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V I . 

Ergänzungen zu den letzten Untersuchungen auf der 
akropolis. 

(S. P h i l o l . X X I I , p. 3 8 5 ) . 

V , D e r a l t a r d e s E l c u s i n i o n z u A t h e n , 
(Mit abbi ldung) . 

In der abhand lung über den athenischen Festkalender (Ph i lo ! . 

X X I I , p. 3 8 5 ) ist bereits a u f die fü l l e an t iker b i l dwerke hin
gedeute t , w e l c h e das äussere der P a n a g i a G o r g o p i k o , seit g r ü n -
d u n g dieser k i r che bis heute g e t r e u bewahr t hat. Be i dem unver 
kennbar g e w i c h t i g e n inhal te der meisten dieser f r a g m e n t e kann 
man nur bedauern dass s ie in den ä u g e n der j U n g e r n ant iquare 
so w e n i g beachtung g e f u n d e n haben, ungeachte t es w o h l die höch
s te ze i t sein mochte ihnen die verd iente a u f m e r k s a m k e i t z u z u 
w e n d e n bevor c l imat i sche und andere e i n w i r k u n g e n die e rkenn -
barke i t der sculpturen noch mehr abschwächen a ls dies schon ge 
schehen ist. 

Nächst j e n e m g r o s s e n zophorus mit dem ka lenderre l i e f , v e r 
dient ein anderes tek ton i sches w e r k besondere a u f m e r k s a m k e i t . 
E s ist ein t r i g l y p h o n aus pentel ischem in a r m e r , w e l c h e s die 
w a n d j e n e r k i rche über dem geblendeten ha lbkre isbogen der süd
l ichen e i n g a u g s t h ü r e z iert . M e i n e Ze ichnung desselben nach dem 
b i l dwerke l i eg t in der beg le i tenden bi ldtafel unter f ig . 1, ta f . I h ier 
b e i , der abguss selbst befindet sich unter den von mir im jähre 
1 8 6 2 zu A t h e n f ü r die Sammlung der ber l iner museeu e r w i r k t e n 
a b g ü s s e n , er is t mit der ca ta l ogsnummer 3 3 3 den abgüssen aus 
E l eus i s vere in t . Ich z iehe dies scheinbar w e n i g bedeutende f r ag -

1 5 * 
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ment d e s w e g e n hier z u r be t rach tung , w e i l dessen b i l d w e r k e eben 
so v ie le au fsch lösse über das cu l tusverbä l tn i ss A t h e n s zu E leus i s 
g e w ä h r t , a ls es andrer seits eben so viel noch zu lösende räth-
sel h ierüber in sich birgt . 

Schon in t ek ton i scher hinsieht steht d ieses t r i g l y p h o n a ls 
e inz iges beispiel se iner ar t da. W e n n in j e d e m t r i g l yphon eines 
dorischen t e in p e I h a u s e s n u r den metopen die anspie lenden 
b i l d w e r k e z u g e w i e s e n sind 1 ) , z e ig t das vor l i egende nicht blos 
die metopen sondern auch noch die t r ig lyphen damit a u s g e s t a t t e t . 
So l cher b i l d s c h m u c k , hier durch sacrale embleine g e b i l d e t , die 
u n v e r k e n n b a r dem cul tus der e l e u s i n i s c h e n D e m e t e r ent 
l ehnt s i n d , bekundet w i e das t r ig lyphon ein w e r k bilden hal f 
w e i c h e s dem dienste dieser go t t in g e w e i h t , auch nur d e s w e g e n 
mit den emhlemen desselben charakter i s i r t ward . 

G e w i n n t dasselbe schon hierdurch bedeutung. so erhöht diese 
noch der or t seiner au f f indung w e l c h e r zug le ich der seines Ur
sprunges i s t , nämlich A t h e n s e l b s t 2 } . A l l e s das w e i s t au f 
ein denkinal hin we lches einst dem s t ä d t i s c h e n cul tus der 
D e m e t e r - E l e u s i n i a z u g e h ö r t e , auch seineu Standort nur im E l e u 
s i n i o n u n t e r d e r b ü r g gehabt haben k a n n . 

A . F a c k e l n . U n t e r den e inzelnen sacralen emhlemen des
selben spr ingen zunächs t die f a c k e l n ins auge . D i e ers te tr i -
g l y p h e ist mit einem paare k r e u z w e i s e geordne te r facke ln be
d e c k t ; dieselben sind reich g e z i e r t , r i n g s u m mit g r ü n e n blattbüscheln 
in symmetr i scher a n o r d n u u g gerade so umgeben und umbunden, 
w i e man das an k r ä n z e n und fes tons w a h r n i m m t . An beiden f a k -
ke ln sieht man im re l i e f noch ke ine flamme a n g e g e b e n , s ie sind 
a ls noch nicht entzündet gedach t . D a s muss j e d e n f a l l s seine 
bedeutung haben , we i l es bei den eben so gebi ldeten f acke ln in 
fig. 3 und 4 in au f sa t z VI g le i ch fa l l s w i e d e r k e h r t , w e l c h e dort 
besprochen werden :)). 

1) Metopen mit anthemienwerk gefü l l t , aber von einem geräth, 
Tectonik d. Hell . taf. 10. fig. 1. Abwechselnd mit solchem und stier-
sehädeln, auch rosetten gefü l l t , Eoss, Theseion p. 12. 

2) Schwerlich wird jemand meinen können es sei das werk aus 
Eleusis nach Athen übergeführt. In jener zeit wo man die panagia 
Gorgopika ausschliesslich mi t marmorpl inthen antiker gebäude aufbaute, 
war noch eine solche fülle von sculpturresten zur nächsten hand , dass 
m a n eben die wände der kirche so reichlich mi t denselben ausstatten 
konnte ohne nach dem weit entfernten Eteusis greifen zu müssen. 

3) Siehe den folgenden aufsatz V I in hft 3, grosser altar zu Eleusis. 
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Nicht i m m e r s ind die f acke ln aus ho lzsp l iesyen und in ihrer 
g a n z e n körper l i chke i t z u m verbrennen g e m a c h t . ö e f t e r s hat 
man nur h ö l z e r n e , auch w o h l erzene s t ie le zum t ragen der 
w a c h s f a c k e l , a lso lampteren oder l ychnuchen ; diese sind im obern 
thei le r ö h r e n f ö r m i g gehöh l t und wüh l mit e iner t rompeten förmigeu 
meta l lenen hülse versehen , um die aus g a n z l angen dünnen wachs 
l ichten zusammengedreh te k e r z e au f zunehmen . F ü r solche röh
r e n a r t i g e st iele w o f ü r ich die beiden facke ln halte , g i l t recht 
e igent l ich der name n a r t h e x , mit we l chem häut ig die g a n z e 
f acke l bezeichnet w i r d 4 ) . Ueber inateriuL form und gebrauch 
von f acke ln ist bei e r k l a r u n g der b i l dwerke an der dresdner 
phauos - basis gesprochen , au f die ich hier ve rwe i se 

W i l l man legende und r i ten des e leusinischen he i l i g thums 
als maasgebeud zu g r ü n d e l e g e n , so möchten bei den eleusinien 
zwe ier le i f acke ln fü r j eden mysten im brauche g e w e s e n s e i n ; 
eine f ü r die t r a u e r f e i e r , eine andere g lück l i che fü r das 
f r e u d e n f e s t der* epopteia °j. 

In b e z u g a u f die erste f acke l , sind a l le feuer und l ichte 
w e l c h e bei t rauer fes ten brennen nach der alten d e n k w e i s e un
g l ü c k l i c h e und t raur ige flammen. D i e myst i schen brauche zu 
E leus i s lieben aber mit dem tage des t r a u e r f e s t e s , a lso mit 
s inkender sonne a n ; daher schwei fen auch die mysten am fo l 
genden l i cht tage noch bis zum eiubruch der nacht mit brennenden 
f acke ln u m h e r : sub sole clarissimo cum lucernis et faeibus orbi$ 
peragrant vastitatem (Aruob. 5 , 27 ) , und nach Apo l lodor ( 1 , a , 1) 
i r r t die g ö t t i n peta Xafinddcof f i / x r o t f ze xal iifitQag über 
den g a n z e n erdkre i s . 

D ie ses g i l t dem raube der P e r s e p h o u e , es stel l t das trauer-

4) Hölzerne lichthalter oder kerzenträger werdnn besonders erwähnt, 
Orelli Inscr. 2512: ante poriieum xylolycknun Proserpinae. — Cicer. 
ad Quint. Frat . 3, 7 ; haec scripsi ante lucem ad lychnum ligneolum, 
qui mihi erat periueundus. — U e b e r n a r t h e x v g l . P r o e l . a d H e s i o d . 
ü p . et D . 52. Brunck Anal. I I , 52, Fbanias Ep igr . I I , nvQutomw väq-

5) Archaeol. zeit. 1858. b i ldw. und forsch, nr, 116 Agg . ; mit ah-
bildungen. Der hier angeführte p h a n o s oder l a m p l e r auf der 
stele, zeigt dass diese form von fackelbehälter auch bei den Dionysie«, 
nicht aber blos bei fackelrennen gebraucht wurde. K r a t e r f ö r u i i g 
war der fackelhalter dessen sich die priesterin der Rhea in den myste-
rien des Sabazios bediente; er heisst kernos, die priesterin davon 
ro'f ogos oder auch die kratertragende. 

6) Ueber die religiöse bedeutung der flamme, vgl . den schluss des 
folgenden aufsatzes V I . 
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vo l l e i r ren und suchen der m u t t e r , nach der v o m Hades geraub 
ten tochter dar. W i e D e m e t e r h ierbei in t ie fer t r a u e r w a r , so 
auch die nachahmenden roysten, ihre facke l l i ch te s ind t r a u r i g e feuer . 
V o n der b e g e h u n g w i r d sehr r i ch t ig bemerk t 7 ) , man fe i e re den 
raub der K o r e , die Wanderungen und das t rauern der Deme 
ter , zu E l eus i s mi t f a c k e l n . D i e s e t rauervo l l e nacht fe ier des a u f -
suchens der P e r s e p h o n e , hat man bis noch j ü n g s t in den peribo-
l o s oder die au le des te lester ion selbst v e r l e g t ; ich g l a u b e mit 
unrecht . N e n n t P a u s a n i a s 8) ausdrück l i ch die ö'rtlichkeit E r i -
n e o s am K e p h i s s o s bei E l e u s i s , w o P l u t o n mi t der geraubten 
in den Hades h i n a b g i n g , so dar f man nicht z w e i f e l n dass h iermi t 
der Schauplatz j e n e r nächt l ichen fe ier angegeben sei. Im demos 
E l eus i s des landes A t t h i s , k e n n t denn auch der orphische hym-
nos ( X V I I I , 14) die g r o t t e mit der p for te , durch w e l c h e vom 
A i d o n e u s die geraubte P e r s e p h o n e h i n a b g e f ü h r t w a r d . D iese 
g r o t t e l a g mi th in a u f E r ineos . E r s t mi t dem augenb l i cke w o 
man zu E leus i s die mys ter ia der g ö t t i n s t i f te t und dogmat isch 
o r d n e t , k o n n t e der s ta t te E r i n e o s s o l c h e b e d e u t u n g be ige legt 
w e r d e n ; indem man ih r dieselbe aber b e i l e g t e , geschah das nur 
a u f g r u n d der n o t h w e n d i g k e i t eine fe iers tä t te z u r a u s f ü h r u n g 
dieses dogmat i schen a k t e s e r k ü r e n und s t i f ten zu müssen . Nach 
L a c t a n t i u s (Ep i t . d iv . I n s t i t . 2 3 ) scheint es als habe man die 
P e r s e p h o n e bei diesem suchen w i r k l i c h g e f u n d e n , dann unter 
f r e u d i g e m g l ü c k w u n s c h e die f acke ln von sich g e w o r f e n und hie-
mit das t rauer fes t gesch lossen . 

G l e i c h w i e legendar i sch nun D e m e t e r mit ihrer a n k u n f t im 
hause des K e l e o s zu E leus i s f a s t e n , irren und t rauer beendet , 
ihre re inen gewe ih ten sacra den K e l e o s m i t den seinen lehrt und 
sie zu r epopte ia ihrer mys ter ia f ü h r t , w i r d dies auch von den iny~ 
sten nach der ce remon ie bei E r i n e o s g e l t e n . M i t der epopteia und 
der e n t z ü n d u n g des re inen g e w e i h t e n feuers (des nvQ iv 'Elav 
cht), beg innt f ü r s ie der e in t r i t t in das te lester ion zu r an-
schau eines neuen gehe i l i g ten lebens . D iesen unterschied beider 
begehungeu w i e ihre f o l g e , b e z e u g t P l u t a r c h ausdrück l i ch % Noth -

7) Praepar. evangel. 2, 3, p . 6 2 : w nltirqy, xal ry» uQnayr^ xui 
tu neV»o; « i r a i f 'Mksvak <f«dot>/**. Ganz eben so G e m . A lex . Protr . 
p. 9. V g l . Hermann Gott . 'A l t . §. 55, n. 28. 

8) 1, 38, 5. 
9) Stobaeus Senn . 120, 28, p . 466. 
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w e n d i g e r w e i s e muss zw i schen beiden f e s t a b s c b n i t t e n , z w i s c h e n 
trauernacht und f r e u d e n n a c h t , eine lus t ra t i on der mys ten s tat t 
g e f u n d e n haben die w o h l durch den hydranos e r w i r k t w a r d . 

E s ist begreif l ich w i e man die a n d e u t u n g j e n e r ung lück l i chen 
f acke l nicht am a l tare e rwar ten d ü r f e , man in dieser fest l ich 
um kränz ten f acke l desselben die arcana oder sancta faxl0), 
die e h r w ü r d i g e und g l ü c k l i c h e facke l j edes mysten vor sich 
habe. D i e s e ist es mit we lcher er zum beginn der epopteia vor 
den herdal tar der gö t t i n t r i t t , um von ihm das mys t i s che l iebt , 
das fxvötrjQiaKop IIVQ, oder das feuer der D e m e t e r 1 1 ) zu g e w i n -
n e n , nachdem der stetig «qp' iatiag a l len v o r a n , dasselbe hier 
empfangen hatte. D e r t a g dieser f a c k e l b e g e h u n g ist lampadum 
dies 1L>J. E s ist sehr begreif l ich w i e diese so g e w e i h t e facke l 
ein g e g e n s t ä n d besonderen schmuckes w u r d e , und T h e o p h r a s t 1 3 ) 
den p lauderhaf ten auch dadurch character is iren k o n n t e , dass er 
ihn s o g a r w iedererzäh len lässt w e r in den mys tcr ien die schönste 
f acke l vor dem al tare der D e m e t e r brennen Hess. 

In dem b lä t terschmuck dieser facke l w i rd man wohl m y r t e 
e rkennen d ü r f e n ; mit dieser k ränz ten sich die mys ten und pr ie -
s ter , s ie w a r denn Per sephone he i l iges e igenthuni . A u c h h ier für 
g a b es eine legende. D i e gö t t i n selbst, hiess e s , habe diese 
p f lanze aus den drei g a b e n , we in epbeu myr te g e w ä h l t , die ihr 
vom D i o n y s o s damals angeboten wurden als er kam die seele 
der Seme ie von ihr zu erbitten und wieder h i n a u f z u f ü h r e n ; f ü r 
die m y r t e se i ihm denn von P e r s e p h o n e dieselbe gegeben u ) . D ie 
hor izonta len bindebänder der myrtenbüschel k ö n n e n nur k r o -
k o s f a r b e n e bänder s e i n ; denn bekannt l ich ( P h o t . XQOXIWV) 

mussten sich die mysten mit solchen schon den knöche l der rech
ten band und des fusses u m b i n d e n , auch w u r d e die myst ische 
w i e g e des Iakchos damit g e s c h m ü c k t . K r o k o s g a l t eben fü r ein 
mittel der ka thars i s . N u r seltsam dass sich in den zahlre ichen 
myster ienb i lderu der v a s e n , gerade dieses kennze ichen der k r o -

10) Juvenal . 15 , 140. Claudian. d. rapt. Proserp- 9. Scliol. Ar i -
s t o p h . R a n . 3 1 4 : xai dadag oi ftvaifu tfft^oy; xai (Hia nyorj ng 1% ccv-
TCSV iff i(itto. 

11) Schol. Aristoph. Ran. 343. Aristidcs, ürat . in Reg* T . I , p. 67, 
Just in . Orat. ad Graec. p. 11. 

12) Fulgent. Myth. 1, 10. 
13) Theophr . Charact. 3. Vgl . die fackelstiele fig. 3 und 4. 
14) Baumcultus d. Hell . p. 453. 
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kosb inden n i c h t an den m y s t e n findet G e s c h m ü c k t e f acke ln 
e r w ä h n t Ar i s tophanes ( V e s p . 1 3 7 3 und S c h o L ) , und noch heut iges 
tages besteht zu A t h e n diese s i t te der f a c k e l s c h m ü c k u n g in der be
merkbars ten we i se . W e r ge l egenhe i t hat te der g r o s s e n facke l -
process ion be i zuwohnen in w e l c h e r man zu ostern die k l inen mit 
den bi ldern des g e k r e u z i g t e n er losers , aus a l len k i rchen der 
s tadt nach der A g i a I rene f ü h r t , w i r d einen g le ichen Wetteifer 
um die schöns te a u s s t a t t u n g der wachs facke i , mit küns t l i chem 
l a u b - und b l u m e n w e r k w i e andrer ga rn i tu r aus vers i lbertem und 
v e r g o l d e t e m papier , w a h r g e n o m m e n haben. 

D a s s die f acke l im re l i e f noch ke ine flamme t r ä g t , e r k l ä r t 
sich mi th in aus dem r i t u a l , die g lück l i che facke l w i r d erst zur 
epopte ia e n t z ü n d e t ; an den bathra der daduchenbi lder d a g e g e n , 
findet sich s tets die brennende f a c k e l , we i l der daducb eine sol
che a l s ins ign ie seines amtes bes tänd ig t räg t w o er im ornate 
erscheint . F ü r das p a a r der f acke ln bietet ebenfal ls die s age 
a n d e u t u n g . Mi t zwe ien facke ln erscheinen D e m e t e r w i e P e r s e -
phone in b i l dwerken , nament l ich a u f münzen . U n t e r den re l ie fs 
dieser art m a g besonders e ines hervorgehoben s e i n , we l ches aus 
E leus i s s t a m m t , unter einem t rümmerhau fen dort im j ä h r e 1 8 6 2 
von mir h e r v o r g e z o g e n und im abgusse der ber l iner Sammlungen 
( C a t a l . n. 3 1 2 ) e inver le ibt w u r d e . D e m e t e r s teht hier mit 
z w e i l angen f acke ln h inter dem a u f se inem sch langen w a g e n hin
w e g f a h r e n d e n T r i p t o l e m o s ; eben so häl t sie z w e i facke ln a u f dem 
bekannten v o t i v b i l d w e r k e der P l y n e i s , we lches bei A g r a i g e f u n 
den ist und sich im berl iner museum befindet. Z w e i p in ien-
f acke ln en tzündet nach Ovid u , j die gö t t i n z u m aufsuchen der 
t och ter ; j e z w e i g e k r e u z t e aber brennende f acke ln bezeichnen die 
z w e i bathra von daduchenstatuen vo r den propy läen zu E leus is i 6 ) ; 
z w e i ko lossa le zehn f u s s hohe facke l s t i e le ( f ig . 2 ) von pentel i -
schem marmor gearbe i te t , a u f deren kapi te l len ohne zwe i f e i pha-
noi mit facke l l i chten s tanden , fand ich 1 8 6 2 noch a ls säulen g e 
nutz t in der k i r che A g i o s Z a c h a r i a s a u f der s ta t te des a l ten T r i p 
to lemos - tempels vo r E leus i s 1 7 ) . 

1 5 ) F a s t . 4 , 4 9 3 : Illic accendil geminas pro lampade pinus. Hinc 
Cereris sacris nunc quoque taeda datur. 

16) Alterth. v. Att ika. Deut. ausg. cap. 4, PI. 7, fig. 2 und 3. 
17) S. meinen bericht über die letzten Untersuchungen auf der akro-

polis von Athen , im frühjahre 1862, p . 226. E i n interessantes beispiel 
von einer frei aufgestellten kolossalen fackel, an welcher ein geflügelter 
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D a s l i ch t der g l ü c k l i c h e n f a c k e i k o m m t auch für den J a k -
chos in das sp ie l . L i b a n i o s s a g t 1 8) es w ü r d e n bei Erschei 
n u n g des l a k c b o s in der feier3 d ie f a c k e i n aus dem a n a k t o r o n er
hoben $ das g e w e i h t e f acke l l i ch t nennt Suphoc le s evi'ov TZVQ *9)» 

Eur ip ides nvQ ßaxyjiop 2 0) . W e l c h e s te i le f e u e r und l icht in 
den e leus in ien e innahmen 5 z e igen die w o r t e des C lemens ( P r o t r . 
I I , § . 225 p. 6 . S y l b . ) ; änocßeoot, c5 Ugotfapra, tu UVQ. atde-
a&/jt(s Sadoi>xG, tag Xapsrddag* ilty%£i oov top V a x j j o r to qpa>£. 

B . M o l u i k ö p f c . M i t den f acke ln s ind drei m o h n k ö p f e an 
l a n g e n Stenge ln g r u p p i r t ; über ih re bedeutsa inke i t g i eb t d ie 
t empe l l egende au f seh luss . D e r mohn ist das he i l ige g e w a c h s 
der e ieus in ischen D e m e t e r , cereale papaver u); ^noaveg w e r d e n 
ausdrück l i ch un te r dem hei l igen apparate der e leus in ien g e n a n n t 2 t ) 9 

m o h n k ö p f e s ind neben der ähre das v o r n e h m s t e emblem w e l c h e s 
D e m e t e r in b i l d w e r k e n t rägt . A t h e n i s c h e m ü n z e n .mit der bei* 
s chr i f t JQEy ze igen a u f der Vorderse i te den k ö p f der D e m e t e r , 
a u f der r ü c k s e i t e aber z w e i ähren und einen i n o h n k o p f s t e n g e l , 
durch ein band zum s t rausse v e r e i n i g t D ie s a g e läss t 
d ie g ö t t i n nicht al lein den mohn finden, s ie erzäh l t auch von ei
nem athenischen j ü n g l i n g e M y c o n ( M / / x « r ) , w e l c h e r ein so g r o 
sser l i eb l ing derselben g e w e s e n s e i , dass s ie ihn beim tode in 
den mohn v e r w a n d e l t habe uod denselben ihrem e ignen s c h ü t z e 
vorzubeha l t en befahl 2 4 j . 

i n f o l g e se iner medic in ischen e igenscha f t b e w i r k t der g e n u s s 
des m o h n s einen fes ten s c h l a f , mi t dem sch la fe Vergessenhe i t 
s chmerz l i cher er innerunge i l a 5 j . Ist er schon deshalb a l s t ref fendes 
Wahrze i chen den bi ldern des dämon H y p n o s in die band g e g e b e n , 

knabe hinauf langi um seine fackei zu entzünden, fiüdet sich in dem 
relief bei Righett i , Descr. d. Campidogl io T a v . C L X . 

18) T o m . I V , p : 1 8 9 . c. 22. R e i s k . <i>aai fciy rov fivGnxov ßax~ 
X*VQVTU xai dffdov^ovMTa, xai Tag lg UVCCXTOQOV Xajunädag atMgovvm, 

1 9 ) A n t i g . 9 6 4 : kiiov re nvQ, Schol . : rö vnb rmv ßax%tvv aiQo/utyov 
ist ralg Jtoi/vmaxfcig dadövj(£aig. 

20) Eur ip . Ion. 1125. 
21) Serv. Verg . Georg. 1, 212. 
22) Clemens A lex . Protrept . 11. §. 22 K lo tz . 
23) G. Hunter. Tab . 12, fig. 17. 
24) Etyn i . M . 583 , 56. Serv. Verg . Georg. 1 , 212. 1 , 78. Ec l . 2? 

47, wo auch Papaver als name des jüngl ings vorkommt welcher in mohn 
verwandelt wurde. 

25 ) Ser. V . A . 4 , 4 8 6 . H e s y c h . Myxtwtg* noa ng Irftyp ijunoiövmx. 
SehoL Nicandr. A lex . 4 3 3 — 4 3 4 pt]xwvnov tig vnvw. l ieber die Wir
kung des Hypnos, vg l . Ürph. Hymn . L X X X V L 
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w i r d auch se ine V e r w e n d u n g in den mys ter ien dem entsprechend 
zu deuten sein. D i e l egende nach w e l c h e r die cu l tusr i ten zu E l e u -
sis geb i ldet w u r d e n , Hess die g ö t t i n selbst den mohn als mit te l 
gen iessen um nach ihrem schmerz l ichen irren und fasten ruhe z u 
g e w i n n e n . E s heisst v o n i h m : ' quod Ceres usa est eo ad oblitio-
nem doloris G e n a u deutet Ov id 2 7) a u f die en t s t ehung dieses 
g e h r a u c h e s , a u f die ze i t l age se ines g e n u s s e s bei der fes t fe ier 
h in . D e m e t e r habe a u f dem w e g e vom brunnen K a l l i c h o r o s nach 
dem hause des K e l e o s , mohnköp fe (soporiferum papaver) abgepf lück t 
und den brennenden h u n g e r nach so l a n g e m fas ten damit g e 
st i l l t ; es sei das aber beim anbruche der nacht g e w e s e n , aus 
dem g r ü n d e auch diese ze i t f ü r die mys ten zu r speise des 
n iohnes nach den fas ten gese t z t . So l l die go t t i n nun im 
hause des K e l e o s dem knaben T r i p t o l e m o s ebenfal ls von diesem 
mohne i n m i l c h g e m i s c h t (papavera cum tepido lade) zum 
sch lummerbr ingenden t r ä n k e gere icht haben , so w ü r d e solche mi-
s c h u n g die mohnspe ise der mys ten angeben , w e n n diese nach dem 
irren und suchen bei E r ineos am K e p h i s s o s , w i e d e r zu E leus i s 
a n k a m e n und mit dem g e n u s s e des mohnes fasten w i e trauer zu 
g le ich beendeten. S o macht dies den Übergang z u r g lück l i chen 
f acke l , und man hat nicht ohne rei f l ichen bedach t , h ier w i e in 
fig. 3 , den mohn als Sinnbild der L e t h e , des vergessenmachens 
von t rauer und le id , mit der g lück l i chen f acke l vere in t . 

C . P l e m o c l i o c . V o r der zwe i ten t r i g l y p h e , a u f e inem k u 
busar t igen v o r s p r u n g e , s ieht man eine e i g e n t ü m l i c h g e f o r m t e 
v a s e w i e s ie in so lchem schema sons t nicht unter den an t iken 
thonsrefässen v o r k ö m m t . Ihr bauch ist k r e i s e i f ö r m i g , sehr spi tz 
nach dem breiten fusse zu v e r j ü n g t , die Öf fnung des k u r z e n hal -
ses mi t z ier l ichem decke l gesch lossen , l i nks und rechts s p r i n g t 
e iu k le iner henke l vom bauche ab. U n v e r k e n n b a r ist das die ir
dene p l e m o c h o e . S o erscheint diese v i e l f ä l t i g a u f dem revers 
a then ischer münzen v o m ä h r e n k r a n z e u m g e b e n und mit 
AQE beze ichnet , w ä h r e n d der avers einen D e m e t e r k o p f z e i g t 2 8 ) . 

2 6 ) S e r v . 1. c . 1 , 2 1 2 . 1 . 7 8 ad dolorem olwiscendum in poiionibus 
datur e t c . 

27) Fast. 4, 531 Agg. Orph. H y m n . X U , 4. 
28) Hunter. Tab . 12, fig. 12. 13. E ine zahl kleiner erzmünzen die

ses gepräges in dem münzeabinet des berliner museums. In der be-
schreibimg der eleusinischen plemochoe bei Athenäus (p. 496 a) axtvog 
xtga/Atov? ß$(Aßix£(?ts io*Qt*töv tffftf/?, sind weder deckel noch die bei-
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Bere i t s Ton S t u a r t (A l ter t l i . v . A t h e n ? d. a u s g . , l ief . 2 7 , p l . 5 ) 
ist e ine so lche inUnze mi t dem gerä the publ ic irt . Z u w e i l e n er 
sche inen ihre henke] mit e inem m y r t e n z w e i g e besteckt , ein pa lm
z w e i g l i eg t daneben 8 9 ) ; im ersteren erkennt man den he i l igen 
k r a n z z w e i g der m y s t e n , der andere m a g au f den eleusinischen 
agon h indeuten. 

D a s v o r k o m m e n der p lemochoe hier, am al tare des K leus in ion 
zu A t h e n , ist in sofern m e r k w ü r d i g a ls man bisher angenom
men hat , es sei dieselbe nur in E leus i s am sch luss tage der Init iation 
gebrauch t , we lcher davon auch den namen P l e m o c h o a i t r u g 3 0 ) . 
W i e ist dann ihr v o r k o m m e n am a l tare in A then zu erk lären ? 

D a s sacrum we lches mit dem g e f ä s s e an j e n e m tage ver
r ichtet w u r d e ist bekannt . K s dienten z w e i p lemochoen mit was* 
ser g e f ü l l t , um z w e i spenden zu g i e s s e n ; die eine g o s s man 
nach os ten , dem s i tze der o lympischen z u g e w e n d e t , sah dabei 
zum hiinmel a u f und r i e f bittend „ r e g n e d u " ; nach a b e n d , dem 
s i tze der cbthonischen h i n g e w a n d t und dabei zur erde nieder
b l ickend, g o s s man die andre p lemochoe unter dem ausru fe „br inge 
h e r v o r " 31 j . D a s w a r die schlussbitte an die mächte w e l c h e oben 
und unten w a l t e n , um g e w ä h r u n g des menschennährenden segens , 
w i e sie dem ge i s t e der g a n z e n cereal ischen fe ier entspr ich t ; sie 
s t immt auch sehr woh l mit dem ä h r e n k r a n z e we lcher auf j enen mün 
zen das w a s s e r g e f ä s s umgiebt . E ine ansp ie lung nur a u f todten-
cu l t , w i e man w o h l g e m e i n t hat , kann ich in der ceremonie nicht 
f inden. W e m fiele auch bei dem ve, nicht j e n e s schöne gebet 
der A t h e n e r ein welches Marcus A n t o n i n u s ( 5 , 7) übe r l i e f e r t ; 
vtyor, vaovy w q>tXa Ztv} xard TIJV dgotnag tr^ 'AOr/ralüdp xul 

D . K y k c o n s c i i a l c . A u f den ersten metopentafe ln sieht 
man eine flache t r i n k s c h a I e 3 2) , die ursprüngl ich irden, später 
aus si lber getr ieben sein m o c h t e , w ie dergleichen phialen der 

den henkel angegeben, welche in den bildwerken stets dies gefäss zeigt. 
Schon Lenormant , Recherche p. 397, hat hier eine plemochoe erkannt. 

29) Hunter Tab. 11, F ig . 22. 
30) Hierüber zuletzt A . Mommscn , Heort. p. 2 3 0 - 2 3 1 , wo Eleusis 

als statte der plemochoai festgehalten wird. 
31) Das allein scheint mir der sinn dieser formel bei Proclus ad 

Plat . T i m . p. 293 , wo es heisst ti$ piv top ovQavov avaßkmoyng 
Ißomv „vli1' ( L o b . vt), y.amßk^l'ctpit<; dt *fe T^V yrjv ttroxvii' ( L o b . xvi). 

32) Eoss (Theseion, p. 11) hat sie für ,.ein zierliches rad" gehalten. 
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gottin a l s anatheniata g e s t i f t e t w e r d e n 3 3 ) D a s s s ie den sacra 
der e leus in ischen D e m e t e r a l le in z u g e b o r e , ve r rä th die cereal i -
sche a n s p i e i u n g der s y m b o l e w o m i t i h re l ippe beze ichnet ist . 
D e n n aus den e i c h e l f r ü c h t e n h i e r , e r k e n n t man in d ieser 
phia le j e n e s bunt ge t r i ebene g e f ä s s zum g e n u s s e des mys t i s chen 
k y k e o n , das uiokav ayyog iv <$ Kvxeco* iv£xsirou). E i n e 
b losse spendescha le , d ie bei j e d e m andern Opfer v o r k ö m m t , w ü r d e 
h ie r w e d e r e inen b e s o n d e r n b e z u g a u f e leus in ische sacra aus
s p r e c h e n , noch die e i che l f rüchte in ihrer bedeu tung e r k l ä r e n ; a u f 
l e t z te re aber k a m es g e r a d e bei der k y k e o n s c h a l e an , s ie enth ie l 
ten e ine l egendar i sche m a h n u n g zum d a n k e g e g e n die g ö t t i n . D a 
näml ich den hauptbes tandheü des e leusinischen k y k e o n g e r ö s t e t g e r -
s tenmeh l a u s m a c h t e , so l l ten sich die mys ten im anb l icke der scha le 
und beim g e n u s s e desselben, an se inen g e g e n s a t z , an die u r s p r ü n g 
l i che rohe n a h r u n g der e ichelspeise er innern w e l c h e die menschen v o r 
der s e g e n s g a b e der D e m e t e r f r u c h t g e n o s s e n 3 5 ) . F ü r d iese symbo
l ische m a h n u n g spr icht unter anderen besonders e ine a l te he i l i ge , 
acht a then ische s i t te . D e r re f ra in j e n e s l iedes das von e inem g l ü c k 
l ichen knaben (afxqu&ahtjt;) g e s u n g e n w u r d e , der zu A t h e n an den 
hochze i t s f e s ten m i t g i n g , l a u t e t e : scpvyor xaxov ^ £VQOP uptwov. 
D i e s e w o r t e sp ie l ten a u f die bedeutung der e i c h e l f r ü c h t e 
an mit w e l c h e n er b e k r ä n z t w a r , im g e g e n s a t z e z u dem mit 
b r o t e n g e f ü l l t e n l i knon w e l c h e s er t r u g 5 0 ) . 

In dem bekannten s y n t h e m a der e leus in ischen m y s t e n 3 ? ) 
he i ss t es v o m k y k e o n : „ ich habe g e f a s t e t ; ich habe den k y k e o n 
g e t r u n k e n ; ich habe aus der c is ta g e l a n g t ; nachdem ich davon 
g e k o s t e t , habe ich es in den k a l a t h o s z u r ü c k g e t h a n , und aus dem 
k a l a t h o s in die c i s ta " . D i e l egende im homerischen h y m n u s v . 2 0 6 , 

33) Eph imer . archaeol. 1860, 55, n. 4097, 6. 
34) In der orphischen atrophe bei Clem. Alex. Protrept. c. I I , § . 

21. K lo tz , pag. 6. Sylb. 
35) O v i d . F a s t . 4 , 4 0 0 Prima Ceres homine ad meliora alimenta vo-

cato | Mutavil glandes utiliore cibo. D i e e iche h ie l t m a n für die 
erste pflanze welche die erde nur hervorgebracht habe, ihre fruchte soll
ten die älteste nahrung der menschen se in; Plutarch. Fragm. I X . 

36) Plutarch. Proverb. quib. A lex , usi sunt X V I , mit der erklärung 
ftfqpaivov di o>$ dnttAatevTQ fiif xr^v äyawv xai nalattiv diairav, *VQ%-
xaG* di Tt}v yptQov TQoqriv. V g l . Demosth. pro Corona p . 314, wo d ie 
selbe formel von den mysten nach der weihung gesprochen wird wel
che Aeschines und seiue mutter vornahmen. A l s athenische sitte, Phot . 
Ifvyou xaxov. V g l . Leutsch zu Zenob . I I I , 98. 

37) Clem. Alex. Protrept. c. I I , §. 21. K lo tz , pag. 6. Sylb. 
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übergeht den genuss des mohnes, sie nennt bloss den t rank des 
k y k e o n 3 8 ) o h n e w e i n m i s c b u n g a ls ers te e r q u i c k u n g welche 
der g ö t t i n , nach dem ruhelosen suchen und t a s t e n 8 3 ) , im hause 
des K e l e o s zu E leus i s gere ich t w i rd *ü ) . W i l l man beides verein 
n igen , so hätten die mysten erst nach der mohnspeise am Schlüsse 
des suchens, den k y k e o n g e t r u n k e n . 

Ist nun klar dass der mehl t rank des k y k e o n die fasten be
e n d e t e , dabei g e w i s s dass ihn D e m e t e r zu E leus is schon vorf in
det und mit ihm gast l ich begrüss t w i r d , so l eg t das ein zeugn i ss 
von der thatsache ab w i e nicht erst von D e m e t e r , d. h. mit 
Stiftung ihres cul tes , die acker f ruch t nach E leus i s g e b r a c h t , oder 
von ihr deren beste l lung dem T r i p t o l e m o s ge lehr t s e i ; v ie lmehr 
spr icht es best immt aus w i e die ackercu l tur hier in der alten 
S a i s a r i a schon bestand ehe der name E leus is gese t z t w i r d . 
D a s g e s t e h t auch der hymnus unverholen ein. fn den Strophen 
3 0 5 ägg. w i e 4 5 0 sagt e r , dass bei epiphanie der gö t t i n zu 
Eleus i s die a c k e r p f l ü g u n g und saatenbeste l lung a u f R a r i o n längst 
geübt w o r d e n se i ; ihr zürnen nur habe b e w i r k t dass die arbeit 
der pf lüge vergebl ich g e w e s e n , wei l die saat nicht hätte ke imen 
k ö n n e n ; a ls aber die tochter ihr w ieder z u g e f ü h r t w o r d e n wäre» 
habe sie die saaten wieder aufsprossen lassen und ein segens -

j ä h r g e g e b e n . 

N immt man zu diesem hinzu dass in der that die o rg ien 
„der g rossen g ö t t i n n e n " zu Ph l ya i in A t t i k a , we i t ä l ter s ind a l s 
die org ien zu E leus i s w o j e n e g rossen go t t innen nur unter ver 
änder ten namen erscheinen ( W e l c k e r , Gö t te r l . 1, p. 3 2 2 ) , so w a r 
es g e w i s s v o l l k o m m e n berecht igt w e n n ich in den agrar ischen 
er innerungen an S k i r o n und H i e r a s y k e n ) behaupten konnte , dass 

38) Beim schol. Nicandr. Alex. 130 weist Demeter in ihrer betrüb-
nies ausdrücklich den wein zurück was indess auf den frühzeitigen Wein
bau um Eleusis schliessen lässt; dass kein wein der Demeter gespen
det werden durfte, hebt Macrobius (Saturn. 3, 11) hervor. Dass an
statt Keleos H i p p o t h o o n gesetzt i s t , ändert den sinn der legende 
n ich t ; es beweist nur wie der mystische kykeon o h n e wein gemischt, 
also nach dem hymnus nur aus mehl wasser polei bereitet ist. Zum 
gewöhnlichen kykeon diente gerste honig wein wasser käse. Hesveh 
kv**w. Schol. Horn. Odyss. K , 290. 

39) Demeter im ö r p h . Hymn. X L 1 , 3 : rt non jua<mvov<sa nokv-

40} Clem. Alex . c. I I , § . 20, von der Baubo : voiyn xvxtwva «t/r?. 
41) Phi lol . bd. X X I I , p. 262. 
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die Buzyge t i ihre thä t i gke i t in A t t i k a l a n g e zei ten schon vo r der 
D e m e t e r - E l e u s i n t a g e ü b t hä t ten , d ieses a rva le col legiura u r sprüng 
lich auch nur mi t der a l ten pe lasg ischen D e o - T h e s m o p h o r o s in 
pr iester l ichem b e z u g e g e s t a n d e n habe. D e n n w e n n die Überliefe
r u n g in j e n e m h y m n u s selbst das R a r i o n als v o r T r i p t o l e m o s 
schon bestel l t s i c h e r t , w i e ha t te die thr ias ische f ruchtebene der 
kek rop i s chen z e i t , oder der b u z y g i s c h e acker am S k i r o n uebst 
dem unter der a k r o p o l i s , n icht höheres a l ter haben sol len a ls die 
ze i tphase w o D e m e t e r von E ieus i s bes i tz n immt und das R a r i o n 
dem T r i p t o l e m o s als b u z y g e s übergiebtif I s t doch j e n e r hochal te , 
dem at t i schen lande ursprüng l i che h e r o s , w e l c h e r in bäuerl icher 
t racht , mi t dem Wahrze ichen der bodencul tur , der p f lugs te rze be
w a f f n e t , summt Ä t h e n a , T h e s e u s und H e r a k l e s den A t h e n e r n in der 
schlacht von Mara thon z u r hü l f e erschien , auch al len vo ran die 
P e r s e r n i ederkämpf te 4 2 ) , bereits der dama l igen b e v ö l k e r u n g schon 
so unbekann t g e w e s e n dass man in De lph i um diesen mits tre i ter 
a n f r a g e n m u s s , j edoch vom orake l auch nur die a n t w o r t e rhä l t : 

den heros Echet la ios in ihm zu ve rehren . 
K o m m t nun j e n e k y k e o n s c h a l e unter den cu l tussymbolcn 

am athenischen a l ta re v o r , so e rg ieb t sich doch h ieraus u n z w e i 
f e lha f t der gebrauch dieses g e r ä t h e s mit se inem myst i schen t r ä n k e 
a u c h b e i d e n c e r e m o n i e u i m E l e u s i n i o n z u A t h e n . 
V e r m i s s t man d a g e g e n andere bedeutsame g e r ä t h e des e leusin i -
schen d ienstes , w i e die g e r s t e n ä h r e n - garbe und c i s t a , den ka!a-
thos und das g i e s s g e f ä s s , dann muss man berücks ich t igen w i e 
dieses t r y g l y p h o n nur e i n e se i te des a l tares w i e d e r g i e b t , mithin 
sehr w o h l a u f seiner f o r t s e t z u n g an den andern seiten desselben 
a l tares von diesen feh lenden emblemen mehre gebi ldet sein 

k o n n t e n . 
E . B u k r a n o n . D i e z w e i t e der metopen fü l l t der k ö p f 

e ines g e o p f e r t e n r i n d e s w e l c h e r se iner haut entk le idet ist . 
D a s s man einen r inderschädel vo r sich habe, verrathen die k u r 
zen j u n g gespros s ten h ö r n e r an dem b u k r a n o n in fig. 3 , we l ches 
noch mi t der haut bek le ide t i s t D a mit dem abhäuten aber die 
hörner fa l len , s ieht man an dein schädel hier nur die w u r z e l n 
derselben n o c h ; um diese sch l ing t s ich, als zeichen der consecra-
t i o n , e ine w o l l e n e in a s t r a g a l e n f o r m g e k n o t e t e opferb iude die 

42) Paus. 1, 15, 4 ; 32, 4. 



D e r a h a r des E leus in ion . 2 3 9 

v o r der st i ra heruia g e h t und zu beiden sel ten herab häng t . 
D u r c h so lche tän ien w e r d e n bekannt l ich die z u m ep fe r er lesenen 
th iere consecr i r t , w i e zah lre iche b i i d w e r k e bewe i sen ; auch k o n n t e 
w o h l P a u s a n i a s nur au diesem zeichen j e n e s erzene r ind vo r dem 
T r i p t o l e m o s t e m p e l zu A t h e n , a ls eben zum o p f e r g e f ü h r t e rkennen . 
E s findet sich übr igens d u r c h g ä n g i g als s i t t e , das bukranon des 
geop fe r ten th ieres mit tänien und blumen und b la t tgewinden ge 
z i e r t , an den a l tären als zeichen ihrer bes t immung zu b i l den ; 
zah l re iche w o h l erha l tene a l tä re ze igen dies. T h e o p h r a s t (Cha -
ract . 2 1 ) k o n n t e es daher als zeichen der eit len vornebmthuere i 
e ines menschen h e r v o r h e b e n , w e n n ein solcher den k ö p f des 
von ihm vo r dem a l tare geop fe r ten ochsen so g e s c h m ü c k t v o r 
seinein hause a u s h i n g , um den leuten zu ze igen dass er eben 
einen ochsen geop fe r t habe. 

D i e ansp ie lung des bukranon am a l tare ist mithin deutl ich 
g e n u g ; s ie bezeugt nur w a s inschr i f t l iche Urkunden melden dass 
r inder , wahrsche in l i ch k i i h r i n d c r , der e leusinischen D e m e t e r z u m 
opfer fa l len . Ersche in t diese andeu tung am a l tare zu A t h e n , dann 
bezeichnet sie auch hier ein r indcropfer zu r begehung der eleu-
s in ien. D a r a u s Hesse sich f o l g e r n dass ke ines j e n e r s c b w e i n e 
w e l c h e die inysten zur r e i n i g u n g als vorop fer f ü r die we ihe dar
br ingen , au f dem a l tare geop fe r t w i rd . 

F . D a s t r y g l y p h o n a l s t l n i n k o m a d e s a l t a r e s . W i e 
bereits e r w ä h n t ist dieses t r ig l yphon schon v o n S t u a r t 4 ; i ) m i tge -
thei l t . Se ine Ze ichnung enthäl t j edoch i r r t h ü m e r , we lche die 
ine in ige b e r i c h t i g t ; obwoh l ich g laube in diesen iri thümern die band 
des R e w e t t zu e rkennen , da S t u a r t selbst uberal l nur treu g e 
ze ichnet hat. D e r verg le i ch beider ze ichnungei l erg iebt dass bei 
S t u a r t die k y k e o n s c h a l e a u f die s te l le des bukranon gese t z t ist , 
und u m g e k e h r t ; eben so sind die e iche l f rüchte ihrer lippe nicht 
a ls so lche g e z e i c h n e t , ungeachte t sie im re l ie f schar f a u s g e p r ä g t 
s tehen . A u c h d ie beiden facke ln haben nichts v e r s c h i e d e n e s in 
der f o r m , s ie sind einauder absolut g l e i c h , selbst unter den zer 
s tör ten thei len e rkenn t mau die vo l l ige Übere inst immung beider. 
End l i ch hat das mono l i the w e r k nur z w e i t r i g l yphen und z w e i 
metopen , die dr i t te t r ig l yphe mit dem facke lpaare ist z n s a t z des 
R e w e t t . Von dem k y m a t i o n we lches das kapi te l l der t r ig lypben 

43) Alterth. v . Athen. Deutsch, ausg. lief. X X V I I , pl . 1. 
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bi ldete, s ind k a u m erkennbare re s te noch vorbanden ; der st ier-
schädel hat aber n i e h ö r n e r g e h a b t , denn die g e k n o t e t e 
tänie i s t im h intern thei le der u m s c h l i o g u n g unverdeck t zu sehen. 

Se i t se inem b e k a n n t w e r d e n ist dies w e r k für das t r ig l yphon 
eines t e in p e l h a u s e s der D e m e t e r im E leus in ion zu A then 
geha t ten w o r d e n 4 4 ) ? an das t h r i n k o m a des al tares hat man 
n icht gedacht . D e r i r r thum ist begre i f l i ch , er en t sprang nur 
aus n i ch tbeachtung der w i r k l i c h e n maasse des Werkes , diese 
s ind auch bei S t u a r t nicht in i tge the i l t , obwohl die entscheid 
d u n g in ihnen l iegt . J e d e r mit der a l ten baukuns t ver t raute ar-
c b i t e k t , w e n n er die g e r i n g e n maasse von höhe und a x e n w e i t e 
der t r ig lyphen e r w ä g t , sieht leicht w i e die a b k u n f t von einem 
t e m p e l h a u s e n icht mög l i ch sei. D i e höhe der t r i g l yphen 
einschl iessl ich ihres zers tör ten k y m a t i o n , beträgt 1 f u s s 8 zo l l , 
d ie a x e n w e i t e derselben 2 fuss 5 z o l l ; l e t z tere aber w ü r d e eine 
a x e n w e i t e ihrer dor ischen säulen von 4 f u s s 10 zoll v e r l a n g e n 
sobald e i n e t r i g l yphe über dem in terco lumnium stehen sol l te . 
Den untern durchmesser dieser säulen nur zu dem mög l i chs t 
k le ins ten propor t iona len maasse von 2 f u s s a n g e n o m m e n , w ü r d e 
e ine i n te rco lumn ienwe i te bloss von 2 fuss 10 zo l l übr ig l a s s e n ; 
das erre ichte u n g e f ä h r nur die l ichte w e i t e e iner g e w ö h n l i c h e n 
z i m m e r t h ü r e , w ü r d e mithin f ü r den Z u g a n g einer tempelcel la g a n z 
u n z u l ä s s i g sein. Se lbst die k le ins ten bekannten cul tus - teinpel 
A t t i k a ' s , deren cel la n u r ein cultusbi ld mit davors tehendem opfer -
speiset ische a u f n a h m , ze igen eine bedeutendere interco lumnien
w e i t e der t h ü r e ; es hat z . b. der N ike tempe l 3 f u s s 2 zo l l , der tem-
pel der A r t e m i s - P r o p y i a i a zu E leus i s 4 f u s s in terco lumnienwei te . 

W i d e r die a b k u n f t von einem gebäude stre i tet f e rner neben 
der tek ton i schen f o r m in ihrem g a n z e n s c h n i t t e , die f a s s u n g der 
scu lp tur . Z u n ä c h s t lehr t der augenschein ' w i e das t r i g l yphon 
nie ein ep i s ty l i on unter sich gehabt h a b e ; das w ä r e doch uner -
lässl ich sobald es von e inem tempe lgebäude herrühr te . S t a t t des 
ep is ty l ion findet sich ein 4 zol l hoher g l a t t e r tlieil unter den 
t r ig l yphen h ingehend , w e l c h e r aus e i n e m b l o c k e mit ihnen g e 
arbei tet ist . D i e s spr icht g e g e n die Verwendung an einem 
t e m p e l g e b ä u d e , w o stets das t r ig l yphon in construct ion und ar
beit ein f ü r sich bestehendes ist und a u f das u n t e r g e l e g t e 

44) So von Lenormant Rechercli, 397, 
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ep is ty l ion als besonderes gl ied au fgese t z t w i r d . J e n e r g l a t t e theil 
unter den t r ig l yphen enthäl t auch w e d e r einen abacus (taenia), 
noch e ine diesem a n g e f ü g t e regn la mit t ropfen unter j e d e r tri -
g l y p h e ; dies sind aber formen w e l c h e fü r das ep is ty l ion eines tem-
pelbaues unerlässl ich bed ingt würden . S o hat man absichtl ich und 
aus g u t e n g ründen bei der concept ion des w e r k e s gerade al le 
d ie jen igen decorat iven formen h i n w e g g e l a s s e n , we l che e t w a au f 
die bes t immung des t r ig lyphon als b a u l i c h e s gl ied eines lempel-
hauses hindeuten k ö n n t e n ; es ist dieser besonderheit auch der s ta rk 
hervorspr ingende kub i sche k lo t z a n g e m e s s e n , we l cher als basis 
f ü r die halbrund erhobene plemochoe nö th ig w a r . Nach solchen 
schar f ausgepräg ten kennze ichen steht es w o h l ausser z w e i f e i 
dass man in diesem t r ig l yphon den rest des th r inkoma eines al~ 
tares v o r ä u g e n habe. 

A u s der behand lung des re l iefs selbst, g laube ich übr igens 
ein sehr s p ä t e s , der ka i serze i t angehörendes w e r k zu e rkennen . 
Nament l ich verräth dies der r indersehädel we lcher schon im s k e -
l e t t i r t e n zus tande gegeben ist, w a s mir bei hel lenischen w e r 
ken v o r der ka i serze i t nicht v o r g e k o m m e n ist. E s muss das 
E leus in ion in s p ä t e m zeiten eine Verwüstung erl itten haben, 
nach w e l c h e r es s am int seinem inhalte w ieder erneuert w o r d e n 
i s t ; der a l tar we lcher in der rede des Andok ides über die my -
ster ien e ine rol le spielt , kann nicht mehr der vor l iegende sein. 

D i e höhe des a l tares ist nicht unbedeutend g e w e s e n . 
D a s t r i g l yphon ist i f u s s 8 zol l hoch ; dazu 1 fuss höhe für 
das ge i son mi t zubehör , w ü r d e 2 fuss 8 zoll ergeben. Berech
net man dass dieses \ oder ^ der g a n z e n a l tarhöhe ausmachte , 
w ä r e le tz tere zw ischen 10 fuss und 12 fuss zu schätzen. 
A u f der oberen ebene l a g dann die eschara zur Verbrennung der 
op ferschn i t te . Schwer l i ch ist der g a n z e kö rper des a l tares aus 
m a r m o r zu d e n k e n ; es w i r d der kern aus piräischem ka lks te ine , 
nur u m k l e i d u n g aus marmor bestanden haben. 

Bere i t s in meiner T e k t o n i k 4 5 ) ? aus führ l i cher dann im Ph i -
l o l ogus 4 6 ) 3 i s t bemerkbar gemacht w i e sich schon f rühe im hel
lenischen die s i t te e inge funden h a b e , die k u n s t f o r m e n der j en igen 
bauthei le w e l c h e dem tempelhause e igen s ind, a u f w e r k e zu über 

45) I , p . 199, n. 1. — II , p. 5 ilsr̂ r. 
46) Bd. X I X , 1, p. 13, §. 3 Agg. 
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t ragen die en tweder dem heiligthume angehören, oder denen 
man der weihe halber diese hierat ischen formen verleiht . S o 
empfangen die propylaia wie die thesaurengebäude im peribolos 
eines heiligthuines, es empfangen heilige gräber und heroa die 
form des naos; man verleiht das Schema des tempeldaches (des 
aetoma] summt akroterien, das Schema des geison sammt stirn-
ziegeln, den Sarkophagen grabsteinen und gedenktafeln pro
faner personen. Es findet sich das triglyphon sogar an irdenen 
runden aschencisten ausgeprägt; und in der zeit des Verfalles aller 
sitte und kunst beliebte man auch die bathra von ehrenstatuen mit 
triglyphen zu decoriren. Das schöne triglyphon eines kleinen eh-
reumales oder grabes zu A t h e n , von we lchem g le ich fa l l s ein abguss 
für das berliner museum erworben ist (Cata log . nachtrag n. 3 3 6 ) , 
zeigt die metopen durch ölkrauz und selinonkranz gefüllt, in den 
kränzen die inschrift. Nur gegen Übertragung dieser hieratischen 
formen auf private wohngebäude, scheinen die ursprünglichen ver
böte am längsten in gesetzlicher kraft bestanden zu haben; wo
gegen staatsgebäude, auch wenn sie keinem kultuszwecke dien
ten, ebenfal ls schon früh der nnovofuif, 7a>p vmZv the i lhaf t ig w a r e n . 

A m wenigsten kann es daher befremden insbesondere die 
altäre eines heil igthumes mit den reminiscenzen der formen des 
tempelhauses ausgestattet zu sehen , um sie eben als w e r k e die 
heiligen Verrichtungen geweiht sind, augenfäll ig zu charakteri-
siren. S o erscheinen dann v ie l fä l t ig das triglyphon der dori
schen, der zophorus und die Corona mit denticuli der ionischen 
weise , als thrinkomata der altäre 48). 

Ber l in . C. Bötticher. 

48) Aus der grossen zahl beispiele hiervon , mögen nur zwei der 
vornehmsten herausgehoben sein. Der acht fuss lange, sehr schön er
haltene altar vor dem tempel des Poseidon zu Pompe j i , hei Mazois, 
Ruin. d. Pomp. t. I V — V I , hat nicht blos ein triglyphon als thrinkoma, 
es stehen auch die triglyphen auf einem abäcus mit den tropfenregulä; 
eben so ist das geison auf der unterfläche mit den viae bedeckt. Aus 
den vasengemälden ist besonders der altar bei T ischbein, Engrav. I I , 
6 von gewicht; die metopen seines triglyphon sind mit kampfessce-
nen der Lapithen und Kentauren gefül l t , auf demselben kniet Athamas 
eben im begriffe eines seiner kinder dem Zeus Laphistios zu opfern 
Müller, Hndbch. §. 412. 3. " 




