlicher Beziehungen, die östliche Dynasten während langjähriger Aufenthalte in 
Rom zum Princeps hätten knüpfen können, sowie die Möglichkeiten für die Klientelkönige, aufgrund 
ihrer nahverhältnisse zum Kaiserhaus auf die Gestaltung römischer Politik und bisweilen auch auf 
die Thronfolge einfluß zu nehmen. W. verdeutlicht dies anhand konkreter Beispiele wie der Rolle des 
jüdischen Königs Agrippa i. bei der erhebung des Claudius zum Kaiser oder anhand der Unterstützung, 
die insbesondere das herodianische Herrscherhaus den Flaviern bei der Machtergreifung ge währt 
habe und dafür mit der Vergrößerung des eigenen Herrschaftsgebietes sowie mit ehrungen und 
Auszeichnungen belohnt worden sei. Aufgrund ihrer engen persönlichen Kon takte zum Kaiserhaus 
hätten sich die Klientelherrscher erfolgreich in das neue Herr schafts system Roms integriert und 
seien eine wichtige Größe im Machtgeflecht der frühen Kaiserzeit gewesen. Mit ihrer zunehmenden 
integration in und identifizierung mit der römischen Reichselite hätten sich die Klientelherrscher als 
abhängige Machthaber langfristig jedoch überflüssig gemacht.

Heinz Heinen (H.) stellt in seinem Beitrag Romfreunde und Kaiserpriester am Kimmerischen 
Bosporos. Zu neuen Inschriften aus Phanagoreia (s. 189–208) drei neue inschriften vor, die in den 
vergangenen Jahren bei Unterwassergrabungen vor der Küste der Taman-Bucht auf der östlichen seite 
des Kimmerischem Bosporos geborgen wurden und aus dem antiken Pana goreia stammen: Die erste 
inschrift betrifft das Grabdenkmal der Hypsikrateia, einer Konkubine des Mithridates Vi., deren 
name in einer männlichen Form (Hypsikrates) angegeben ist und damit die literarische Überlieferung 
bestätige. Die zweite inschrift ist eine Weihinschrift des bosporanischen Königs Aspurgos, der nach 
H. vermutlich in der zeit von ca. 10/11 bis 37/38 n. Chr. regierte. in dieser inschrift wird Aspurgos 
als philorhōmaios bezeichnet, während er in einer weiteren, bereits bekannten inschrift (CiRB nr. 
40) sowohl als philorhōmaios und zusätzlich mit dem Doppeltitel philokaisar kai philorhōmaios 
positiv belegt ist. H. fragt deshalb nach der entwicklung der Kaiser- und Romfreundschaft dieses 
Königs und kommt zu dem schluß, daß Aspurgos wie seine Vorgänger zunächst die Bezeichnung 
philorhōmaios als Bestandteil seiner Titulatur geführt habe und er zu einem späteren zeitpunkt 
durch den Kaiser ausgezeichnet worden sei. Die dritte inschrift ist eine Baseninschrift für den 
bosporanischen König Tiberios iulios sauromates ii. (reg. 173/4–210/1 n. Chr.), die vollständiger als 
andere inschriften Titulaturen und ehrenprädikate des Königs wiedergibt. sauromates ii. wird darin 
philokaisar kai philorhōmaios und philopatris genannt, womit einerseits seine Loyalität gegenüber 
Rom und andererseits seine Verbundenheit mit dem eigenen Vaterland zum Ausdruck komme. Den 
Titel philokaisar kai philorhōmaios haben, so H., die bosporanischen Könige bis ins 4. Jh. n. Chr. 
getragen und damit «länger als alle anderen Klientelkönige die Aufgabe von reges amici im Vorfeld 
des Römischen Reiches erfüllt» (206).

Coşkuns (C.) dritter, als Anhang bezeichneter Beitrag mit dem Titel Rückkehr zum Vertragscharakter 
der amicitia? Zu einer alt-neuen Forschungskontroverse (s. 209–30) ist eine Rezension zu Andreas 
zacks Dissertation.2 Darin setzt sich C. kritisch mit zacks Thesen zu den rechtlichen Bedingungen 
römischer Außenpolitik und der damit verbundenen Beweisführung auseinander.

•

2 A. zack, Studien zum ‹Römischen Völkerrecht›. Kriegserklärung, Kriegsbeschluss, Beeidung und Ratifikation 
zwischenstaatlicher Verträge, internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum 
Beginn des Prinzipats (Göttingen 2001).
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Der Band vereinigt eine Vielfalt von Perspektiven auf das Thema der amicitia. Wie bei einer 
Publikation zu einer Fachtagung nicht anders zu erwarten, treten die Autoren zumeist auch gleich in 
eine dichte spezial- bzw. Detaildiskussion ein, die beim Leser zum Teil ein hohes Maß an Vertrautheit 
mit Materie, involvierten Personen, Chronologie und Geographie des jeweiligen Themas voraussetzt. 
Damit wendet sich der Band in erster Linie (wenn nicht ausschließlich) an ein Fachpublikum, das 
hier zu diesem spezialthema in kondensierter Form eine Fülle an informationen und Anregungen 
zur weiteren erforschung der Feundschaftsverhältnisse zwischen Römern und Auswärtigen erhält. 
Um die Aufmerksam keit einer breiteren Leserschaft zu gewinnen, wäre es allerdings erforderlich, 
die Dar stellungen ausführlicher und zum Teil auch wesentlich lesefreundlicher zu gestalten. Auch 
wären etwa für den Beitrag von Luis Ballesteros Pastor Landkarten nicht fehl am Platz, da die vom 
Autor ganz selbstverständlich vorausgesetzten ortskenntnisse nur von spezialisten erwartbar sind. 
Als besonders anschaulich gestaltet erweist sich dagegen auch in der vorliegenden Form der Beitrag 
von Wilkers, die es versteht, dem Leser das nahverhältnis von Klientelkönigen zum Princeps anhand 
konkreter Beispiele eindrücklich näherzu bringen.

Dr. Konrad stauner
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