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Polis und Asty. 
Einige Überlegungen zur Stadt im antiken Griechenland * 

Die Frage zu stellen ist eigentlich immer einfacher, als sie zu beantworten. In 
diesem Falle gestaltet sich die Antwort aber doch besonders schwer. Als ich ge
beten wurde, über „die antike Stadt" zu sprechen, lag das Problem offen auf der 
Hand: Uber was sollte ich sprechen, wenn es um „die antike Stadt" gehen sollte? 
Irgendwie haben wir zwar offenbar das unbestimmte Gefühl, dass ein Nach
denken über die urbane Entwicklung in Europa, wie sie in dieser Ringvorlesung 
thematisiert wird, nicht ohne den Ausgriff auf die Antike vonstattengehen kann 
- und dabei haben wir vorderhand die griechisch-römische Antike vor Augen. 
Nun möchte ich diese - durchaus begründbare - Perspektive auch keineswegs 
grundsätzlich in Frage stellen. Aber schon der in diesem Band ebenfalls abge
druckte Beitrag von Josef Wiesehöfer lässt keinen Zweifel daran, dass der Blick 
zurück in die Antike mit einer bloßen Reduktion auf den griechisch-römischen 
Bereich eigentlich zu kurz greift und der Komplexität der Thematik nicht ge
recht zu werden vermag. Wenn ich im Folgenden meine Ausführungen vor
nehmlich - wenn auch nicht ausschließlich - auf die Stadt im antiken Griechen
land konzentriere, so kommt dies daher einer tiefgreifenden thematischen Ein
schränkung gleich. Eine solche Fokussierung der Fragestellung kann aber hel
fen, den Blick für die grundsätzliche Problematik der Erforschung des antiken 
Städtewesens zu schärfen und der im Gefolge der grundlegenden Studien Max 
Webers bis heute andauernden Debatte um die Abgrenzung der antiken von der 
mittelalterlichen und der okzidentalen von der orientalischen Stadt1 neue Facet
ten zu verleihen. 

Diese prinzipiellen Fragen sollen hier allerdings nicht im Zentrum der Dar
legungen stehen, deren Ziel weitaus bescheidener ist. Ich möchte mich damit 
begnügen, eher im Sinne einer knappen Bestandsaufnahme gemeinhin vorherr
schende Konzeptionen von der Stadt in der griechischen Antike zu skizzieren. 
Nicht erst seit der jüngst so überaus kontrovers und emotional geführten Debat
te um den städtischen Zuschnitt Troias im 13. Jahrhundert v. Chr. bildet die 
Frage nach dem, was eine antike Stadt ausmacht, in den Altertumswissenschaf
ten den Gegenstand einer intensiven Forschungsdiskussion; und dass diese Fra
ge keineswegs bloß akademischer Art ist, sondern auch die Zeitgenossen selbst 
schon stark bewegt hat, das haben zwei, erst vor wenigen Jahren veröffentlichte 
Inschriften erneut beispielhaft gezeigt. 

Bei der ersten Inschrift handelt es sich um ein Dossier mehrerer Briefe, die 
der pergamenische König Eumenes II. wohl bald nach dem Frieden von Apa-
meia im Jahre 188 v. Chr. an die Bewohner des phrygischen Ortes Tyriaion ge-
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r i ch te t h a t t e 2 . E u m e n e s a n t w o r t e t i n d i e s e n B r i e f e n a u f das B e g e h r e n e iner G e 
s a n d t s c h a f t aus T y r i a i o n , d i e d a r u m n a c h g e s u c h t hat te , d e n Status e iner g r i ech i 
s c h e n P o l i s z u e r l angen , u n d d a r u m g e b e t e n ha t te , e n t s p r e c h e n d e i n e e igene 
V e r f a s s u n g (politeid) u n d e igene G e s e t z e u n d e in e igenes G y m n a s i u m u n d alles 
A n d e r e , w a s d a z u g e h ö r e , z u erha l ten . U n d i n d i p l o m a t i s c h v o l l e n d e t e r F o r m 
g e s t e h t E u m e n e s d e n B e w o h n e r n v o n T y r i a i o n z u , e ine e igens tänd ige p o l i t i s c h e 
G e m e i n s c h a f t (politeumä) z u b i l d e n u n d n a c h e i g e n e n G e s e t z e n z u l e b e n . U n d er 
v e r s p r i c h t d a r ü b e r h i n a u s , i m B e d a r f s f a l l e i g e n e L e u t e z u s e n d e n , d i e i n d e r L a 
g e se ien , R a t u n d Mag i s t ra te z u k o n s t i t u i e r e n u n d das V o l k i n P h y l e n e i n z u t e i l e n 
u n d e in G y m n a s i u m z u b a u e n u n d f ü r d i e V e r s o r g u n g der J u g e n d i m G y m n a s i 
u m m i t Ö l z u s o r g e n . U n d i n e i n e m z w e i t e n B r i e f w e i s t E u m e n e s n o c h e i n m a l 
a u s d r ü c k l i c h a u f d ie A n e r k e n n u n g T y r i a i o n s als P o l i s h i n , da er d o c h T y r i a i o n 
bere i t s e i n e V e r f a s s u n g u n d e in G y m n a s i u m z u g e s t a n d e n h a b e . 

P o l i t i s c h e V e r f a s s t h e i t u n d u r b a n e s E r s c h e i n u n g s b i l d als K o n s t i t u e n t e n 
der a n t i k e n P o l i s s i n d h ie r d e u t l i c h z u gre i f en . N o c h k larer k o m m t d ies i n e i n e m 
B r i e f d e s K a i s e r s H a d r i a n a n d ie B ü r g e r der S tad t N a r y k a i n O s t l o k r i s / M i t t e l -
g r i e c h e n l a n d aus d e m J a h r e 1 3 8 n . C h r . z u m A u s d r u c k 3 . D i e N a r y k i e r t r ieb o f 
f e n b a r d i e S o r g e u m , n i c h t als P o l i s a n e r k a n n t z u w e r d e n ; u n d H a d r i a n s u c h t e 
i h r e S o r g e n w i e f o l g t z u ze r s t reuen : 

„ I c h g l a u b e n i c h t , dass i r g e n d j e m a n d bestre i te t , dass i h r e ine P o l i s h a b t u n d 
d i e R e c h t e e iner P o l i s , w e n n m a n s ieht , dass i h r be i t ragt z u m B u n d der A m p h i k -
t y o n e n u n d z u m B u n d d e r B o i o t e r , i h r ü b e r e i n e n B o i o t a r c h e n v e r f ü g t , e i n e n 
P a n h e l l e n e n w ä h l t , i h r e i n e n T h e e k o l o s (Fes tgesand te r ) e n t s e n d e t , u n d ih r h a b t 
e i n e n R a t , Mag i s t ra te , Pr ies ter , g r i e c h i s c h e P h y l e n , u n d G e s e t z e d e r O p u n t i e r , 
u n d ih r z a h l t T r i b u t z u s a m m e n m i t d e n A c h a i e r n . I h r w e r d e t a u c h e r w ä h n t v o n 
e i n i g e n der b e r ü h m t e s t e n D i c h t e r , s o w o h l r ö m i s c h e n als a u c h g r i e c h i s c h e n , als 
„ N a r y k i e r " u n d sie e r w ä h n e n a u c h e in ige der H e r o e n , d ie aus euer P o l i s l o s g e 
z o g e n s i n d " . 
I c h k a n n a u f d iese b e i d e n T e x t e h ie r n i c h t n ä h e r e i n g e h e n ; es so l l te aber a u c h s o 
s c h o n d i e g r u n d l e g e n d e , d o p p e l t e P r o b l e m a t i k d e u t l i c h g e w o r d e n se in , d i e s i ch 
m i t der F r a g e n a c h der a n t i k e n Stadt v e r b i n d e t . D a ist e inersei ts d ie u n t r e n n b a r e 
V e r f l e c h t u n g p o l i t i s c h - r e c h t l i c h e r u n d u r b a n e r A s p e k t e u n d andererse i t s das erst 
i n der M o d e r n e e n t s t a n d e n e P r o b l e m der V e r f l e c h t u n g v o n S tad t - u n d P o l i s -
B e g r i f f , d ie i c h b e i m e i n e n b i s h e r i g e n A u s f ü h r u n g e n g a n z b e w u s s t außer A c h t 
ge lassen h a b e , d i e es aber n u n i n d e n B l i c k z u n e h m e n gilt. 

V o n der a n t i k e n (n i ch t n u r der g r i e c h i s c h e n ) S tadt s p r e c h e n he iß t v o n der 
P o l i s s p r e c h e n . D a r a n ä n d e r t a u c h d ie V i e l z a h l a n d e r e r g r i ech i scher , s taatsrecht 
l i cher u n d s i e d l u n g s g e o g r a p h i s c h e r B e g r i f f e w i e ästy, körne, demos, policbnion, tetchos 
etc . n i ch t s . V o n a l len d i e s e n B e g r i f f e n s c h i e n seit j eher der B e g r i f f de r P o l i s d e m 
a m n ä c h s t e n z u k o m m e n , w a s m a n g e m e i n h i n u n t e r S tadt v e r s t a n d b z w . v e r s t e 
h e n z u k ö n n e n g l a u b t e u n d v i e l f a c h a u c h n o c h g laubt . Bere i t s i m 
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14. Jahrhundert übersetzte Nicole Oresme in seiner französischen Ausgabe der 
aristotelischen Politik polis mit rite; und 1550 wird in einer englischen Überset
zung desselben Textes polis mit city wiedergegeben; und auch für Machiavelli 
war die griechische Polis selbstverständlich eine cittä. D i e Gleichsetzung v o n 
Polis und Stadt bzw. city, cittä oder rite'ist vor dem Hintergrund der Zeit nur allzu 
verständlich und auch durchaus berechtigt. Weist doch der Polisbegriff eine 
vergleichbare semantische Breite auf wie der - grosso m o d o noch weit bis in die 
Neuzeit hinein gültige - mittelalterliche Stadtbegriff. Was beide kennzeichnete, 
war vor allem die spezifische Verknüpfung räumlicher und politisch-rechtlicher 
Komponenten . Prekär wurde die Gleichsetzung erst i m ausgehenden 18. und i m 
19 Jahrhundert, als sich nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Städte, son
dern vor allem auch deren rechtliche Rahmenbedingungen radikal veränderten. 
Der weitgehende Verlust städtischer Eigenstaatlichkeit und Au tonomie ließ die 
Diskrepanz zur Polis immer deutlicher hervortreten. E in sich ausprägendes na
tionalstaatliches Denken musste die Eigenarten der staatlichen Vielfalt der anti
ken Poliswelt u m s o schärfer wahrnehmen, je mehr in der eigenen Erfahrungs
welt die Städte in umfassendere nationalstaatliche Gebi lde fest eingebettet wur
den. Der mit diesen Veränderungen einhergehende Bedeutungswandel des 
Stadtbegriffs fand seinen Niederschlag in den Bindestrichkomposita, mit denen 
man nun Polis v o n Stadt begrifflich zu unterscheiden suchte. D i e Polis wurde 
z u m Stadt-Staat bzw. z u m city-state, stato-cittä, rite-Etat oder man verlegte sich auf 
die Quellensprache selbst und beließ es bei dem Terminus Polis . 

D i e Sache wurde dadurch nicht einfacher. D i e Spezifizierung des Begriffs 
Stadt durch die ergänzende Beifügung des nicht weniger eindeutigen Begriffes 
Staat verweist zwar auf die dem Polisbegriff inhärente Verbindung rechtlicher 
und siedlungsgeographischer Aspekte; sie verstellt damit aber zugleich den Blick 
auf das Gesamtphänomen Stadt. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der alter
tumswissenschaftlichen Forschungsdiskussion, dass die Debatte über das, was 
eine antike Polis ausmachte, lange Zeit die Frage nach den Erscheinungsformen 
und Konstituenten städtischer Siedlungsformen fast gänzlich in den Flinter
grund gedrängt hat, obgleich die Notwendigkeit einer Differenzierung durchaus 
gesehen wurden. 

A u f das Erfordernis einer stärkeren Hinwendung zu den siedlungsgeogra
phischen bzw. urbanistischen Phänomenen in der Ant ike wird später noch zu
rückzukommen sein. Zunächst sollen aber noch in gebotener Kürze die Schwie
rigkeiten im Umgang mit dem Polisbegriff skizziert werden, da diese doch ganz 
entscheidend auch die Vorstellungen und Konzept ionen der Altertumswissen
schaften über die antike Stadt prägen. In seiner umfassenden wissenschaftsge
schichtlichen Untersuchung mit dem bezeichnenden Titel ,Die sogenannte P o 
lis' hat Wilfried Gawantka die Forschungsdiskussion über die Polis nachge
zeichnet und resigniert festgestellt: 
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„ E s gibt woh l kaum ein Thema, über das i m griechischen Sektor der A l t 
historie im 20. Jahrhundert soviel geschrieben worden ist wie über die Polis. E s 
gibt aber woh l auch kaum eines, über das die Meinungen so kontrovers gewesen 
sind. Es dürfte schwer fallen, auch nur zwei Gelehrte unseres Jahrhunderts z u 
benennen, deren Ansichten darüber, was die Polis sei, wenigstens in den 
Grundsätzen übereinstimmten. Vie lmehr erscheint es so, dass darunter i m G e 
gensatz ein jeder etwas anderes versteht, jedoch bereits Unklarheit und Unsi 
cherheit darüber herrscht, wie — ja o b überhaupt — das damit jeweils Gemeinte 
zumindest umrisshaft in Begriffe gefasst oder gar definiert werden k ö n n e ' 0 . 

A u c h wenn diese Einschätzung den Sachverhalt vielleicht doch allzu über
zogen darstellt, trifft die Charakterisierung tendenziell zu. D a s Kernprob lem 
liegt in der Vieldeutigkeit schon des antiken Polisbegriffes, die schon v o n Aris
toteles gesehen und in den Politika auf den Punkt gebracht wurde mit der Fest
stellung: „polis wird in vielerlei Bedeutungen verwandt"6 . Diese Äußerung steht 
i m Zusammenhang mit der Frage, in welchem wesentlichen Verhältnis das Ter 
ritorium (topos) und die Menschen (äntbropoi) eine Polis konstituieren. U n d 
Aristoteles sieht die v o n i h m konstatierte Vielschichtigkeit des Polisbegriffes 
ganz offenbar darin begründet, dass diesem sowohl eine siedlungsgeographische 
wie auch eine politisch-rechtliche Bedeutung eignen. 

D i e Erkenntnis dieser Vieldeutigkeit war aber nicht erst das Ergebnis theo
retischer Reflexionen der griechischen Staatstheorie des 4. Jahrhunderts v. Chr., 
sondern bestimmte bereits in archaischer Zeit das politische Denken . N o c h in 
den homerischen Epen bezeichnete neben dem W o r t asty auch das W o r t polis 
unterschiedslos und ausschließlich einen befestigten Siedlungsplatz, eine mit 
Mauern bewehrte Stadt. Wahrscheinlich hatte polis/ptolis auch schon i m Mykeni -
schen eben diese Bedeutung. Aber schon in den Dichtungen Hesiods zeichnet 
sich ein grundlegender Bedeutungswandel - oder besser gesagt: eine Bedeu
tungserweiterung ab - die sich dann in der frühgriechischen Lyrik besonders gut 
greifen lässt. Zwei Zitate mögen hier genügen, u m dies zu verdeutlichen. Das 
äußere Erscheinungsbild und der besondere siedlungsmäßige Charakter der P o 
lis stehen i m Vordergrund eines Epigramms, das der Dichter Phokylides aus 
Milet im 6. Jahrhundert, v. Chr. verfasste: „Dies sagt Phokylides auch: E ine 
kleine, hoch in den Felsengebaute, wohlgeordnete Polis ist besser als das törich
te Nin ive" 7 . 

In der Kontrastierung der wohlgeordneten Polis mit dem törichten Nin ive 
{aphrainusa = „mit Unverstand hande lnd" ) klingt aber auch schon der Aspekt 
der politischen O r d n u n g an. Deutlicher wird dieser in dem Fragment eines G e 
dichtes des Alkaios aus Mytilene auf der Insel Lesbos, der an der W e n d e v o m 
7. z u m 6. Jahrhundert v. Chr. lebte. Nicht Steine noch H o l z noch die Kunstfer 
tigkeit der Baumeister machten die Polis aus, sondern „tapfere Männer seien die 
Schutzwehr der Pol is"8 . Schon in der archaischen Zeit wird der Begrif f polis also 
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sowohl politisch-rechtlich wie auch siedlungsgeographisch konnotiert. Beide 
Bedeutungskomponenten standen aber nicht unvermittelt nebeneinander, son
dern blieben in einer spezifischen Weise aufeinander bezogen und bedingten 
einander. Dieses Bedingungsgefüge bildete dann die charakteristische Grundlage 
einer besonderen Form von Staatlichkeit im antiken Griechenland. Das alles war 
Ergebnis einer lang andauernden und überaus komplexen historischen Entwick
lung, die hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden kann und muss. Nur 
einige wenige Hinweise mögen genügen, um zumindest die grobe Richtung an
zudeuten. 

Nach dem Zusammenbruch der mykenischen Staatenwelt im ausgehenden 
2. Jahrtausend v. Chr. war in den sogenannten „Dunklen Jahrhunderten" zwi
schen dem 11. und 8. Jahrhundert v. Chr. das Siedlungsbild in Griechenland 
dem archäologischen Befund zufolge weitgehend von offenen dörflichen Struk
turen geprägt. Recht früh existierten daneben aber auch schon geschlossene 
Siedlungsagglomerationen größeren Umfangs. Aus diesen entwickelten sich spä
testens im 9. und 8. Jahrhundert v. Chr. erste, oft schon von festen Mauern um
gebene Stadtanlagen, deren Siedlungsstruktur dann bei den griechischen Koloni
sationsbewegungen zum Leitbild für die neugegründeten Städte wurde. Diese 
Urbanen Siedlungen fungierten zugleich auch als Kern politisch autonomer Ein
heiten, die nicht nur das städtische Zentrum, sondern auch ein unterschiedlich 
großes, in der Regel ebenfalls besiedeltes Umland umfassten. Mit diesen Poleis 
schufen die Griechen nicht nur eine neue Siedlungsform, sondern erschlossen 
sich zugleich auch eine neue politische Lebensform. Nicht weiträumige, stam
mesmäßige Bindungen, sondern das Bewusstsein der Zugehörigkeit zum Sied
lungsverband der Polis bestimmten primär das Zusammenleben und das ge
meinsame politische Handeln ihrer Bewohner. In klassischer Zeit wurde die Po
lis dann zwar nicht zur einzigen, aber doch zur dominanten und prägenden 
Form staatlicher, aber eben auch siedlungsmäßiger Organisation in der griechi
schen Welt - und das war damals der größere Teil der gesamten mittelmeerlän-
dischen Oikumene. Damals erfuhr die Polis in den staatsphilosophischen Schrif
ten vor allem von Piaton und Aristoteles auch ihre idealtypische Ausformung. 
Die Polis erscheint hier — zugestandenermaßen sehr vereinfacht — als ein durch 
eine gemeinsame Rechtsordnung verbundener und außen- wie innenpolitisch 
unabhängiger Personenverband freier Bürger, die in einem überschaubaren, 
mehr oder weniger urban verdichteten Raum gemeinsam lebten. 

Diese vor allem Staats- und verfassungsrechtliche Betrachtungsweise hat 
die wissenschaftliche Diskussion um die Polis bis heute nachhaltig geprägt, so 
dass es zu einer zunehmenden Verunsicherung bei der Verwendung eines Stadt
begriffes kam, der einem modernen Bedeutungswandel unterlegen ist und eben 
nicht mehr - oder zumindest nicht mehr primär und unbedingt - rechtlich und 
verfassungspolitisch definiert ist. Mit der eingangs bereits erwähnten 
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Bindestrich-Lösung des „Stadt-Staates" suchte man sich auf die verfassungs
rechtliche Seite zu retten und die personenverbandlichen Organisationsformen 
in den Vordergrund zu rücken; dabei wurde die Frage nach den städtischen 
Siedlungsstrukturen weitgehend ausgeblendet. Selbst die in vieler Hinsicht 
grundlegende Arbeit v o n Ernst Kirsten über ,Die griechische Polis als histo
risch-geographisches Prob lem des Mittelmeerraumes', die ausdrücklich den 
räumlichen Dimensionen der Polis gewidmet war, konnte sich nicht ganz dieser 
Sichtweise entziehen9. Angesichts der Kleinräumigkeit der Siedlungszentren vie
ler Poleis belegte Kirsten diese mit dem bezeichnenden Ausdruck „Stadtdorf ' , 
u m mit diesem K o m p o s i t u m die Kleinräumigkeit (Dorf ) mit den verfassungs
rechtlichen und institutionellen Funktionen (Stadt) zu verbinden. A u c h hier fin
det der Stadtbegriff wieder eine ganz spezifische, durch eine übermäßige Fixie
rung auf die politisch-rechtlichen Funktionen der Polis geprägte Ausdeutung. In 
einem Ende der 80er Jahre erschienenen Aufsatz charakterisierte O s w y n Murray 
die allgemeine Forschungssituation treffend wie folgt: 

" T h e German polis can only be described in a handbook o f constitutional 
law; the French polis is a form o f Ho ly C o m m u n i o n [gemeint ist die Schwer
punktsetzung der französischen Altertumswissenschaften auf Mythos und Rit
ual]; the English polis is a historical accident; while the American polis combines 
the practises o f a Mafia Convention with the principles o f justice and individual 
freedom"1". 

Dieses Zitat führt zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zurück. D i e 
einseitige Sichtweise, in welcher die Polis ausschließlich oder doch vornehmlich 
als - u m einen Begriff Max Webers anzuwenden - politischer Anstaltsbetrieb 
erscheint, verstellt den Blick für die siedlungsgeographischen Strukturen einer 
Polis, die durchaus eigene Lebenswelten konstituieren konnten. D a s galt kei
neswegs für alle Poleis. E s war vor allem auch eine Frage der Größe des jeweili
gen Siedlungsverbandes. D e r überwiegende Tei l der in klassischer Zeit mehr als 
800 Poleis hatte an heutigen Maßstäben gemessen eher einen dörflichen Charak
ter. Ftier bildeten Polisterritorium und Siedlungsverband eine in sich geschlosse
ne Einheit. Zwar existierte auch hier in der Regel ein fester Siedlungskern, der 
sich durch eine verdichtete Bebauung auszeichnete; dieser verfugte aber ge
wöhnl ich nicht über eine quantitativ hinreichend große „kritische Masse", u m 
sozusagen jenseits der Polis eigene Lebensräume zu konstituieren. E s gab aber 
auch andere Fälle, wie im Folgenden an zwei Beispielen verdeutlicht werden 
soll. 

E ine vor wenigen Jahren veröffentlichte Inschrift '1 überliefert den Tex t ei
nes sogenannten Sympolitievertrages zwischen den peloponnesischen Staaten 
Mantinea und Helisson, in dem die vollständige politische Integration des klei
neren Helisson in den Staat Mantinea vereinbart wurde: „ D i e Bürger v o n Helis
son seien (fortan) Bürger v o n Mantinea zu gleichen Rechten und Pflichten". 
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W e i t e r h e i ß t es d a n n : D i e H e l i s s o n i e r „ s o l l e n i h r e C h o r a ( ihr L a n d ) u n d i h r e 
P o l i s i n M a n t i n e a u n d i n d e n G e s e t z e s b e r e i c h d e r M a n t i n e e r e i n b r i n g e n ; d a b e i 
so l l [aber] d ie P o l i s der H e l i s s o n i e r s o , w i e sie je tz t ist , a u f al le Z e i t b e s t e h e n 
b l e i b e n u n d d i e H e l i s s o n i e r e i n e kome de r M a n t i n e e r b i l d e n " . E s ist d ies e iner 
der g a n z w e n i g e n B e l e g e , i n d e n e n u r k u n d l i c h d e r B e g r i f f polis e i n d e u t i g i m s i e d 
l u n g s g e o g r a p h i s c h e n S i n n e v e r w a n d t u n d m i t d e m als B e z e i c h n u n g e iner p o l i t i 
s c h e n T e i l e i n h e i t de r P o l i s M a n t i n e a g e b r a u c h t e n B e g r i f f kome kon t ra s t i e r t w i r d . 
D e m S i e d l u n g s v e r b a n d der H e l i s s o n i e r w i r d a l s o a u c h n a c h se iner A u f n a h m e i n 
d ie P o l i s M a n t i n e a e in e igener L e b e n s b e r e i c h a u s d r ü c k l i c h z u g e s t a n d e n , der 
v o r n e h m l i c h s i e d l u n g s m ä ß i g b e s t i m m t b l i eb . D e r s y m p o l i t i s c h e Z u s a m m e n -
sch luss z w e i e r P o l e i s stel lt aber z u g e s t a n d e n e r m a ß e n e i n e n S o n d e r f a l l dar , be i 
d e m s ich d ie E x i s t e n z - o d e r besser gesagt: d e r F o r t b e s t a n d - e iner P o l i s i m 
U r b a n e n S i n n e aus ih rer v o r a n g e h e n d e n , a u c h v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n E i g e n 
s tänd igke i t als P o l i s i m p o l i t i s c h - r e c h t l i c h e n S i n n e erklärt. G l e i c h w o h l b l e i b t v o r 
d e m H i n t e r g r u n d d e r l e id igen P o l i s - S t a d t - D e b a t t e z u k o n s t a t i e r e n , dass a u c h 
i n n e r h a l b e iner P o l i s m e h r e r e e igene , u r b a n v e r d i c h t e t e L e b e n s w e l t e n B e s t a n d 
h a b e n k o n n t e n . 

B e s o n d e r s d e u t l i c h lässt s i ch d ies an d e m z w e i t e n Fa l lbe i sp ie l ab lesen : der 
B i n n e n g l i e d e r u n g d e r P o l i s A t h e n . N u n ist d i e P o l i s A t h e n s c h o n a l le in a u f 
g r u n d ihrer G r ö ß e , d ie b e k a n n t l i c h u n g e f ä h r d e n U m f a n g d e s h e u t i g e n L u x e m 
b u r g ha t te , n i c h t d e r R e g e l t y p e iner P o l i s . Sie ist f rag los e in E x t r e m f a l l , aber 
n i c h t e in E i n z e l f a l l . P o l e i s w i e K o r i n t h , M i l e t , Sy rakus o d e r R h o d o s l assen s i ch 
d u r c h a u s A t h e n z u r Sei te s te l len. B e t r a c h t e t m a n n u n d ie i n n e r e S t r u k t u r d e r 
P o l i s A t h e n , s o ze ig t s i ch e in g a n z e i g e n t ü m l i c h e s S p a n n u n g s g e f ü g e z w i s c h e n 
der v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n u n d s i e d l u n g s g e o g r a p h i s c h e n O r d n u n g d e s P o l i s t e r -
r i t o r i u m s , das i c h i m F o l g e n d e n k u r z dars te l l en m ö c h t e . 

Z u m P o l i s t e r r i t o r i u m z ä h l t e b e k a n n t l i c h e b e n n i c h t n u r d i e S tadt A t h e n , 
s o n d e r n g a n z A t t i ka 1 2 . V o n d e n G e b i r g s z ü g e n des P a r n e s u n d d e s K i t h a i r o n i m 
N o r d e n b is z u r S ü d s p i t z e v o n K a p S u n i o n ers t reck te s i ch das a t h e n i s c h e Staats 
geb ie t ü b e r m e h r als 2 6 0 0 k m 2 . I n der „ H a u p t s t a d t " A t h e n u n d ih rer n ä h e r e n 
U m g e b u n g l eb te w o h l k a u m m e h r als e in D r i t t e l de r G e s a m t b e v ö l k e r u n g ; d i e 
ü b r i g e E i n w o h n e r s c h a f t ver te i l te s ich a u f g a n z A t t i k a , das n i c h t n u r i n d e n K ü s 
t e n r e g i o n e n u n d i n d e n f r u c h t b a r e n E b e n e n v o n E l e u s i s , A t h e n u n d d e s B i n 
n e n l a n d e s , s o n d e r n a u c h a n d e n R a n d z o n e n der G e b i r g e u n d i n d e n n o r d ö s t l i 
c h e n u n d s ü d l i c h e n H ü g e l l a n d s c h a f t e n d i c h t bes iede l t war . E s g a b w e i t m e h r als 
1 0 0 L a n d g e m e i n d e n ( D e m e n ) g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e . S t r e u s i e d l u n g e n 
m i t z a h l r e i c h e n E i n z e l g e h ö f t e n u n d D ö r f e r n b e s t a n d e n n e b e n k l e ine ren Urba 
n e n Z e n t r e n m i t d u r c h a u s s t ä d t i s c h e m G e p r ä g e 
D i e s e V i e l f a l t u n d D i c h t e der B e s i e d l u n g A t t i k a s h a t t e n der A u s b i l d u n g zah l re i 
c h e r l oka l e r S o n d e r i n t e r e s s e n V o r s c h u b geleistet . U m d i e s e n S o n d e r i n t e r e s s e n 
e n t g e g e n z u w i r k e n u n d d e n Z u s a m m e n h a l t d e r g e s a m t e n P o l i s z u s tä rken , ha t te 
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der Athener Kleisthenes im ausgehenden 6. Jahrhundert v. Chr. eine radikale, 
auf einem rein territorialen Ordnungsprinzip aufbauende Neuordnung des athe
nischen Bürgerverbandes ins Werk gesetzt. Die Basis dieser Neuordnung bilde
ten die einzelnen Demen, die allerdings auf der Grundlage eines komplizierten 
Verteilungsverfahrens zu größeren politischen Einheiten (Phylen) zusammenge
fügt wurden, in denen jeweils Demen aus ganz unterschiedlichen Regionen At-
tikas (Stadt, Küste und Binnenland) vertreten waren (Abb. 1). Erst auf der Ebe
ne dieser Phylen konnte sich die Teilhabe der Bürger an den politischen Ent-
scheidungsprozessen der Polis voll entfalten. 

Diese Vorgänge bedürfen hier keiner weiteren Ausführungen. Um was es 
hier vor allem gehen soll, das ist die urbane Siedlungsstruktur eines Teils der 
attischen Demen, deren besonderer Charakter immer noch allzu wenig wahrge
nommen wird. Hans Rupprecht Goette hat in einem grundlegenden Aufsatz am 
Beispiel der attischen Demen Piräus, Rhamnus, Sunion und Thorikos den städ
tischen Zuschnitt der zugehörigen Demenzentren herausgestellt14. Von Fes
tungsmauern umgeben, verfügten diese Siedlungen über eine dichte Wohnbe
bauung, öffentliche Platzanlagen, Theater und Heiligtümer; und im Fall von 
Rhamnus verband sogar eine repräsentative, mehr als 1 km lange Gräberstraße 
das Südtor des Demenzentrums mit dem extraurbanen Heiligtum der Nemesis 
(vgl. hierzu die Abb. 2-4). 

Dieser knappe Verweis auf das städtische Erscheinungsbild einiger De
menzentren mag genügen, um einen ungefähren Eindruck zu vermitteln von der 
Vielfalt der Urbanen Erscheinungsformen innerhalb der Polis Athen. Es ist dies 
eine Vielfalt, die angesichts des Glanzes der „Hauptstadt Athen" allzu rasch in 
den Hintergrund gedrängt wird und oft zu wenig Beachtung findet. Man hat es 
hier mit einer Städtewelt innerhalb einer Polis zu tun, die ganz eigene Lebens
welten ausbildete. Deren Eigenarten lassen sich nicht allein dadurch erfassen, 
dass man den verfassungsrechdichen Status dieser Städte als Demen innerhalb 
der staatlichen Ordnung der Polis Athen beschreibt. Demen wie Sunion oder 
Rhamnus oder gar die Hafenstadt Piräus unterschieden sich von den zahlreichen 
Demen, die oft kaum mehr als eine größere Ansammlung von Bauernhöfen wa
ren, eben nicht nur durch ihre Größe. Im städtischen Erscheinungsbild dieser 
Demen spiegeln sich ein besonderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis 
seiner Bewohner, die sich erst erschließen lassen, wenn man sich auch auf eine 
quasi ikonographische Ausdeutung dieser Siedlungsbilder einlässt. 

Die athenischen Demen bildeten als Subeinheiten der Polis zwar auch ver
fassungsrechtlich konstituierte und entsprechend institutionell ausgestaltete 
Einheiten mit einem Demarchen an der Spitze und einer eigenen Demenver
sammlung. Das galt aber für alle Demen, die also unbeschadet ihrer Größe und 
ihres Urbanen Zuschnitts (unter Einschluss ihres Umlandes) immer auch recht
lich formiert waren. Allerdings sollte man stärker, als dies landläufig geschieht, 



Polis und Asty 71 

LI - j ; " 
^ 8 

fä; .U -B & x " - 4 
A 7 « • / Sf o • o 

13 ,/i 
-J 

6*4 

t7 u 

Y. i 

o 

M A 

Athen 
Jedes Symbol stellt einen Demos Athens dar. 
Die Verbindungslinien geben die Zugehörigkeit zu 
derselben Trittye an, deren Phylennummer jeweils 
hinzugesetzt ist. 

Stadttrtttyen A A A 
Bfnnemandfflttyen B M B 

Küstentritlyen © ® © 
Anzahl der entsandten Ratsmitglieder <5 <10 10+ 

Abb. 1: Das kleisthenische Phylen- und Demensystem (Karte: M. Tieke) 
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Abb. 2: Das Demenzentrum von Rhamnus (Negativ: H. R. Goette -
Photograph: G. Kouroupis) 
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unterscheiden zwischen dem rechtlich klar definierten Bürgerverband der D e 
menangehörigen, zu denen aufgrund der Erblichkeit der Demenzugehörigkeit 
auch athenische Bürger zählten, die nicht mehr im angestammten D e m o s wohn 
ten, und der Einwohnerschaft eines D e m o s , der auch Nichtbürger und oft auch 
Angehörige anderer D e m e n zuzurechnen sind. D i e Ansässigkeit in einem D e 
mos wie Sunion, Rhamnus oder gar Piräus konnte durchaus ein spezifisches Z u -
sammengehörigkeitsbewusstsein und damit eine eigene Identität begründen, die 
v o n derjenigen des bürgerlichen Demotenverbandes deutlich zu trennen ist und 
sich mit dieser allenfalls überlappen, nicht aber decken konnte. 

Das hier skizzierte Bild erhält noch eine andere Konturierung, wenn man 
den Blick auf das eigentliche Zentrum der Polis, den zentralen Voror t Athen , 
richtet. D a s Areal innerhalb der Stadtmauern war in mehrere D e m e n aufgeteilt, 
die ihrerseits wiederum seit der kleisthenischen Neuordnung mit anderen D e 
men außerhalb der „Stadt" aus den Bereichen Küste und Binnenland jeweils zu 
einer Phyle zusammengeschlossen waren (vgl. A b b . 1). D e r v o n den Festungs
mauern umschlossene „städtische" Raum war also kein gesonderter Rechts
raum; die einzelnen Demengebiete der Stadt {asty) A then wurden sogar teilweise 
v o n den Stadtmauern durchschnitten (vgl. A b b . 5). 

Erioonos 
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Abb. 5: Die Demen der Stadt Athen (Karte: M. Tieke) 
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D i e i n n e r h a l b der M a u e r n l e b e n d e n B ü r g e r — v o n d e m g r ö ß e r e n T e i l der 
n i c h t b ü r g e r l i c h e n B e v ö l k e r u n g e i n m a l g a n z a b g e s e h e n — b i l d e t e n für s i ch k e i n e n 
rech t l i ch g e s c h l o s s e n e n , q u a s i s t ä d t i s c h e n P e r s o n e n v e r b a n d . Sie w a r e n i n glei 
c h e r W e i s e hoi Athenatoi w i e a u c h d i e B ü r g e r aus R h a m n u s , S u n i o n , T h o r i k o s 
o d e r P i r äus ; u n d i m Ü b r i g e n w a r e n sie M i t g l i e d e r ihres j ewe i l i gen D e m o s . D e n 
n o c h w i r d n i e m a n d der asty A t h e n i h r e n s t äd t i s chen C h a r a k t e r a b s p r e c h e n w o l 
l en ; u n d es d ü r f t e w o h l außer F r a g e s t e h e n , dass a u c h d i e „ s t ä d t i s c h e " B e v ö l k e 
r u n g als s o l c h e e in e igenes S e l b s t b e w u s s t s e i n b e s a ß u n d e i n e e igene Iden t i t ä t 
ausgeb i l de t ha t te - j ense i ts o d e r a u c h q u e r z u r i h re r E i n b i n d u n g i n d i e v e r f a s 
s u n g s r e c h t l i c h e n S t r u k t u r e n der P o l i s . D i e a t t i sche K o m ö d i e e n t w i r f t e in e in 
d r u c k s v o l l e s B i l d des b e s o n d e r e n M i l i e u s i n n e r h a l b der Stadt A t h e n u n d v e r m i t 
telt e i n e n E i n d r u c k v o n der g a n z e i g e n e n L e b e n s w e l t , d ie s i ch d o c h e r h e b l i c h 
v o n d e m u n t e r s c h i e d , w a s das L e b e n i n d e n B e r g d ö r f e r n N o r d o s t a t t i k a s o d e r in 
d e n B e r g b a u r e g i o n e n des s ü d l i c h e n P o l i s g e b i e t e s b e s t i m m t e . 

W i e aber lässt s ich d iese s tädt i sche L e b e n s w e l t a d ä q u a t e r f a s sen b z w . als 
s o l c h e e igen t l i ch erst b e s t i m m e n ? D i e F i x i e r u n g a u f d e n P o l i s b e g r i f f h i l f t h ier 
e b e n s o w e n i g w e i t e r w i e d ie S u c h e n a c h r e c h t s v e r b i n d l i c h e n K r i t e r i e n . M a n 
k a n n s i ch d e m P r o b l e m n u r n ä h e r n , w e n n m a n (wieder ) s tärker a u c h d i e s ied 
l u n g s g e o g r a p h i s c h e n A s p e k t e u n d das ä u ß e r e E r s c h e i n u n g s b i l d m i t i n d ie B e 
t r a c h t u n g e i n b e z i e h t . D i e s w a r e n i m Ü b r i g e n a u c h s c h o n i n der A n t i k e gül t ige 
K a t e g o r i e n z u r B e s t i m m u n g d e s s e n , w a s e ine S tad t a u s m a c h t e , b z w . d e s s e n , w a s 
w i r a u c h aus heut iger P e r s p e k t i v e n o c h als S tadt b e z e i c h n e n k ö n n t e n . I c h v e r 
w e i s e n u r a u f d ie R e i s e b e s c h r e i b u n g des H e r a k l e i d e s K r i t i k o s ( o d e r K r e t i k o s ) 
aus d e m 3. J a h r h u n d e r t v . C h r . , d ie d e u t l i c h m a c h t , dass das ä u ß e r e E r s c h e i 
n u n g s b i l d e in a u s s c h l a g g e b e n d e s M o m e n t darstel l te : 

„ V o n h ier [ . . . ] z u der Stadt (asty) de r A t h e n e r . D e r W e g ist a n g e n e h m , 
f ü h r t g a n z d u r c h a n g e b a u t e s L a n d u n d b ie te t h e r z e r f r e u e n d e n A u s b l i c k . D i e 
S tad t (polis) ist g a n z t r o c k e n , gar n i c h t g u t m i t W a s s e r v e r s e h e n , v o n w i n k l i g e n 
S t raßen u n s c h ö n d u r c h s c h n i t t e n , da i n a l ten Z e i t e n erbaut . D i e m e i s t e n H ä u s e r 
s i n d m i n d e r w e r t i g , n u r w e n i g e g e n ü g e n h ö h e r e n A n f o r d e r u n g e n ; k a u m d ü r f t e 
e in F r e m d e r b e i m ers ten A n b l i c k g l a u b e n , dass d ies „ d i e S tadt der A t h e n e r " sei. 
N a c h k u r z e r Z e i t w i r d er es aber w o h l g l a u b e n . S o ist d o r t das S c h ö n s t e a u f E r 
d e n : e in T h e a t e r , der B e a c h t u n g w e r t , g r o ß u n d b e w u n d e r u n g s w ü r d i g ; e in 
p r a c h t v o l l e s H e i l i g t u m der A t h e n a , der W e l t e n t r ü c k t , s e h e n s w e r t , d e r P a r t h e 
n o n , ü b e r d e m T h e a t e r ge legen ; g r o ß e n E i n d r u c k m a c h t er a u f d ie B e s c h a u e r " 1 5 . 

A u c h d ie z a h l r e i c h e n descriptiones u n d laudes urbittm z e u g e n v o n d e r B e d e u 
t u n g , d ie d e m S tad tb i l d a u c h i n der A n t i k e b e i g e m e s s e n w u r d e . Z u l e t z t sei i n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e i n e b e z e i c h n e n d e N o t i z i n d e n R e i s e b e s c h r e i b u n g e n 
d e s P a u s a n i a s aus d e m 2. J a r h u n d e r t n . C h r . zit iert: 

„ V o n C h a i r o n e i a [einer S tad t i m m i t t e l g r i e c h i s c h e n B o i o t i e n ] s i n d es z w a n 
z i g S tad ien n a c h P a n o p e u s , e iner p h o k i s c h e n Stadt (polis), w e n n m a n a u c h e i n e n 
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solchen Ort eine Stadt nennen darf, der weder Amtsgebäude noch ein Gymna-
sion noch ein Theater noch einen Markt besitzt nicht einmal Wasser, das in ei
nen Brunnen fließt, sondern wo man in Behausungen etwa wie den Hütten in 
den Bergen an einer Schlucht wohnt. Und doch haben auch sie ihre Landes
grenzen gegen die Nachbarn und schicken ebenfalls Vertreter in die phokische 
Bundesversammlung"1<s. 

Schon Pausanias artikuliert hier die Aporie, in die auch heute noch jeder 
gerät, der versucht, allein mit dem Polisbegriff das Wesen der antiken Stadt nä
her zu bestimmen, zumal wenn dies unter den Prämissen einer modernen Stadt
forschung geschieht. Die Berücksichtigung der Besonderheiten der griechischen 
Polis sind für das Verständnis auch der städtischen Lebenswelten zwar unver
zichtbar, aber eben allenfalls zur Klärung der Rahmenbedingungen. Man kann 
sich dem Phänomen Stadt in der griechischen Antike nicht allein über den Po
lisbegriff nähern, wie man sich umgekehrt auch dem Phänomen der Polis nicht 
allein über den Stadtbegriff nähern kann. 

Es bedarf neuer Zugänge, um sich möglichst - wie dies schon 1960 Hans 
Schaefer gefordert hatte - von dem „zu starren und [...] unfruchtbar geworde
nen Begriff ,Polis' zu befreien"17. Und auch der Stadtbegriff bedarf im Hinblick 
auf seine Übertragbarkeit auf antike Verhältnisse der Überprüfung. Dabei wird 
man vielleicht nicht ganz so weit gehen müssen wie Friedrich Vittinghoff, der 
bereits 1978 der Stadtforschung vorhielt, dass der Begriff ,die Stadt' zu einem 
bloßen „Kennwort" geworden sei, das „für den Historiker kaum noch analy
tisch-kognitive Bedeutung beanspruchen, allenfalls noch als Reizwort für einen 
permanenten und unfruchtbaren Definitionsstreit dienen [kann] - was heißt 
,Stadt?"'8. 

Ob man nun wirklich den Stadtbegriff gleich ganz verwerfen soll, möchte 
ich vorerst dahingestellt sein lassen. Was aber Not tut, das ist eine stärkere Be
rücksichtigung der siedlungsgeographischen und urbanistischen Faktoren, um 
den viel zitierten ,Lebensraum Stadt' in seinen Konstituenten wie auch in seinen 
Wandlungsmomenten besser begreifen zu können. Dafür muss vieles zusam
menkommen. Es bedarf der Rezeption neuer Interpretationsmuster der Urba
nistik und der Siedlungs- und Sozialgeographie; vor allem aber bedarf es archäo
logischer Feldforschungen mit einer entsprechenden Fragestellung. 

Allerdings darf eine stärkere Berücksichtigung urbanistischer Strukturen 
nicht auf die bloß antiquarische Rekonstruktion topographischer Räume abzie
len, sondern sollte weit darüber hinausreichen. Es gilt, den Ensemblecharakter 
des äußeren Erscheinungsbildes einer Stadt möglichst vollständig zu erfassen 
und ihn dann vor allem in seinen Wirkungszusammenhängen zu analysieren und 
damit die Wechselbeziehungen zwischen „Stadtbild und Bürgerbild" - um den 
Titel eines 1995 von Paul Zanker und Michael Wörrle herausgegebenen Bandes 
zu zitieren19 - nachzuzeichnen. 



78 Peter Funke 

In gewisser Weise sind wir damit doch wieder, w e n n schon nicht auf den 
Pol isbegrif f selbst, so doch zumindest auf seinen doppelten semantischen G e 
halt zurückverwiesen, da es eigentlich u m nichts anderes geht, als das diesem 
Begri f f inhärente Spannungsgefüge zwischen urbanistischem u n d pol i t ischem 
Gehal t zur Grundlage eines Deutungsmusters zu machen. D i e Frage nach der 
Ausgestaltung städtischer Lebenswelten u n d nach deren identitätsbildenden 
Wirkungszusammenhängen macht die Rückb indung des siedlungsgeographi
schen Zugri f fs an die sozio-pol it ischen, rechtlichen und ökonomischen Voraus 
setzungen und Rahmenbedingungen zwingend erforderlich. So lässt sich ein dy
namisches Erklärungsmodel l entwickeln, das ganz neue W e g e ö f fnen kann, u m 
auch den „Weberschen Perspektivenreichtum"2" neu zu erschließen u n d für die 
Frage nach dem, was die antike Stadt ausmachte, abermals fruchtbar zu machen. 

Anmerkungen: 

* Die folgenden Ausführungen sind die leicht überarbeitete und in Teilen erweiterte Fassung 
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